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Vorrede 
zur ersten Aufl.age. 

Del' Zoo loge kann die Thierwelt von zwei versehiedellen Stand
pUllkten, yom rein wissensehaftliehen und vom praktisehen, behandeln. 
Die rein wissensehaftliehe Zoologie hat es nul' mit del' BehandlulIg 
del' Thiere an sieh, also mit del' auf Gestalt und Bau begrii.ndeten 
systematisehen Darstellullg zu thun, und sie lost ihre Aufgabe, wellll 
sie das 'l'hier in seiner iiusseren Erseheinung uud in seillen anatomi
sehen und histologisehell Verhiiltnissen, sowie in seiner Entwieke
lUllgsgesehiehte zum Ausdrneke bringt. Fiir die praktisehe odeI' all
gewandte Zoologie abel' milssen die Beziehungen des 'rhierreiehes 
zu der aUSSf'r ihm stehenden Natur, es miissen seine iiusserell Lebells
verhaltnissc, sein Wirken im Naturhaushalte vorzugsweise ins Auge 
gefasst werden. Dahin gehort z. B. die medieinisehe, die landwirth
sehaftliehe, die Jagd-, die Fol'stzoologie. Aueh fiir diese muss die 
wisscllsehaftliehe Zoologie un tel' allen Umstandell die Grundlage bilden, 
von del' aus die speeielle praktisehe Seite besondel's hel'vol'zuheben ist. 

Die Forstzoologie hat delllnaeh eine doppelte Aufgabe. Sie 
muss zunaehst eine Zoologic sein. Del' betreffendc, den Fol'stmanlJ 
als solehen illtel'essirende winzige Bruehtheil des gesammten ver
wand ten Thiel'reiehes darf demnaeh nieM in einzelnen abgel'issenell 
Erseheinungen behandelt, sondern muss als 'l'heil des Ganzen auf
gefasst und dargestellt werden. Will el' nur ill etwa zum l'iehtigen 
Vel'standniss del' systematiseheu Stellung, welehe seine 'l'hiel'e in 
clem l'eiehen vielgliedl'igen Bau des Systemes eiunehmell, gelangen 
und sie nieht ohne Einfilgung in das grosse Ganze entgegellllehmCll, 
so ist eine, wenn aueh noeh so kul'ze Bel'iihrung del' fl'emden Fauna 
unerlasslieh. Ein elltgegengesetztes Vel'fahl'ell wiirde »Fol'stthiel'e« dar
stellen konnen, es wiirde aber kf'ine »ForstzooJogie« sein. Ratzeburg 
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hatte deshalh allen Grund sein ~Werk: »Die Waldverderber« nicht 
Forstzoologie, oder seine »Forstinsecten« nicht Forstentomologie zu 
nennen. Eine Forstzoologie zu schreiben, hat er nie beabsichtigt. 
- Die Forstzoologie muss abel' zweitens die betreffende angewandte, 
die praktische Seite, besonders hervorheben, sie muss eben eine 
Forstzoologie sein. Diejenigen Thiere, welche zum Forste in Be
ziehung treten, miissen eingehender behandelt, ihre Lcbensweise 
muss eben nach dieser Beziehung vorzugsweise beriicksichtigt werden . 
.Jede andere ausfiihrliche Behandlung liegt ausserhalb del' Anfgabe. 
Wie ferner der Forst vom Walde unterschieden ist, so muss slch auch 
eine Forstzoologie von einer Darstellung del' »Thiere des Waldes« 
unterscheiden. - Fiir die neueren »forstzoologischen« W erke von 
Sen ft und 0 pel scheinen andere Grundsatze massgebelld gewesen 
zu sem. 

Beiden Aufgaben habe ich gerecht zu werden versucht. Was 
tlie forstlichc Seite mciner Arbeit betrifft, so stiitzc ich mich zunachst 
auf meine eigenell, etwa dreissigjahrigen Erfahrungen und Dcobach
tungen in del' freien Natur und auf die von bewahrten Kenll'ern 
mir direct gemachten Mittheilungen, fih welche ich mich zum inlligsten 
Danke verpflichtet weiss. Dann abel' ist seit einer lallgen Reihe 
von .Jahren in der forstlichen Literatur eine Menge von einschlagigen 
Beobachtungen niedergelegt, welche ZUlll grossen Theil bis jetzt noch 
nlcht gesamll1elt, gesichtet und in ihrer slch oft erganzenden Mannig
faltigkeit zusanllnengestellt sind. Fur die Saugethiere ist VOll forst
zoologischer Seite sehr wenig, fiir Vogel fast nichts geschehen. Fiir 
die 1nsecten hat allerdings Ratzeburg sehr Vieles geleistet, und sein 
grosseres Werk iiber die Forstinsecten allein kann, obgleich es vieles 
Neue von W ichtigkeit nicht enthalt, den praktischen Bediirfnissen 
des Forstmannes in den meisten Fallen geniigen. Leider ist es zur 
Anschaffung fiir unbemittelte Forstbeamte zu kostspielig. 

1ch mochte daher mit einer Forstzoologie in bescheidenerem 
Gewande auftreten, welche durch nicht zu hohen Preis den meisten 
Forstbeamten die Anschaffullg llloglich macht. Sie wird in drei 
selbststandigen Theilen die drei fii.r den Forstmann wichtigen Thier
classen: Sauget hie re, V 0 gel, I nse eten behalldeln. Zur Er
liiuterung des BaueR wie der forstlichen vVirkungsweise der betreffell
den Thiere, nicht aber zur Ausstattung des Werkes fiir den Salolltisch, 
werden natnrgetreue Holzschnitte diel1en. Der erste Theil, Sa ug e-
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thiere, liegt VOl', una ieh kann auf das hier Gehotene verweisell. 
Abgesehen von IG Blasins'schen Figurell sind s~iJ1lmtliche iihrigen 
Holzschnitte llach meinell Originalzeichnullgell von den Herren 
Ge hr. Simeon (xylographisch-artistische Anstalt in Braunschweig) 
neu allgefertigt. 

Ueber die Auwendullg der wissellschaftlichen N omenclatur 
ill diesem Werke eine Bemerkung. Belmnntlich ist seit Linne das 
zoologische Material so riesig angeschwollen, dass seine Genera 
Hingst zu Familiell erhohen sind, die Mufig in Unterfamilien, jeden
falls in zahlreiche Genera zerfallen. Dieser Ausbau des alten Sy
stemes ist !tus wahrem wissenschaftlichell Bediirfnisse hervorgegangen 
und hat sOl1lit, abgesehen von einzelnen Ahirrungen, seine volle 
wissenschaftliche Berechtigung. Die Wissenschaft hat in diesem 
Verfahren ihrell Fortschritt fixirt und grossere Klarheit und Ueber
sichtlichkeit in die Formenmenge getragell. Diese Berechtigung also 
ist unalltastbar, wo es sich urn solche Forl1lenmellgen, um ein reiches 
Material, etwa um die Fauna del' ganzen Erde oder eines Welttheiles, 
oaer auch um eine sehr formenreiche Gruppe irgend eines Landes 
hanclclt. Ist das aher nicht del' Fall, hehandeln wir etwa nul' die 
an Arten arme Fauna eines beschranktell Gebietes, oder aher, zieht 
eine fremde Wissenschaft, z. B. die Forstwissenschaft, nur einzelne 
fUr sie wichtige Thiere mit in ihr Gebiet hinein, so rant damit von 
selbst del' Grund zur Vieltheilung des Stoffes fort und es reichell 
dann die alten Gattungen nicht bIos vollstandig aus, sondern sie 
erfiillen den Zweck weit besser, als die vielen Untergattungsl1amen. 
Es wird schwer halten, mir einen besonderen Vortheil davon nach
zuweisen, wenn ich z. B. die in diesem Bande behalldelten fiillf 
Hirscharten, welche allerdings £li.nf verschiedene Hirschforl1len re
prasentiren, mit fiinf verschiedellen Gattullgsnamen belegt hatte. 
"Qui bene dividit, bene docet." Das Bene ist bei zahlreichen Formen u. lL. 

das lrluiturn, bei wenigen das Par-urn. Jedoch lasst sich, was rnulturn, 
was par-urn, was ii.berhaupt bene ist, nicht stets mit del' Elle am 
Register abgemessen; es muss, zumal bei al1gewandter Zoologie, wohl 
mal weniger gemessen, als vielmehr gewogen werden. Aus diesel1l 
Grullde habe ich z. B. fiir die heiden Hauptverschiedenheiten unserer 
einheimischen l1lauseartigen Thiere llicht hlos die Gattul1gen Mus 
und Ar-vicola, sondern die scharfer trennellae Kategorie der Familie 
unbedellklich aufgenommen. Ferner: Wer un sere so einheitlich ge-
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bauten Fledermause in der freien Natur anfmerksam betrachtet, winl 
ebenfal1s zwei Rauptunterschiede in ihrclll Leben erkennen. Diese 
habe ich durch die Eil1theilung clerselben in Schmal- und Breitfliigler 
zum Ausdrueke zu bringen geRucht, sammtliehe Arten jedoch Imter 
" Vesper·tilio" aufgefuhrt. Dieses Verfahren griil1det sich auf ein A b
wagen der in der freien Natur auftretenden Differellzen der Artell. 

Synonyme sind nUl" da erwahnt, wo sie irgend eine auffiillige 
Form einer Art be",eichne11. In del' Regel ist jede Art nnter einem 
be~till1mtell Namen, ('twa clem von Linne, Pallas, Schreber, illr Oei
gelegten Namen, allgemein helmllnt. Nul' diesel' ist angewendet. 
Es wiir(' iibcrhaupt zn wiinsehe11, wenn solehe Synonynw, welche 
ihre Entstehung keiner ernstcn Forsehung, sondern del' Ullkellntniss, 
dem Missverstiindnisse und unwissel1schaftliehen Verfahren verdanken, 
auf i1l1ll1er begraben wurden. 

Unter diesen Vorbemerkungell l'lbergebe ieh hiermit dem forst
lichen Pn bliknm dies en ersten 'rheil meiner forstzoologisehen Arbeit, 
fur deren zweekmlissige und reiehe Ausstattung der Herr Verleger 
keine Kosten geseheut hat, und brauehe ieh woh 1 nieht die Ver
sicherung ausdriieklieh hervorzuheben, dass mieh jede wohl wollende 
Bemerkung zu innigem Dal1ke verpfliehten wird. 

N eustadt-Eberswalde, den 22. Marz 1872. 

Altum. 

Vorrede 
zur zweiten Auflage. 

Unmittelbar nach der Ausgabe des letzten Theiles dieses Werkes 
stellte sich schon das Bediirfniss einer zweiten Auflage seines ersten, 
vor vier ,1ahren erschienenen Bandes heraus. In diesel' Zwischell
zeit hat sich das einschIagige Material weselltlich vermehrt. Oem 
grossen Interesse, welches das forstliche Puhlikum an einer forst
lichen Behalldlullg del' 'rhierwelt gellommen, seiuer, gar oft dureh 
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Opfcrfreudigkeit getragenen Mitwirkung, meiner bevorzugten Stel
lung im Mittelpunkte des forstlichen Versuchswesens fiir Preussen, 
sowie vielfacher 'l'heilnahme an grosseren und kleinereu forstlicheu 
Excursionen und Forstversammlungen, verschiedenen Heisen und 
wiederholten Besucheu fremder Sammlungen, verdanke ich den 
grossten 'rheil dieses neuen Materiales. Auf Grund desselben konnten 
flinzelne, VOl' vier Jahren noch herrschende Ullklarheiten gehoben, 
manche Erorterungen iiber die forstliche Bedeutung unserer Thier
welt bedeutend erweitert odeI' scharfer gefasst, an zahlreichen Stellen 
klein ere Zusatze eingefiigt werden: Als ganzlich neues Capital darf 
ich wohl den dureh funf Tafeln illustrirten Anhang iiber die Sauge
thierfiihrten bezeichnen. 

Ueber die Auswahl del' Erweiterungen war mil' nicht so sehr 
die Stimme eines oder anderen gelehrten Recensenten, als vielmehr 
die Stimme des Forstmannes elltscheidcnd. Dasjenige, was von del' 
Thierwelt mit ungeheurem Gewichte an den Forstmanll herantritt, 
i"t die biologisehe Seite. H ullderte von Anfragen, Zuschriftcll, 
Sendullgen, welche ich von Forstlellten aller Grade erhalten, haben 
mil' einen tieferen Blick in ihre Iuteressell verschafft, als die Redclls
arten von »Wissenschaft « seitens schmahsiichtiger Kritiker. Fur 
mich gibt cs fur die Behalidlung del' Thierwelt eine zweifache 
wissenschaftliche Seite. Wissenschaftlieh ist ohne Zweifel die genaue 
Untersuchnng z. B. del' Zahnbeschaffenheit unserer Mause und die 
darnach aufgestellte Diagnose del' einzelnen Species. Die Grunde, 
warum eine ahnliche Untersuchung des Frasses del'selben und die 
dal'llach entworfene Diagnose del' betreffenden Aden weniger wissen
sehaftlich sein soIl, sind mil' noeh nicht bekannt. Diese beiden 
Seiten gehoren nul' einem verschiedenen Untersuchnngsfelde an. Es 
scheillt mil' zuweilen, dass die Stubengelehrsamkeit die Schatzung 
del' A l'beit in del' freien Natur ungebiihrlich herabdriickte. lch 
will kein besollderes Gewieht darauf legen, dass die Aneignung del' 
Kenntniss del' todten Cabinetthiere unvergleiehlich leichter ist als die 
del' draussen lebenden und wirkenden. Allein, wenn man die 13e
zeichnung » Wissenschaft« llieht einseitig begrenzt, so hat die eine 
wie die andere darauf Anspruch. Was abel' den Forstmann VOll 
beiden am tiefsten bel'iihl't, iibel'lasse ich seinem Urtheile. So hat 
denn aneh unsere akademische zoologische Sammlung als Substrat 
des Unterrichtes eine biologisehe Abtheilung aufzuweisen, wie ieh 
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einer gleichen 110ch ill keillem anderell Museum begegnet bin. Jedoch 
ist in dem nun vorliegenden, neu aufgelegtell erst en Baude lllciller 
»Forstzoologie« nicht bIos dtese forstlich biologische Seite el'heblich 
vermehrt, sondel'll auch del' zu »dii.rftig« befundene allgemeine 
Theil in etwa erweitcrt und in del' systematischen Anordnung eill 
engel'er Anschluss an die Resultate del' neueren Wissenschaft ge
geben.- Was andere Tadelrecensenten geandert wii.nschten, Hisst 
sich schwerlich auf einE'll einheitlichen Gesichtspunkt zurii.ckfii.hren. 
Del' eine will in einer F orstzoologie keine W alfische, del' andere 
keine Exoten, ein dritter mehr Jagd, sogar J agd auf Syrrhaptes 
paradoxus und eingehendere Lebensdal'stellung dieses Steppellhuhnes, 
ein viertel' findet einzelne kurze Schilderungen freilich anziehend, 
abel' in einem solchen Buche ganz ungehorig u. dergl. mehr. Allem 
diesem gegenuber glaubte ich meinem yom Anfange an feststehen
den Grundsatze auch bei Ausarbeitnng diesel' neuen Ai:dlage treu 
bleiben zu milssen, und gebe dal'llach eine systematische Uebersicht 
sammtlicher Saugethiere unter elltsprechender Hervorhebul1g aes 
Interessanten und forstlich, sowie auch jagdlich Wichtigen. 

Del1jenigen, we1che durch ihre empfehlende Besprechung des 
Buches zu seiner Verbreitung wesentlich beigetragen, sowie Allen, 
we1che mich dnrch gefallige Mittheilungen und Sendungen aller Art 
so kraftig auf einem Felde nuterstii.tzt haben, auf clem man nul' 
mit vereintell Arbeitskraften und auch daun lUU' gallz allmahlich 
den Fuss weiter zu setzen im Standc ist, statte ich him'mit meinen 
verbindlichsten Dank abo 

Nellstadt-Eberswalde, den.4. Juni 1876. 

Altum. 



Systolllatischo Uoborsicht 
del' 

Ordnungen, Familien und Gattungen. 

A. Placentalia. 
1. Deciduata. 

a) Discoplacelltalia. 
I. Vierhiinder, Quadrumana. 

]. Affen der alten Welt, Catarrhiui. 
1. Simia. 
2. Jnuus. 
3. Cercopithecus, Meerkatze. 
4. Cynocephalus, Pavian. 
5. Hylobates, Gibbon. 
6. Senmopithecus, Sehlankaffe. 

II. Affen der neuen WeIt, Platyrrhini. 
1. Mycetes, Briillaffe. 
2. (jebus, Kapuzineraffe. 
3. Ateles, Klammel'affe. 

III. Krallenaffen, Arctopitheci. 

II. Handflatterer, Chiroptera. 

I. Fruchtfressende, Carpophaga. 
Pteropus. 

II. Insectenfressende, Entomophaga. 
Vespertilio, Fledermaus. 

III. Blattnasen, Phyllostomata. 
Rhinolophus, Hufeisennase. 

III. Insectenfresser, Insectivora. 

I. Spitzmause, Soricina. 
Sorex, Spitzmaus. 

II. Igel, Erillacei. 
Erinaceus, Igel. 

III. Mulle, Talpina. 
Talpa, Maulwurf. 

IV. Nagethiere, Rodentia. 

I. H5rnchen, Sciurilli. 
1. Arctomys, Mmmelthier. 
2. Spermophilus, Ziesel. 
3. Sciurus, Eichh5rnchen. 
4. Pteromys, Flugh5rnchen. 
5. Myoxus, Schlafer. 

II. Biber, Castorini. 
Castor, Biber. 

Ill. Wiihlmause, Arvicolini. 
1. Arvicola, Wiihlmaus. 
2. Myodes, Lemming. 

IV. Mause, Murini. 
1. Cricetus, Hamster. 
2. Mus, Maus. 
Stachel-, Meer-, Wasserschweine, 
Springmause. 

V. Hasen, Leporini. 
1. Lepus, Hase. 
2. Lagomys, Pfeifhase. 

V. Halbaffen, Prosimii. 

Lemmen, Gespenstlemuren, N acht
affen, Fingerthiere, Pelzflatterer 
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b) Zonoplacentalia. 2. A. ruminall tia. 

VI. Raubthiere, Carnivora. 

l. Katzen, Feliua. 
1. Felis, Katze. 
2. Cynailurus, Gepard. 

II Hyanell, Hyaenini. 
Hyaena, Hyane. 

HI. Hunde, Canini. 
Canis, Hund. 

1 V. Vi verren. Vivcrrini. 
1. Viverra, Zibethkatzc. 
2. Herpestes, Manguste. 

V. Marder, Mustelini. 
1. Mustela, Marder. 
2. Gulo, Vielfrass. 
3. Lutra, Otter. 
4. Meles, Dachs. 

VI. Baren, Ursini. 
1. Ursus, Bar. 
2. Procyon, Waschbar. 

Nasua, Riisselbar, Cercoleptes, 
Wickelbar. 

VII. F"lossenfiisser, Pinnipedia. 

Phoca, Robbe, Trichechus, Walross. 

VIII. Halbhufer, Lamnunguia. 

Hyrax, Klippdachs. 

IX. Riisselthiere, Proboscidea. 

Elephas, Mastodon. 

2. Indeeiduata. 

X. Paarhufer, Artiodactyla. 

1. A. non ruminantia. 

1. Plumpthiere, Obesa. 
Hippopotamus, Nilpferd. 

II. Sehweiue, Suina. 
Sus, Sehwein. 
Poreus, Phacochoerus. 

I. HohlhOrner, Cavicornia. 
1. Bos, Ochs. 
2. Ovis, Schaf. 
3. Capra, Ziege. 
4. Antilope, Autilope. 

II. Hirsehe, Cervina. 
Cervus, Hirsch. 

Ill. Giraffen, Camelopardalidae. 
Camelopardalis, Giraffe. 

IV. Moschusthicre, Moschidac. 
Moschus, Tragulus. 

V. Schwielenfusscr, Tylopoda. 
1. Camelus, Kameel. 
2. Auchenia, Lama. 

XI. Unpaarhufer, Perissodactyla. 

I. Pferdc, Equidae. 
Equus, Pferd. 

II. NashOrner, Nasicornia. 
Rhinoceros, Nashorn. 

111. Tapir, Tapirina. 
Tapirus, Tapir. 

XII. F"lossenthiere, Cetacea. 

1. Seekiihe, Sirenida. 
Manatus, Rhytina. 

II. Wale. 
Delphinus, Mouodon, Balaella. 

XIII. Zahnarme, Edentata. 

I. Insectellfressende, lllsectivora. 
Dasypus, Myrmecophaga. Manis. 

II. Faulthiere, Tardigrada. 
Bradypus. 

B. Implacentalia. 
XIV. Beutelthiere, Marsupialia. 

Raub-, Kletter-, Spring-,N agebeutlcr. 

XV. Schnabelthiere, Monotremata. 

Schllabelthicr, Ameisenigel. 
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"Die Beziehungen, welche wir zwischen den Saugethieren und 
"den Baumen finden, sind keine so illnige und llothwendige, wie die 
"bei den Insecten kurz angedeuteten. Da bei Ihnen iiberdies eine 
"Entwicklungsgeschichte, welche bei den Ins~cten so viele J\Hihe 
"macht und so grosses Studiulll erfordert, nieht vorkommt, aueh 
"der durch sie veriibte Schaden nicht so mannigfaltig, daher auch 
"nicht so bedeutend ist u. s. f.; so fehlt es hier an Gelegenheit 
"zu einer wissenschaftlichen Behandlullg, wie sie die Insectell 
"nothig machen, obwohl im Grunde auch die durch das Wild an
"gerichteten Beschadigullgen .... merkwlirdig genug sind. Das 
"ist der Grund, warum die Sa ugethi ere a Is W aId verder b er 
"bisher nie im Zusammenhange, sondern nur zerstliekelt 
"vorgetragell wurden," 

Wenn Ratzeburg im Jahre 1866*), also fast am Schlusse 
seiner langell Laufbahn, auf welcher er bekanntlich vorzugsweise 
fUr das Fach der Forstzoologie eben so rastlos als segellsreich thatig 
war, sich zu der vorstehendell Erklarung liber die Forstsaugethier
lehre veranlasst sah, so mochte eine solcne von einem so gewiegten 
Praktiker gemachte Aeusserung von vornherein von einem Unter
nehmen, wie das gegenwartige, abschreeken. Es lasst sich nicht 
verkennen, dass eine Behalldlung der Saugethierfauna yom Stand
punkte des forstlichen Interesses mit nicht unerheb1ichen Schwierig
keiten verbullden ist. Diese liegen zunachst in der Sache selbst. 
Der bekannte Linne'sche Satz: in minimis natura maxima, bewahr-

*) Waldverderbniss, I. pag. 51. 
A 1 tum. Saugethiere. 2. Aufi. 1 
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heitet sich auch hier. Die klein en Saugethiere greifen am stiirksten 
in die N aturentfaltung ein. Die unentbehrliche, scharfe, allseitige 
Kenutniss unserer kleinen, meist im Verborgenen VOl'zugsweise in 
del' Dunkelheit, oft sogar nm fast 1l10melltan, flii.chtig, olme vorher
gehende Anzeichen wirkenden Al'ten ist eben nicht sehr leicht zn 
erwerbel1. Es k0l11mt hinzu, dass es an wissenschaftlichen, forst
zoologiscben Vorarbeiten libel' Saugethiere fast giinzlich fehlt. Die 
eil1zelnen, zuweilen sehr sehlitzbaren Beohachtungel1 liegen meist 
zerstreut in del' umfangl'eicben periodischen Presse, oft olllle genaue 
Bezeichlll111g del' ]wstimll1tcn Art, welche irgel1d ('ine forstwichtige 
Erscheinung veral1lasst hat. Es gehort dann s('llon ein(' gemme Be
kal1ntschaft mit del' Lehensweise c1erselbell dazll, mll mit Sicherlwit 
odeI' grosser Wahrscheillliehkeit hinterher eine genauere Bestimmung 
noeh vorzunehmen. Ieh e1'inne1'e hier nul' an den allgemeinen A us
druck: "Mans und Mausefmss .. · Hat man 8ieh aher eine solche 
Kenntlliss alllliihernd erwo1'Len, so haHe ieh die Aufgabe, im Zu
sHmmenhange die Forstsaugethiere zn lehallcleln, nicht fill' ullmog
lic11. Freilich sind die Beziehungen zwischen S~iugethierell unrl 
!;aumen nach lbtzelmrg's Anssprueh im Allgemeinell weniger innig 
und llothwendig aIR bei deli Illsecten, aHein mehrere (loch 
naeh ih1'e1' ganzen Orwmisation clnrchans an denvVald gelml1den, 
ull(l die Beschiiclignngell clnreh Saugethiere tretel1 im vValde cloch 
recht mal1uigfach anf. Bald wertlen die Baul1lsamereielf verzehrt, 
baH die VV nrzelll, del' Stamlll, die Zweige, Knospen, Blatter he
schac1igt, bald tritt del' Angriff unter del' Ercle, bald nahe iibel' 
c1erselben, bald in gewisser Hohe, bald an jungen, bald an iilterell 
Pflanzen auf; bald zeigt er sich am N adelholze, bald am Lauh
h olze, bald an einer, bald an mehrerel1 Holzarten unter Bevorzu
gnng \'011 diesel' odeI' jenel'. Sogar in versehiedenell Gegellclell zei
gen die beschadigenc1en 'l'hiere nicht seHen abweichende GewohnheitPll. 
Die Bezeichuungell fijI' 801ehe Thierbaulllfrevel all': Schneiclen, Nagen, 
Schalen. Rillgeln, Pliiizen, Verheissen, Fegell, Schlagen, Abbrechen, 
beweisen gleichfalls die Manlligfaltigkeit del' verderblichen Al'heit 
cler Sliugethiere an den Holzpflanzen. Es treten al1enlillgs nul' 
Species innel'halb zweier Ordnungen, del' N agethiere null vVieder
kauer niimlich, in bemerkenswerthel' vYeise als \Yaldvenlerber <inf. 
Del' seIten als l1achtheilig auftretende directe Eillfluss auf (lie Forst
cultur von Saugethieren am; anderen Onlnul1gen er:,;cheillt jedenfalls 
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als hochst unwichtig. Miisstell wir uns bei der Bearbeitung einer 
Forstsaugethierlehre nur auf die schad1ichell Species beschranken, 
so liesse sich aIlerdings die Behalldlnng siinulltlicher Saugethiere 
im Zusammenhange schwerlich einer ahn1ichen Behandlung der 
Forstinsrcten zur Seite steIl en. AIleill so wie ja Hatzeburg selbst 
auch die forstnutzlichen Insecten in den Kreis seiner "Forst
insecten" und zwa1' mit vollem Rechte hineingezogen hat, so darf 
auch eiue Forstsiiugethierlehre die forstniitzlichen Arten keineswegs 
allsschliessell. Sie bilden ja ahlllich wie Ichneumoniden, Chalcidier, 
Tachinen ein natii.rliches Gegellgewicht gegen die Waldverderber 
nnd sind eben deshalb ohne Zweifel Forstthiere und als solche ein 
integrirender Theil einer Forstzoologie. Zu diesell gehoren aIle 
jene Arten, we1che entwedel' die fol'stschiidlichen Illsecten oder die 
f0rstschiidlichen Siiugethiere heldimpfen nnd vernichten. In diese 
Kategorie a her fallen fast siimmtliche Fledenniiuse, lnsectenfresser 
und Haubthiere. N Ill' vel'einzelte Species uuter diesen sind forstlich 
indifferent, die meisten wiohtig. Fassen wir nllnmehr unter "Forst
siiugethierc'· sowoh! die vYaldverderber als die vYalderhalter 
zusaml11en, so haben wir es uieht meh1' mit Species von nur zwei 
Ordnungen, sondern mit fast siimmt1ichen Sliugethieren unserer 
Fauna zu thun nnd es ,Jehlt dann nicht mehr an Gelegellheit znr 
forstwissenschaftlichen Behalldlllug" del'se1ben, und dieselben brau
chen nicht mebr, wie bi8her, zerstiickelt, sondern konllen se hr 
wahl im ZusClllllllenhange behandelt wel'l1en. Ja, es ist die Menge 
del'· lllehr oder minder als forstwichtig auftretenden Siingethiere 
unserer Fauna so gross, dass die wenigen Aden, denen eine solche 
Bedelltung nicht zukomlllt, zur Ergiinznng des gesallll1lten Siiuge
thierbildes sehr wohl, wenngleich in Kiirze, ebenfalls behandelt wer
den konnen, ohlte dass dadurch del' Charakter des (Janzen als Forst
zoologie irgend erheblich beeintriichtigt wird. Nur eine Behand
lung im Zusammenhange giebt rin ldares Bild sowohl von den 
Thieren selhst in ihrer gegenseitigen Verwandtschaft und Verschie
denheit, als anch von ihrelll Leben und Wil'ken im Haushalte (ler 
Natur oder speciell in ihrer Beziehung zur Forstcultur. 

Nicht wellige del' hier zu behalldelllden Siiugethiere sind z-u
gleich auch Jag d t hie l' e und die meisten Forstleute zug!eich auch 
Jager. Die ".Jawl" winl auf nnseren Forstakademien vol'getragen 
nnd bilc1et eine Disciplin in der Staatsprii.fung. Die Ausiibullg der 

1* 
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Jagd hat fiir den Forstmalln manche empfehIenswerthen Seiten: Sic 
dient mit dazu, ihn in den 'V aId zu fiihl"en, an l1lanche Stellen 
seines Revieres, welche er vielleicht sonst wohl Zll seHell betreten 
mochte, seinen Korper abzuharten gegen Ertragen von StrapaZ8n, 
welche sein schwerer Beruf ihm auflegt, Sinne uml Aufl1lerksamkeif 
zu scharfen und ihn fiir die nothwendige Entsagung l1lftncher Lebens
geniisse zu entschadigen. Trotzdem decken sich die forst1ichell 
und jagd1ichen Interessen sehr haufig nicht nur nicht, sondern tre
ten bekanntlich gar oft in scharfe Collision. ~Ianche hoch gepriesenen 
Jagdthiere treten als wahrer Ruin fiir die Forstwirthschaft anf. 
Diese ganz verschiedenen Seiten derse1ben Thiere miissell selhst
redend getrennt ZUI" Darstellung kommen, jellachdem die fOl"stlichell 
oder die jagdlichen Gesichtspunkte hervorgekehrt werden. Eine 
Forstzoologie ist keine Jagdzoologie. Jedoch habe ich aus vor
stehenden Griinden die Jagdthiere mehr beriicksichtiget, als es die 
ihnen zukommende forstliche Wichtigkeit erheischt. U ehrigens 
liegt es nur in der Natur der Sache begriindet, wenll z. B. dem 
Eichhornchen oller einer Maus eine ausfiihrlichere Behanll1ung zu 
Theil werden musste, als den beriihmtesten Jagdthieren, weun sie 
nicht zugleich auch forstlich wichtig sind. 

Dass schliesslich mit einer gewissen V orli-ebe iiber solche 
Saugethiere, welche aus Ullserem Vaterlande fast verschwunden 
sich gegenwartig nur auf enge Oasen beschranken, Notizen ge
samme1t und mitgetheilt sind, wird man im historischen Interesse 
begriindet finden. 



Saugethiere. Mammalia. 

Warm bliitige, behaarte Wirbelthiere, deren lebendig 
geborene Jungen gesaugt werden. 

Die Ellllihrung del' neugeborenen Jungen durch die Milch des Mutter
thieres und die diese Erntihrungswei~e bedingende Organisation ist in 
ohiger Diagnose das einzig durchschlagende Kriterium fUr diese Thiel'
klasse, und de~halb die Benennung "Siiugethiel'e" sehr treffend. Aueh 
"Mammalia" und "Mastozoa" kann man als gute Bezeiehnungen be
tmehten, obschon die Monotremen keine Zitzen (mamma, /1wrnlr;) hesitzen. 

Warmes Dlut, d. h. solches, dessen bedeutende Eigenwarme von 
del' des umgebenden Mediums unabhangig ist, ist wedel' ihnen eigen
thUmlich, noeh kOlllmt es allen SUugethieren stets zu (Wintersehllifer). 

Die Haut del' Siiugethiere bebteht aus zwei Schichten, der 0 ber
haut (Epidermis) und der Lederhaut (Cutis). Die Oberhaut lilsst 
ihl'erseits wieder eine feine verhornte und eine darunterliegende Schleim
schicM (die Malpighische) erkennen. Stellenweise verdickt sich das 
hornige Oberhliutchen zu stlirkeren Hornmassen, als Schwielen, Platten. 
Die Lederhaut, geffiss- und nervenreich, enthalt die kniiuelformig ge
wundenen Schweissdriisen, die sich in sehwach gewundenem Gange nach 
amsen offnen und die birnformigen, traubig zusammenliegenden Talg
driisen zur Einfettung der ltusseren Haut und del' Haare. Andere, eine 
schmierige Masse absondernden Driisen, wie sie in einzelnen Thiergruppen 
an den versehiedenstenKorpertheilen auftreten, konnen als modifieirte 
Talgdriisen angesehen werden. 

Die Haal'e, bei einigen Saugethieren auf ein Minimum beschriinkt 
odeI' nul' im Embryonalzustande vorhanden, sleeken mit ihrem zwiebel
formig verdickten Ende (Haarzwiebel) iIi einer Einstiilpung del' Leder
haut, worin auch die Oberhaut mit hinabsteigt. Eine gefassreiche Papille 
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um anfgeLogenen Grnnde del' HaarzwieLel cl'niihrt cbs Haa;', welches ab 
eine hornige Wncherung del' Oberhaut zu Letrachten ist. Aclmlidll' 
Oberhautgebilde ~ind die Horner des Naohornes, auf clercn Untl'l'i:'eitc 
feinere Pasern noch ihre Natu!' erkennen husen, del'gleidlcn die Hom
scheid ell vieler \Viederk:i uer, die Sehuppen del' Schu ppetlthiere, die VOll 

knochernen Platten gesHttzten Panzer del' Gui'telthiel'e, cowie aml! die 
hornigell Bedeckungell des iiussel'sten Zehell- l:ez. Pillgergliecks. LetztC'lc 
bilden PlattnHgel (Lanma, flach die Spitzc oLen bedeekend), K upl'mniigel 
(Unguis tegularis, el'haben), Kralle (Falcula, comprimirt die ganze SpiLl: 
umgehend, spitz, hakig) und Huf (Ungula, gleiehfalls die ganze Spitze 
umfasselld, oben schuhfOnnig erhaben, unten mit eingt''3ehol)('ner fiaclLer 
Sohle und darin eingeschobenem Ballen). Die drei erst en H0l'l11Jildungen 
entspringen in einer Hautfuhe, del' Huf geht allmiihlich in die Pl1sslwnt 
tiber. Die eigentlichen Haare zerfallen in Stichcllmare (Contollrhaare, 
Grannen, Stammhaare), hoh1e odeI' mit Mark gleichmii<3sig ode)' 3chichtel1 > 

und partit)enweise gefullte Cylinder, die nur bei den Fledermiiuscn a us 
abgesetzten ode)' in einander gesehachtelten Glicdern (eigentlich Umgiingfcn) 
bcstehen, und in W ollhaal·. Die WoIle zeichnet ,.ieh durch dichtfmm 
Stand, geringere Lange, oft gedrehten Verlaui' und uncbene Oberfiiiche 
aus. Die Stichelhaare heissen verclickt Borden oder in hoherem Grade 
Stucheln. An munchen Thiel'en ireten sie an einzelnen Korpel'stellen in 
bedeutender L1inge auf (Miihne, Quasten, BUschel u. 1ihn1.) Viele Haal'e 
sind einfal'big, viele zwei-, ja mehrfarLig; in del' Hegel bedingen die 
Grannenspitzen nas Colorit des 'l'hiere". Del' jiihrlicbe Haul'wechsel vcr
leiht den Thieren nicht nul' einen clichteren uncl Lingel'en Pdz imWintl!l' 
als im Sommer, sondern andert auch oft fur die extremen Jahreszeiten 
die P1irhung. Analoge Difl'erenzen zeigt anch das Haar nach Zonen und 
gegionen. 

Das Skelet der Sllugethie:re be~teht am fcsten, markhaltig,:n Kllochel!, 
welche sich in die dt's Kopfes, del' W il'belsii.nle mit Hippen und Bwst
bein und del' Extl'emiti~ten ne bst ihrer Verllindung mit del' vVirbeLiinlc, 
dem Schultergertist und dem Becken theilen. 

Die Kopfknochen zerfallen in die des Scliiidel~ unci ell'S Gl':iichtes. 
Sie sind durch Niihte, welche jedoch itll hOhercn Alter del' Thiero ihl'il
weise zu verwachsen pflegen und beim Sdmabdthil'l' schon fl'lihzl'iti:,;' 
fehlen, getrel1nt, ohne abel' eine gegenseitige VersehiclJUng zu enllliglichl'lL 

Am SehHdel (Gellirnkapsel) bestehi das Hinterhaujlbbein aUB vier 
Knochen, deren oberer, die Hinterhanptsselmplle, das Hintcrhauptsloe11 
oben zu begrenzen pfiegt, doeh umfussen bei nml1dwn Thieren di.c lwilkn 
seitlichen Stucke, clenen stet" die beiclen GelenkMd(el' :lngehul'C'll, ,ia, 
Hillterhuuptsloch nach allen hin. An das unterc Stuck ,dlliesst sich cbs 
hintere, an dieses nach vorn das vordere KeillJein, welches ldzkl'C' "iell 
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in das PflugscharLein (Vomer) fortsetzt. Die Schuppe verlungert sich 
seitlich zu dem Jochfortsatr.. Zur oberen SrhiidelwOlhung hin schiebt hich 
zwischen dem Hinterhauptsbein und den Scheitelbeinen das Zwischen
srheitelbein (Os interparietale) ein. Die vordere Partie del' Schadelkapsel 
hilden die Stirn beine, welc-he bei den hOrner- und geweihtl'agenden Thieren 
mit den entspl'echenden Knochenzapfen, bez. den Rosenstocken versehen 
sind. Zwischen dem Hinterhauptsbein und del' seitlichf::n Verbreiterung 
(Flugdn) des hinteren Keilbeines liegt beidel'seits das Schlafenbein. das 
~ich aus dem Fel~en-, dem Pauken-, oft auch dem Zitzenbein und del' 
Schuppe zmamlllcnsetzt. Die Gehirnkapsel wird gegen die NasenhOhle 
durch eine meist ~iebartig durchlOcherte Knochenplatte, das Siebbein, ab
geschlossen. Durch das selten, z. B. bei den Spitzmausen, fehlende Joch
bein verbindet sieh del' genannte Jochfortsatt. del' Schuppe mit dem seit
lichen Stirnheinfortsah. 

Die Gesichtsknochen bestf::hen aus den die NasenhOhle, mit Aus
nahme del' Wale, ii.berdachenden beiden Nasenbeinen. In diesel' Hohle 
liegen viPI' vielfach gewundene dunne Knochenplatten, auf dencn ::-ieh die 
Na~enschleimhaut ausbreitet (Mmcheln). Die beiden ohm'en gehOl'en "dem Sieb
bein, die heiden unteren den Obel'kieferheinen an. Letztpre treten naeh vorn 
hin zuruck und lassen zur Aufilahme del' grossen ZwiEchenkiefel'beine 
einen weiten Zwischenrauru. GIeichfalls von el'he11ieher Ausdehnung Rind 
die Gaumenbeine. H,[ufig liegt nRch vorn und unten VOl' den Augen
bOhlen, die bei Affen und Hufthiel'en von der ScbllifenhOhle vOllig gehennt 
sind, daB Schliifenllein. Die 1eiden Hl,lften des Unterkiefers ve1'wachsen 
vorn nielit seHell. 

Die Zahne dehen einreihig im Alveolal'l'ande del' Kiefer. Wenigen 
Saug<:thieren (Ameitel1fre~ser) Jellien diesel bell. Beim Sclmabelthiel' sind 
sie dl1l'th hornige Platten, bei manehenWalen durch Barten ersetzt. Man 
unterseheidet an ihnen Krone, Ha Is und Wurzel, wenn ~ieh del' tiber den 
Kieferrand hCl'vorragende Theil von dem in del' Alveole oteckenden durch 
seine Gestalt unterscheidet. Die Vielgestaltigkeit del' Krone elltspricht 
einer ahnliehen del' Wurzel. Vel'lauft dagegen del' Zahn von seinem 
ullteren (alsdann offenen) Ende bis zu seiner Spitze gleichm;lssig, so 
heisst e1' wurzellos. Solehen wurzellosen Zahnen p£l.egt ein unbegrenztes 
Wachsthum zuzukommen, die meisten derselben ahel' nutzen sieh im 
Vel'haltniss ihl'es Wachsthumes an del' i3pitze abo AIle ZHlme be~tehen 

aus Zahnbein, welches an del' frei vorragenden Spitze kappenformig mit 
dem sehr harten Sehmelt umgehen zu sein p£l.egt. Doeh kommen, 
Z. B. hei Faulthieren, auch schmelzlose Zlihne VOl'. Dringt del' Schmelz 
falten - odeI' schleifenformig in das Zahn hein ein, so entstehen die 
Eehmelzbuchtigen odeI' schmelzfilltigen Z1ihne, durchsetzt er als Blatter 
die ganze Masse vollstilndig, so heissen die Zl1hne zusammengesetzte. In 
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diesen Fallen tritt als dritter Bestandtheil das Cement al~ Verkittung 
der 'l'heile hinzu. Reiden Zahnformen stehen die einfachen Ziihne gegen
iiber. Die Ziihne desselben Gebisses zeigen nur ~elten eine gleiche Gestalt 
(Delphin), Hondern in den weitaus meisten 1<'lillen nach Gestalt, Stelll1ng 
und }<'l1nction sehr charakteristische Verschiedenheiten, die in den Be
zeichnungen Vorder-, Eck- und Backenzilhne ihren Ausdruck £lnden. Die 
oberen Vorderzahne stehen ohne Ausnahme im Zwischenkief€·r, die Eck
:!.lihne sind die erst en im Oberkiefer, worauf in demselben die Backen
zahne folgen. Del' Unterkiefer trligt aIle drei Zahnarten, welche nacb 
ihrer Gestalt und ihrer Stellung denen des Oberkiefers entspreehen. 
Hiiufig fehlt eine oder andere diesel' Zahnarten, am mei~ten die i:weite 
(Echahne) odeI' diese und die erste, bald nUl" oben odeI' nm unten, \.JaW 
sowohl oben alB unten. Sie bilden selten (Affen) eine gesehlossene Reihe, 
sondern trennen sieh meist durch grossere odeI' kleinere LUcken. .Tedoe}l 
treten solche Zwischenriiume al1ch wohl innerhalb dpr~elben Kategorie 
auf. Die V ol'derzlihne sind meist gleichartig ge bildet, die Eckziilme stet~ 

einfadl kegelformig, in jedcm Kiefer seitlich nm in del' Ein7.ahl vorhanden. 
Rei geschlossenen Kicfern legt sich jcdcl'seits del' Eckzahn des Untcrkiefel'~ 
VOl' den des Oberkiefers. Die Rackenziihne nehmen sehr oft von vorn 
nach hint en sowohl an Gl'cisse als Plasticitiit zu, so dass man eine VOl'dere 
kleinel'e und einfachere (Liickenzahne) und eine hintere Gruppe (Mahl
oder Kauzahne) unterscheiden muss. Bei den Ranbthieren tl'itt zwischen 
diese Leiden Gruppen noch ein einzelnel', durch Grli::;se und Vielzackigkeit 
~eil1el' Krone ausgezeichneter Zahn, del' Reisszahn, so dass bei diesen 
Thiel'en dreierlei Backenzahne untersehieden werden mus,eu. Zum kurzen 
Ausdruek des ZahnsJstems· bedient man sieh del' Bruchform, in welcher 
die Zahler die obe1'en, die Nenner die unteren Ziihne bedeuten. Die 
einzelnen Bruehe entsprcchen den genannten Zahnkategorien, wobei die 
Vorderi:iihne als Bruchfol"m die Mitte einnehmen. Treten innerhalb einer 
diesel' Kategorien noeh verschiedene Typen, wie nach Vorstehendem 
z. B. bei den Raubthieren, auf, w trennt man diese (iiber oder unter 
demselben Bruchstriell) dmeh Pl1nkte. Die grosseren Ziihne werden 
aueh in del" Sehl'ift dmch grossere odeI' fette' Ziffern ausgedruckt. So 

3 0 203 
bedentet z. B. 3' o· 2' 0-' 3 = 2 grosse Vorderziihne ooen WlC 

unten, keine Eckziihne, 3 kleinere Raekenzahne oben wie unten. Oder: 
1. 1. 2 1 6 1 2. 1. 1 . d h ---.--.-.-.---= 6 kleme VOl" eIZa ne 

1. 2 1 6 1 2. 1 
oben wie unten, 

1 starker Eckzahn oben wie unten, dann oben 4, unten 3 Backenziihne, 
wovon del' dritte sich dmch seine Grosse auszeichnet. 

DaB Gebiss del' jungen Thiere wird meistens bald durch ein I.weitcs 
bleibendes ersetzt, doch wechseln ("schichten") die hinteren Backenziihne, 
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sowie aIle bei Delphinen· und einigen and ern nicht. Jenes erste Gebiss 
tragt die Bezeichnung Milchgebiss, dem tief in die Alveole eindringende 
und yom Kieferknochen eng umschlossene Wurzeln zu fehlen pflegen. 

Die Elephanten wechseln ihre (+ - +) Backenzllhne bis IllS Alter 

hillt-'in oft. 
Auch die Zunge enthalt Knoehen. Das Zungenbein tritt mit ~einen 

Hornem an das Felsenbein und mit einem faserigen Bandstreifen naeh 
vorn in die Zunge selbst ein. 

Die Wirbelsaule setzt sich zusammen aus den Hals-, Brust-, 
Lendenwirbeln, dem Kreuzbein und den Schwanzwirbeln. An dem dllrch 
die Wirbelbogen gebiideten RuckenmarkBkanal nehmen die letzteren 
keinen Antheil. Die einzeinen Wirbcln pHegen durch eine sehnigc 
Knorpelschicht beweglich gegen einander verbunden zu sein. Jedoch bei 
Ianghalsigen l'hiuren bilden die vorn eoncaven, auf ihrer hinteren FHiche 
convex en Korper der Halswirbein Gelenke. 

Die Zahl sieben ist fUr die H als wir bein der Stiugethiere fast con
stant, die Lange des Halses bedingt auch ihre Lange. Seltene Aus
nalunen, meist Reductionen, kommen nur bei einigen Palllthieren (6, 8, 9) 
und bei den iiusserlich halsiosen Walen VOl". Der erste Halswirbel (Atlas) 
zeichnet sich durch seine beiden vorderen Pfannen zur Aufnahme der 
HinterlmuptshOcker, Fehlen des Dornfortsatzes und flugelartige Bildllng 
del' Querfortslttze, del' zweite (Epistropheus) durch gestreckte Gestalt, 
scharfen Vorsprung auf selner vordereu Fliiche, mtichtigen, einen oberen 
Knochenkamm hildenden Dornfortsatz und Fehlen der Querfortsatze aus. 

Dic Anzahl der Brustwirheln pflegt zwischen 12 und 15 zu 
schwanken, meist aber 13 zu sein. Die niedrigsten Zahlen findet sieh 
bei Fledermliusen und Giirtelthieren, die hOchsten bei den riesigen Land
sliugethieren (15 -20, ja 24). Sie trag en starke von vom nach hinten 
an Liinge ahnehmendc, sanft nach hinten geneigte Domfort~lit7.e, wclchc 
bei den Thieren, welche einen schwer en Kopf (Hirsch, Ochs), oder schwere 
Beute 1m Maule zu tragen baben (Raubthiere), 8ehr bedeutende 
Dimensionen annehmen, da sie als Inserlionsflachen fUr die hetreffende 
Muskulatur dienen. W 0 diese a ufhOrt, sind sie, wie die folgen den der 
LendenwirbelIl, nach vorn geneigt. Die Brustwirheln trag en die Rippen, 
stahformige, gebogene, meist abgeflachte Knochen, welche sich mit ihrem 
Kopfchen (Capitulum) an je zwei derselhen und mit dem Tuberculum an 
den verkummerten Querfortsatz del' einzelnen ansetzen. Nach unten 
stossen sie durch gleichfalls stabfOrmige Knorpelstucke (bei Walen und 
dem Schnabelthier dmch Krrochen) an das [<,us 4 his 13 cylindrischen oder 
flachen Stucken bestehende Brustbein, welches letztere zur Insertion 
fUr die Bewegungsmuskeln del' Vorderextremitaten hei den Handflatterern 
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und stark grabenden Thieren auf seiner vOl'del'en Seite noch eme gl'uten
formige Leiste. an den Bl'm,tbeinkamlll del' Vogel erinnernd, trligt. 
Hippen, welche fl'ei im J;'leische end en , wie die letzten, heissen fabche, 
jene durch die gonannten Knorpel mit dem Brustbein verbundenen, wahre 
Rippen. 

Das Kreuzbein setzt si(Jh meist aus 3 Lis 4 giinzli('h venvachsenen 
\Vil'beln zusammen, deren Zalll sich in einzelnen Ausnahmen bis auf 
8 oder gar 9 hteigel:t. 

Die grosste ZahlverschiedE)nheit zeigen die Sch wa n zwir bel n, deren 
geringste, z. B. bei schwamlosen Affen 4,deren gro~ste, beim lang
schw'lnzigen Scbuppenthiere, 46 betrUgt. U ebrigens sehwankt ihre Zahl 
oft in del'selhen Ordnung, z. n. bei. den Affen, innel'halb sehr weiter 
GrUnzen. 

Das Sehultel'ge:-ust wird durch das breite flache dl'eieckige, auf 
seiner oberen Fl1iche mit einer bohen Lei~te, Schulterbiattgr,ite (Spina 
scapulae) vel'I"ehrme Schulterblatt und hiiufig auch durch das dah
f1irmige, bald gerade bald sanft Sf(jnnig gebogcne Schlusselbein 
gehildet. Letzteres fehlt im Allgemeinen denjenigen Tbieren, weIche mit 
ihl'en Yorderexhemitiiten nul' gehende Bewegungen machen, wlihrend es 
den kletternden, tliegenden, aueh grabenden zukommt. Jedoch tritt es 
llei manchen nul' rmlimentiir Huf. Den Hufthieren, Walen und anderen 
fehlt es g'inzlich. Dei den Sdmabelthiei'en ist ('8, wie Lei den Vogeln in 
Hahensclmabelhein unc1 ScblU8selbl'in gethcilt. 

Das Becken setzt sieh au, den Huft-, Seham- und Sitzbeinen zu
Hammen, welche in einer tiefen Pfanne zur Aufnahme des Kopfes des 
Obersehenkels zusammenRtmsen. Es ist nul' mit. Ausnailme mancher 
Handftatterer durch das Zusammenstossen del' Scham Leine vorn geschlossen. 

Die ExtremiUten bilden mit Awmahrne del' Wale, denen die 
hintercn t'ehlen, zwei Paare. Die Vorderextremitiiten bestehen aus dem 
mit schwaehem Kopfe an die l'ntsprechcnde fiache Pfanne des Schulter
hlattes gelenkten Oberal'mhein (Humerus), den beiden Unterarmheinen 
(Hadius und Ulna, von denen die Ulna oft vel'kummert) und den Hand
knochcn, welche sieh in die ill zweiReihen (normal 3 und 4) gelagerten 
del' Handwurzel, del' Mittelhand und del' Finger, bez. Yorderzehen theilen. 
Die Normalzahl dm' Zehen ist 5, von denen abel' oft einzelne eingehen, 
so dass die Zweihufel' nul' mehr die zweite und dritte, die Einhufer 
endlieh nul' noeh die dritte besitzen. An dieson Reductiollen llehmen 
selbstl'edend auch die ubrigen Pmsknochen Antheil. Die Knoehen del' 
HinterextrellliHlt.cn entsprechen denen oervorderell: Oberschenkelbcin (Femur) 
mit shIrk gew5lbtem, seitlich mit einem Halse ab,pringendem Kopfe, 
zwei Untersehenkelbeine (Tibia und oft verkummerte Fibula) und .Fu,,~

knochcn, an denen sich die entsprechenden Gruppen del' VOl'derextremitiiten 
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wiederholen. Von den Fusswurzl'lknochen zeiehnen sieh besonders das 
j1'm'sen- und Spnmgbein aus. VOl' del' Beuge des Obe1'- und Unter
schenkels (dem Knie) liegt in del' Streeksehne die Kniescheibe (Patella). 
Kann· die erste Zehe den Ubrigen entgegengesetzt werden, ~o heisst sie 
llaumen, und der daumentragende Puss Hand, wie bei den Affen an 
allen Extremitilten, bei einigen Beutelthieren an den hintel'en, bei andern 
an den vorderen aUein. Die Zehen bestehen aus 3, nicht oft aus 
2 Gliedern, bei den Walen, del'en PUsse zu Plossen umgebildet sind, 
vervieIniltigen sie sieh ZUJ" Herstellung einer grosseren Gelenkigkeit diesel' 
Bewegungsorgane zu 8 bis 11. 

Ausserdem kommen cinzelnen Arten und Gruppen noeh besondel'e 
Knochen zu, als ein Vornacenbein (Maulwurf), Beutelknochen am vorderen 
Schambeinrand (Beutelthicrc), 2 stielfOrmige Knochen (Wale), Penis
knochen (Robben, manche Haubthiel'e u. a.). 

Von dcm Muskclsysteme seien nul' das Zwerehfell, das Haut
muskelsystem und bei den Arten mit Kugelungsvermogen (Igel) die 
:;tarken RUckenmuskeln hervorgehoben. 

Das Centralnervensystem zeigt in den Theilen (les Gehirnes 
manche Versehiedenheiten Die Windungen auf del' Oberfbche del' beiden 
Hemisph1iren de,,; gTo~sen Gehirnes gehen in ihrcl' St1ll"ke mit del' Grosse 
del' Thiere im Allgemeinen parnllel, doch finden sich manehe Aus~1ahmen. 
Eher detken sich ihre Verschiedenheiten mit del' versehiedencn, unten zu 
erwahnenden Placentarbildung. Vlillig glatt, wie bei den Vogeln, sind 
die Hemisphiiren nul' Lei den Implaeentalien, mit schwachen Gruben ver
sehen bei den Handflatterern, Insectenfre:,~ern, Nagern und Zahnlosen, 
bei allen librigen gewunden, am s'tiil'hten bei den Delphil1cn. Das 
Mittelstlick der beiden H8111isphiiren des kleinen Gehirnes tritt bei den 
hohei· gebildeten S[lugdhieren als "vV mm» verkUmmert gegen dieselben 
wrUck, im Gegensatz zu den Implacentalien, Za.hnloscn, auch Nagern. 

Von den Sinnen liberwiegt bei den Silugethieren im Allgemeinen 
del' des Geruehes. Die sehr eomplicirten Mmdldn (Seite 7) uiden del" 
Nasenschleimhaut zu ihrer Aushreitung eine grosse Phiche. Die hei den 
Walen ser.krecht ,tehende Nasenoffnung ist zu einem Spritz organ um
gebildet. bei den tauehenden Arten dienen Klappen zum Versehluss del' 
Nasenoffnung, bpi manchen ist die bewegliche Nasenspibe rUsEelartig 
verllingert, bei im Boden wliblenden oder urechenden wohl dmch einen 
Knochen unterstiitzt. - Del' 'l'astsinn beschl'iinkt sich auf die Pinger
spitzcn (Affcn), Lippen und Schmrhaare (Wiederklluer, Rau bthiere, Rouuell), 
RUssel (Elephant). - Dem Gesehmacksillne dienen die Geschmacks
wlirzehen (Papillae vallatae) auf drm hintercn Theile del' Zunge, wahrend 
del' ubrige oherhalb mit Epithclialhildungen, die zuweilen (Katzen) al~ 

hornige, nach hinten gerichtete Spitzen vortreten, hesetzt ist.. Oft 
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(Wiederkauer) dient die rauhe Zunge als Greiforgan, welches zuweilen 
(Giraffe) sehr verlangert auftritt. - Del' Gesichtssinn ist wenigcI' 
scharf und fiir weniger weite Fernen bel'echnet, als bei vielen V1igeln, 
das Auge jedoch gar oft flir die verschieden~ten Lichtstlirken ac('onllno
dationsfiibig. Rei grellem Lichte verengt sich dann die Pupille oft zn 
einer Llingsspalte (Fuchs, Katze), oft Quel'spalte (Wiederkiiucr). Auf del' 
hinteren Wand del' Chol'ioidea tritt bei den sog. leuchtemlen Augell 
(Rau bthiere, Wiederkliuer, Wale u. a.) eine gliinzende Stelle staU de' 
Pig-mentes auf, daR Tapetum, welches sich besondel's 1Jei schwachenl ein
fallen Lichte sehr bemerklich macht. In wirklicher Finsterniss leur' hid 
kein Auge. Die Linse der Wale ist l'undlich und tlomit, dcr del' Pioche 
ahnlich, nul' fiir genaues Sehen in niichster Niihe eingerichtet. Untel'
irdisch lebende Siiugethiere baben stets sehr klcine Augen, ja es sind 
dieselben, wie bei dem siioeuropiiischen Maulwu1'fu und dem Dlindmoll, 
wohl nul' in del' Anlage vorhanden und iiusserlich wit Haut iibenvachsen. 
Auch die neugebornen Jungen vieleI' sind noeh litngere Zeit blind. -
Das Gehor ist schiil'fer, jedoeh in sehl' versehiedeneIn Grade ausgel,ilJeL 
Die ilussere Ohrmuschel oft stark entwiekelt und dann seh1' beweg1ich. 
Bei den grahenden und im Wasser lebenden tritt sie allmu.hlich hi~ zum 
volligen Verschwinden (Ma,ulwurf, Robben, Wale) zuriick. Die Ohr1iffnung 
ist alsdann dureh eine Klappenvorrichtung versehliet'shar. Bei den 
Scbnabelthieren vereinfachen sieh die GehOrknoehelchen (nul' 2), die 
S~hnecke ist windungslos. Beides erinnert an die entsprechende Bildung 
bei den Vogeln. 

DerVerdauungsappal'at heginnt mit dem Munde. Lippen und 
Baeken fehlen den Walen und Se bna belthieren. Innere Backentaschell 
treten in verschiedenen Familien, iiussere nul' bei einer N agethicrgruppe 
(Ascomys) auf. Das Sekret von drei 1'aar SpeicheldrU.sen (Ohrspeichel
driise, Gnterkiefer- und Unterzungendriise) leitet die Verdauung ein. 
Diese Driisen sind hei den Pflanzenfressern am stiirksten, bei den flei"ch
fressenden Cetaceen gar nicht mehr vorhanden. Die Mundhohle setzt 8i('h 
in den Rachen und diesel' in die, stets einfache, nil'gends kropfartig er
weiterte Speiserohre fort. Am Eingange in den Magen liegt del' sog. 
obere Magenmund (Cardia), am Ausgange del' untere, Pf1irtnel' (Pylonlo). 
Del' Magen bildet durcbaus nicht immer einen einfachen Sack, sondern 
ze1'f1illt oft in 2 bis 4 Abtheilungen. Die complicirte Magenbildung bei 
den Wiederkliuern wird weiter unten bei Behandlung diesel' Ordnung 
beriihrt werden. Die grosse Leber lasst ihr Sekret, die Galle, theils 
direct (bei Hirschen, Karnelen, Walen, einigen Nagem u. a.), theila nach 
vol'hergehender Ansammlung in del' Gallenblase in den Magen eintreten. 
Del' Dal'mkanal en-eieht bei den Katzen ungeftihr die dl'eifaehe, bei den 
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anderen Raubthiel'en bis fiinff'ache, bei dcn Pflanzenfressern die zwanzig-, 
ja achtundzwanzigfache (Schaf) KorperHi-nge. 

Die Respirationsol'gane 1:eginnen mit dem Kehlkopf und del' 
Luftl'ohl'e. Erfitere besteht aus dem Schild-, Ring- und Giessbecken
knol'pel. Die den Cetaceen fehlenden Stimmbander treten zur Stimmritze 
zusammen. Ein Deekel, del' Kehlkopfdeckel, legt sich beim Sehlingen 
eines Bissens auf die Kehlkopf6ffnung und Hi-sst denselben HO in die 
Speiserohre gelangeu. Die Luftrohre wird dmeh hinten (hei den Cetaceen 
vorn) hautig geschlossene Knorpelringe gebildet. Die Lungen hangen 
frei in del' BrusthOhle, die l'echte wird dul'ch das Eintreten des LungAn
felles in ihre Masse in 4 bis 7, die linke 2 bis 3 Lappen getheilt. 

Das Gefasssystem mit seinem doppelten Kreislaufe zeigt im 
Allgemeinen nieht viel Eigenthiimliehes. Del' kreuzformige Herzknochen 
besteht in einer Verknocherung del' Scheidewlinde del' Herzkammern, 
welche nm im Alter bei Hil'sehen, Rindern und Elephanten eintritt. 

Die Fortpflanzungsorgane sind bei den Sauget.hieren durchweg 
getrennt. Die weiblichen bestehen zunachst aus den paarigen Eiel'st1icken, 
in denen die ausserst winzigen Eier (Baer'sche Blaschen) in den Graafschen 
BlaEchen ruhen. Zm Zeit del' periodisch auftretenden Brunft reifen die 
Eier, die Graaf'schen Follikeln phi,tzen und jene gelangen durch den 
Eileiter, dessen trichterformiges oberes Ende mit seinen Fransen eng den 
Eierstock ulllfasst, in den Uterus, del' z. Th. eine birnf6rmige Gestalt, 
haufiger zwei Horner tragt, selten getheilt ist. Auf diesem Wege umgibt 
sich die Dotterhaut mit dem Eiweiss. Nach del' Befruchtung im Uterus ver
schmilzt die Dotterhaut mit dem Eiweiss zu einer Eihiille, dem Chorion, und 
die innere Umbildung des Eies durch Zel'kiiiftung beginnt. Es nimmt 
bald eine guital'renf61'mige Gestalt an und Hi-sst von del' Riieken- zur 
Bauchseite hin 3 Schichten, das obere, seriose, Blatt fiir das Central
nervensystem (eine. Riickenfurche, die bald von del' knorperlichen Chorda 
flingeschlossen wird, - Anfangsbildung des Gehirnes und RiickenmaI'kes), 
das mittleI'e, oder Gefassblatt· (mit dem Anfang del' Bildung des Herzens 
in Form eines liegenden 00) und das untere oder Schleimblatt (fiir den 
Verdauungsapparat), erkennen. Das letzte bleibt lange offen. 1m Innern 
des Eies bilden sich vom Embryo beginnend zwei Haute, das Amnion, 
welches von del' Kopf- und Schwanzseite beginnend allmahlich nach dem 
Riicken des Embryo hin sich schliesst. In ihm befindet sich das den nach 
seiner Bauchseite hin gekriimmten Embryo umgebende und schiitzende 
Pruchtwasser, - und die Allantois. Dieselbe entwickelt sich von dem 
hinteren KOl'perende des Embryo <in dessen Bauchseite und ist sehr 
gefassreich. Bei dem zum volligen Aufbau des Embryo viel zu winzigen 
Dotter, del' als Dotterblase mit del' offen en Bauchseite desselben in Ver
bindung steht, abel' schon bald von dem sich aufbauenden neuen Wesen 
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resorbirt wird, tritt die gefiissreiehe Allantois als Vermittler del' wcitcren 
Erniihrung desselhen auf. Dureh sie wurden die Gefiisse des Elubryo 
mit del' Placenta in V crbindung gebraeht. Zuniichd bilden sich a],' 
Placenta foetalis Geflis~zotten auf dem Chorion und die~c tretcn in Ver· 
bindung mit del' Placenta uterina, dem gefiissreichen Mutterkmhcn an 
del' Inl1enwand des Uterus. Diese Verhindung ist entweder nm locker, 
odeI' dureh ein Zwisc-hengewflhc (Membrana decidua) sehr fest. 1m crstcn 
.Falle lOd sich dCI' Embryo bei del' GeJmrt leicht und olme Zerrl~issung 
der Gefiisse (Al1imalia indec;iduata), im and ern Palle tritt cinl) solehe 
Zerreissung ein (A. deciduata). Dieses provisOl'i"ehe Erniihrnngsorgan fUr 
den Emhryo dient dessen ganzcm Stoffwechsel und hat die Hezeichnllng 
del' Silugethiere, denen dieses zukommt, als Plaeenialia vcmnhbsL limelJ 
steben die w~nigen POl'men gcgenuher, deren Allantois w keill(~r ;.,\Tli:,sI:H'n 
Entwickelung gelangend das Chorion nicht errcieht. Sic hildl:ll krinl' 
Placenta, und Jllan bezeirlmet De deshalb 111" Implacentalia. Die Gef'tal1 
del' Placenta ist sehr verschiedcn, scheibel1furmig (1'1. cliscoidea) z. B. j'ci 
Affen, Handfiatterern, Nag-ern, InsectenfresBern; gLirtelfiirlllig (PI. zOl1oria) 
lJei Raubthieren; holmen- odeI' knopffiirmig (PI. cotyledonia) hei Wieder
kiiu"lrn; zerstreut verhreitet (PI. ditfusa) bei Kameelen, Pferden, Schweinen, 
vValen. Die~e Ver~chiedenheiten dienen del' ncueren S,),stematik zm 
wesentlichen Grundlage. Bei den Sehnabelthieren tJ-eten zwei Prucht
halter (Uterus divisus) I1ls enveiterte Enden del' Eileiter auf, und munden 
getrennt in den U rogenitalkanal und durch diesen in den Mastdarm, so 
dass sieh hier uncl iihnlich auch bei den Munnehen die~er 'l'hiere die 
normalen Verhtiltnisse, wie wir sie bei den VCigeln finden, wic(lerholen'. 
Die Benennung Cloakenthiel'e bezeiclmet fUr sie diese Abweiehung. Von 
den mannlichen Fortptlanzungsorganen sei hervorgehobel1, dass hei den 
Walen, Elephanten und mehren Edentalen die. Hoden stets in del' Daneh
hOhle liegen. Von diesel' Lage bis ZUlli ausgebildeten Scrotum trden die 
allll1l1hlichsten Uebergange auf. Del' Penis, dessen Eichel 'hei Beutel
thieren doppelt erscheint und somit an diese Dildung bei rmllw}len 
Reptilien erinnert, liegt ill1 Gegensatz zu allen iiJ)['igcn S~iugethicrell bci 
eben diesen Thieren hinter den in cine hiiutige Tasche aufgenoltltllenen Ho(J<,u. 

Bei del' Gebmt befinden sich die Jungen del' ven·chi(;(lent'n S:illgl;

thiergruppen in sehr ungleidlell1 Entwickelungsstadium. Die del' Beutel
thiere werden noeh fast ab Embryonen gehoren, welche an de.n Zitzen 
des Beutels sich fe~tsaugcnd noeh lange Zeit bis zum freien Leben be
durfen; viele andere kGmmen blind und ul1uehulflich zm Welt (z. 13. Rauh
thiere), gelangen abel' schon nach einer odeI' anderen vVoehe Zl1 Llil::'er 
relativen Selbststiincligkeit; dagegen verm(jgen es viele andere (7 .. B. W icclP['
kiuer), dem Mutterthiere schon nach den erbten Stunden zn folgf'u. Die 
Zahl del' J ungen steht im Allgemeinen mit del' Gr(jsse del' Thiel'll illl 
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umgekehrten Verhaltnisse. Doeh giht es von diesel' Regel aueh Aus
nahmen tPledermause). 

Die versehiedene Organisation der Siiugethiere bedingt ein sehr ver
schiedenes Leben. Die meisten geMren dem festen Erdboden an, .auf 
dem sie laufen oder hapfpn, in den sich sagar mane he hineingraben, 
theils urn sieh oder ihre Jungen dart zu verbergen, theils um dart als 
unterirdisehe Wahler ihl'er Nahrung nach:mgehen. Viele ersteigen gem 
kletternd die Bitumo, indem sie dazu entweder ihre scharfen, in die Rinde 
einhakenden Kra11en (EichhOrn chen, Marder), oder ihre greifenden Hande, 
sagar wahl ihren Schwam, del' dann Wickelschwanz heisst (Affen), ge
brauehcn. Einige Baumthicl'e uesitzen in der seitlieh vCl'bl'eitel'ten 
Korperhaut einen Fallschirm, die Handflatterer sagar sehr ausgebildete 
Flu;,;apparatc. Illl schilrftiten Gegensatz zu die~en Flug~ilugethieren sind 
die Wale stets an das Wa:sser gebunden und ilire ganze Organisation 
ent~prieht amschlieiislich dem Wasserleben. Die Robben vermogen aUiiser
halb des Wassers sieh auch schon nothdlirftig auf dem Lande Zll bewegenj 
andere Wasserthicre, als Biber, Otter, zeigen sieh auf festem Boden kaum 
weniger geschickt ab im Wasser. Die mcisten Siiugethiere sind dt'~ Nal:hts 
odel' wenigstem wiihrenu del' D;immel'ung lebhafter als am hellen Tage. 
Manehe seheuen das Tage"litoht gilnzlir-h. I lie Wintel'kalte erzeugt bei 
vielen einen trilgen Zustand, del' gar oft in wirkliche El'~tarrung liber
geht, wlihrend deren ihre korpcdichen Funktionen "ehr wrlicktreten. 
Das zur Herhst7.eit ange~ammelte Fett dient wilhrend des Winters(;hlafes dem 
Verbl'ennungsprotOes;.e bei del' Hespiration. "\\T anderungen ireten Lei einigen 
regelmiissig, bei andel'n nur llnbcstilUmt, hei Massenverlllehrung, im Ganzen 
Beltcn auf. Von KumttrieLen ist auoser del' Henichtung von Nestern 
nur wemg bemerkbar. Nur die pflanzenfressenden Saugethiere schaaren 
sich wohl zu kleineren oder grosseren Gesellschaften, die 'l'hierfresser 
finden sich ausser del' Fortpflanzungszeit nm vereinzelt, von den hiesigen 
nur die ruhenden Fledermause in zahlreichen Individuen zusammel1. 

In ihrer Verbreitung bevolkern die Siiugethiere alle Zonen und 
Ref,,ionen j manche sind in diesel' Hilli;icht auf ~ehr beschl'ankte und be
stimmt eIJarakterisirteWohnpliitze angewiesen, wogegen andere ein weites 
und vel'schieden gestaltetes Areal bewohn8n. Vi., ersten treten an ihren 
Heimathplatzen als sagen. Charakterthiere auf So gibt es unter unseren 
einheimi~chen Saugethiel'en Charakterthiel'e des Hochgebirges, del' Ellene, 
des Waldes, des oft'enen Feldes, ja auch das 'Vasser hat seine entsprechen
den Typen aufzuweisen. Auch bei fleissigem Forschen wird man in den 
einzelnen Gegenden Deutschlands selten mehr als 50 verschiedene Arten 
aufzufinden im Stande sein, einzelne Seltenheiten, die entweder liberall 
selten sind, oder aus N achbarliindern einzeln mal hel'liberstreifen, bringen 
die Gesammtzahl dann wahl auf 60. Je mannigfaltiger das Terrain nach 
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Cultur, Bodenconfigura tion, Wasservcrhaltnissen u. a. sich zeigt, desto 
mehr haufen sich die dort lebenden Species. Ueber die Hlilfte der Ge
sammtzahl pflegen die sogen. Kleinsauger: Fledermause, Spit~mause und 
Mause (Wuhl- und achte Mause) zu betragen. - 1m Ganzen kennt man 
bis jetzt 2300 lebende und 800 fossile Arten. Die illtesten del' letzteren 
ahneln jenen des jetzigen Australiens (Beutelthiere). 

Nach ihrer vorstehend angegebenen Entwickelung werden die Sauge
thiere folgender Weise eingetheilt: 

A. Placentalia. 
I. Deciduata. 

a) D iscoplacen talia. 

I. Ordnung: Vierhander, Quadrumana, 
2. 

" 
Handflatterer, Chiroptel'a, 

3. 
" 

Insectenfl'essel', Insectivora, 
4. 

" 
Nagethiere, Rodentia, 

f). 
" 

Hal baft'en, Prosimii. 

b) Zonoplace n talia. 

6. 
" 

Raubthiere, Carnivora, 
7. 

" 
Robben, Pinnipedia, 

8. 
" 

Halbhufer, Lam nunguia , 
9. 

" 
Russelthiere, Proboscidea. 

II. Indeciduata. 

10. 
" 

Paarhufer, Artiodactyla, 
11. 

" 
Umpaal'hufer, Perissodactyla, 

12. 
" 

Flossenthiere, Cetacea, 
13. 

" 
Zahnal'me, Edentata. 

B. Implacentalia. 
14. 

" 
Beutelthiere, Mal'supialia, 

15. 
" 

Schnabelthiel'e, Monotremata. 



A. P I ace n t a I i l. 

1. Deciduata. 
a. Discoplacentalia. 

I. Ordnung. Vierhander, ~adrumana. 
Kletternde Saugethiere, mit vollstandigem Gebiss, an allen 

Gliedmassen Hande. 

Die Vierhiindel', gewohnlich Affen genanllt, zeiglmen sich aus durclI 
vollstlindiges geschlossenes Ge biss, geschlossene A ugenhohlen, nach vorn 
geriehtete Augen, nacHes Gesicht" ein starkes SehHtsselbein, zwei Brust
zitzen und dureh vier Hiinde, deren fiinf Finger meist Platt,nligel tragen. 
Es sind kletternde Baumthiere, welche mit ihren Hiinden die Zweige 
umfassen und oft noch mit einem Wickelschwanz, als fiinftem Greiforgan, 
ausgeriistet sind. Die aufrechte SteHung ist ihnen wegen del' stets 
gebogenen Kniee unnatiirlich, wohl abel' dient ihnen diese Eigenschaft 
zur Vermehrullg ihrer aussel'ordentlichen Elasticitltt beim Sprunge. Sie 
leben meist von weich en , saftigen Fl'iichten, manche verschmahen abel' 
auch Thiere als Nahl'ung nicht. Mit Ausnahme von Australien leben sie 
in den warmeren Gegenden, zumeist Wl11dern aller Erdtheile. 1m indischen 
Archipel dringen sie nieht weit ostlich, nur bis einschliesslich Timor, VOl'. 

Auf den Molukken lebt kein Affe mehr. Nordlich erstl'ecken sie sich in 
Japan his zum 37 0 n. Br., in China erreichen sie uoch den 40 0 (Pecking). 
Eine einzige Art lebt noch an einer beschl'itnkten Stelle EUl'opas. NUl' 
wenige bewohnen amschliesslich odeI' vorwiegend felsige Gegenden. 

Man ken nt, gegenwilrtig gegen 500 Al'ten, die sich in drei Gruppen, 
in die del' alten Welt, Amel'ika's und Kl'allenaffen sondern. 

Altum. Siiugethiere. 2. Auft. 2 
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a. Men der alten Welt. 

5 Baekenzahne, Nasenscheidewand dUnn, deshalb die NasenlOcher 
dicht zusammenliegend (Catarrhini), meist Backentaschen und Gesass
schwielen, die Schwanzlitllge variirt in Extremen, nie Wickelschwanz. 

Zu dies en gehOren: 
Simla: Schadel hoch, V orderheine lang, keine Bae kentaschen und 

Gesassschwielen, kein Schwanz. 
S. gorilla, Gorilla; 2m., del' grosste, furchtbarste Affe, braun, die 

Arme iiberragen das Knie; 'in den Waldern Westafrika's. 
S. troglodyte~, Chimpanse; 1,5 m., die Arme en'eichen kaum das 

Knie; gesellig in den Waldern Guinea's. 
S. ~atyrus, Orang; t,2m., die Arme bis zu den FUssen r('ichend; 

trage, in den sumpfigen Waldern von Borneo und Sumatra. 
Inuus .,yluanus, Si 1 van; ohne Backentaschen und Gesassschwielen; 

del' einzige Affe Europa's (Gibraltar); haufig in Menagerien und bei 
Kameeltreibern. 

Cercopithecus, Me e r kat z e; Backentaschen, kleine Gesassschwielen, 
schlank, Schwanz lang; Afrika. 

C. ruber, ~abaeu~, dil;lna. 
Cynocephalus, Pavian; robuste Affep., Augen genahert, aufgetriebene 

Hundsschnauze, Stirn niedrig, Mahne und Backenbart, Backentaschen 
und grosse Gesasschwielen; Afrika, Felsen. 

C. hamadl'yas, babuin, sphinx. 
Hylobates, Gibbon, sehr scl1machtig, mit sehr langen Beinen, ohne 

Gesassschwielen und Schwanz; Ostindien, namentlich auf den i;rossen 
Sundainseln, Malakka, Siam, Tenasserim bis Assam. 

H. syndactylus, leuciscus. 
Semnopithecus, Schlankaffe; Beine und Schwanz sehr lang, VOl'

derdaumen verkurzt, keine Backentaschen, kleine Gesassschwielen; Afrika 
und Asien, und zwal' Ostindien und indo Al'chipel. 

S. comatus, polycomus, nasutus, maurull. 

6 
b. Men der neuen Welt. 

6 Backenzahne, Nasenscheidewand dick, daher die NasenlOcher 
seitlich (Platyrrhini), nie Backentaschen odeI' Gesassschwielen, Schwanz 
lang, oft Gl'eiforgan. 

Zu diesen: 
Mycetes seniculus, Briillaffe; eine kapselfol'mige Kehlkopferweiterung 

dient als Resonanz ihrer Stimme. 
Cebus capucinus, Kapuzineraffe. 
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Ateles paniSCu,8, Klamrncraffe; Korper sehr schmaehtig, Schwanz 
sehr lang. 

Alle drei mit einern Wickelschwanz. 

c. Krallenaffen. 
Gleichfalls del' neuen Welt angehOl'end unterscheiden sie sieh von 

5 
den vOl'hergehenden dureh r; spitzhOckel'ige Bar kenzahne; an den Yorder

;) 

beinen del' Daumen den ubrigen Fingern nicht gegeniibergestellt, an 
allen Fingern, mit Ausnahme des Daumens der Hinterfiisse, Krallen. 

Es sind zierliche, rundkopfige Aeffchen Sudamerika's, in ihrem 
Betragen an EichhOrnehen el'innernd. Zu ihnen gehOren: 

Hapale, Seidenaffehen; Ohren mit Haarhuscheln: H. iacchu.~. 

Midas, Lowenttffchen; Ohren kahl; M. j·osalia. 

II.Ordnung. Handflatterer, Chiroptera. 

Saugethiere mit vollstandigem Gebiss und Flughauten 
zwischen den verlangerten V orderzehen und Deinen. 

Untel' allen Saugethieren sind die Handflattel'el' die einzigen 
Flugthiere, und diese Eigenthiimlichkeit begriindet ihre von dem nor
malen Saugethierhabitus so auffallend abweichende Organisation. Sie 
begreift den Plugapparat und die Leicht,igkeit und Festigkeit 
des Korpel's in sieh. 

Del' aussere Plugapparatwil'd durch die verlangel'ten Knochen 
del' Vorderextremitaten und die Flughaut gebildet. An diesel' Ver
langerung nehrnen Ober- und Unterarm und in beispiellosem Grade, 
mit Ausnahme des bekl'allten Daumens, die vier ubrigen Finger del' 
Vorderhand Theil. Die Flughaut el'streekt sieh zwischen SchnUer und 
Handwurzel, Windfang, welcher etwas absteigend naeh VOl'll die Flugel
mulde scharf abschneidet, spannt sich ferner zwischen den verlangerten 
Fingern aus, Fingerflughaut, (dactylopatagium), geht vom funften 
Pingel' zur Fusswurzel, Seitenflughaut, (plagiopatagwm) und schliesst 
endlich bei den geschw;inzten Aden auch noch theilweise oder ganz den 
Schwanz' mit ein, Schwanzflughaut {uropatagium} , wahl'end sie bei den 
ungeschwanzten nur als Hautsaum an del' Innenseite del' Schenkel ver
lauft (periscelis). Sie ist kalt, feuchtfettig, unbehaart und zeichnet sieh 
durch einen gl'os5en Reichthum an Gefassen aus. Bei denjenigen Aden, 

2* 
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deren 8cbwanz ganz odeI' fast ganz von del' Flugbaut U1ngeben ist, dient 
ein besonderer dornformiger, vo.n del' 1<'er8e des Hinterfusses abgebender 
Knoehen, das Spornbein (Fig. 6b.), zur Spannung del' Haut, und hei 
vielen mgt sie ah kleines Lappehen, Spornbeinlappen (Fig. 5 a.), noeh 
iiber das Spornbein hinaus. Die den 8tiiben eines Regensebirms ahnlichen 
Finger del' VordedJand werden, wie die Fliigel des Vogels, dureh kriiftige 
Muskeln mit 8')hr langen 8ebnen entf:iltet. 

Die Leiehtigkeit wird durcb den, mit Ausnahme del' Brustmuskel
masse, iiusserst hageren Korper, die durren Extremitiiten und den kurzen 
Dal'mkanal er7.ielt. Auch die von oben naeh unten sehr stark 7.usammen
gedriiekte, platte Gestalt des Korpers dient zur relat. Leiehtigkeit. Das 
vorziiglichste Gewicht bilden die genannten llusserst starken, sirh an eine 
feine Leiste des Brustbeines ansetzenden 1<'lugmuskeln des Vorderkurpers; 
die~e verlegen abel' aueh dadureh den Sehwtlrpunkt des Korpers in die 
mittlere Widerstandslinie del' arheitenden Flugel. 

Zur nothwendigen Festigkeit des leicht gebauten Korpers dienen 
die ungewohnliche Harte der feinen Knoehen, die sehr kraftigen 
Sehliissel beine und die Verknueherung del' unteren Rippenstucke (Sternal
rippen). 

In diesen A bweiehungen vom Habitus del' typisehen Saugethiere 
haben die Handflatterer einige Aehnliehkeit mit dem Bau des Vogel
karpel's, welche noeh dul'ch das vorn offene Becken venuehl't wird. 

An ihren im AIlgemeinen normal gebauten Hinterbeinen gelenkt 
del' fUnfzehige F'uss naeh aussen und hinten, so dass sieh die Zehen nicht 
naeh del' lWcken-, sondel'll naeh der Baueh~eite kriimlllen. Diese Eigen
tbumliehkeit ennoglieht ihnen ein kopfiings Hangen an Baumzweigen 
odel' in irgend einem Schlupfwinkel, eine Haltung, welche sie olme Aus
nahme in del' Ruhe stets einnehmen. Des bekrallten Daumens del' Vorder
hand hedienen sie sich zum Emporklettern an rauhen, senkrechten Fliichen. 
PUr ein anhaltendes Laufen auf dem Boden, wobei sie sieh als 8 a hIe n
gllnger ausweisell, ~ind ihre Ext,l'emituten nieht einge1'ichtet. Flugunfahig 
ins Wasser gesturzt schwimmen sie ziemlich raseh auf del' Oberfiiiche 
clem Ufer zu; unverletzt vermogen sie sieh vom Wa8serspiegel, wie vom 
festen Boden, fliegend zu erheben. 

Wilhrend del' kalten Jahreszeit und am hellen Tage ruhen sie hlingend 
in ihren Schlupfwinkeln; 

Sie nlihren sieh theils von saftigen Frilchten, und dann sind ihre 
Baekenzllhne stumpfhOekerig, theils von fiiegenden Insecten odeI' auch 
vom lilute anderer Siiugethiere und in diesem Falle zeichnen SiDb ih1'e 
Barkenzlihne durch seharfe Kanten und feine Spitzlm aus 

Man kennt gegenwartig gegen 400 Arten yon Chiropteren, die sirh 
iIher aIle Welttheile verbreiten: von Lappland bis zur Spitze von Afrika, 
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vom nordlichen Sibirien bis Van Diemensland, von den Aleuten bis Neu
foundland bis zur Spitze von Patagonien. Sie finden sich fast auf allen 
lnselgruppen des stillen Oceans. Jedoch beherbergen bestimmte Zonen 
eigenthiimliche Formen. 

Sie zerfallen in zwei Familien, in Frucht- und Insecten
h·esser. 

1. Fam. Fruchtfressende Handflatterer (Carpophaga). 

Die hierher zahlenden Arten gehOren den heissen Gegenden del' aIten 
WeIt an. Auf dem afrikanischen Continent treten sie jedoch sehr spltrlich, 
dagegen hliufiger auf den benac1ibarten Inseln bis Neuholland, und von 
dort bis Japan und den Mariannen auf. Del' hundeahnliche Kopf und die 
oft nicht. unbetrachtliche Grosse hat ihnen auch die Benennung Fleder
hunde verschafft. Sie unterscheiden sich von unseren einheitnischen kleinen 
Formen be~onders durch eine gestreckte, vom Schadel stark abgesetzte 
Schnauze, relat. kleine, weit auseinander stehende Ohren ohne. Ohrdeckel, 
grossere, lebhafte Augen, Fehlen oder VerkUmmerung des Schwanzes nnd 
bei einer Untergruppe durch die Kralle des <lweiten Fingers del' Vorde.r
hand. - Am Tage hangen sie in den scllattigen Baumkronen an den 
Aesten, gegen Abend fliegen sie nach ihrer Nahrung, saftigen Friichten, 
umher und werden den Plantagen oft verderblieh. 

Pteropus edulis, fliegender Rund; Fl.iigelspannung 1,3m.; Ost
indien. 

2. Fam. Insectenfressende Handflatterer 
(Entomophag·a). 

Schnauze kurz und stumpf; Augen sell l' klein, Backenzahne scharf 
und spitzhOckerig. Ganze WeIt. 

Fig. 1. 

Schadel von Vespertilia murinus, doppelte natiirliche Grosse. 

Man theiIt sie in Fledermause und Vampyre. 
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1. Fledermttuse (Glattnasen, Gymnorhina). 

N ase ohne hautigen Aufsatz, glatt, Ollrmuschel gross, Ohrdeckel 
(Tragus) und Schwanz stark entwickelt, obere Vorderzahne in del' Mitte 
durch eine Lucke getrennt. 

Sie erjagen wahrend del' warm en Jahreszeit im Dunkeln fiiegende 
Insecten. Ais Organ zur Wahrnehmung dieser ihl'er Beute dienen 
ihnen nicht ibre sebr kleinen und wegen del' runden Pupille kurzsiclitigcn 
Augen, sondern ihre grossen nervenreichen 0 h I' m usc h e In, wele he an 
del' vorderen Oberfiache mit zahlreichen, oft deutlich mit blossem A uge 
sichtbaren und feine Harchen (Tastharchen) tragenden Tastpapillen besdzt 
sind. Bei del' klein en mystacinus sina unter den einheimischen Arten 
diese Tastkorperchen am grobsten. Die l"ledermause percipirell aus melir 
oder mindel' bedeutender Entfernung mit diesem Tastapparat die "ehr 
feinen, durch das Summen der Insecten erregten Luftwdlen, sowie sic 
uberhaupt jede feine Lufterschutterung wahrnehmen. Es ist interes~ant, 
Insecten jagende Schwalben und Fledermause in ihrem gegenseitigen Be
nehmen beobachtend zu vergleichen. Carl Koch, del' bekannte, sehr 
tu~htige Kenner del' inlandischen Flatterthiere, berichtut sogar uller rine, 
obgleich blinde, so doeh gut genahrte mystacinus. Dieses Individuum, ein 
Leucismus, hatte sich also auf seinen Jagdfiugen, sowie beim A ufsuchen 
seiner Versteeke, einzig nul' dureh den Geflihlssinn leiten la~sen Mnnen. 
- Sie sturm en deshalb in del' Gefangenschaft aueh nicht, wie etwa 
Insecten oder Vogel, gegen die unsichtbaren Fellsterschbiben, roondern 
biegen, durch die beim Fluge stark bewegte und von den Scheib en zuriick
prallende Luft belehrt, fruhzeitig zur Seite aus. Auf starke Gerausche, 

Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. 

auritus. mUl'inU8. serolinU8. (llatiirl. Gr.) 

Na~h entfernter Hant die Knorpelschicht drcier Ohrmm'cllcln; links der Kicl 
mit dem musculus erector und den Locherchcn fiir Gefasse und NervclI j recht, die 
zn scharfen Querleistcn gebildcten Knorpelvcrdiclwngen mit den retraciores, bci 
aUTiius auch mit cinem starken Gefiisrstam'lle. 
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etwa lautes Rufen, Klopfen, Eogar Schiessen, reagiren sie nicht. wohl aber 
auf scharfe, srhneidige, krixende, ihrern eigenen Geschrei ahnliche 'nine. 
- Bei der Ruhe des Thieres liegen diese Perceptionsol'gane, in " Quer
falten U zusammengelegt, ~eitlich am Kopfe; im thtitigen Zustande, nament
Hch bei Erregung des Thieres, regelma8sig dann, wenn es sich zum Fluge 
anschickt, oder gar fliegend nach summenden Insecten spahet, werden sie 
mehr oder weniger emporgerichtet. Die diese Beweglichkeit bedingende 
Organisation ist nach Entfernung der Raut auf der entblOssten Knorpel
schicht der Ohrmuschel leicht zu sehen. Diese verdickt sich namlich auf 
del' vorderen Flache ihres iiusseren TheiJes zu leitersprossenartigen quer
verlaufenden Vorspriingen, iiber welche von unten her mehrere Muskel
partien {retractores} theils mehr gleichmassig vertheilt, wie bei auritu8, 
theils gesondert, wie bei murinus und serotinus, fiir die Function des 
Zusammenziehens verlaufen. In die Ohl'spitze, so wie in den unteren 
Theil des Rinterrandes verlaufen gleichfalls einzelne Muskeln. So kann 
die Spitze oder ein Theil, oder die ganze FHiche del' Ohnnuschel narh 
hinten hin mehr odel' weniger ~usammengezogen werden. Als Antagonist 
wirkt ein anderer Muskel (erector), welcher am Innenrande des Kiels (der 
etwas umgeschlagene, vordel'e Theil del' Ohrmuschel) verlauft, und nach 
~elllem Vorderrande stellenweise einzelne kleine Muskelbiindel entsendet. 
Feine, in weitliiufiger Reihe stehende Locher in del' Knorpelschicht des 
Kieles, dienen zum Dnrchtritt von Nervenstammen. - Bei jeder Lage 
del' Ohl'muschel stant del' Tragus, stets unbeweglich, als Zunge em pOl', 
wahrscheinlich zur Verstiirkung der Wahrnehmungsfahigkeit del' zitternden 
Luft, keincswegs aber "zur Abscliwachung und Diimpfung der zu heftigen und 
deshalb schmerzenden Schallwellen", wie anderweitig wohl vermuthet ist. 

Grofse und Gestalt der Ohrmuschel und des Tragus, sowie die An
zahl der Querleisten gel)en zur Bestimmung del' einzelnen Arten eine 
sic here Charakteristik. 

Die G est a It des F Iii gel s ist mannigfach verschieden; bald ge
streckt und spitz, bald breit und stumpf. Durch das Langenverhaltniss 
des 5. zum 3. Finger und ZUlli ganzen Fliigel lasst sich diese Ver
schiedenheit, nach dem Vorgange von Blasius, scharf durch Zahlen aus
driicken, mit welch en verschiedenen Zahlen del' Flugcharakter und die 
Flugfahigkeit auffallend iibereinstimmt. Zurn v5llig deckenden Zahlen
ausdruck fiir den Flug muss jedoch noch das Abstandsverhaltniss des 
3. vom 4. zu dem des 4. yom 5. Finger beriicksichtigt werden. Setzen 
wir die Lange des 5. Pingel'S im Verhaltniss zu del' des 3. Fingers = 10,. 
und den Abstand der Spitze des 3. Pingers von del' des 4. im Verhiilt
niss zu dem des 4. yom 5. = 1, so erhaiten wir, unsere Arten*) nach den 

*) V. Leisieri fehit mir bei dieser Unwrsuchung und Zusammenstellung. 
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sich darnach el'gebenden V el'haltnis~zahlen geOl'dnet, folgendt', g e n a 11 ihrel' 
vel'schiedenen Flugfertigkeit entspl'echende Reihe; nHmlich: 

nodula 16 + 3 19 
dis~olor 14 + 3 17 
pipistrellus - 13 + 3 16 
serotinus 
barbastellus 
mystacinus 
dasycneme 
Daubentonii 
Nattereri 
IDurinus 
Bech steinii 
aUl'itus 

13,5 + 2,3 
13 + 2,4 
12 + 2,6 
12 + 2,3 
12 + 2,2 
12 + 2,2 
12 + 2,2 
12 + 2,2 
12 + 2,2 

15,8 
15,4 
14,6 
14,3 
14,2 

~ 14,2 
14,2 
14,2 
14,2 

Diese durch vor~tehende Zahlen ausgedruckte Fliigelgestalt uedingt, 
wie bei den Schnell- uud Ruderfluglern unter den Vogeln, nieht nUl' 
eine versehiedene Flugart, wndern rnanehe andcl'cn KOl'per- wie Lehens
eigenthumliehkeiten gehen darnit parallel, welche sieh namentlich bei 
den extl'ernen Forrnen als aufiaJlende Gegensatze aussem. Die Schlllal
flugler zeichnen sieh durch einen schnellen, gewandte, abrupte Seiten
,,:"endungen erlaubenden Fhig aus, ihl'e Ohr- wie FlughHute 8ind del'be, 
Ohrrnuschel lJ.nd Tragus kurz, das Spornbein trligt einen Lappen, gegen 
rauhe Witterung und Wind zeigen sie sieh unelllpfindlieh, im Fl'uhlinge 
el'scheinen sie zuerst·, im Hel'bste vel'schwinden sie zuletzt; sie werfen 
jahrlieh z'Yei Junge. Die Breitfl ugle'r dagegen flattern mohr ge
rnachlich und in gel'adel' Richtung, ihre Haute sind fein, fast dureh
scheinend; Ohrrnusehel und Tragus sehr verlangert, Spornbeinlappen· 
fehlt. Als Compensation ihl'es schwaehel'en Flugv'errnogens bekunden sie 
ein feineres GefUhl und zeigen sich zartlich gegen herbe Witte rung, wie 
gegen noch wirkendes Tageslicht. Sie treten deshalb nal:h JahreB - wie 
Tageszeit spater auf den Sehauplatz del' Oeffentlichkeit und vel'lassen in 
beider Hinsieht denselben fruher als die el'stercn. Sie bl'ingen jHhl'lich 
nul' ein Junges, ebenfalls in Uebel'einstimmung mit ihrel' schwacheren 
Flugkraft, zur Welt. In. del' vorstehenden Anfi.ihrung Unsel'er Arten 
gehOren die 5 ersten den Schmalfluglem, die 7 letzten den Breit
fli.iglern an. 

Wenn wah rend ihre1' Flugzeit irn Herbste VOl' dem norrnalen An
fange ihre1' Wintel'l'uhe, etwa Mitte Septelll her, auf mehl'ere. \Yocben 
nasskalte Witterung und spliter, etwa Mitte Odohel', wiedenun wal'llJes 
Wetter eintritt, so e1'scheinen die Schmalflugler wiedernm allahenulich 
munter, wHhrend sieh .aus del' Gruppe del' Breitflliglcl' kein SWck mehl' 
sehen la8St. Sogar, wenn un im ersten Pruhlinge, April oder Mai, an-
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halt end warme Tage erfreuen, so daRs die Fledermause jeder Kategorie 
lustig umherschwirren, dann aloer widrige~ Wetter mit Nachtfrosten ein
tritt, erscheint die spater im warm en Sommer umherjagende Menge del' 
Bl'eitflllgler merklich vermindert. Vielleicht stcl'ben dann die Embryonen 
oder die trachtigen Weibchen. 

Obschon unter unseren einheimischen Aden d'en erwahnten Charakter 
in Korperbildung und Lehensweise manche nicht im Extrem zeigen, 

Fig. 5 und Fig. 6. 

Oben: S c hm a Ifl ii g Ier (V. noctula); unten: B r e it fl ii g 1 er (V. murillus). 
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sondern Mittelform8n hier wie uberall auftreten, so lehnen sich diese doch 
entsehieden an die eine oder andere Gruppe an, EO da8s sieh eine Theilung 
darnaeh sebr wohl recbtfertigen lasst. 

Ais N acbttbiere .iagen die Fledermause von del' A bend - bis ZUi' 

Morgendammerung mit nUl" kurzen Unterbrechungen umher; jedoch kehren 
sie des Morgens, namentlich im Herbste, fruher vor Sonnenaufgang in 
ihl'e Verstecke zuruek, als sie des Abends nach Sonnenuntergang dieselben 
verla~sen baben. Merkwiirdig ist die Gesetzmassigkeit ihres Fl ug
anfanges des Abends im Vel'haltnifs ZUlU Sonnenuntergange. Derselhe 
entfernt sich namlich von demselben, verspatet sich also relativ, vom 
ersten Fruhlinge an erst ganz allmahlich, gegen Mitte und Ende Mai 
pHitzlich und nahert sich demselben von Mitte Juni stetig und allmahlieh 
wieder, ohne jedoch im Herbste die Friihlingsniihe wieder zu erreichen. 
Sie jagen also, dem Insedenreichthutn entsprechend, langere oder ktirzere 
Zeit. Die nachstehende graphische Darstellung, fur die Gegend von 
Munster in Westfalen, woselbst ieh mich sieben Jahre eingehend mit del' 
Beobachtung del' Fledel'mause beschaftigt habe, entworfen, moge das zur 
Anschauung bringen. 

Aus nachstehender Zeichnung geht aucb hervor, das~ die einzelnen 
Arten des Abends, sowie auch dem Datum nach durcbaus nicht zu 
gleicher Zeit erscbeinen. So trat serotinus (S) stets genau 1/4 Stunde 
nach dem Fluganfang von pipi8trellus (P) auf; und liess sicb erstere 
durcbscbnittlich erst Mitte Marz seben, wogegen die letzte bereits mitten 

Fig. 7. 

Jail : /;;'/11: AWllli!'::. ,·IPI: Ji/(li. JUlli .h.IIi. /tuy. ;'('jii. ()cllJ . .Yu!'. '/ 
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Die punktirten Curven bezeiclmen von 15 zu 15 Minutcn die zeitliche Entfernung 
des Fluganfanges vom Sonnenuntergange, und zwar die oberste (D) fiir die 
Wasserfiedermaus, die mittlere (P) fUr die Zwergfiedermaus, die untere (8) fiir 

die spatfiiegende Fledermaus. 

im Winter an lauwal'men Abenden die Luft belebte. Aehnliche Ver
schiedenbeiten zeigen sie aueh in der Wabl ibrer Jagureviere und in 
del' R 0 he, in welcher sie jagen. 

Ihre Jagdplatze suchen sie planmassig ab und wechseln von el11em 
zum andern, wobei manche auf weitere Strecken gel'aden Weges durch 
die Luft zieben. 
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Bei anbaltend unfreundlichem Wetter treten ihl'e Lebensfunctionen 
stark zurtlck, so dass diese, nul' bt,i hOherer Temperatur heisshungerigen 
Thiere, dann Hingere Zeit ohne Nachtheil del' Nahrung entbehren Mnnen. 
Sogar noch saugende Junge vermogen alsdann lange zu fasten. So starben 
del' Alten am 27. Juni beraubte Junge von mminus erst in del' Nacht 
yom 10. auf den 11. Juli. 

Del' Grad del' Lebenszah igkeit ist jedoch bei den verschiedenen 
Species verschieden. Von zugleich und unter gleichen Verhaltnissen er
erbeuteten und gehaltenen Individuen starben Nattereri und Daubentonii 
zuerst. dann folgte mminus, dann Beehsteinii und dasycneme und endlieh 
mystacinus. 

Ih1'e N a hI' u n g hesteht a usschliesslich in fliegenden Insecten, nament
lich Kafel'll, Schmetterlingen und Mucken, von denen sie eine grosse 
Menge, unseren Cultmen und Bestanden scbadlicher odeI' uns und unseren 
Hausthieren lastiger Arten vel'tilgen. Da sich die einzelnen Species in 
die versehiedensten J agdreviere eines Terrains theilen (Wasserspiegel,. Hof
raum, Gebuseh, Baumgarten, AIleen und Gestelle, Wiilder und .dergl.), so 
loset jede eine besondere Aufgabe und somit sind die Waldfledermause. 
im engeren wie weiteren Sinne, des Forstmanns beste Freunde und 
Gehulfen. 

Obgleich sirh bereits 1815 del' alte v. Wildungen, auf die Auctoritat 
seines Freundes Lei s 1 e l' gestutzt, im forstlichen Interesse del' Fledermause 
mit grosser Wal'me annahm, so kann man doeh nicht behaupten, dass 
seitdem die genaue Kenntniss del' forstwichtigsten Arten diesel' nutzlichen 
Familie unter den Forstleuten allgemein geworden ware. In den forst
lichen Zeitwhl'iften Rnde ich uber sie nichts, und die neueren Forst
zoologen bekunden in del' Behandlungsweise derselben, dass sie mit un
hekannten Grossen rechnen. Es wird nicht schaden, wenn ich hier den 
betreff\mden Passus (1. pag. 87 f.), ein 'Brief von Leisler an v. Wildungen, 
wiederhole: ,,Teh kann, schrieb er (Leisler) mil' am 2. Januar 1813 bei 
Ueber8endung zweier schOn en Exemplare von Vespertilio Myotis [mm'inus 
Schreb.] und Nodula Bechst., diese Gelegenheit nicht vorbeigehe.n lassen, 
ohne Ihnen diese ungebuhrlich ve1'achteten, ja oft verfolgten Thiere 
bestens zu empfehlen, da sie, wie ich versichern kann, iill eigentlichsten 
Sinne Conservateurs del' Walder sind. Denn sie nahren sich hauptsach
lich von solchen Nachtschmetterlingen, deren Larven die vorzuglichsten 
Verheerungen in unseren Waldungen ammrichten pflegen, und da wir 
ausser del' Nachtschwalbe (Caprimulgus europaeus) keine nachtlichen Thiere 
haben, welche die Fledermause in dieser nutzlichen Jagd unterstutzen; so 
erhellet hieraufl unwidersprechlich, dass unsere schOnen Walder bald ent
laubt dastehen wurden, wenn meine Conservateurs zu sorgen aufhorten, 
da die nicM hliufigen NachtEchwalhen allein nul' 8eh1' wenig warden aus-
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riehten konnen. - Ich kann Ihnen einen iiberzeugenden Beweis hicrvon 
licfern. Seit einigen Jahren wurden in den hiesigen FOIsten [um Hanau] 
einige tausend alte Eichen, auf Befehl del' Franzosen, gefallt, und da 
dies zu del' Zeit geschah, da die Fledermause ihren Winterschlaf hieiten; 
so befanden sieh oft mehrere hundert in einem einzigen hohien Aste, die 
dann rnuthwillig getodtet wurden, statt dass man sie, urn ihren Sehlaf 
ruhig fortsetzen zu konnen, in einen anderen hohlen Baume hiitte ein
quartiren sollen. Del' Erfolg hiervon war, dass die Proeessionsraupe 
(BQmbyx processionea L.) in den Gegenden, wo jene Biiume weggehauen 
worden, so ungeheuer sich vermehrt hat, dass im vorigen Jahre ganze 
Walder von ihr entlaubt wurden und die sehOnsten Eichbaume kahl wie 
Besenreiser dastanden. -- So viel ich als Laie in del' Forstwissenschaft, 
von Miinnern vom Handwerko habe erfahren konnen, ist uoeh in 
keiDllr Verordnung die Beschiitzung und Erhaltung del' Fledel'mause be
fohlen worden. Ihnen bleibt also die Ehre vorbehalten, dieses zuerst 
zu bewirken. welches urn so nothwendiger sein diirfte. da dem Vorur
theil des ungebildeten Haut'ens nicht leicht entgegen gearbeitet werden 
kann, wenn niitzliehe Wahrheiten nicht zugleich dmch hOhere Auetoritiit 
ein desto naehdriicklieheres Gewicht erhalten. Noeh belllerke ich, dass 
die Gefrassigkeit del' Fledermause so gross iBt, dass die Zwergfleder
rna us (Vespel·t. Pipistrellus) in 11/1 Stunden 71 Fliegen bei mir in del' 
Gefangenschaft verzehrte, und Vespel·t. Serotinus (del' Spatling) in einer 
hal ben Stunde 12 Maikafer frass. Wie viel schadliehe Inseeten werden 
also nieht schon nur von einem einzigen diesel' niitzlichen Thiel'e wahrend 
del' Sommermonate vertilgt!" "Also," fahrt v. Wildungen fort, -
"Schutz und Ehl'e allen Fledermausen, meine Freunde, da sie so treue 
Erhalter unserer geliebten Walder sind!" - Letztel'es sind nun freilich, 
wie gesagt, nicht gel'ade aile Arten; von den eigentlichen WasserHeder
mausl:)n z. B. hat wedel' del' Forst- noeh del' Landwirth einen besondeTen 
Nutzen zu erwarten. Die meisten jedoch machen sich den ganzen Sommer 
urn uns verdient. So schwirrten z. B. 1872 Mitte Juni hier bei Neustadt 
bei starkem Fluge von Rhigotrogus solstitialis an einer beschrankten Stelle 
unweit des Kirchhofes eines Abends gegen 30 Individuen, den Arten 
noctula, serotinus und pipistrellus angehorend, eifrigst jagend ulllher und 
vertilgten eine grosse Zahl dieses Laubkafers. SchHdlich wird keine ein
zige Art und ohne menschlichen Aberglauben eben so wenig Jastig; doeh 
ist del' Fall keineswegs selten, dass viele Individuen in den Pfeifen einer 
Kirchenorgel verungliicken, so dass diese nicht mehr ansprechen, was 
man ihnen allenfalls als Missethat anrechnen konnte. 

Nimmt die Temperatur im Herbste bedeutend ab, werden nament
lich die Nachte kaIter, so begeben sich die Fledermause bei uns an 
einen bestimmten und gesehiitzten Versteck, etwa BaumhOhle, Felsen-
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hOhle und SpaH e, Mauerritze, hinter Wandbekleidungen, in Gewolbe 
und KellElr, auf Bodenraume u. dergl., zur Winterruhe. Ohne in .der 
Wahl diesel' Schlupfwinkel gerado ausschliesslieh :.m verfahren, stellen 
jedoch aIle A.rten an dieselben die kategorisehe Forderung, dass sie 
trocken, von oben bedeckt, geschtHzt VOl' Zugluft und mit einem ZUffi 

Ein- und Ausfliegen freien Eingange versehen sind. Auft'aJlend war es 
mil', einst eine grosse Anzahl Zwergfledermause eingeklemmt zwischen 
dem Regenrohr und del' ausseren Mauer eines grossen Hauses in Winter
erstarrung. zu entdecken; doeh war diese Stelle ein VOl' Wind vullig ge
sehlitzter Winkel und von ohen her dureh Gesims und Daehziegel liber
deekt. Bei BaumhOhlen pflegen sie spaltformige Oeffnungen und von 
diesen aus einen aufsteigenden Raum vorzuziehen. 1m Gesteine sind 
Ihnen die engsten Ritzen, worin sie sieh nneh eben hineinzuzwiingen ver
mogen, die liebsten. 1hre Bluttemperatur sinkt dann langsamer als 
die del' Umgebung j bei lOR. derselben bleiben sie noeh erhalten, bei 
weiterem Sinken erfrieren sie, und in ganz strengen Wintern findet man 
die an weniger gesehlitzten Stellen hibernirenden 1ndividuen todt, wie 
z. B. herabgestlirzt am }'usse alter Thiirme. Mit del' sinkenden Blut
wiirme verlangsamen sieh PulsschHige und Athemzlige, Nahrung nehmen 
sie dann in keiner Weise mehr zu sieh. Diese ihro schwachen Korper
functionen werden dann unterhalten durch den im Herbste als Fett ab
gelagerten Reservestoff. Bei steigender Temperatur del' Umgebung steigt 
ihre Blutwiirme rasch, sie erwaehen abgemagert aus ihrem lethargisehen 
Zustande und seheiden so fort als Harn die wahrend des Winters umge
setzten und als Zersetzungsproduet angesammelten Stoffe aus. 

Auch in Beb'elf des Hibernirens zeigen die einzelnen Arten die 
mannigfachste Verschiedenheit. Einige verfallen in einen wahren Topor, 
andere bewegen sieh stcts noeh etwas, reagiren auf Beunruhigung, ja 
weehseln wohl ihren Platz freiwillig. Manche Species findet man nul' 
rein, oder nnr in sehr geraumigen Wintel'herbergen vermischt mit andelen, 
jedoch so, da~s dann jede Art, entfel'l1t von den anderen, ihre Schlupf
winkel inne hat; andere dagegen sehr h1iufig mit fremden, abel' nUl' 
mit bestimmten fremden zusammen. Von einigen, die man zu den ge
wohnlichsten zahlen kann, trifft man in del' Regel nul' sehr kleine Gesell
schaften an, von anderen haben sich zahlreiche 1ndividuen enge zusammen
gedrangt. 

Nach besonders passenden Winterquartieren ziehen sieh die 1ndi
viduen eines oft grossen Umkreises zusammen, machen dazu wohl klein ere 
und grossere Wanderungen, begeben sich von den WHldern, in denen 
ihnen hohle Baume fehlen, zur entfernten Stadt (noctula), steigen aus den 
Gebirgen in die Thaler (discolor), vereinigen sieh in entfernten Felsen
brunnen, in Stollen, KalkhOhlen, ja eine Art (Nilsonii, die nordlichste) 
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maeht sogar wirkliehe Reisen zum wiirmeren Sliden, und vielleicht ist 
aueh die genannte noctula eine wirkliche Zugfledermaus, wenigstens in 
einzelnen Gegenden, wovon ieh unten bei Besprechung dieser Art Belege 
geben moehte. In meiner Heimath erhielt ieh aus einem Felsenbrunnen 
von 62 m. Tiefe, auf einem KalkhOhenzuge sammtliche dort aufgefundene 
Arten der breitflugeligen Gruppe: auritus, murinus, Bechsteinii, Nattereri 
(50 Exempl.), mystacinus, Daubentonii und die seItene dasycneme (11 SHick). 
Diese Insassen musste, naeh Nattereri und dasycneme zu schliessen, ein 
weiter Umkreis geliefert haben. Nattereri und a,ul'itus findet man Mufig 
zusammen. Beim Reinigen eines Brunnens traf der Ob81'forster M li h 1 zu 
Fodersdorf (bei Braunsberg) zusammen gegen 200 Stlick Nattel'eri, 80 my
stacinus, 16 auritus und 3 dasycneme, alles Breitflligler, an. - Naeh ihrem 
El'waehen im Frlihlinge verbreiten sie sieh wieder in del' Umgegend odor 
wandern naeh ihrem Sommel'aufenthaIte zurliek. 

Ihre Tagesve1'steeke sind ihren WinterJagern im Allgemeincn 
ahnlieh, und flir diejenigen, welehe stets an derselben Stelle bleiben, 
haufig dieselben Sehlupfwinkel. Diese Versterke sind in Zimmern, in 
denen man sie frei fliegen liess, oder in welche sie dureh offenstehende 
Fenster von aussen gelangen, oft ausl:le1'st komiseh. So entdeekte ieh eine 
auritus in der unten geschlossenen Glneke einer leeren PetroleumJampe; 
bei einem Bekannten nahmen sieben Nattereri beharrlich ih1'en Versteclc 
in den vorragenden Tufst.einen seines Aquariums, das mangel haft mit 
Flor liberspannt war, ein anderes Mal sass eine Fledel'maus (sp.?) in einer 
an der Wand hangenden Drahtmausefalle u. 1Lhnl. - Werden sie an ih1'en 
Ruhepl1Ltzen gewaItsam gestort, so verlassen sie diesel ben auf lange Zeit, 
oft auf immer. Meine Erfahrungen spreehen entsehieden fur Letzteres. 

Beunruhigt stossen sie einen sehr hohen, sehneidenden, unser Ohr 
beleidigenden Ton aUR, den man aueh fliegend, namentlich in der Fort
pflanzungszeit, von ihnen hOrt. Diese Zeii falIt kurz naeh ihrem Er
waehen. leh habe sie sieh dann in der Morgendammerung zu 6-10 In
dividuen eifrig umherjagen gesehen. Narh del' Begattung, welche von 
del' Bauehseite her gesehieht, trennen sieh die beiden Geschlechter. vY;il!
rend die Weibchen mehr zusammen bleiben und spater mit ihren Jungen 
allein diesel ben Tagesverstecke bewohnen, streifen die Mannchen in del' 
Umgegend umher, und man findet sie dann in den Schlupfwinlceln ver
einzelt. Bei del' Geburt fangen die Weibchen ihre Jungen in del' nach 
vorn gebogenen Schwanzflughaut, wie in einer Sehlirze, auf. Von del' 
AIten beleckt, steigen dann diese Imr Brust derselben fmpor, saugen sich 
an einer del' beiden Zitzen amserst fest und klammern sich an deren Pelz. 
Von nun an verlassen sie die Alten auch wahrend de8 Fluges derselben 
nicht, bis sie, fast erwachsen, die Insectenjagd selbst zu beb-ei ben illl 
Stande sind. Ihre ersten ~1llige in der Nahe der :Mutter, in del' Regel 
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hinter derselben her, sind fiatternd, ungelenk, fast geradlinig, bald abel' 
lernen sie geschicktere Wendungen und nach hum 8 Tagen sina beide 
fliegend nur bei genauerem Vergleiche noch zu unterscheiden. Ihre Far
bung weicht nur bei wenigen Arten durch einen unschOneren, graueren 
Ton von der del' Alten merklich ab; jedoch sind sie noch im Herbste a.n 
ihren etwas dickeren und kurzeren Flughtiuten, sowie an der stumpferen 
Schnauze zu erkennen. 

Das einzelne H aa l' erscheint durch das He1'vortretrn del' Haarschuppen
rander, als wenn es aus zahlreichen Gliedel'll bestande, ahnlich spiraligen 
Umgangen, oder in einander stehenden Triehtel'll mit verdickten, haufig 
aItel'llirend schiefen Raudern, wel~he in der Mitte am weitesten, schlirfsten 
vorspJingen, an del' Wurzel und gegen die Spibe abel' allmahlich sich 
fast verlieren. Die einzelnen Species zeigen in dieser Bildung charakte
ristische Verschiedenheiten. Am Ruckenhaar del' Zwergfiedermaus zahlte 
ich 926 Glieder. - Die Farbung ist meist ein dusteres Braun, namentlich 
auf del' Ober~eite; das einzelne Haar bald einfarbig, bald am WiIrzel- und 
Spitzeutheile verschieden gefiirbt. Weissliche oder gelbliche Haarspitzen, 

Fig. 8. 

Ein Stuck aus der Mitte vom Rucken h aar der Zwergfledermaus (200mal vergrossert.) 

die wie mit Reif. oder Goldschimmer die Oberseite bei cinigen Arten be
decken, sind lufthaltig und erscheinen eben deshalb so abweichend gefarbt. 
Farbige Varietaten finden sich im Allgemeinen nicht oft und dann nul', 
z. B. bei serotinus, Nattereri und dasycneme, als he11ere odeI' dunklere 
Farbung. MY8tacinu8 dagegen zeigt si(;h 8ehr varia bel. Dass librigens 
keine einz~ge Art absolut constant ist, versteht sich von selbst, feinere 
Differenzen lassen sich stets a uffinden, jedo;!h hier weit weniger, als in 
vielen anderen Saugethiergruppen. Aberrationen, etwa Leucismen, find en 
sich ausserst seIten. 

AUBser den verschiedenartigsten, bald auf die nackten Haute, bald 
auf den mit dichtem Haarpelz bekleideten Korpel' angewiesenen, oft son
derbar gestalteten Parasiten, haben die Fledermause unter den Thieren 
nul' wenige Feinde. Doch habe ich die Schadel und sonstigen Knochen 
mehrerer Species in den Gewollen del' Schleiereule gefunden, einzeille Ge
wolle bestanden nur aus Fledermausresten. Ih1' argster Feind ist, wie 
be13its im Vorstehenden mehrfach angedeutet, IIU strenge Kalte imWinter, 
und lange anhaltendes, mit Nachtfrosten verbundenes, widriges Wetter 
im ersten Sommer nach bereits warmer Witterung. 1m nasskalten Frlih-
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linge 1872 erschienen z. B. nach starker Winterkalte hier um Neustadt 
die Fledermiiuse verhaltnissmassig spiirlich, und die Weibchen von serotinus. 
discolor, pipistrellus, rnystacinus und murinus waren fast sarnmtlich ohne 
Embryonen. Den Waldfledermausen insbesondere schadet am meisten die 
die Axt des Forstmannes, welche ihnen ihre schutzenden BaumhOblen fur 
Fortpflanzung und Ruhe raubt. Schonung 801che1' Baume, welche als 
Fledermausherbergen bekannt sind, und moglichstes Fernhalten aller Be
unruhigung ist daher 8ehr zu empfehlen. 1st jedoch del' ganze betreffende 
Waldestheil zum Abhieb bestimmt, oder wird uberhaupt die game FHiche 
aus Culturzwecken bedeutend veriindert, so werden diese 'rhiel'clien trotz 
des vereinzelt stehenden Fledermausbaumes die Gegend verlassen. Man 
kann also dann ruhig auch diesen Baum f<111en, nur todte man sie nieht, 
sondel'll lasse sie ungestort nach einem anderen, ihrem bisherigen Reviere 
iihnliehen,. Platze sich ubersiedeln. - Es ereignet sich nicht so gar selten, 
dass sieh unerwartet ein gefallter Baum als <;tark besetztes Winterqual'tier 
fur Fledermause erweist. Setzt man diese ins Freie, so linden sie sieh 
bei schon zu weit vorgeschrittene1' kalte1'er Jahreszeit nicht mehr zu.recht, 
sie erf1'ie1'en sammtlich. Nimmt man sie mit nach Hause, so e1'wachen 
sie bei zu hoher 'remperatur entweder und verhungern, da es ihnen dann 
an Nah1'ung gebricht, oder sie sterben, falls man sie etwa auf den kalten 
Boden bringt und dann dort frei in eine Ecke legt, oder zusammen in 
eine Schachtel einsperrt, docb. Mil' ist es nie gelungen, auf solche W si~e 
Fledermause durch den Winter zu bringen. Ihre Lage, aUe ihre Verhiilt
nisse sind daflir zu unnaturlich. Ieh mochte deshalb vorschlagen, in dem 
erwahnten Falle den Baum bez. Baumestheil, welcher dieseWinter
schlafer beherbergt, ruhig bis zum niichsten Fruhlinge liegen zu lassen, 
wann die belebenden Strahlen del' el'wal'menden Sonne sie zum fl'eiwilligen 
Verlassen ihres Ruheplatzes bewegen. Nur dann, wenn ihr naturliches 
selbstgewahltes Winterasyl so durchwarmt ist, dass sie aus ihrel' El'st[tl'l'ung 
erwachen, sind fur sie die Bedingungen des freien Lebens in del' sie um
gebenden Natur eingetreten. - Der andel'weitig gemachte Vol'schlag, £iiI' 

sie den Nistkastr.hen ahnliche Vor1'ichtungen iin Walde anzubl'ingen, zeugt 
von sehr mangelhafter Kenntniss ih1'e:; Lebens; hochstens wird ein oelel' 
anderes im Sommer umherstreifendes miinnliches Individuum de1'gleichen 
KunstbOhlen zu seinem Tagesversteek wahlen. 

Man kennt in Deutschland 18 Arten, von denen an den meisten, 
nach Bodenart und Cultur nicht zu einfOl'migen Stellen 10 bis 12 VOI'ZU

kommen pflegen j 4 bis 6 scheinen uberall hiiufig zu sein, ehen so viele 
sind abel' ihl'er Seltenheit wegen nul' bei fortgesetzten, dureh Kenntniss 
und Eifel' untel'stutzten Nachforschungen zu entdecken. Einige sind an 
die Walder, andere an ruhige Wasserflachen, an GehOfte und alte Ge
mauer, an Garten und Anlagen gebunden j einige linden sich vorzug,weise 
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im Gebirge, andere in del' Ebene; vom Suden her reich en einzelne noeh 
bis zum Han;, wahrend in westostlieher Verbreitung fUr andere die Elbe 
die Grenze zu sein seheint. 

a) Schmalfliigler, Angioptera. 

Untere Baekenzahne 1 : 4; Verhaltniss des 5. Fingers zum 3. = 
10: 13 bis 10: 17; Flug- und Ohrhaute derh und dunkel, Ohrmm,chel 
kurz; Spornbeinlappen vorhanden; jahrlich 2 Junge. - Krilftige, harte. 
schnelle Fliegel'. 

1. Die friihfliegende f"Iedermaus. 
Vespertilio noctula. Schreb. 

Schnauze dick, Ohrmuschel niedrig und hreit, Tragus niedrig, oLen 
breit rundlich, Flugelspannung 34 ern.; Verhliltniss des 5. zum 3. Finger 
= 10: 17; Pelz gIeichmassig gesattigt rothbraun, Haute schwarzlieh; 
(Fliigel vergl. Fig. 5). 

Eine unserer grossten AI·ten, ein Charakterthier des alten Waldes, 
die spitzfliigeligste von allen; ihr Flug uusserst gewandt und schnell, 
schwirrend in den kuhnsten Wendungen; Jagdrevier del" Wald, in del" 
GipfelhOhe del' starks ten Baume und uber derselben, auch am Waldrande, 
auf WaldblOssen;. fruh am Nachmittage wohl mal ziemlich niedrig uber 
vom Walde umgebenen Gew;issern bei schwiiler Gewitterluft (+ 19 0 R.) 
und sehr niedrigem Barometerstande traf ieh hier bei Neustadt auf den 
Leuenberger Wiesen am 30. Marz eine Menge von noctula kaurn 10 Ill. 
hoch in Gesellsehaft von einigen pipistrellus uber einer Blosse am Rande 
eines alten etwa 11 0 jlihrigen Kiefernhoehwaldes umherjagend an. Ja sie 
erniedl·igen ihre Jagdregion an solehen warm en Tagen wohl noeh mehr, 
withrend sie eben dort an anderen Abenden schlitzungsweise 60 bis 70 m. 
und daruber umheljagen. Zuweilen jedoeh verla sst diese Art im Herbste 
in Menge den Wald, jagt in betrachtlicher Anzahl naeh Art del' Mauer
segler, in einer Holle von 60-100 m. bei noeh hellem 'l'ageslichte eifrig 
nach Insecten umher und versehwindet jag-end allmahlich naeh einer be
stimrnten Richtung hin aus dem Gesiehtsheise. Dieses Schauspiel hatte 
ieh zum ersten Male im Herbste 1871 (am 29. September) Nachmittags 
43/ 4 Uhr in del' Nahe von Wien, entfernt von jedem gross en Walde. 
Etwa 20 Individuen betrieben in ihren hOchst gewandten Bewegungen, 
wobei ieh eines eine weite Streeke ohne FlUgelschlag dahin schweben sah, 
am klaren Himmd die Jagd. Zur ScMtzung der Hohe, etwa 100 Ill., 
dienten gegen 40 lll. hohe italienische Pappeln. Mein dort ~Nussdorf) an
sassiger Freund, Ad. Baehofen von Echt, konnte VOl" mehreren .Tahren eme 

A !tum. Siiugethiere. 2. Aut!. 3 
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ahnliche Beobachtung an ungefahr 50 Individuen machen, welche al1mlih
lich gegen Slidost verschwanden. Eine gleiehfal1s sehr iiberraschenJe· Er
scheinung bot mil' ebenfalls bei Nussdorf diese Art am 31. August 1874. 
Bei noch vollig hellem Tageslichte urn 53/ 4 Uhr jagten wohl 100 lndividuen 
zusammen mit lYfauerseglel'n, Rauch- und Hamscbwalben dort libel' dem 
am rechten Ufer del' Donau aufsteigenden, hohen welligen Hligdterrain 
umhel'. Am folgenden Tage traten diese klihnpn Fliegel' wiedel'um, je
doeh in vel'minderter Anzahl, spateI' nur mehr einzeln daselbst in illm
licher Weise auf. Es ist nicht unwahl'scheinlicb, dass sich solche Individuen 
auf dem Herbstzuge befinden. Ein Wandern naeh Art del' Zugvogel ist, 
wie vorhin bereits bemerkt, flir wenige Arten mehr oder mindel' schon COI1-

statirt und folgt flil' unsel'e noctula au!; den eben erwiihnten Thatsaehen 
wohl urn so eher, als man 801ehe gesellschaftlich, doch in sehr weitem 
Abstande von einandel', jagenden unO. jagend nach Slidost verschwindenuen 
Individuen nUl' an einem odeI' anderen Spiitnachmittage im Herbste he
merkt. Vorher sah man keine, nachher traten keine wieder auf, sie sind 
vel'schwunden, abgereist. Ob ein gesellschaftlicher nicuriger Flug illl 
Frlihlinge nach einer bestimmten Himmelsl'iehtung als lWekl'eise zur 
Heimath, oder als ein Jagen zum Zweck dpr Begattung anzusehen i~t, 

moge dahinge8tellt bleiben. Doeh will ich eine hier am 3. April 1872 
gemaehte Beobaehtung unter del' Vorbemerkung erw;thnen, dass es sith 
naeh del' Besehreibung dabei nUl' urn unsere V. noctula handeln kann. 
Am genannten 1'age sah del' Beobaehter nu.mlieh des Allends urn 6'/2 Uhr 
etwa 10 Stuck Fledermause in gegenseitigem mliEsigen A bstande in gleiehel' 
FlugI'iehtung von Slid en naeh Norden llings eines Gestelles im hoben Be
stande etwa 15 m. hoch fiiegen, ohne dass auch nul' ein Individuum eine 
seitliche Schwenkung gemacht Mite, oder gar zuruckgekehrt ware. 
Letzteres spricht entschieden gegen einen etwaigen Jagdfiug diesel' Gesell
schaft, die gerade Flugrjchtung abel', Bowie die gegenseitige Entfernung 
del' lndividuen wohl flir die Annahme, dass es sich hier urn einen wirk
lichen Wanderflug handelt. NUl' die Hohe prscheint mil' mit del' del' 
Herbstwand811ung verglichen, zu gering flir einen solchen. Doeh ziehen 
diese Thiere vielleieht im Herbst sehr hoch, im Fruhlinge abel' niedrig. 

Unsere Art pflegt libel'haupt wuhrend des ganzen Sommers bel'eits 
VOl' Sonnenuntel'gang zu erseheinen, und ist auch im Pl'uhlinge als eine 
del' erst en munter. Zur Zeit des Sehnepfenshiches bemerkt man sie an 
sonst passenden Stellen stets. Wahrend ihres festen Wintel'schlafes findet 
sie sich gesellig in hohlen Bliumen, bei deren Mangel aueh vereinzelt 
in grossen Gebauden. Als mehr sudliehes Thiel' (Japan, kaspisehes Meel', 
Slideuropa) fehlt sie dem kalteren Norden sowie dem hohen Gebil'ge. 
Norddeutsehland bewohnt sie stellenweise noeh zahll'eich. In del' Umge
bung von Munster habe ieh sie stets nul' einzeln angeh-offen, hier lJei 
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Neustadt bemerkt man sie in del' Nahe alter Laub- wie Nadelholzwalder 
ziemlich haufig. 

Als Waldthier ist sie bei ihrer Grosse und Fressgier, sowie bei ill·rer 
dort, wo noeh ausgedehnte alte Walder bestehen, bedeutenden I"ndividuen
menge von allen Fledermausen die forstlich wichtigste Art. Sie ver7.ehrt, 
ohne gesattigt zu sein,. 30 Maikafer schnell nach einander, vel'tilgt eine 
ungeheure Menge des Eichenwicklers (Tortrix viridana), des Proeessions
spinners und anderer schadlichen Waldinseeten. Ihr Magen ist im Frlih
linge mit r.el'kauten weichen Insectentheilen, namentlich mit dem Fettkorpcr 
del' Insecten, nebst stark zerkleinerten Panzerfragrnenten so sehr angeflillt, 
dass auf ihn fast ein Drittel des Gewichtes des ganzen Thieres kommt. 
In der bedeutenden Hohe, worin sie jagt, wirken am Tage nur sehr wenige 
unserer kleinen, Inseeten ffessenden Vogel, die beiden kleinen Laubsanger 
und die Blaumeise, und auch diese mohr vorubergehend. 

2. Die rauharmige fledermaus. 
Vespertilio Leisleri. Kuhl. 

In jeder Hinsieht die klein ere Ausgabe del' vorhergehenden Art; abel' 
noeh entsehiedener ein Charakterlhier des Laubhob:hochwaldes. Flligel
spannung 25,8 cm. Del' Pelz jedoch zweifarbig, Haargrund schwarzlich 
braun, die Spitzen rothlich braun. 

Auch in ihrer Flugfertigkeit erreicht oie die Mei~terschaft von Noctula. 
V\'ii.hrend abel' diese nicht selten aus dem Walde herau~tritt und anhaltend 
langs dem Rande oder auf BlOs~en in bedeutender Hohe umherschwirrt, 
ist Leisleri fa~t stets an den dusteren, ausgedehnten Wald gebunden. 
In kleineren W1.lldern wird man vergeblich nach ihr spahen. Ich habe 
sie nur im sud lichen Westfalen und im Harz (Rosstrappe) beobachtet 
An letzter Stelle schwirrte sie in 12 bis 15 Individuen umber. Sie 
scheint vorzugsweise GeLirgsthier und ihr Verbreitungsbezirk da;.; mittlere 
Europa zu sein. 

Die beiden genannten Arten reprasentiren aile Eigenschaften del' 
Sehmalflugler im Extrem. Bei den folgenden ist del' Flugel nicht mebr 
so gestreckt, das Verh;iltl1iss des 5. Fing8rs zum 3. = 10: 13 oder hOchstel1s 
= 10: 13,5;*) del' Flug weniger kuhn und gewandt, Ohl'muschel und 
Tragus nicht so stark verkurzt. Aueh werfen sie j1.lhrlich nicht aus
schliesslich 2 Junge, sondern bald eins bald zwei. 1m Gall7.en jedoch 

*) In Blasius Fauna der Wirbelthiere, 1. Saugethiere, muss in der betreffen
den Angabe liber Discolor pag. 21 und 74 ein Sehreibfehler obwalten. Daselbst 
wird das Verhaltniss des 5. zum 3. Finger zur ganzen Fliigellange = 10; 15; 29 
angegeben, wogegen ieh 10; 13 ; 23 messe. 

3* 
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treten sie in ihren Eigensrhaften und Lebenserscheillungen als Schmal
flugler indeutlichem Gcgensatz zu den Breitfliiglern auf. 

3. Die zweifarbige rledermaus. 
Vespertilio discolor. Natt. 

Diese mittelgrosse. dunkel schwarzbraune, unten etwas heller gefarbte 
Art ist sofort an einer hellen, gelblichen, kragenartigen Zeichnullg an 
Kehle und Kopfseiten zu erkennen. Die Spitz en del' Riickellhaare er
scheinen als lufthaltig (ohne Mark) hell goldig. Ohl'll1uschel und Tragus 
sind schwarz, mittellang, letzterer endet mit stumpfer, schwaeh naeh 
vorn gebogener Spitze, Spornbeinlappen saumartig und schwach. 

Aueh sie ist eine ausgesproehene Waldfledennaus. Man sieht sie des 
Ahends schon friih an den Randern und auf grosser en Blossen del' hohen 
Walder in einer Hohe von etwa 20 m. schnellsehwirrend umheljagen. 
1hre Erscheinung erinne,·t noeh lebhaft an Noctula und Leisleri. Obwohl 
sie die Fluggewandtheit diesel' nicht erreicht, so uuertrift't sie in dieser 
Hinsicht doch aIle uhrigen. Deut~chland scheint die Mitte ihres ausge
dehnten Verbreitungsbezirkes zu bilden und abgesehen von waldarmen 
oder gar baumleeren Ebenen, Bie libemll, wenngleieh nicht liberall gleich
massig verbreitet, zU beherbergen. Dem Gebirge giebt sie entsehieden 
VOl' del' Ebene den Vorzug und sie soIl dort im Herbste und Frlihlinge 
naeh und aus den 'fhalern Wanderungen vornehmen. 1ch selbst habe ;;ie 
erst hier in Neustadt kennen gelernt und zwar als keineswegs seltene 
Art. Sie sehwirrt hier in del' bezeichneten Hohe, in un mittel barer Nahe 
unserer alten Kiefernwiilder, umher; in unseren Laubholzrevienm bemerkte 
ieh sie noeh nicht. Vielleirht gehOrt sie zu den Arten, flir welehe in 
Norddeutsehland die Elbe annlihernd als Verbreitungsgrenze anzusehen 
ist, im Sliden seheint sie ein lllehr westliehes Thier zu sein. 1m vVinter 
findet man sie hier zuweilen in W ohnhausern. 

WeI' sie des Abends bei ihren Jagden vielfaeh und aufruerksaill zu 
beobachten Gelegenheit hat, wird libel' die hohe forstliche Bedeutung 
dieses rlihrigen, krliftigen 1nsectenvertilgers nieht im Zweifel sein konnen. 

4. 0 i e Z w erg fie d e r m a u s. 
Vespertilio pipistrellus. Schreb. 

Unsere kleinste Art, Flligelspannung nul' 20 ern.; Ohrmusehel von 
Kopfltinge, AU8senrand etwas ausgesehweift, Tragus erreicht ni~ht ganz 
die Mitte des Ohre8, bis zur stumpfen, etwas nach vorn gebogenen Spitze 
gleieh hreit. Haargrund sehwarzlieh, die Spitz en schmutzig olivenbraull, 
unten wenig heller, 
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Die htiufigste Art. Ihr Flug gewandt, in den mannigfachsten Curven, 
jedoch aIle Bewegungen wehr kleinlich als kUhn. Sie ull1schwirrt in 
Menge sowohl unsere Wohnungen in Studten als die eimelnen Land
gehOfte; fehlt abel' keineswegs am Rande del' Geblische und Wlildel', zu
mal in del' Niihe von Gebauden. Ieh habe sie hier sogar schon in groosel' 
Anzahl in einer alten an del' Chausse naeh Odel'berg i. d. Mark stehenden 
Buche, we it entfernt von mensohlichen Wohnungen, angetroifcn. Zu 
Dutzenden kamen des Abends Weibehen mit ihren noeh saugenden ;Jungen, 
gegen die heitere A bendrothe sehl' deutlich erkenn bar, aus del' Hohle 
hervor, um darauf niedrig (4--8 m. hoch) die Stamme und das lichte 
Unterl.olz des Waldes ru durchschwil'ren. In ahnlicher Weise sieht man 
sie haufig am Rande von WaldblOfsen, auf Gestellen, oder aueh niedrig 
unter starkeren, weitstandigen Waldbaumen und in Obstgarten, urn den 
unteren Theil del' Kronen, auch an den R'indern del' Be"Uinde umher
jagen. Sie ist deshalb, obgleieh dem tiefen oder dem diehtbestandenen 
Walde nicht angehorend, doeh rin sehl' nlitzliches FOl'stthier und Ve1'
blindeter des Obstgiil'tners. So viel man bei dem 11usserst unstl1ten Fluge 
dieses winzigen Flatterthieres beobachten kann, erhascht sie dOl·t vorzugs
weise kleine Falter, WickIeI' und Motten; zwischen den Gebauden, nament
lich auf GehCiften, in Stallen, auf BUden, wo sie unermlidlich ab- und 
zu -, aus - und einfliegt, decimirt sie zumeist die fUr Menschen wic Vieh 
lastigen Zweifliigler. Dass sie hier Mitte Juni beim eifrigen Fangen von 
Rh . • solstitialis beobachtet wurde, ist bel'eits oben bemerkt. 

Von allen inHindischen Fledermausen zeigt sich dieEer Zw.erg auf
fallender Weise als die htirteste Art. Wenn wir als einen del' ersten 
Frlihlingsboten an heiteren Abenden eine kleine, munter un sere Woh
nungen umschwirrende Fledermaus freudig begrlissen, so iRt das stcts 
pipistrellus; ja, sie ist sogar zuweilen SChOll mitten im Winter munter. 
1m Herbst verla sst sie uns yon allen ihren Verwandten zulet"t; nur an
haltende NachtfrUste vermogen es, ~ie in dauernder Erstal'rung zu halten. 
Wenn uns im Somnel' ein lmfrcundlieher Nordostwind des Ahends den 
Aufenthalt im Fl'eien unangenehm und del' fatale Moorrauch denselben 
noch widriger macht, wagt sieh keine Flederrnaus aus ihrern heimlichen 
Winkbl, nul' die Zwel'gfledermaus jagt in einigen Individuen an ge
sehlitzten Stellen noeh rlistig umher. Wir begegnen ihr fast stets und 
liberall. Sie bietet de8halb fUr Beobachtungen libel' die Lebensweise del' 
}'ledermause das zuganglichste Object. In dem Seite 26 graphiBch dureh 
Curven dargestellten Fluganfang im Verhaltnisse znr Zeit des Sonnen
unterganges figurirt sie unter dem Buchstaben P. Die mittlere ahsolute 
Zeit ihl'es abendlichen Fluganfanges, welehe gleichfalls den Beleg liber die 
strenge Gesetzm1issigkeit ihres Lebens gieht; i,t nach meinen zahlreichen 
bei Miinster gemachten Notizen folgende: 
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" In ihren Winterversteeken, hinter Wandbekleidungen, Gesimsbrettern, 
Balken, auf Boden und dergl., finden sich nieht selten Hunderte, unver-
miseht mit anderen Arten, enge zusammcn; doeh fand ~ieh am 25. Juni 
In emer hohlen Eiehe emes Er len bruehes unter etwa 50 Weibehen von 
Daubentonii, welche kaum geborene Jungen bei sieh hatten. eine ziemlirhe 
Anzahl von gleichfalls weibliehen Zwergtiedermausen. Diese Stellen haben 
fur sie eine solehe Anziehungskraft, dass sieh dieselben, wenn aIle Winter
schlafer dort ergriffen und getodtet wurden, im n1iehsten Winter wiederurn 
besetzt fanden. Zuweilen wahlen sich die Individuen einer Umgegend 
plOtzlich zur U eberraschung del' Leute ein neues Asyl, vielleicht nach 
Vertreibung ausihrem friiheren. So theilte mil' del' Herr Oberlehrer 
Cornelius zu Elberfeid mit, dass am 11. Sept. 1874 des MOl'gens nnver
sehens gegen 300 Stuck Zwergfiedermause hinter allen moglichen an den 
Wanden eines Classenzimmers hangenden Gegenstanden gebteekt hatten. 
Wahfseheinlieh hatten sie dmeh ein handgl'osses Loch in einer del' Fenster
scheiben ihren Einzug gehalten. Herrn C.'s Vermuthung, dass diese 
l'hierchen auf del' Wanderung begriffen hiel' vorubergehend' ein A bsteige
quarticr genommen hatten, kann ieh nieht wstirnmen. In ausgemauel'ten 
Hohlen, Felsenbrunnen und Kellern, sowie in BaurnhOhlen habe ich sie 
im Winter nie aufgefuuden. 1m Sommer trifft man die Weibchen mit 
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ihren J ungen auch in BalfmhOh1en, die vereinzelten M1innchen libel·all 
an. Gegen Mitt'e Juli beginnen die Jungen ihre erst en Fliige, man 
sieht sie dann in del' Nahe del' Alten in monotonem ungelenkeren Fluge 
umherflattel'll. 

Die Verhreitung diesel' Art ist eine sehr bedeutende, da sie ausser 
ganz Europa bis zum 60 0 N. BI". noeh Nord - und Mittelasien bis nach 
Japan umfasst. 

5. Die spatfliegende Fledermaus. 
Vespertilio serotinus. Schreb. 

Diese, die Zwergfledermaus fast um das Doppelte an Grosse uber
treffende Art (Fliigelspannung 32,5 cm.), iihnelt derselben im allgemeinen 
Habitus, namentlieb in Kopf-, Ohrmusehel- und Tragusbildung. Illr Pelz 
i5t open rauch braun, gegen den Unterrucken mit oft sehr schwachen gelb
lichen Haarspitzen, unten helleI'. 

Ihr Flug zeigt weniger Gewandtheit, nicht jene sehnellen Zickzack
und Knittel'wendungen, ist jedoch keine;;weges matt und schwel'fallig, 
sondcrn unter immel'hin noch geschickten Seitenwendungen zierulich schnell, 
wobei sie eine JagdhOhe von etwa 10-15 m. einzuhalten pflegt. In 
gross en Stadten mit freien mit stark en Bitumen bestandenen PI1itzen und 
Garten, sowie in del' Niihe grosser Landguter trifft man sie haufig an. 
Jagt sie zwischen den Gebauden del' Stadt, so wlihlt sie die Mitte breiter 
Strassen und wechse It, indem sic die Dueher u berfliegt; kleine, enge, 
krurume Gassen und W·inkel vermeidet sie im sch:ufen Unterschiede von 
del' Zwergfledermaus stets. Auf grossen, mit starken B1Lumen umgebenen 
VorpHitzen grosser Gebaude, in Parks, Hohlwegen, Alleen, Chamseen, 
breiten Gestellen und dergl. trifft man sie bei einigel: Nahe alter Gebaude 
stets an. Gel'll reviert sie auen die Waldrander abo Sie liebt stets 
weiteu Flugraum, nahert sieh jedoeh aHe Augenblick den Baumkronen, 
urn grosscre Inseden zu ergreifen, schwenkt bei demelben vorubei·, 
durchfliegt wieder einen freiel1 Raum, umkreiset und dUl'chfliegt wieder 
cine Baumgruppe, um sieh wieder ins freie Luftfeld zu begeben, und so 
fort. Diese ihre Jagdmanier ist ausserordentlich hubsch an warmen mai
kliferreiehen Fruhlingsabenden zu beobachten, da man dann ni<.:ht 110Hs 
die Jagerin, sondel'll aueh die grosse Beute leieht wahl'llehmen kann. 
Trifft sie bei ihrer fllichtigen Begrussung des Baumes keinen Maikiifer 
an, so lJiegt sie mit einer Sehwenkung ab und fliegt uber eine Blosse, 
um ihr Gluck eben so fluchtig bei einer anderen Baumkrone zu vcr
suchen. Greift sie fehl, EO pflegt sie die Stelle noeh einige .Mal 8chnell 
zu umschwirren; erhascht sie aLer den Brummer, so fliegt sie mit dem
selben ins Freie und verzehrt ihr .Mahl, indem sie in gam ruhigelll 
Flatterfluge einen Kreis von 20-35 Sehritt im Durchmesser beschreibt. 
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Die gloEseren unverdaulichen SWeke, als Fltigelder-ken, Flugel, sieht lJlan 
fortwlihrend herabfallen und hurt deutlich das Gelmalk und G('kni~ter 
des hart en Insectenpanzers unter ihren ~cha:-frn und zackigen Ziil111Pll. 
Kaum ist del' K1ifer verzeJn·t, so beginnt ihr .Tagdflug wieder, Hm1 in dpr 
Regd ist an solchen A henden unmittel hal' dara uf cin fel:ncl'er Kiifer er
beutet, mit dem dann wiedel' del' ruhige I\rC'idlug vorgcnomlllPn winl. 
Was sie sonst verzehl't, ist mil' freilich unhekanni; cinmal sah ith ~ie cine 
norh spat am A bende umherfliegende Libelle (AC8Cllll(t innCfo) er],enten. 
Abel' ohne Zweifel mussen wir sie als ein forstlieh sehl' niitzliehes Thier 
betrachten. zumal da sie zu den hUufigstcn A rten zlihIt. AlII' grossen 
Pledermause, ,nIche m:m des Abends an den bezeidllleicn OertIiehhiten 
umherjagen sieht, gehoren mit seltpnen Ausnahmen diesel' Art an. 011-
gleich nicht Waldfledermaus im eigentlichen Sinnc, siiuhcrt sic doch cine 
Menge exponirter vValdbaume, die ja gerade yon manchcn Vl'n1erhlichen 
Insecten am liehsten Ilefallen werden. So zweif1e iell nicht damn, dass 
sie unter den hOheren Thieren z. B. gegen den Proce>'sionsspinnel' fa"t am 
meisten wirkt. Mehrfache Beobachtungen in del' lTmgegend von Mlin~ter 

im Sommer J 869 lassen mil' diese Vermuthung fast ab Gewissheit er
seheinen, da sie "ieh in del' Flugzeit dieses Falters zahlreich urn die stark 
hefallcnen Eichen umhertrieb, Hohe und Dunkelheit machten eine exade 
Beochtung freilich unmoglich. 

Sie erscheint des Abends genau 1/4 Stunde nach del' Zwergfledermaus. 
An gewitterwarmen Abenden bei bezogenem Himmel beginnt sie ihr llJun
teres ,Jagen doch wohl um 1/2 Stunde fruher, als sonst und MIt ~ich dann 
ungewuhnlich niedrig, etwa 3 - 5 m. In bedeutender Htihe dagegen, etwa 
20-30m., sieht man "ie fast nUl' auf ihrem Wechsel nach einem ferneren 
J agdreviere geraden Weges durch die Luft zieben. Diese ihre Reviere 
sind stets zien1li, h au~gedehnt. WilIn'end manl:he andere Arten brim Hin
und Herfliegen aIle Augenblick den Beobachtel' passiren, kann man auf 
das Wiedcl'erscheinen von serotinus zuweilen lange, ja wohl Illal \,c-rg('\I\'ns 
warten. Sie erleidet durch A uffinden und gemiichlichrs V crzehrcn gro""er 
Beute auf ihren Streifereien mannigfachen Aufenthalt und v('rweilt c1ann 
wohl langere Zeit bei einer entfernten reich hesetzten Tafel. Kieht sclten 
kann man ~ie jedoch in Parks, Alleen, GrsteIIcn und dergl. auf ihrrm giIl1ZCn 

Revier mit nur lml'zen "Cntel'brechungcn mit den Augen verfoIgcn. - An 
den venchiedenen Abenden en-eheinen diespIl'en Individuen wieder an den
sel ben Stell en. 

Ihren Namcn "spiitfliegend" vcrdiC'nt I-de wcgen ihl'e~ ~p1itt'n Flug,ll1-
fanges nit-ht H08S des A bcnds, "ondern amh im FrUhlinge. Sit' f']"wac1lt 
erst bei anhaltend warmer Temperatur; rin einzelnt'r wiinllt'l'Cl' A h"]1(1 
erweckt wohl die Zwergfledermaus, nieht aher ,it>. Die lllittl('l'(, Zeit ihn'" 
Erschf>inens ist del' Anfang Mai, einmal hat ~ie erst am 15. dic,c; ::\IOllato 
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auf. Dagegenhabt-l irh sie anch schon am 20. Februar .an gr,clliiizten 
Lagen in der Stadt beobachtet; ~ie war j!!doch nur an einem odeI' anderen 
Abende munter und dann wieder auf zwei Monate vcrschwunden, oh~ehon 
Mitte M1irz bereib Citronenfaltcr und Fiichse im Sonnemchein umher
fiatterten. Gegen etwas unfreulldliche Witterung, niedrige Temperatnr 
und Wind, zeigt sic ~ich recht empfindlich; in der Regd bleiLen elaun 
Idle Indiyiduen in ihrem Verstecl:e. A n II" an chen A ll!~nden, an deul'u ieh, 
nach den WitterungHverhaltnissen 7.U urtheilen, diefie Art in Menge anzu
treffen erwartete, lies8 sich keine eil1'l.ige sehen, an amcheinend wpniger 
gilnstigen Al)enden war Alles beleH. 

Ihr Wintenehlaf ist lang und in del' Hegel durchaus unuuterbrochen. 
Sic wiihlt dazu gegen die Kiilte sehr ge,ehiitzte Verstecke, am licbstep ill 
altcn Gebiiuden, nach fremden Angaben auch BaumhUhlen und Gruben. 
Man findet sic das2lhst unvermibcht mit anderen Arten, in geringer Amahl, 
mehr a1::; 12 sind mir noch nieht vorkommen, wohl aber nur 3, 2 oder 
aueh cine einzigl'. 

Sic geMrt mehr dem Flachlande als dem Gebirge an und bewohnt 
ausoer Mittel- und Siideuropa auch Ostindien. 

6. Die Mop s fie d e r m a u s. 
Vespel·tilio barbastellus. Schreb. 

Diese tieftehwal'zbraUllC Fledennaus kellnzeichnet sich leieht dureh 
ihr kurzes mopsartiges Ge,icht; der Nasenriickcn wird von del' wuistig 
aufgetriebenen Partie zwisehen NasenlUchern und Augen tiberragt, ihrc 
kurzen breiten, kaum das Scheitelhaar iiberragenden Ohren sind an del' 
Basis des Vorden·andes verwachsen und am Aussenrandl!, dessim Mitte rin 
vorspringendes Llippchen enthlilt, stark au~geschnitten, der Tragus ver
£chmlilert sich ras(;h bis zur fpinon zur Ohrmitte aufoteigenden Spitze. Der 
Pelz des Mittel- und Hintel"l'liekens z,~igt rnehr oder weniger gelblichwei~:;c 
Haar~pitzen; die Unterseite ist in del' Niihe del' Flughaut und auf der
selben weisslich, zuweilen recht auffallend, wie g·epudel't behaart. 

1hre Flugweite betragt 24,3 m., es gehOlt die~e Art so mit kaum zu 
den mittolgrossen. 

Ihr Jagdrevier bilden in del' Niihe grosserer Gebiiude Baumgiirten, 
lichte Geholze, Waldriinder, Haumgruppen, und sie stirnmt hierin einiger 
~lassen mit sel·otinllS iiberein. Sic hiilt sic:h jedo"h weit weniger irn Freien 
auf, sondern ~("hwingt sich fast stets durch und urn zusammen~tl'hende 
Baume, streift, sich den Laubrnaosen nahe ansc:hmiegcnd, die Hiind('1' ah, 
undo uberra8cht auf diese Wei~e jagrnd den Beobachter eb('uso seJmeli als 
sie wieder verschwindet. Eine Waldfledermaus illl rigcntlichcll Sinne j"j 

sie freilic>h nicht, jedoch dnrch ihre Waldoheifcrcien dem Walde naltlcnt-
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lich dort niitzlich, woselbst sie, wie z. B. 1m Mlinsterlande, w den hiiufi
geren Aden zahlt. 

Ihl" Flug ist schnell und gewandt, die Region, worin sie jagt, in mitt
lerer Rohe etwa 10 m. Sowohl im Friihlinge, als de~ Abends erscht'int 
~ie unter den erst en. Schon Mitte Februar habe ieh sie wiederholt bcob
achtet; in den meioten Jahren pflegt sie jedoch er"t gegell Ende MUrz auf
zutreten. Dem entsprechend zeigt sie sich auch gegen unfreundliche \YiUe
rung unempfindlich. 

Des Winters ruht sie nach meinen Erfahrungen nul' in Gebiiuc1en, 
hinter Fensterbekleidungen, in Kirchthiirmen, in KeHel'll, GewOlben, auf 
Boden. Man findet auch von diesel' Art stets nUl" wenige zusammen, etwa 
bis 12 Individuen und zwar ebenfaHs ohne Beimischung frelllder Species, 
in del" Regel jedoch nur etwa 3-5 Stuck. IIne Wintererstarrung ist kcine:;
wegs eine feste, wenigstens wechseln die in wiirmeren KellergewOlhen 
hibel'llirenden Individuen schpinbal' ohne aussere Veranla"sung mehrfach 
ihre Stelle. 

Sie scheint jiihrlich meistens nul' ein einziges Junge zu werfen, wel
ches gegen Mitte Juli bereib Hugf,ihig geworden ist. 

In den Blichern wird sie dmchgiingig als nicht hiiufig hezeichnet, was 
ieh fUr das Mtinsterland keineswegs hestatigen kann, auch hie!' in Neustallt 
habe ieh sie schon mehrmals auf ihren Jagden beobachtet. Ihr Vorkollllllen 
ist fill' ganz Mitteleuropa bekann1, wovon auch hohere Gebirge nicht aw-
genom men sind. 

a) Breitfingler, Platyptera. 

U ntere HaekenzUhne 2 A; Vel'htiltniHs des 5. Fingers Zl1lD 3. wie 10: 12, 
del' FlUgel drshalb stumpf unll breit; Flug- und Ohl'hiiute zart uml licht 
graubraun; Ohrmuschel ge:,treckt, hiiufig sagar lang; SpombeinJappen fehlt; 
jiihrlich ein Junges. 

Ihr Flug ibt verhiiltnisSlllUssig matt, wenig gewandt, niellrig; ihr Per
eeptionsvermogen abel' iiusserst fein; gegen un~l'eundliche Witterung zeigen 
sie sich ziil'tlich und kommen iIll Frtihlinge wie des AiJends er~t 3piit Will 

Vorschein. Ab Wintel"vel'steeke dienen ihnen vorzugsweise Gemiiuer, warllle 
.FelshOhlen, Keller. Gewolbe u. dergl., weniger Baulllhiihien. 11an findet 
i'ie, wie bereits S. 30 angegeben, in Bohlen und tie fen llrunnen in den 
verschiedemten Specie:', doch fast &tets unvermischt mit den Schmalfltiglern, 
zusammen. 1m Allgemeinen weniger bissig, als die del' el'sten Gl"nppe 
angehorenden, mischen sich tiOgar an engen RuhesWUen die Individnen 
zweier Spezies triedlich dmeh einander. So findet llJan nicht seHen (Wi'itIr8 ul1l1 

~Yattel'e1'i, Bechsteinii und ]'latte1"el'i, Bechsteinii und Dalf{Jentollii, Dalf/,elltonii; 

und iYottere1"i, sogar Daubentonii mit dem Schmalflilgler pipistl"eUlfs ZUf'al11-
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men. Doeh erlaubt die riesige murinus nur in sehr rcspedvoller Entfer
nung fremde E;inquartirung. 

Obsehon die genannten Eigenthlimlichkeiten Fummariseh die Aden 
dieser Gruppe von den Sehmalflliglern unterscheiden, ,0 bilden doch nicht 
aIle in jeder Hinsicht zu diesen einen schroffen Gegensatz. Die unstreitig 
den Breitflliglern angehorenden Wasserflederm1iuse namlich· haben kUr
zere, nul' mit vier Querfalten veroehene Ohren, welclw die S<:heitelhaare 
nur wenig uberragen; jedoch ist deren Gestalt eine gestreckte. lhr Flng 
1st freilich sehr niedrig, doeh keineswegs unbeholfen, und ihr Erscheincn 
ein ziemlich fruhes. rm UeLrigen schlies~en sie sich ihren naehsten Ver
wandten an. 

Die ganze Gruppe der Breitfliigler ist .forst~ich weit weniger wichtig 
als die del' Schmalflligler. Eine eigentliche Waldfledermaus giebt es uhter 
ihnen nicht; sie schwirnin weder geschickt urn die Baumkronen, noch ver
roogen sic es, sich durch. die Zweigc und engen Baumllicken zu schwingen, 
obgleich einige allcrdingA Aileen, Parks und Baumg1irten bejagen. Die eben 
genannten WasserfiedennHuse stehen dem Walde und jcdem forstlichen 
Interesse gHmdich fern. Sie mugen deshalb, so anziehend ihl" Leben aueh 
~onst ist, hier nUl" sehr kurz charakteriqirt· werden. Es ~ind mystacinus, 
d asycneme und Daubentonii. 

7. Die Bar t fie d e r m a u s. 
Vespel·tilio7llystacinus. Leisl. 

IJie,e winzige Ai t (Flligelspannung 20,5 em.) 1ihnclt beim fliiehtigen 
Blick einer Zwergflederl1lau~: doeh i~t ihr Ohr gestreckter, del' Tragus zu
gcspitzt und del' Spolllbeiniappen fchlt; Pelzf1il'llUng in del' Hegel dunkler, 

. als die del' iibrigen Breitflligler, an we]chem tiefen Tone aueh die Haute 
Theil nehmen, doeh variirt sie nicht :::elten vom tiefen Graubraun Lis zum 
liehten Braunlich, im Gebirge' iot sie hei etwas geringerer Ki.irpergrusse 
als normal fast ~chwal'z, in Sliddelltscliland kOlI1l1wn Individuen mit Hin
gerem Haar VOl', deosen Spitzen Goldschimmer zeigell; unten ibt ,ie hrUer, 
sogar wohl Echmutzig weisslich. 

Ibl' Flugcbarakter erinnert. ebenfalls llvch an pipistl·CUIIS; jedoch hl~iht 
sie meist niedrig am BodEll. Rie jagt nieht ausschli:es~lieh auf Tcichen, 
begni.igt ,ieh olt mit ganz schmalen Grii\wll, ja verl1bst. aueh diese und 
sehwint tiber \Viesen, oft weit vom WaES('!" sich entfernend. 13efindt'n sid I 
dann in del' Niihe G1irten mit Baumgruppen, oder Aileen, ~o lllacht sie 
auch dabin oftmals A lJi.,tcdlCr, 1lI11 nitch einiger Zeit naeh Wiese unrl 
Wasser zurliekzukehren. Sogar verirrt sie sic-h wohl dureh daH offcnt) 
Fenster in ein Zimmer, was bci del' nngleich h1iufigeren Daubentonii rin 
unerhurter Fall wiire. Des Winters tindd man sir in niclitfester En;tar
rung sowohl in Baum- als Febhuhlen Hnd Geh1iuden, doch [\st ~tets 
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nul' einzeln oder zu wenigen. In jenem Felseuhrunnen (S. 30) Eass sie 
noeh in einer Tiefe von reichlich 30 m. In ihrer Verheitung se;heint SIC 

auf Nol'd- und Mitteleuropa beschrankt zu sein und bewohnt hier sowald 
die ElJl'ne als die Gebil'ge. Ieh habe sie mehrfach slIwohl in Munster als 
hier in Neustadt erhalten. Hier im Osten seheint sie h11ufigcr ab in 
Westfalen zu sein. 

8. 0 i e T e i c h fie d e r m a u s. 
Vespertilio dasycneme. Boie. 

Flugweite 26,6 em. Aussenrand des Ohre8 sanft geschweift, Tragus 
miUellang mit del' stumpfen Spitze etwas nach vorn gerichtet. Pelzfarl1c 
lieht braunlieh grau, doeh habe ich auch hellere und dunklere Varietiten 
gefunden. 

Die Teichfledermaus gehOrt wohl in ihrem ganzen VerbJ-eitungsbezirke 
zu den selteneren Arten. Sie jagt nul' uber dem klaren vVaEscrspiegel, 
wiihlt abel' im Gegensatze zu del' folgenden nul' gross ere Teiche, nament
lich rubige Waldteiche. Von jener ist sie dann dmeh ihl'e bedeutendc 
Gro~se sofort zu unbrseheiden. Sie bewohnt vorzugsweise die Ebene, zieht 
sich abel' zum Hiberniren gel'll naeh Hohlen del' benachbartenGebirw', 
namentlieh Kalkgebirge, zurUek. M~n findet sie dod einzeln tief in 
Spalten versteckt. Jenel' Pelsenbrunnen enthielt nie mehr a},; II Indivi
duen. Das mittiere und sUdliche Europa und ein grosser 'l'lleil Asiens 
soIl ihr Vaterland bilden. 

9. 0 jeW ass e r fie d e r m a u s. 
Vespe1·tilio Daubentonii. Lei .• Z. 

FlUgelspannung 23 cm.; Aus~enrand des Ohres scharf ausgerandet, T~·a-. 
gus mittellang, von der Mitte an sieh verschmalel'lld; Pelz .oben graubraun, 
unten trUbwei>s, Haargrund Echwiirzlieh. 

Diese in ganz Europa Iebende und in den meisten Gegenden Deutseh
lands zu den haufigsten Aden zlihlende Fledermaus jagt amsehliesslich 
ganz nahe Uber dem klaren Spiegel von Teichen, breiten Graben und lang
sam fiiessenden FlUssen. Sie vermeidei dabei absolut allen Pflanzenwuchs, 
sogar Srhilf und Wasserlinsen. 1m FrUblinge und des Abends kommt "ie 
frUb zum V orschein und U bertrifft in erster Hinsicht sogar die Z werg
fledermaus. Zu Tages- und Winterverstecken dienen ihr vorzugsweise 
hoble Baume (Obstbaume, Linden, Eichen, Buchen), welehe am Wasser ste
hen, oder wohin si~ yom 'VasEer aus frei, etwa Uber eine 'Viese, durcb 
einen breiten Waldweg, eine breite Allee, welche direct auf das Wasser 
zufuhren, gelangen kann. In FelslrOhlen und Gemauer trifft man sie nm 
ausnahmsweise und nie in grosser Anzabl an. - In del' ersten milfte des 
Juli zeigen sirh die Jungen bereitsflugfahig. 
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Die Ubrigen Breitfliigler setzen sich in entschiedeneren Gegensajz zu 
den Sehmalfliiglern. Ih1'e sehr gestreckten Ohren iiLerragen die Scheitel
haare \,edeutend, die QuerfaHen melll'en sich von 6 bis 22, del' Tragus 
nimmt stets die Dolchgeqtalt an; die Hitute zeigen die grosste Zal'thcit; 
womit del' mattere Flug, sowie del' Abseheu diesel' Thiere VOl' rauher Witte
rung in Beziehung steht. - Am wenigsten entfernt sieh unter diesen von 
den Wasserfledermiiusen: 

10. Die gefransete Fledermaus. 
Vespertilio Nattereri. Kuhl. 

Fliigelspannung 23 cm. Ihre gestreckte, am Amsenrande schwaeh 
gelmchtete Ohrmuschel iibel'fagt das Seheitelhaar urn 6 mm.; del' fcine 
dolcl.fol'mige Tragus hteht an frisch en Exemplaren gerade aufreclit, kriimmt 
sieh a bel' an Spiritust:!xemplaren, seHen an trockenen Stiicken sanft sichel
fOrmig nach hinten, wonach z. B. Abbildung und Beschreibung in Blasius' 
Fauna zu berichtigen ist. Ihre deutsche Benennung verdankt diese Art 
dem krauslich verdickten und gefalteten Saume ihrer Schwanzflughaut, 
iiber den eine Doppelreihe feiner WilLperhaare von del' Riickenseite her 
mit den Spitzen hervorragt, - ein fUr diese Alt untriigliches Kennzei
chen. Del' oben graubrHunliche, unten schmutzig weisEe Pelz mit dunklelll 
Haargrunde variirt in del' Tiefe des Farbtones nicht unbetl'achtlich. Es 
kommen Individuen mit atlasweisf;er Unterseite VOl'. 1m Allgemeinen zei
gen die jiingeren Exemplare tl'iibere, die alten reinel'e F,irbung. 

Erst nach jahrelangem Sammeln erhielt· ieh diese Species in 50 Exem
plaren aus jenem Felsenbrunnen, del' sieh dann ·als standiges Winter
qual'tier fUr ~ie erwies. Andere fanden sieh in einem gewOlbten, unterir
disehen, zum Speiben eines grossi'n Bassins aus einem Festungsgraben die
nenden Canal. Dort, tief im Innern des Ganges ruhten einzelne 30, 35, 
ja 45 m. von del' Mi.indung entfernt, meist in den Ritzen del' BogenwOl
bung versteekt. Hier hatte Nattereri stets die Gesellschaft von auritus. 
Von anderen Stellen del' Umgebung von Miinster erhielt ieh nUl' einzelne 
Stii(ke, hier in und urn :Neustadt habe ieh sie noeh nieht heobachtet. 
Herr Oberforster M iihl· el'beutete sie in grosster Anzahl heim A usriiuruen 
eines Brunnens (Seite 30). Nach meint:!n Erfahrungen iiherwintert sie, 
wenn auch vielleieht nieht ausschliesslich, so doeh vorzugswei"e' im Ge
mauer Uber dem Wasser. In hohlen Baumen fand ieh sie nie. 

Des Abends erscheint diese Artnieht frUh. Lichtes GebiiEch mit 
breit-en Wegen, Obstgarten, Parks, bilden ihre Hauptjagdpliitze. Man darf 
sie daher immerhin zu den forstlich nutzlichen Thieren zlihlen. Wiederhult 
traf ieh sie jedoeh auch jagend am W R~ser an, einmal wurde sic im StaUe 
einer grossen Oekonomie ersehl;tgen. Sie fesselt folglich ihre Jagdfliige 
nicht einzig an den Baumwuchs; die Niihe von Teichen und breiteren 
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Graben liebt sle ohne Zweifel sehr und erinnert auch hierdul'ch an die 
'Vasserfledermause. 

Mittel- und theilwei~e Nordeuropa gilt als das Vaterland diesel' in 
ihl'em Verbreitungsbezirke nicht iiberall haufigen Art. 

11. 0 i e R I e sen fIe d e r m a u s. *) 
Vespe1·tilio murinu.~. Schreb. 

Flugweite 34,;') em. Del' robuste Kurpel', starke Kopf, die hngt'll 
Ohl'en und die gro,sen und breiten Flughiiute (Flitgel siehe Fig. G, S. 2;',) 

machen ~ie unter unsel'en einheillli~ehen Fledenniiusen zum Hiesun, 0''
schon die spitze Noctula ihr an Flligelspannung fast. gleich steht. 1I1\'t~ 

gestreckte Ohrmuschel zeigt 9 -10 Querfalten, ist am Aussenl'<lnde nm 
leicht gebuchtet und iiberragt das' Seheitelhaai' urn 13 mm. Del' dolch
furmige Tragus steigt nicht bis ZUI' Ohrmitte auf. Die pplzfiirbung zeigt 
sich ob~m licht briiunlichgrau. unten schmutzig wei~slich, der Haal'grund 
schwcirzlich. 

Sie gehUl't den SWdten, grusseren Landgiitern und Oeconomien an 
und findet. sich in ersteren stds nul' in alten, gl'Ossen Gebiiuden, etwa 
dem Rathhause, Thiirmen, auf wiisten Buden. 1hren Namen liWi'illllS 

yerdient sie de~halb mit yollem Rechte. Doeh fand ich ein eillZiges 
Mal ein Exemplar in einem hohlen Raume. 1hre Jagden, zu denen ~ie 

spilt am Abende aufbl'icht, macht sie in del' naheren Umgebung wIeher 
RuhepHitze, besucht auch dann wohl die umliegenden Glirten und Alleen. 
Von forstlicher Wichtigkeit ist sie kaum, obs(;hon sie allerdings wohl das 
eine oder andere schadliche Forstinsect erschnappt, z. R, woyon ich 
Augenzeuge war, Maikafer. Herr Pfarrer Jackel hat in mehreren Jahl'
gllngen des nZoologischen Gartens" die Nahrung diesel' Art, wie er sie 
wahrend einiger Jahre nach ihren Speiseresten auf einem Kirchthurme 
feststellte, verufl'entlieht. Dei unserer so hOehst wenig exacten Kenntniss 
iiber das genaue Leben del' einzelnen Fledermausspecies wolle man die 
Reproducirung jener Mittheilung hier enbchuldigen. El' fand a) an 
Schmetterlingen: 58 IIepialus' hUInuli, 2 Sphin.r: porcellus, 1 Elpen01' 1 Bom' 
byx potatol'ia, 4 neustria, 1 rubi, 1 trifolii, 1 cameliila, 9 Ilfo1'icipeda, 
1 menthastri, 1 Noctua tridens, 1 dei'asa, 1 il/stabilis, 2 alsilles, 5 palfens, 
20 tragopogonis, 2 pronuoa, 2 allgm', 6 l'avid,a, 1 gothica. 1 pistacilw, 
1 oalbipuncta, 1 suffusa, 2 conigei'a, 2 nictitans, 1 clecimacllla. 1 obelisca, 
1 p1'otea, 1 late1'itia, 1 pull'is, 71 e.r:clamationis, 3 jumosa, 20 (l·itiei. 4 sege
tum, 21 cOI·ticea, 1 nebl/losa, 1 tltala,osina, 5 pisi, 16 bl'assicae, 41'el'sical'iae, 

*) leh habe mir erlaubt, die lanrllaufige Bezeichnung "gemeine" FI." fUr 
diese Art durch "RiesenfI." zu ersetzen. Sie ist wohl nirgcnds in Dcutschland 
die gemeinste, yon allen inlandisehen aber entsehieden die grosstc. 
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1 albieolon, 2 geni •• tae, 106 dentin a, 9 saponm'iae, 3 cltenopodii, 10 atl"iplieis, 
3 polyodon, 3 litlwxylea, 15 infesta, 9 basilinea, 1 rll1'eO, 4 didyma, 1 me
tieulosa, 2 exoleta, 2 11mbmtica, 1 asteris, 1 lactucae, 3 cltamomillne, 2 livatl'i,(" 
1 triplasia, 11 gamma, 4 clt1'ysitis, 1 jota, 2 Geometra sambucal"ia, 6 PYl"aiiH 
colonella; b) an Kiifel'n: 4 Melolontha aestivIIs, 10 solstitial is; c) an 
Kaukel'fen: 1 Gryllotalpa vulga1"is, 3 Ph1-yganea ymndis; d) an Zwci
flUglern zwei grosse Typuliden. ,,\Venn man erwagt," bemerkt cr ZUlli 

Schlusse, "dass die gemeine Fledermaus an manchen OJ'hm so haufig Yo)'
kommt, dass ihr Koth massenhaft, stellenweise wlldick die Kirchenbijdcn rk 
bedeckt, so kann man sich zugleich eine Vor~tellung von oem wossen 
Nutzen dirses Thieres und seiner Gattungsverwandten machen." In del' 
yorstehenden Aufziihlung sind die Namen del' schiidlichen For~tinseden 

durch Spt'ITdl'uck hervorgehoben j forstlieh ist jl/urinlls, wie bereits erwiil!l1t, 
nul' von untel'geordnetel' Bedeutung. - 'Venn es heut zu Tage noeh niithig' 
wiire, nachzuweisen, dass die Fledermiiuse nul' fliegende ltisecten mit viel
leicht hochst scltener Ausnahmc (s. Vesp. am'itlts) erbeuten, so liefert das 
vorstehende Verzeiehniss davon den besten Beweiss. "Denn Schmetter
linge," bemerkt Herrieh-Schiifier zu einem, bereits 1863 im "Correspondenz
bla t t des zoologiseh-mineralogischen Vereins in Regensburg" erscbienenen 
Theiles diesel'; Verzeiclmisses, "welche ihre N::t c h t I' uhe auf Hlumen 
halten, also durohaus nicht versteckt leben, z. B. die Tagfalter, die 
Zygiinen, schein en von den Plei:lermiiusen nicht gefangen zu werden, 
woraus zu schliessen ist, dass diese nul' den wiihrend del' Nacht fliegenden 
Thiel'en nachstellen. Deshalb finden sicl! aueh keine l\este von nicht 
fiiegendcn oder hcliophilen Kiifern, von Orthopteren (ausscr Gryllotalpa) 
und von Hemipteren. Die zarten N europteren (namentlieh Palingenia 
virgo) und die nachtliebenden Culiciden werden wahrscheinlich mit Haut 
und Haar verspeist." Da~s nul' sPlu' spiiI'liche Heste von Geometriden und 
Microlepidopteren dabei gefunden sind, welche duch del' Mehrzahl nach 
auch bei Nacht fiiegen, hat nach del' wohl sichel' en Vermuthi.ll1g des ge
nann ten beruhmten Lepidopterologen seinen Grund ebcnfalls in deren 
Zal'theit. Aueh sie werden gewiss schon im Fluge vollig verzehrt. 

In manehen Gegenden Deutschlands verdient sie die Bezeichnung "ge
mein, ~ die Ulan ihr beiwlegen pfiegt, nieht. Da jedoch oft nul' ein einziger 
wUsteI' Boden u. dergl. in del' gall2en Stadt ihr Tages- wie "\Vinterversteck 
bildet, hiel' also alle Individuen del' ganzen Umgegend vermlllmelt sind, so er
seheint sie bei Auffindung odeI' Ausrliulllung eines wlchen -den mit den 
Verhaltnissen Unbekannten eine gar hiiufige Species zu sein, zu welchem 
Urtheile auch ihl'e illlponirende Grosse beizuhagen pflegt. Es kann nicht 
befremden, dass sich in solchen Riiumen im Laufe von viclleicht melil'f'n 
Jahrhunderten, wie z. B. VOl' zwei Jaln'en hier in N enstadt bei del' grlind
liehen Restauration der aIten M. - Magdalenen - Kirchc auf deren GewUlbe-
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boden eine staunenswerthe. beinahe nnch Fudern zu bemessende )Jas"e 
ihl'el' Excremente anmmmelt. Huufig ist diese Art freilich, abel' ni('ht 
die gemeinste. Ausser Mittel- und Sudeuroim bewohllt ~ie noeh Nord
afi'ika, Siidostasien und Ostindien und ~teigt betrlichtlich, bi~ 2000 m., in,; 
Gebirge em POl'. 

12. Ole grossohrige f"ledermaus. 
Vespertilio Bech.~teinii. Leisl. 

Flugelspannung 25 cm. Jm Allgemeinen iilmelt ~ie del' vorhergehenden j 
ihre schmalen, mit 9-10 Querfaltcn versehenen Ohren ragen 15 nUll. 

uLer das Scheitelhaar hinaus, del' feine Tragus ist sanft gesf'hwungen. 
OLgleich "sie sich ohne Ausnahme in Wiildern und ObstgiLrten, doeh 

anch in unmittelbarer Niihe von Wohnungen aufhiilt" (Blasius), so i"t sie 
doch ihrer Seltenheit wegen ohne Lesondere fors!liche Bedeutung. In 
dem oft erwiihnten Felsenbrunnen fand sie sich einige Mal einzeln VOl', 

auch wurde sie von Koch mehrfach in Felshuhlen und Gruben, von Blasins 
in hohlen Baumen gefunden. 

Das miUlere Buropa gilt als ihr Verbreitungsbezil'k. 

13. Die langohrlge f"\edermaus. 
Vespertilio aUi·itlls. L. 

Flugweite 23 em. Die~e einzige siehere Art Linne's ist wegen ihrer 
ungeheuren, die Korperlilnge fast erreichenden, yorn an del' Stirn Yer
wachsenen Ohren 1 welehe 18- 22 Querfalten zeigen, nicht zu yel'kennen. 
Ihre Pelzfiirbung oben liehtgraubraun, unten weisslieh, mit dunklem 
Haargrunde. 

NIan findet sie auf dem Lande, wie in del' Stadt, jedoch forded sie 
auf jenem die Niihe grosserer Gebaude und in dieser anstossende, theil
weise mit Buumen und Gebuseh oe::ltandene, freie PHihe und Giirten. Sie 
fiiegt meist niedrig urn die HauseI' und Stauden, gem umfiattert sie die 
Ob"tbiiume und verweilt an deren Kronen aL und zu auf einen Angen
bliek an einer Stelle rij.ttelnd, uw so fort an einer anderen Laul1pal'tie 
odeI' einem anderen Baume dieses rifttclnde Anhalten zu wiederholen. 
Y ielleieht liest sie dann sitzcnde Inseden, vielleicht Raupen abo Von 
Serotinus wird von Koch etwas Aehnliches behauvtet: "Lei schlechterelll 
Wetter in gcsehUt~ten Mauerriiumen sich uwherti'eibend unrl Insocten und 
Spinnen von den Wanden al)klaubend." Eine bestiwmte Thatsache ~pricht 
eben falls fur diese Verllluthung. Ieh erhielt aus einer hohlen Buthe 
12 Sttiek (die grosst.e Anzahl, die ieh je zusammen angetroffen) j auf d~llI 

Grunde der Hohle waren die Excremente, mit Spei~eresten vermischt, 
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angehliuft. Die letzteren wicoen eine grosse Amahl Maikafer auf (After
griffel, zu neim Zehntel vulgm'is, ein Zehntel hippocastani angehorend), 
aber ausser dies en uni{ den Resten von Elater sp. und Scamb. silvaticlls, 
auch mehrere Raupenkopfe, deren Anwesenheit an der Stelle schwerliclt 
anders als dlirch ein Hineintragen von Seiten un serer Am'itus zu erkliiren 
isL 1hre for~tliche Bedeutung kann man riach solchen Erfahrungen um 
so weniger bezweifeln, als diese Art in den meisten Gegenden hiiufig 
vorkommt; in Halle ist sie sogar nach Giebel'& auffalligel' Behauptung 
die gemeinste von allen. 

Man findet &-ie im Winter zumei~t in Kelieru und Gewolben, in der 
Regel nur wenige, 3 bis 5 zusammen, doch wahlt sie auch gern Baum
huh len. Sie scheint die Gese1l8chaft von Nattereri sehr zu lieben. 

Man kennt sie ausser dem kalten Norden aus ganz Europa, einem 
grossen Theile von Africa, Mittel- und 'Sudasien und Ostindien. 

Amser den angefuhrten Arten kommen in Deutschland noeh folgende 
3 VOl': Die rauhhllutige. V. Nathusii, K. etBl., ein kleines, derZwerg
fledermaus ahnliches Thier; die riordische, Nilsonii, K. et BI. im Nord
oslen, Sibirien, in Deutschland noeh in Ostpreussen und im Harz, der 
discolor am meisten verwandt, und die g e w imp e rt e, ciliatu8, BIas., eine 
nul' in wenigen Exemplaren aufgefundene, del' Nattereri nahestehe.nde Art. 
Von diesen 3 Arten habe ieh noch keine frisch erhalten, oder mit Sicber
heit in ihrem Leben und Treiben beobachtet. 

II. Vampyre (Blattnasen, Phyllostomata). 

Die Handflatterer diesel' Gruppe gehOren den heissen Liindern an; 
dort. leben ihre grossten und zahh'eichsten Arten. Nur sehwaehliche 
Formen bewohnen noeh dad warmere Europa und senden einige Vor
posten als letzte Auslaufer in unser Deutschland. AIle z.eichnen sich 
u. A. durch' Fehlen des Tragus, besonders aher durch einen hautigen 
Aufsatz, "Blatt," auf dem Nasenrucken aus. Jene Tropenbewohner, 
welche als die blutsaugenden Va m p y r e herucbtigt sind, tragen ein ein
faches, lanzettliehes Blatt auf der Na~e; unsere schwachliehen Arten 
dagegen eine eomplieirte, aus drei Theilen bestehende Hautbildung: eine 
hufeisenformige Verhreiterung auf del' Sehnauzenspitze, worin die Na~en
IOcherliegen, darauf folgt ein in der Mittellinie vorspringender Langs
kamm und endlich ein freistehendes, spitzlanzettfOrmiges Hauthlatt, an 
dessen Bl;lSis zu heiden Seiten 3 faltige Vertiefungen liegen. Von del' 
ersten diesel' Bildungen haben die 'l'hiere den Namen Hufeisennasen 
erhalten. 

Obsehon dieHe sehl' beweglichen und unrl1higen 'l'hiere sieh nieM 1>108 
in diesen Hauthildungen, sondern auch dmeh das Feblen del' Ohr-

Al tu m. Saugethierc. 2. Auft. 4 
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querfalten*), dureh nur 2 ohe1"e, z..ehr kleine Vorderz[lhne, lange Hinter
beine, lang vorstehende Hintel'flisse, klirzeren Schwanz und deshal h 

stumpfere Form der Schwanzflughaut, welche sie, in der Ruhe hUngend, 
nieht nach der Baueh-, sondern nach der Rlickenseite umschlugen, und 
durch Anderes von den Fledermiiusen unterscheiden, so stimmen sic 
doch im Allgemeinen mit die5en in Korperbau und Le hens weise uberein, 
und schlies;:en sich durch ihre stumpfen Flugel, in welche sie siel! ruhend 
mantelartig einwickeln, so dass von der ganzen Bauchseite nichts zu 
sehen ist, als das Gesicht, dureh ihren matten Flug und Empfindlichkeit 
gegen rauhe Witterung den Breitfluglern. an. 

Sie bewohnen Europa, Afrika, Asien, Australien. Unsere europiiischell 
A rtell, von denen nur noeh zwei, durch ihre verschiedene Grosse leicht 
unterscheidhare in Deutschland leben, verhreiten sich bis Will tropisdlCll 
Afrika und werden durch ganz Asien bis China gefunden. Auch in 
Amerika begegnet man einer Mp,nge von Blattnasen, unter denen jedoch 
merkwurdiger Weise einige Pflanzenfresser, bp,i denen der \Vandertrieb 
stark entwickelt ist, vorkommen. 

Ueber ihre forstliche Bedeutung stehp,n mir exacte lleobaehtungen 
nicht zu Gebote. 

1. Die k I e I n e Hut e I sen n a s e. 
Rhinolophus hipposideros. Bechst. 

Flngweite 20,5 em. Sie ist die nordliehste Art, welche in unseren 
Breitegraden stell en weise hiiufig auftritt. rm Sommer, wie im Winter 
rliht sie nieht eingeklemmt in irgend einer fcinen Ritze oder amh nur 
sich anlelmend an ihre Ruhestelle, sondern freiharrgend und zwar oft in 
grosser Individuenmenge Zllsammen in Ruinen, Gruben, GewUlben. Be
wolmte Gebliudc scheint sic zu vermeiden, und Hugel- u. Gebirgsland del" 
fiaehen Ebene vorzuziehen, wenig-stens ist das in Westfalell in aufi'allender 
Weise der Fall, und auch die Gegend hier um Neustadt, woselbst sie 
sich finden soll, bestlitigt diese Behauptung. Nach Koeh '8 .Mittheilung 
findet sie sich dort uberall hiiufig, wo Felshohlcn, alte Bergwerke oder 
tiefe Burgverliesse sind. Sie hUngt, in ihre Flughaute gehullt, an den 
hUch~ten Stellen, wo sie leicht ubersehen wird. 

2. Die grosse H ute Isen n ase. 
Rhinolophus ferrum eq1finum. Schreb. 

Flugweite 30,4 em. Sic gehol't mehr dem Suden an, i~t jenseits der 

*) Es werden 10 - 12 angegeben, doeh kann ieh sic Lei hipposideros nitht 
auffinden, sie sind jedenfalls ganz ausscrordcntlich fein. 
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Alpen hllufig und verbreitet sieh nach Norden bis nach Thliringen, 
woselbst sie an einigen Stellen nicht selten sein soil, und dem slid
lichen Harz. 

III. Ordnung. Insectenfresser, Insectivora. 

Fiinfzehige Sohlenganger mit zugespitztem Kopfe, spitzen 
und spitzhockerigen Backenzahnen und Schliisselbeinen. 

Die fruher fiilsehlieh mit den Raubthieren zu einer Ordnung ver
einigten 1nseetenfresser stehen trotz des so abllormen 1imseren Baue~ 

der Handfiatterel' doeh diesen nahe. 1m Haushalte del' Natur haben 
heide eine analoge Aufgabc; auch sie sind auf die Vertilgung von nie
(1eren Thieren, namentlich Larven, Puppen, 1nsecten, vVul'mern u. dergl. 
tlngewiesen. 1hre BackcnzUhne zeigen g1eichfalls spitzzackige Kronen, 
auch ihre Augen sind klein, ihr thiitiges Leben 1iussern auch sie meist 
zm Nachtzeit. Dieses jedoch bildet insofern einen schroffen Gegcnsatz 
zu dem jener, als sie nur am, sogar im Erdboden wirken, wonach sieh 
ihr ausserer Habitus und die Extremitllten oft gegenslltzlich gestaltet 
zeigim. Auch bedingt ihre nicht fliegende und summende, sondel'll 
ruhende odeI' nul' lang sam sich bewegende, lautlose Beute andere und 
dafur singular gebildete Pereeptionsorgane. Die Entwickelung des iiusseren 
Ohres tritt daher meist sehr zuruck, wogegen die Nase oft rUsselformig 
verHingert erscheint und sehr ausgebildete Tastpapillen und Tasthaare 
diese Thiere zu ihI'er Beute sichel' leiten. Diese rUsselformige VeI'
IUngerung del' Nase muss den function ellen Zweck normaler Eckzlihne 
hei carnivoren Thieren, die bekanntlich als Pangorgane dienen, mehr 
oder weniger beeintrUchtigen. Eine gewisse A bweichung vom normalen 
Zahnbau ist deshalb hier geboten. Es sind nllmlich zm Compensation 
jenes Nachtheiles die mittleren Vorderzahne zur Function del' Eckziihne 
umgebildet, und diese letzten verlieren so sehr ihren Charakter, dass Hie 
in vielen Pallen an ihrer Gestalt und Grosse durehaus nieht mehr zu 
erkennen sind; sogar die Stellung kann dureh sehr frUhes Verwaehsen 
del' einzelnen Schadelknoehen zweifelhaft werden. Da wir es hier jedoeh 
nicht, wie bei den Handflatterern mit einem dUl'chaus einheitlichen Typus, 
sondel'll mit scharf von einander abweichenden ausseren POl'men innerhalb 
diesel' Ordnung zu thun haben, so tritt diese Absonderliehkeit in Bau 
und Gestalt der Vorder- und Eckzahne nur in einer Pamilie im Extrem 
auf, wogegen sieh in anderen geringere Urn bildungen ~ odel' fast normals 

4* 
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Verhaltrr:sse zeigen. Auch die Bildung und Beschaffenheii del" Bein ... 
des Schwanzes, des Pelzes variirt in diesel' Ordnung' von eincm E:d \"t'Il! 
zum andern. 

In zahlreichen Arten bewohnel1 die IllSectenfre~"er n ur die a lte \Y d t 
und Nordamerika. In Slidamerika und in Australien verb-eten Beulel
thiere ihre Stelle. Schlitzender Pflanzenwuchl:> scheint fUr die o],er
irdisch lebenden Bedingung ihres Vorkolllmens w sein. In kiilt,'n'l1 
Gegenden ruhen einige Arten libel' "Winter in einelll ge,<cliutztel1 L,I,~'\'J' 

in Er~tarrung. 

1. Familie. Spitzmause, Sorieina. 
Fig. 9. 

Schadel der Was s e r s pit z m au s, doppelte natiirl. Grosse. 

Die Eigenthumlichkeiten der gall7.en Grdnung der Insectenfresser 
zeigen die S p i tz m ii use am reinsten und schiirfsten, und deshalb werden 
diese mit Recht als die typischen Formen derselbell betrachtet. In ihrer 
ausseren Erscheinung, welche ihre deutsche Benennung Spi tzm ii use 
rechtfertigt, stellell sich umere einheimischen Arten als zierliche 'und' 
normal gebildete Saugethiere dar, an denen nur der lange, sich zu8pitzende, 
rr.it langen sperrigen Schnurrhaaren besetzte, iiusserst bewegliche, un
aufhurlich schnuppcrnd umhertastende Russel auffii1lt. Im Bau des ~ehr 

gestreckten Schiidels, sowie im ZahnsysteRl tl'eten jedoeh mehrfache Be
Bonderheiten auf, unter denen das Fehlcll des .Jochheines uIll1 die 
abnorme Grusse del' heiden mittleren Vorderziihne hcsonc1en; auf
fallen. Die oberen sind ge~ackt und stark hakig naeh ulllen gekriillJlJlt, 
wogegen die unteren horizontal gestellt weit YOlTagen. Auch hiprdnreh 
erinnern die Spitzmiiuse in etwas an die ~Hiuse. Oh die auf die Leidl'n 
grossen oberen Vorderziihne zunachst folgenden auch noell als Vorderzahne 
anzusehen sind, wo die Eckzahne und wo die ersten Backenzahne beginnen. 
llii'st sich aUB ihrer Stellung wegen inniger V crwachsnng del' Kipfer
knochen nicht entscheiden; auch die Gestalt derselben gibt keinen All halt. 
Man bezeichnet diese kleinen Zahne, 3 his ;), zwischen den beidl'1l g'('
nannten Vorderziihnen und den grossen Baekenziihnen, dencn illl '" nt"I'
kiefer 2 ahllliche entgegenstehen, als Luckenziilme, und driickt, (1.1 "tC'b 
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4 
3 gro.,se Backenzahne vorhanden sind, das Zahnsystem durch folgende 

Formel aus: 
4 5-3 2 3-5 4 

-3' ~2 ~. 2 . --2-' ·If . 
Ihre Augen sind kleinj die deutlich sichtbaren Ohrmuscheln 

enthalten unten am Aussenrande zwei Hautduplicaturen, durch welche 
die Ohroffnunggegen Eindringen ~taulJiger Erde, bez. des Wassel's ge
schlossen werden kann. Ihre Be i n e sind zart, die hinteren etwa~ Hinger 
als die vorderen, dagegen die vordel'en Fiisse etwas grosser als die 
hinteren, auf del' Sohle stehen sechs Wiilstej del' lange Schwanz t.riigt 
oft ausser del' knappen Behaarung stellenweise langere Haare. 

Das einzelne H aar des weiehen zarten Pelzes erscheint mikroskopisch 
durch regelmiissige pal'tienweise Ablagerung des Markes im Innern hunt. 
Die blinden Jungen tragen ein mehr helles einfarbiges Kleidj die Haut
duplicaturen del' Ohl'muscheln sind noeh mit denselben verwaehsen. 

Diese kleinen, ja kleinsten Siiugethiere hew 0 h n e n in Wiildern und 
Gebiisehen, in Giirten und auf bewachsenen Feldei'll H6hlen und IWhren, 
halt en sich iiberhaupt sehr vCl'steekt unter dem Schutze von Laub und 
Kriiutern, und hewegen sich von del' Abend - bis zur Morgendammerung 
sehr lehhaft und behende, indem iiie den Boden und das niedrige GekriLut 
iiusserst ge&ehiiftig naeh ihrer N ah rung, Insecten, Schnecken, WUrmern, 
untersuchen. Treffen sie schwachc vVirbelthiere, etwa N est junge, an, so 
erliegen auch diese ihrem Angriffe. Ja sie vel'zehren sogar wehrlose odeI' 
schwachere ausgehildete Sliugethiere, ihre Gattungsverwandten und MUuse, 
zumal wenn sie mit ihnen ohne andenveitige Nahrung eingesperrt werden. 
In Fressgier und Heisshunger rivalisiren sie mit den Fledermausen und 
dem Maulwurf. Sie fallen im Winter nicht in Erstarrung, sondei'll 
gehen auch dann, sogar unter dem Schutze del' Schnee- bez. Laubdeeke, 
ihrer Nahrung nacho Aueh die liusserst winzige Zwergspitzmaus zeigt 
sich im Winter vlillig lebhaft. Sogar in dem sehr strengen Winter 187°/71 
wurde ein Exemplar hie!' ergriffen, als es im Walde in eiliger Flueht 
iiber die Schneedecke zu entrinnen mehte. ~ Das mosehusartig duftendc 
Secret ihrel' seitlieh am Korper liegenden DrUsen sehiitzt sie freilieh gegen 
Verzehrtwerden, jedoeh nieht gcgen Todtung dureh Katzen und Wiesel. 
Auf Waldwegen und Rainen findet man des :Morgens oft genug ihre 
Leichen. Ihre vrgsten Feiride sind die Eulen, namentlich die Schleier
eulen. In 742 Gewollen derselben fand ieh 1646 Spitzmaussehadel j 2 bis 
3 Schiidel enthalt im Durehsehnitt jedes Gewolle, wlihrend auf 6 bis 7 Ge
wolle yom Waldkauz und auf etwa 60 von del' 'Valdohreule nul' ein elll
ziger Spitzmaussehlidel kommt. 

In forstlieher Wiehtigkeit stehen sie trotz ihres Heisshungers den 
Fledermlimen weit nachj denn nur 2 Arten leben illl Walde und in 
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GebUschen, und yon diesen ist nul' eine haufig. Sie sind ausserdem auch 
weit weniger auf das forstschfidliche Inseetenheer angewiesen. Wir konnen 
uns daher fur die Charakteristik ihres Lebens sehr kurz fassen und 
beschranken uns selhstrcdend auf die hiesigen Aden, welche in eine 
Gattung mit den Merkmalen del' Familie zusammengefasst und zur leich
tel'en Determination in wlche mit rothbraunen und solche mit weissen 
Zahnspitzen getheilt werden mogen. 

a) Spitzmtiuse mit l'othbraunen Zahnspitzen: 

1. Die Wasserspitzmaus. 
S01'ex lodiens. Pall. 

Die vYasserspitzmaus ist unsere grosste und kriiftigste Art; He 
misst 11,6 cm., woyon 4,5 cm. auf den Schwanz kommen. Ihre Pchfarbe 
ist oben schwiil'zlich, unten scharf abgesetzt wei8slich bis lehmfa1'ben, doeh 
auch zuweilen kaum hene1' als die Oberseite. Einzelne dunkle Zeieh
nungen auf del' hellen U nterseite, sowie helle, von unten her in die 
dunkle Obe1'8eite hinein ragend, kOllimen selten VOl'. Ihr langeI' Schwanz 
zeigt eine doppelte Behaal'ung, denn aU3ser del' kUnlen Haarbeklcidung 
steht auf del' Unterseite cine dichte Liingsreihe langel', stalTer Wimpel'
haare; auch die Fiisse b'agen an den RHndel'll del' Zehen und del' Fms
sohle als Ruderapparat kurze Wimpel'haal'e. 

Sie lebt im mittleren Europa am Wasser, namentlieh an Teichen 
und Grilben mit steilen, unterwaschenen odel' mit schirmenden Pflanzen 
bewachsenen Ufel'll. Hiel' hat sic in Hohlungen, zwischen Banlllwurzeln, 
unter bl'eitbliltterigen Uferptlanzen u. del'gl. ihl'e Verdecke, von denen 
aus sie ihre ,Iagden auf niederc Wasscrthierc, als Blutcgel, Inseetenlarven, 
Crustaceen, geru aneh auf Fisehlaich und Brut u. dergl. im 'Va, ser 
maeht; doeh wird sie auch zuweilen Frcischen und selbst Fischen ver
derblich. Sie taucht und schwimmt vortrefflich und Hiuft sogar behende 
auf dpm Grunde des Wassel's umber. Wiederholt habe ieh sie am hellen 
Tage in voller Thutigkeit gesehen. Sie verrlith ihre Anwesenheit zumei,t 
dureh ihren sehr feinen, lauten Ton. In einiger Entfel'llung vom Wassu' 
erbeutete ieh sie einige Mal un tel' Getreidegarben. -- Mitte Mai erhielt 
ich kleine Junge diesel' Art. -

Forstlich wie okunomisch· ist die vYasserspitzma us gleichgultig, del' 
Fischzucht sogar "chlidlich; Lesondcrc Schonung verdient sic in kein8r 
Weil'e. 

2. 0 i e Wa Idspitz maus. 
SOl'e", l'ul,ral'is. L. 

Ihre TotalHinge betrligt 9,5 em., davon die des Sehwanzcs 3,6 em. 
Obcrseite dunkelhrandbraun I,i, :;chwiirzlich, Unter,eite wcissgrau, die 
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Grenze die~er beiden Farbungen an den KOJ'perseiten brandbraun; der 
Schwanz gleiehmassig kur7. behaart. 

Ihre Verbreitung el'streckt sich in Europa vom 60 0 n. Br. bis zur 
Breite von Oberitalien und in den Alpen bis 2000 m. MeereshOhe. Sie 
bewohnt nicht bloss Gebihch, Parks, Waldrander, sondern auch die 
Waldesmitte und halt sich hier in Mause- und Maulwurfrohren unter 
abgefallenem Laube, gem in unmittelbarer Nahe del' stark en SUimme 
versteckt. leh habe sie schon tief im Kiefemhochwalde an solchen Stellen 
gefunden. Sie niihrt sich dort ohne Zweifel wohlvorzugsweise von den 
oft massenhaft vorhandenen Raupen und Puppen. Man hat auch schon 
beohachtet, dass sie an rauhhorkigen Kiefemsttimmen nach Nonneneiern 
em porklettert. 

Sowohl wegen dieses ihren Aufenthaltsortes als auch wegen ihrer 
grossen Haufigkeit ist sie die eimige inHindischc Spitzmaus, del' wir mit 
Grund eine gewisse forstliche Wichtigkeit einraumen mussen. 

3. Die Zwergspitzmaus. 
Sorex pygmaeus. Pali. 

Fig. 10. 

Z we rgs p i tz maus, Lebensgrosse. 

Dieses, unser kleinstes Saugethier misst nur 7 cm. TotalHinge, von 
welcher del' lange, von seiner Mitte bis zur Spitze sehr fleischige, gleich
massig behaal'te Schwanz' 3,4 cm.· einnimmt. Auch del' l~ussel ist auf
fall end lang und dick, die Pclzfarbe constant, oben aschbraunlich, nach 
del' Bauchseite zu allmahlich etwas heller verlaufend. 

Man kennt dieses niedliche Gescbopf aus fast ganz Europa, sowie 
aus Nordasien und Nordafrika. Sie theilt mit del' vorhel'gehenden un
gefahr denselben Aufenthalt, zieht sich jedoch im Winter auch aus del' 
Nlihe gl'osserel' Landguter in die Gebaude, z. B. Scheunen, zuruck. 

Forstlich ist diese Art keineswegs ganzlich unwichtig, sip. steht jedoeh 
del' Waldspitzmaus ihrer geringen Grosse, namentlich aberihres eben nicht 
h1i.ufigen Vorkommens wegen, in diesel' Hinsicht weit nacho Bemerken 
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mms ich jedoch, dass sie hier urn Neustadt keineswegs selten ist. Wo z. B. 
zum Schutze von Eicheln gegen Mause senkrechte Umfassung~graben mit 
Falltopfen angebracht werden, liefert sie die zahlreichsten Opfer und 
ausserdem sieht man sie auf dem Anstande Uberall im Walde umher
laufen. 

b) Spitzmause mit weiss en Zahnspitzen. 

4. Die F' e Ids pit z m a u s. 
Sarea; leucadon. fVagl. 

Von ihrer TotalHlnge 10,2 cm. gehen nur 3,4 auf den dicht, mit 
kurzen und dazwischen mit einzelnen, sehr langen, feinen Haaren besetzten 
Schwanz. 1hre Farbung ist oberhalb und aussen an den Vorderbeinen 
tief schwarzg~au, unten scharf abgesetzt weisslich. Varietuten sind mil' 
nicht vorgekommen. 

Sie bewohnt das mittlere Europa und scheint nach Norden hin Nord
deutschland nicht zu Ubersteigen. Sie ist keineswegs Uherall haufig. Man 
findet sie zumeist auf Feldern oder auch in grossen GemUsegilrten. masiu~ 

erhielt eine grosse Menge bei Braunschweig aus Draingriiben; ich selhst 
habe sie aus del' Umgegend von MUnster von allen Arten am seltensten, 
hier in Neustadt noch nicht aufgefunden. 

Forstlich zahlt 8ie zu den unwichtigen Thieren, da sie sich wohl 
auf die genannten Localitaten beEchrankt und den Wald dauernd nie 
bewohnt. 

5. Die H a u ssp i t z m a u s. 
Sore:c araneus. Schreb. 

Di8€8 Art ist nur urn Weniges schwacher als die Feldspitzmaus, je
doch ihr iihnlich behaarter Schwanz langer, 4 cm.; del' Pelz einfal'big, zal't 
briiunlich aschgrau, jedoch unten in del' Regel etwas hellel' als auf del' 
Oberseite. 

Sie bewohnt ausser dem gr;'ssten Theile von Europa nQch Sibil'ien 
und Nol'dafrica. Ihren Aufenthalt hat sie gern in del' Nahe del' Gebiiude, 
findet sich zahlreich auf adeligen Gutem, grossen Oekonomien, bei den 
Mistbeeten und Treibhausern del' Gildner, sowie in den Garten innerhalb 
del' Studte und1Jewohnt nicht selten Stallungen, Lagerraume, Seheunen 
u. dergl.. Freie Pliitze mit. Kl'autern und Stauden in unmittelbal'er Niihe 
sind jedoch stets die Redingung ihres bleibenden Aufenthaltes an eint'm 
Ol'te. Da del' Schleierk~lUz diesel ben Oertlichkeiten bewohnt, so leidet sie 
von allen Spitzmiiusen dmch ihn am meisten. Fast die Hiilfte aller aus 
seinen Gewollen erhaltenen Spitzmausschiidel gellorten diesel' im MUn~ter
lande sehl' hiiufigen Art an. Hier in Neustadt ist sie mil' noell nicht 
vorgekommen: in Bnyern ist sie, stellenweise wenigstem, selten. 
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Dem Gartner macht sie sich, zumal bei ihrer Ha ufigkeit, ntltzlieh, 
ieh habe sie mehrfarh Sehnecken todten sehen; dem Pontmann kann sie 
v1illig gleiehgiiltig sein. 

2. Familie: Igel, Erinacei. 
Dureh die robuste sUimmige Gestalt, das Staehel- odel' Borstenkleid 

auf del' Oberseite, s\,wie kurze, normale Beine und aeutliehe Augen und 
Ohrmuseheln eharaktefisiren sieh die igelartigen Thiere schon ausserlich 
VOl' den librigen Insectenfressern. Der Schlidel zeigt einen stark en Joeh
hogen, die Backenzahne stumpfe, rundliehe Hoeker. 

Diese Thiere lehen am Boden, zwisehen Pflanzenwuchs versteckt und 
gehen des Nachts ihrer Nahrung, kleineren Thiel'en wie saftigen Prtlchten, 
nacho Sie bewolm€n zumeist die wal'meren Gegenden del' alten WeH, 
nUl' wellige treten in die gemlissigten Lander ein; doch leLen auch einige 
Arten auf den Antillen. 

1m Allgerneinen zerfallen sie in Stachel- und Borstenigel, do"h 
zeigen sicn innel'halb diesel' beiden Gruppen, welche wohl als Familien 
aufgeflihrt werden, wiedernm mannichfache, mehr untergeordnete Ver
schiedenheiten. Uns kann nur un sere einzige einheimisehe Form in
teressiren. 

Gattung: Igel, Erinaceus. L. 

Fig 11. 

Schadel des Igels, natiirl. Grosse. 

Das Zahnsystem erinnert trotz del' abweichenden Gestalt der Zlilme 
dureh die grossen, mittleren, oberen wic unteren, auch hier als Eck
zlihne functionirenden Vorderzahne lebhaft an das del' Spitzmause. Die 
geringere relative Grusse derselben entspricht del' weniger langen Schnauzen
spitze, welehe in einer Behr bewl'glichen 1Wsselscheibtl abschlie~st, und 
die stumpfere Geiitalt diesel' Vorderzahne steht in Uebereinstimmung mit 
den stumpfhOckerigen Backenzlihnen, und Alles dil'ses mit dem weniger 
aus~ehlie~slich auf thierische Nahrung angewiesenen Wesen del' 1ge1. 

4.3 2.1-1.2 3.4 0) 1 . d Die Zahnformel ist folgende: ----. -- - _. . -_. her ml) Sl!1 
4.1 2.1-1.2 1.4 
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die Igel mit Stacheln versehen, zwischen denen sich noch Wollhaar be
findet, am Kopfe, den Beinen und an del' Untel'seite jedoch mit stan en 
Haal'en. Ihr ausgezeiehnetes Kugelungsvermogen ist bedingt dureh einen 
starken, den ganzen Oberkol'per kaputzenfurmig liberziehenden Muske!. 
Gekugelt sind die Igel dureh die nach allen Seiten stal'renden Stacheln 
gegell die meisten feindlichen Angriffe geEchUtzt. 

In unseren Gegenden lebt nur eine Art: 

Der gemeine Igel. 
Erinacells europaeus. L. 

Unser gemeiner Igel erl'eicht kaum 0,3 m. Lange; seine keinen be
stimmten Strich zeigenden, Eondern sich Bowohl nach vorn als hinten 
leicht wendenden und beim Kugeln nach allen Richtungen starrenden 
Stacheln sind an del' Basis und der Spitze braun, in del" Mitte gelblich 
weiss. Bei den jungen Thieren ist jedoch eine gemtue Regelmassigkeit 
in der SteHung undRiehtung der Stacheln nieht :.m vel'kennen. Die 
beidel'seits del'Mittellinie des RUckens zunach::-t stehenden Stacheln kreuzen 
sich namlich mit ihren Spitzen, die folgenden convergiren nUl" leicht nach 
del' RUckenmitte hin, und wei tel' wr Seite hin laufen sic bald parallel 
und beginnen dann sich steigernc1 zu divergiren, wie nachstehende Pigur 
veranschaulicht. Rei gam jungen Thielen sind sic weiss; nach etwa 

Fig. 12. 

SHick Riickenhaut cines jungen Igels: Farbe und Stellung der Stacheln. 

8 Tagen, habcn diese altesten, gam; weissen Stacheln bereits eine Lange 
von 9 mm. erreieht, die nach diesen zuerst cmporkeimenden sind schwarz 
mit deutlich weisser Spitze, die dritten ebenso mit nur sehr schwach 
weisser Spitze, die ganz kleinen jUngsten sind vollig schwarz. - Die 
Riisselscheibe ist mit einer heweglichen Kornelung versehen; Ohren 
hUrzer, del' behaarte Schwanz Hinger als del' halbe Kopf; aUe Fiisse h·agen 
5 Zehell. 

Sein Vaterland ist fast ganz Europa, in Skandinavien wird er noeh 
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unter dem 63 0 n. TIl'. und von dart bis zum 3udlichen Italien, in den 
Alpen noeh in einer Hohe von 2000, im Kaukasus von 2350 m. an
getl'offen. Er hHlt "ieh vorziiglieh in diehtem Gestrupp, Hecken, Vor
hOlzern, WaldrHndern auf, zumal dart, wo sie an Fruehtfelder und Garten 
stassen. Gro~sere offene Fhiehen, ab Fruchtfelder, Wiesen, Weiden, unter 
allen Umstlinden sterile HaideflHehen scheint e1' zu vermeiden und den 
cigentliehen Wald nicht zu lieben. Obgleieh e1' als Nachtthier erst bei 
eintretender Dunkelheit aus seinem Versteeke hervol'zukommen pflegt, so 
IHsst er sieh doeh an ruhigen Orten auch wahl mal am hellen 'rage 
blicken; so sah ieh einst drei Junge mit del' Alten umherlaufen und 
eifrig suchen. Vom Sehauplatze des Lebt'ns verschwindet er in unseren 
Gegenden gewohnlieh in del' ersten Hiilfte des November, zu welcher Zeit 
er sein vVintedager bezieht. Dasselbe steht gewohnlich im Gebusche, 
namentlich Dorngestriipp, woselbst sein uberall dieht geschloO"scnes Laub
nest nieht nul' nieht vprwehen kann, sand ern gar oft an solchen SteIlen, 
an denen del' Wind noeh stets meltr Laub, welches sien dort im Gestriippe 
f.ingt, hinzuweht. Es besteht aus sehuppig geordneten, hubseh geschich
teten BHittern und enth1ilt inwendig tt'ockene Stoffe, Gras mit Laub, auch 
wohl Moos. Man findet 80lehe Nester und den Igel in denselben aueh 
ZlH' Sommel'zeit gel'll an sonnigen Abhiingen. \Vo del' Boden nass ist, 
!'l1ht er oben auf del' Erde. Selten findet er sich in vel'lassenen Fuchs
hlUen, oder wie namentlich illl Winter, in erd"Undigen Baumhohlen. 
Seine Erstarrungsruhe bringt er aueh wahl unte!' Moos zu; sein Lager ist 
dann oft kaum grosser, als ein stal'kes G1inseei. In einer niedl'igen Baum
Jliihle, welche er in einem Garten eine Reihe von Jahren zum Hibel'lliren 
1'cnutz.t batte, einst auf einige 'rage illl Winter unter Wasoer gesetzt, 
war e1' erstickt. Er verla sst sein Lager im Friihlinge nicht eher, al~ bis 
die N1ichte frostfrei werden, ~elhst wenn da3 Thermometer am Tage 
+ 8 his 11 0 H. zeigt; e1' ist dann freilich bereits erwacht, grunzt bei 
Bel'iihrung, verlasst es abel' noeh nieht. Selten sieht man in Norddeutsch
land VOl' Mitte A pril die Igel munter; nUl' wenn anhalt end die NHcht~ 
schon fruher fro8tfrei werden und milde Witte rung herrseht, so das~ die 
Boden- und somit die Lagertemperatur i-ieh erhohen, kommt er auch 
friiher zum Vorseheine. So sah ieh. YOl' einigen Jahl'en schon am 
16, Februar, Nachmittags 4 Dhr, ein Individuum munter nach Nahrung 
~p;ihend umhcrlaufen. - Unter den RaubthieJ'en seheint del' ntis del' 
Hauptfeind des Igels zu sein. Dass man in dessen Hohle ZUl' Winterzeit 
"ehr oft Igelfelle findet, ist in meiner Heimath, dem MUnste1'lande, eine 
ganz bekannte 'rhats:tche. In dem letzten FaIle, den ieh constatil'en 
kann, fanden sieh 7 Fdle in del' bewohnten Iltisrohre VOl', welche o1immt
lieh mehr ouer weniger noeh frisch waren. Da sich del' 1ge1 bei seiner 
Erstarrurlg bckanntlich bei Weitem nicht so fest zusannnenkugelt, alf\ 
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wenn er sich sorist durch momentanes Kugeln seinen Feinden unangreifbar 
macht, so ist ein erfolgreicher Angriff des Iltisses auf den Winterschlafer 
durchaus nicht so schwierig, als es auf den ersten Blick erscheinen mochte. 
Dass auch andere Raubthiere, Dachs, Fuchs, Ubu, sich seiner bemach
tigen, ist bekannt, die dazu angewendete List des Fuchses abel' jedenfalls 
haufiger erzahIt als beobachtet. Am meisten leidet del' Igel wohl durch 
sehr strenge Winterkalte, oder durch anhaItend kaIte Temperatur im 
ersten Friihlinge, nachdem derselbe bereits aus seiner Erstarrung erwacht 
war. Man hat mehrfach die Beobachtung . gemacht, dass naeh solchen 
harten Wintern und Nachwintern in einer vorher igelreichen Gegend sich 
nur selten mehr ein einzelnes Individuum an warm en Abenden des 
nachsten Sommers zeigte. _. Zur Paarung im Frlihlinge kann man die 
Igel uber eine Stunde lang umherlaufen und sich jagen sehen, wobei sie 
wie Schweine grunzen, bis endlich del' Act vollzogen wird. Darauf trennen 
sich beide sofort und jeder geht seiner Wege. Gegen Ende Juli wirft 
das Weibehen 2, gewohnlich 3, selten 4 odeI' mehr, blinde ,mit kleinen 
weissen, weichen Stachelelwn auf dem Riicken besetzte Junge, welche 
noch mehrere Woehen im Neste und bis zum Herbste noch bei der Mutter 
bleiben. Ein solehes Nest steht in der Regel unter oder in schtitzendem 
Gestrupp, unter einem Wachholderbusch u. dergl, ist glockentOrmlg, au,; 
Moos oder sonstigen weichen Pflanzen gefertigt und mit seitlichem Ein
gange versehen. Ihr Geschl'ei ist sehrillend, fast vogelaliig, an das des 
Spechtes erinnernd; das der Alten laut hustend. 

Der Igel kampft mit seines Gleichen in hOchst ab~onderlichel' Weise. 
Er zieht namlich die Kopfhaut kaputzenformig so weit uber die Stirn, 
dass die ersten Stacheln als drohende Spiesse horizontal dem Gegner ent
gegenstarren und versucht dann stossend da:; Gesicht desselben zu ver
wunden. Zwei in 'diesel' Weise kampfende Igel, denen man bei ihrem 
Duell wedel' Gewandtheit noch Energie abspl'echen hnn, gewahl'en einen 
komisehen untel'haltenden Anblick. 

Die so oft behauptete Giftfestigkeit des Igels scheint mil' etwas 
iibertrieben zu sein; ein Tl'opfehen verdiinnter Blausaure todtet ihn augen
blicklich. 

Ueber die tausendfach vel'sichelie so ausserordentliche Niitzliehkeit 
des Igels fur Wald, Feld, Flur lasst sieh streiten. Es ist mir schwel: er
klarlieh, warum man uber den geringen Vortheil, den uns derselbe bringt, 
aIle seineverdel'bliehen Eigenschaften ganzlich unberucksichtigt lasst. 
Gewiss frisst er manches schadliche Insect und dessen Larven; allein er 
vermag weder zu klettern noeh zu graben, und dadurch wird sein Wir
kungsheis schon 8ehr eingeschrankt. Auch wird er wohl einzelne Mause
nester zerstoren und hie und da eine alte Maus, wenn sie stille halt, 
erbeuten. In seinem Magen vorgefundene Mausereste beweisen· das mehr, 
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a15 eine ganz vereinzelt dastehende directe Beobachtung. Allein das ist 
1m Ganzen fast eine Seltenheit. Die schnellfiissigen Mause kann er 
schwerlich iiberholenund die kurzbeinigen Wiihlmause entwischen zu 
leicht in ihre Rohren... Wo e1' zum MausefangB auf mausereiche Boden 
odeI' in Keller gesperrt wird, leistet er nach meinen Erfahrungen so gut 
wie gar nichts. Hochstens verscheucht er die Mause dureh seine Beun
ruhigung aus seinem Kerker. Er ist in del' Regel nach einiger Zeit 
verschwunden, ,odeI' man findet ihn vel'hungert in irgend einem Winkel 
als Leiche. Dagegen sindihm draussen die bodenstandigen Vogelnester 
stets sichere Beute und selbst die Kiichlein auf den Oekonomien VOl' ibm 
nicht sichel', er raubt sie sogar von del' Henne weg. Es sind mil' zweifel
los constatirte Fa11e genug bekannt, die ganz geeignet sind, den schein
heiligenSchleicher gl'iindlich zu entlarven. Auf einem Gute todtete er 
in einer Nacht 15 Kiichlein und wurde bei seiner Morde1'ei ertappt; auf 
einem anderen wurden in kurzer Zeit 40-80 Kiichlein durch 1ge1 ver
zehrt, welche unter del' Voraussetzung, dass_ sie nul' die schadHchen Mause 
fingen, freien Zutritt zur Hiilmerzucht gehabt hatten, bis endlich, als sich 
trotz aller Nachforschung kein anderes Raubthier Rpiiren liess. del' Ver
dacht auf sie fie!" Nachdem sechs bei einer als KOder angebrachten todten 
Taube gefangen und getodtet waren, horte die Plage ganzlich auf. Ein
mal wurde ein 1ge1 sogar beim Verzehren eines eben abgewiirgten Huhnes 
ertappt. Sogar junge Hasen greift er trotz del' verzweii'elten Anstren
gungen del' alten Hasin an. Del' 1ge1 solI auch Wurzelwerk und a11el'
hand Friichte fressen; ieh zweifle nicht daran, ge backene Pfla umen z. B. 
liebt el' sehr. Jedoch muss ieh bemerken, dass da, wo 1ge1 haufig waren, 
die wenigen abgefallenen Friiehte, als Kil'schen und Pflaumen, sammtlich 
unbel'iihrt liegen blieben. Er ist jedenfalls nicht stets und iiberall um 
Eie sehr verlegen. 

Del' forstliche Nutzen des 1ge1s ist nach meinern Ermessen 
fast gleich Null, nur wird e1' an den Waldrandern und im Gestriippe 
durch Verzehren del' Mausebl'uten etwas fiir die Verrninderung diesel' 
Nager wirken, wogegen auch anderseits wieder behauptet wird, dass er 
zuweilen auf Culturorten die eingestuften -Eicheln ausscharre und verzehl'e . 
• Ta, ieh finde unter Hannover, 4. Januar 1859 in del' Allgern. Forst- und 
Jagdzeitullg folgende Notiz: "Auf einem im vel'flossenen Friibjah1' in dern 
Moringer Stadtforst angelegten Buchensaatkampe, worin die Entwickelung 
del' Bucheln del' zu grossen Bodentrockniss wegen ungewiihnlieh verzogert 
ist, hat Herr Stadtfol'ster Ludewig eines Abends im Monate Juni VOl'. J. 
an 40 Stiick 1ge1 gesehen, welche samrntlich berniiht gewesen sind, die 
gekeimten Bucheln durch Einbohren ihre8 Riissels in die Saatrillen her
vtmmholen und unter Zuriicklassung del' Sehalen zu verzehl'en. Einige 
Tage spMel' rnachte Herr L. daselbst in del' Morgendammel'ung dieselbe 
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Wahrnehmung und erheutete von dies en Feinden seiner Buchensaat nicht 
weniger als 17 Stiick, wahrend sich die iibrigen Igel durch die Flucht 
retteten. Die von den 1ge1n gemachten BohrlOcher sind trichterfOrmig 
und haben bei einer Tiefe von P/2 bis 2" (hanno¥.) eine obere Weite 
von Ill, bis 11/2". ~ G. Kraft." Del' okonomische Werth des Igels ist 
jedenfalls sehr gering, del' Gefliigelzucht und del' niederen Jagd ist er 
schadlich. 

3. Familie: MulIe, Talpina. 
Del' walzliche und wegen des kurzen RaIses gedl'ungen el'seheinende 

Korper del' Mulle ist vornkraftiger entwickelt als hinten; del' Kopf klein, 
riisselformig zugespitzt, Augen sebr klein oder gar, wie das Ohr, ausser
lich feb lend ; die sebr verkiirzten Gliedmassen mit Grahkrallen versehen r 
Schadel gestreckt, Jochbogen fein; Backenzahne spitzzackig; Schultergel'iist 
und Armknochen sehr haftig. Del' Pelz kurz und weicb. 

Die verschiedenen Formen diesel' Familie bewohnen die gemassigten 
Erdstriche, die meisten sind Nordamerika eigenthiimlich, andere Siidafl'ika, 
eine bewohnt in zwei sehr nahe verwandten Arten Eu·ropa. - Sie leben 
unterirdiscb. 

Gattung: Maulwurf, Talpa. 

Fig. 13. 

Schiidel des Maul wur fs, natiirl. Grosse. 

1m Zahnsystem reihen sich die Maulwiirfe insofern deli Spitzmausen 
und 1ge1n an, als eigentliche Eckzahne fehlen, denn der grosse 8charf
scbneidige, zwei wurzelige, als Eckzahn functionil'ende, obere Zahn steht 
im Zwischenkiefer, und im UnteL'kiefer verb'itt der erste Liickenzahn die 
Stelle des Eckzahnes. Da ausserdem oben 4, unten 8 Schneidezahne und 
4 . 3 und 3 ,4 Backenzahne vorllanden sind, so ist die Zahnformel 

folgende: 3. 4 . 1 . 4 . 1 . 4 . 3 
4.3.1. 8 'r3:T' Die Augen sind, wie die 

Ohren, 1.iusserlich ~icht sichtbal', ja wohl ganz von del' Raut iiberzogen, 
die NasenlOcher liegen nach unten an der stumpfen, nackten Spitze des 
durch das os praenasale gestiitzten kurzen Russels. Alle Fiisse tragen. 
fiinf Zehen, die vordereausserst breite Fusssoble ist zum Zweck des 
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Grabens seitwarts nach Aussen gewendet. Die Grabnagel sehr kraftig. 
Das Schultergeriist besteht aus dem ausserst breiten und dicken Schliissel
bein und dem sehr Iangen Schulterblatt; auch die Armknochen sind sehr 
kurz und breit. Del' vordere Theil des Brustbeines tragt, 1ihnlich wie 
bei den Vogeln, eine starke Leiste zum Ansatze del' Grabmuskeln. Nul' 
wenige Arten. 

o erg e m e i n e M a u I w u r f. 
Talpa europaea. L. 

Sein PeIz, dessen sammetartige Haare keinen bestimmten Strich 
zeigen, ist bekanntlieh schwarz, Nasenspitze und Fusssohlen fleisehfarben. 
Semmelgelbe und gefleckte Individuen kommen nicht so selten, und in 
del' Regel in Mehrzahl zusammen VOl'; die sehOnsten Varietaten sind die 
perlgrauen. 

Die Lebensweise des geIl}.einen MauIwurfs ist im Allgemeinen bekannt, 
im Binzelnen abel' bei seiner unterirdischen Lebensweise noch nieht vollig 
aufgeklart, und manche Angaben, welche aueh von gewiegten Forschern 
gemacht werden, bemhen sehwerlich auf exacten Beobachtungen. Dass 
solche vielfaeh naeherzahlt nnd dureh aUerhand Phantasiegebilde vermehrt 
werden, kann bei gewissen Sehriftstellern durchaus nicht auffallen. Sichel' 
ist, dass er sich eine unterirdische Wohnung einrichtet, von welchel' aus 
gerade verIaufende Rohren, mit glatten, festen W1inden, die sogenannten 
Laufrohren, iiber denen keine Brdhaufen liegen, zu den eigentlichen, 
in ihrem Verlaufe durch eine Menge Erdh11gel bezeichntlten Jag-drohren 
f11h1'en. Aus einem solehen Jagdrevier begiebt e1' sieh gesattigt t1iglieh 
mehrmal durch die Lauf1'oh1'en zu seiner Wohnung zurtlck, um bald 
wiede1'um heisshungel'ig jenes nach Regenwiirmern, La1'ven, Puppen, In
secten zu durchwUhlen. Br ergreift und verzehrt jedoch auch manehes 
kleine 'Wirbelthier, das sieh in sein unterirdisches Reich verirrt 'hat. 1st 
das Revier ausgenutzt, so wahlt e1' sich ein neues Jagdtel'rain. 1m Winter 
faUt er nieht in Brstarrung, grabt sich abel' nicht selten nach seiner a18-
dann tiefer gehenden Nahrung ebenfaHs tiefer einj doch findet man auch 
oft genug, namentlich unter del' Schneedecke ganz flach, Bogar halb durch 
den Boden, halb durch den Schnee verlaufende Gange. Zuweilen trifft 
man ihn sogar auf del' Schneedecke umherlaufend an, wo e1' sich dann 
aHe Augenblicke bem11ht, sich in den hartgefrornen Boden hinzuarbeiten. 
Seine Spur auf dem Schnee ist wegen der bogig gestellten Eindrtlcke der 
Krallenspitzen seiner Vorderbeine ausserst komisch. - Die Mannchen sind 
auffallend zahlreicher als die Weibchen, und es ist des&halb die allgemeine 
Thatsache aueh hier gewiss nicht zu bestreiten, dass im Friihiinge beirn 
Beginn des Fortpflanzungsgeschaftes sich Uliter ersteren mancher Kampf 
entspinnt, welcher moglieher Weise auch mit dem Tode de~ schwacheren 
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enden kann. Fernere Einzelheiten, die uber dies und anderes in seinem 
unterirdischen Leben und Treiben mitgetheilt werden, scheinen mir ins 
Reich del' Phantasie zu gehOren. - Ueber dem Erdhoden sieht man ihn 
auch im Sommer verhaltnissmassig selten, und er bemuht sich dann eben
falls in del' Regel sehr eifrig, moglichst bald von del' Oberflache zu ver
schwind en. Urn so auffalIender sind mil' zwei in einem klein en Walde 
bei Munster am 29. Juli 1868 und im nachsten Jahre am 12. Juni des 
Morgens gegen 9 Uhr gemachte Beobachtungeri. Wenigstens ein Dutzend 
Maulwurfe liefen, zwei oder drei hintereinander., als wenn sie sich durch 
den Geruch folgten, eiligst umher. Als fortbewegende Extremitaten dienten 
bIos die Hinterbeine, so dass ihl' Lauf aus einem bogenfOI'migen FoI't
hupfen bestand. Beim geringsten Gerausch wuhlten sie sich rasch in den 
Laubboden em. Dieses Jagen und Treiben wird wahl als Einleitung zur 
Fortpflanzung gel ten mussen, und so ist denn dadurch die jahrlich doppelte 
Fortpflanzungspel'iode des Maulwurfs erwiesen. Denn da man von Mitte 
April bis August junge Maulwurfe findet, so wird jene unter so zahlreieher 
Betheiligung autgetretene Erscheinung wahl den Anfang del' zweiten Periode 
bezeichnen. Dass die Thiere abel' ausnahmsweise diese Einleitung in dem 
Halbdunkel des Laubwaldes obel'irdisrh abmachten, lasst sich durch die 
den unterirdischen Wuhlern tausendfach hinderlichen Baumwurzeln des 
Waldbodens leicht erklaren. Bei dem Kampfe war heftiger Angrifr und 
eilige Flueht nur auf der Laubdecke mOglich. - Die 4 bis 5, selten 
mehl', nackten Jungen liegen in einem mit abgezel'rten Pflanzenwurzeln 
ausgepolsterten Neste. 

Als Feinde des Maulwurfs kann man freilich eine Anzahl von Raub
thieren bezeichnen; nach meinen Erfahrungen leidet er am meisten durch 
den Waldkauz. Da del' rUttelnde Thurmfalk aus del' Hobe auf die vom 
Maulwurfe bewegte Erde herabsturzt, und diese dann nach dem Beweger 
durchkratzt, so ist eine ahnliche, freilich erfolgreichel'e Jagdweise auch 
wahl fur den Waldkauz, in dessen Gewollen sich ·seine Schadel und andere 
unverdauliche Reste haufig find en, anzunehmen. Vielleicht abel' erscheint 
er des Nachts haufiger an del' Oberflliche als bei Tage. Del' Waldkauz 
todtet ihn durch einen Biss in den Hinterkopf; aIle Schadel waren dart 
gllwaltsam eingedruckt. Heftige Regengiisse, namentlich Ueberschwem
mungen, deren er sich in manchen Fallen durch gewandtes Schwimmen 
oder Flucht nach hOher liegenden Orten entziehen kann, werden ihm je
doch am meisten verderblich. 

Del' Gartner wie del' Oekonom muss den MaulwUl'f nach seiner 
Nahrung freilich als eins del' nutzlichsten Thiere begrussen. _Es lasst sich 
jedoch nicht leugnen, dass eJ' durch Hohlstellen vieler Gartenpflanzen, 
sowie durch seine zahlreichen El'dhaufen in den Wiesen stellenweise eben
soviel schadet, als er durch Vertilgen von niederem Gethier nutzt. Ja 
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man kana ibn dort, wo nicht 50 sehr In~ectenlarven als vielmehl' Regen
wlirmer den Boden' bevolkern, geradezu als schiidlich bezeichnen. Ihn als 
sehr vol'theilhaften Draineul' hinzustellen, ist eine del' vielen Glogel"schen 
Zimmerbehauptungen. 

Forstlich ist del' Maulwurf nul' nlitzlich: es sei denn, dass er in 
8aatklimpen durch sein WUhlen zu viele Pflanzen hohlstellt, die in Folge 
dessen vertl'ocknen. Geht er jedoch daselbst den Maikaferlal'ven nach, so 
ist seine 'l'hiitigkeit auch hier von uberwiegendem Nutzen. In den Wiildern 
und auf den jungeren Culturen hnn er nul' nutzen. Dort vertilgt er 
eine unz'ihlige Menge von Lal'ven, Puppen und Insecten, welche dem 
Walde verderblich sind. Wenn noch die Kiefernraupen im Winterlager 
ruhen, sieht man schon ~eine eifrige 'rh;itigkeit. AuffaBend kleine, gross
brockige, hoch und steil aufragende ErdhUgel bezeichnen, wenn kaum del' 
Boden frostfrei geworden ist, ~ein Jagdterrain. 1m Allgemeinen geht er 
im Walde [ruher als irn Felde seiner oberfliichlichen ~ahrung nacho 8ehr 
sterilen Sandboden vermeidet er, man findet ihn Z. B. selten in einelli 
schlechteren Kiefernboden als dem dritter Olasse. Frischem, humosem 
Waldboden giebter entschieden den Verzug. Versuche, wie sie neuerdings 
wohl angestellt sind, ihn in Menge nach einem ihm fl'emden Terrain zu 
verpflanzen, haben sichel' nur geringen Erfolg und lohnen nicht die darauf 
verwendeten Kosten. 

8ein Verbreitungshezirk el'streckt sicb auf Mitteleuropa und die. an
grenzenden L[inderj er gehort jedoch in diesem seinen Areal vorzugsweise 
del' Ebene an j in Gebirgsthiilern von etwa 1000 m. MeereshOhe habe ich 
ibn nul' einzeln, darUber nirht mehr angetroffen. 

IV. Ordnung. N agethiere, Rodentia. 

Saugethiere mit zwei meisselformigen Schneidezahnen III 

jedem Kiefer und gestrecktem Korper. 

Der aussere Habitus del' Nagethiere llisst sich sehwerlieb auf eine 
gemeinsame Grundform zuriiekfiihren. 1m Allgemeinen ist freilieh del' 
Hinterkorper und das hintere Beinpaar vorwiegend entwiekelt, der Hals 
kurz und dick. die Augen gross, die Lippen fleischig und mit 8chnur1'
haaren besetzt, allein dieses ABe:,; in sehr verschiedenem Grade und auch 
wedel' ohne einzelne Ausnahmen, noeh auch den Nagern ganzlieh eigen
thiimlieh. Die iibrigen [lu~seren Organe variir~n sogar von einem Extreme 

Al tum. Saugethiere. 2. Auff. [) 
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zum anderen. Nichts desto weniger bilden sie durch ihren sehr iiber
einstimmenden Zahubau und das dadurch bedingte Leben eine scharf 
Ulnschriebene, fest charakterisirte Ordnung, in welcher allen sonstigen 
Unterschieden nur ein nebenslichlieher Werth zukommt. 

Das sofort und am leichtesten zu erkennende Merkmal bilden uie 
Nagezahne, zwei in ihrem ganzen Verlaufe bogig gekrlimmte, an del' 
Basis offene, an del' Spitze abel' sich gegen einander stichel- oder meissel
fOrmig ahschleifende drei - oder vierkantige Vorderzahne in jedem Kiefer, 
welche nur auf der vorderen Seite einen starken Schmelziiber7.Ug enthalten. 
Nach diesen ist mit- Recht die ganze Ordnung benannt. Die Thiere be
dienen sich derselben beim "Nagen" in der Weise, dass sie den U nter
kiefer rasch vor- und riickwiirts bewegen und so gleichsam 8agend ode I" 
raspelnd ihre Nahrung, oft die hlirtesten Pfianzentheile. angreifen. Die 
einer solchen Arbeit entsprechende leistungsfuhige Festigkeit diesel' Ziihne 
wird namentlieh fiir die aile in bewegten unteren dadurch erzielt~ dass ;;ie 
sehr tief im Kieferknochen stecken. Die Alveolen del' unteren reich en 
unter die Backenzahnreihe fort, und zur stiirkeren 13efestigung del' oberen 
i~t del' Zwischenkiefer auf Kosten des Oberkiefers stark entwickelt. Fel'lll'r 
stell en die unteren Nagezalme, als die allein bewegten, Bugen cines 
grosseren Kreises, als die oberen, dar, wodureh ihnen gleichfalls eine 
gl'ussere Widerstandsfahigkeit bei ihrer Nagearbeit verliehen wird. Del' 
Bogen del' oberen Nagezahne liegt anniihernd in derselben Ebene, wahrend 
er bei den untenm ~tark aus del' Ellene hel'austl'itt. In dem Verhaltniss, 
in welchem diese Zahne durch das Nagen sich an del' Spitze abnutzen, 
wachsen sie von del' Basis aus nach, so dass sie stets scharfe und genaue 
Fiihlung halten. W pnn abel' beiabnormer Bildung, Verletzung odeI' 
gamlichem Fel)len eine~ diesel' Z,ihne del' gegeniiberstehende seine Reibung 
und· Scharfung an diesem nicht findet, so wiichst letzterer in bogiger, ja 
spiraliger Kriimmung unbcgremt weiter, wovon in del' Regel del' Hunger- . 
tad, namentlidl dann die Polge ist, wenn die 'l'hiere sich nicht von leicht 
abreissbaren Bluttern oder sonstigen weichen Stoffen nahren. Wir findell 
deshalh solche "Elephantenbildungen~ unter unseren inHindischen Al'ten 
vOl'ziiglich bei Hasen, Kaninchen und Hausmausen, schwel'lich bei Eich
hOrncbcn, Bibem odeI' Mollmiiusen. Die nach~tehende Abhildung ist von 
einem Hasenschadel del' hiesigen akademischen Sammlung entworfen, dessen 
Unterkiefer derart nach links verbogen erscheint, dass kein Nagezahn 
~eine AblJutzung an dem entsprechenden de~ anderen Kiefers finden konnte. 
Die noch g~nau auf einander pJ.ssenden Backenzahnreihen del' linken Seite 
haben das Thier vor dem Rungel'tode bewahrt. 

Eckzahne fehlen ~tets. Die Liicke zwischen den Nage- und den 
Backenzlihnen ist bedeutend, und zwar unten grusser als oben. Die 
wenigen Backenzahne (2. bis 6) sind, abgesehen davon, dass zuweilen ein 
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kleiner Stiftzahn auf tritt, nacb demselben Typus gebaut und bilden eine 
fest geschlossene .Reihe. Je nach del' verschiedenen Nahrung der einzelnen 
Arten zeigt ihl' Bau charakteristische Verschiedenheiten, welche sich 
besonders auf del' Kaufhiche scharf markiren. AIle plastischen Bildungen 
sind daselbst, del' vorher beschl'iebenen Nagebewegung entsprechend, zur 

Fig. 14. 

Monstrose Nagez·a,hnbildung; Hasenschiidel, halbe natiirl. Grosse. 

feinen Zerreibung del' Nahrung quergestellt. Tragen die Kauflachen 
SchmelzhOcker, so haben die Zahne geschlossene und scharf von dem 
Kronentheile abgesetzte Wurzeln, und die 'rhiere leben dann von hart
schaligen Friichten, Kamel'll u. del'gl., sowie auch von thierischen Stoffen, 
greifen sogar auch lebende hOhere Thiere an. Zeigen die Kauflachen 
Schmelzschlingen, offene oder geschlossene Schmelzbuchten, oder Schmelz
blatter, so greifen sie vorwiegend bald Baumrinde, bald W urzeln, bald 
Krauter an. Eine seitliche Bewegung des Unterkiefers ist wegen seiner 
seitlich sehr beengten Insertionsflache an den Oberkiefer nicht moglich. 

Nach dem Gesagten ist die Zahnformel fiir die Nagetlliere folgende: 
6-2 2 2-6 

6T . 2 - ' 2-6; jedoch weicht die Zahnformel fiir die hasenartigen 

Thiere dadurch von diesel' ab, dass sich hinter den. beiden oberen Nage
zahnen n0ch zwei, in del' ersten J ugend sogar vier, kleine V orderzahne 
bennden. 

Nach dem sehl' mannigfachen Habitus und del' Ausbildung del' ein
zelnen Organe del' Nager ist auch ihre Lebensweise und ihr Aufenthalt 
auffaIlend verschieden. Wahrend manche stets oder zumeist unter dem 
Erdboden wiihlen, leben andere eben so ausschliesslich oder vorwiegend 
auf Baumen, noeh andere fast bestandig am od.er gai' im Wasser, die 
meisten freilich auf dem Erdboden, jedoch auch diese zeit weise sehr hiiufig 
in selbstgegrabenen oder natiirlichen Hohlen und .Rahren, in denen viele 
wahrend des Winters in fester Erstarrung oder nur in trager .Ruhe zu
bringen. Andere bauen sich zu dies em Zwecke frei stehende Nester, 

5'" 
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welche sie auch vorl1bel'gehend wiihrend del' warm en Jahreszeit als Ver
stecke benutzen. Auch dienen diese Rohren und Nester als Wiegen fill' 
ihre JungeD. Viele tragen in ihl'e Hohl~D Wintervorriithe, welche sie im 
ersteD Frilhlinge, del' ihnen noch keine reichliche Nahrung bietet, verzehl'en. 

Dass auch .ihre Bewegungsarten sehr mannigfaltig sind, erhellt schon 
aus dem Gesagten: Sie gehen, laufen, hupfen, springen, graben, klettem, 
schwimmen j jedoch vermag kein Nagethier zu tliegen, obgleich mehrere 
Species mit Fallschirruen ausgel'ilstet sind, woher sie dann den N amen 
"fliegend» erhalten haben. In ihren sammtlichen Bewegungen zeigen sie 
sich· im Allgemeinen als schnelle und gewandte Thiere. 

Die Nager gehOren zu den klein en und .kleinsten Siiugethierenj ab
gesehen von sehr wenigen ausliindisrhen Arten, bilden Biber und Hasen 
unter ihnen die Riesen. Dafill' treten abel' auch die meisten in zahlreichen 
Individuen, ja stellen - und ieitwlJise in wahrhaft verW;ilstender Menge 
auf. Sie greifen iiberhaupt sehr energisch in das Pfla.nzenleben ain, indem 
sie im Allgerueinen weniger von Bliittern leben als vielmehr die ubrigen 
not.hwendigen Lebensorgane del' Pflanzen zerstoren. Sie vernichten die 
WUr'zeln del' kleineren odeI' jilngeren Pflanzen, schiilen odeI' ringeln die 
Rinde, verzehren namenUich den Samen selbst j bewirken folglich das 
sofortige odeI' doch rasche und sichere Absterben vieleI' und verhindetn 
die Entwickelung bereits vorhandener Keime. Mit diesel' ihrer Aufgabe 
hangt innigst sowohl ihre eben erwahnte geringe Grosse als auch Hire 
Mannigfaltigkeit in Ge'3talt und Leben, sowie ihre bei manchen Arten ins 
Uhgeheuere gehende Vermehrung zusammen. 1m Allgemeinen leben die 
grossien Specie;; vorwiegend von Blattern, die mittelgrossen von Wurzeln, 
die kleinen von Kornern. Unter allen. Siiugethieren treten sie unstreitig 
mit dem sehwersten Gewichte in del' urn sie her bunt sich entfaltenden 
Naiur auf. Del' Forstwitth findet unter ihnen h1ichst gefahrliche Feinde. 
Jedoch finden auch bie wiederum ihr naturliches Gegengewicht. Bei starker 
Uebel'vermehrung stellt sich bei einigen del' Wandertrieb ein, sie ver
schwind en plotzlich aus del' betrefi'enden Gegend und find en auf jhrer 
Wanderung 'oder am Ziel. derselben allmahlich odeI' plotzlich ihren Tod. 
Ein solches Auswandern wird am mejsten bti den kleinsten Arten, den 
Mausen, bemerkt,soll jedoch auch schon beim Eic.hhOrnchen vorgekommen 
sein. Haufiger jedoch treten tOdtliche Epidemien auf, durch welche sie 
schnell auf eine bescheidene Anzahl reducirt werden. Stets abel' dienen 
sie. zahlreichen Raubsiiugethieren und Raubvogeln, besonders Eulen, zur 
vorwiegenden Nahrung. Diese ziehen sich nach solchen Orten, an denen 
eine Menge kleiner Nagel' auf tritt, zusammen, verweilen dort so lange, 
als diese Menge noeh bedeutend i:st, ja wandel'll sogar mit ihnen, so dass 
ihl'Vorkommen und Aufenthalt geradezu durch das Auftreten del' Nager 
bedingt erseheint. 
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Sie bewohnen die ganze Erde und sind sogar in N euholland zu 
finden. Ueberall, wo noch die Vegetation gedeiht, vom tieren Thale his 
zur Grenze des ewigen Schnee's del' Alpenwelt, von den Tropen bis zum 
cisigen Polc, von den iippigsten Fluren bis zum Rande del' Oden Sand
wiisten finden wir Nagethiere. Die Grosse del' Pflanzenverschiedenheit 
scheint auch ihre Mannigfaltigkeit, die Ausdehnung, in welcher best.irnmt.e 
Pflanzen, namentlich Getreide, angebaut werden, ihre Menge zu bedingen. 
Einige Familien gehcil'en sowohl del' alten als neuen Welt an, andere nUl" 
einem Continente, oder gar nul' Afrika, oder nur Nord- oder nul' Siid
ainerika. Au"tJalien hat nur wenige Arten aufzuweisen. 

1. .Familie. Hornchen, Sciurini. 

Die Familie der nBornchen" oder eichhornartigen Thiere hat 'manche 
Formen aufzuweisen, welche sowohl nach ihrer ausseren Gestalt als in 
ihrer Lehensweise von unserem gemeinen, allbekannten EichhOrnchen 
nlcht unerhehlich auweichen. Jedoch stimmen aIle im Wesentliehen in 
ihrem Bau iiberein, und sie lassen zwischen zwei Nachbarformen nirgends 
eine grosse Kluft auftreten, so ven;chi~den auch die Extreme ~ein mogen. 
Ein breiter Kopf mit grossen Augen, namentlich eine flache Stirn und 
~pitze Schnauze zeichnet aIle aus; ihrc Stirnbeine sind besonders breit 
und tl'agen am hinteren Theile des Orbitalrandes einen Fortsab; das 
S3hliisselbein ist vollkommen entwickelt; die Vorderflisse haben ausoer 
eincr Daumenwarze vier, die hinteren fiinf Zehen; del' Oberkiefer ent
hiilt 5, seltener 4 Backenzahne, wovon del' erste ein ausserordentlich 
kleines Stiftzahnchen ist (zuweilen fehlend), der Unterkiefer 4. Die 

Zahnformel ist sornit . ~.L!L..!.... . {_. _!J~~~ . Die Kaufl~che del' 

Backenzahne zeigt. stumpfe, quergestellte Boeker. 
Viele sind sehr bewegliche Tages· und Baumthiere, welche aU8"er

ordentlich geschickt klettern und von Baumfriichten, Rinde und Knospcn 
lehen, doch auch animalische Kost nicht verschmahen. 1hre Nahrung 
verzehren sie in del' Regel sitzend, indem sie dieselbe mit den Vorder
pfoten ZUlli Munde fiihren. Andere leben unterirdisch in selbstgegrabenen 
Bohlen oder Felsenspalten. 1m Winter fallen einige in vollstandige 
Erstarrung, wahrend die meisten nm triiger werden, ohne ein frei bewegtes 
Leben aufzugeben. 

Ausser Neuholland bewohnen sie in den verschiedensten Klimaten aile 
Weltthllile, und zwar in 20 Arten Afrika, in 40 Asien und Ostindien und 
in 39 Nord- und Siidamel'ika. 

Zu jenen yom Eir;hhorntypm am Dlei~ten abweichenden Formen ge
hOrt die· Gattung 
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Murmelthier, Arctomys, 

deren plumpe Gestalt und unterirdische Lebensweise an die Dachse er
innern. Ohren, Schwanz und Beine sind kurz, del' Rumpf dick. In 
6 Aden bewohnen sie das mittlere Europa, nordliche Asien und Nord
amerika, leben familienweise, nahren sich zumeist von Kraut"Tn und ver
bringen den Winter in schutzender Hohle in Erstarrung. - Ausser dem 
Bobac bewohnt das bekanntere 

A I pen m u r mel t hie r, 
Arctomys marmota, L., 

unseren Erdtheil. Von del' Nase bis zur Schwanzspitze erreicht es in 
seinen starksten Exemplaren gegen 60 bis 75 cm. Lange. Die Haare 
seines Winterkleides sind oberhalb am Grunde schwaTzgrau, weiter oben 
rothlieh braun, am Ende schwarz mit gelblich weissen kurzen Spitzen, da
gegen an del' Bauchseite an ihrer' Spitzenhalfte rothgelb. Ie nach del' 
Reinheit des Tones und del' Lange del' vom Haargrunde verschiedenen 
Haarspitzen anded die melirte Farbung innerhalb enger Grenzen merklich 
abo Am Bauche und an del' Innenseite del' Hinterflisse (Pranten) gegen 
den 12 -15 cm. langen, an der Wurzel gelbbraunen, an derSpitze schwarz
braunen Schwanz hin ist del' Balg rothlieh grau, auf der Unterseite des 
Halses rothlichgrau. Der SomQlerbalg ist kurzhaariger als der Winter
balg und wegen der weniger hervortretenden weissen Spitzen durchgehends 
dunkler gefarbt. - Da mil' nm die zwei Exemplare unserer Sammlung 
vorliegen, so habe icll fur vorstehende Besehreibung die sehr freundlichen 
Mittheilungen des Herm Forstmeisters Goldmayer zu Kempten benutzt 
und erlaube mil' fur die Dar-steHung del' Lebensweise des Murmelthieres, 
das er in der Freiheit beliebig zu beobachten in del' Lage ist, seine 
femere!). Bemerkungen wOl'tlich folgen zu lassen: 

"Das Murmelthier kommt in den mittleren und in den Hochalpen 
VOl', findet sich abel' aueh schon in den Hochthalern noeh unterhalb del' 
obel'en Waldgrenze und geht Lis zur Region des ewigen Sehnees. 

Es halt sieh viel in seinen Bauen auf, die theils unter grossen 
Steinen, theils auch auf tiefgrundigem Boden auf Grashangen ange
legt sind. 

Schon vor Sonnenaufgang kommen die Murmelthiere aus ihren Bauen 
hervor; sie entfernen 8ieh spielend oder Nahrung such end in del' Regel 
nm auf kurze Dauer und in del' Regel nicht sehr weit von dens eIben, 
wenn sie n.icht gezwungen sind, wegen del' Schneelage odeI' wegen Nah
rungsmangels ihre Aesung in grosserer Entfernung vom Baue zu suchen 
- Wahrend des 'rages verlassen sie haufig den Bau und kehnm eben so 
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oft zu demselben zurUck, oder geben in benachbarte Rohren, welche oft 
in gr08ser Anzahl vorhanden sind. 

Sobald den Murmelthie!en Etwas verdachtig erscheint, fiUchten sie in 
ibre Baue und Flur,htrohren, und sobald Menschen odeI' Tbiere in ihre 
N1the kommen, geben sie, auf den Hinterpranten sitzend, einen grellen 
Ton von sieh - sie pfeifen. --

Ende August oder Anfangs September tragen sie trockenes Gras zu 
ibren Winterlagern in die Baue; und Ende September oder Anfangs 
October verstopfen sie samrutliche Rohren ihre8 Winterbaues von InneD 
gegen Aussen mit Erde sehr fest zu, und beginnen alsdann ibren Winter
schlaf, del" bis zum Eintritte des Frtihjahrs dauert. Liegt alsdann der 
Schnee noeh liber dem Baue, so graben sich die Murmelthiere oft sebr 
lange und tiefe Gange dureh den Schnee, urn ins Freie zu gelangen. 

Werden Murmeltbiere im Winter, alsl! sehlafend, ausgegraben (was 
hier Gfters geschieht, urn sie im Frtihjahre an Berge, die mit sol chen 
Thieren nicht bevolkert sind, zu versetzen), so findet man sie in ver
sehiedener Menge, oft 6 bis 8 Thiere in einem Kessel beisammen. Sie 
liegen, gleichsam zu einer Kugel zusammengerollt, stets auf dem Rticken, 
und sind im Zustande der Erstarrung ganz kal t. 

Das Ml1rmelthier hat in der Regel zwei Junge, welche schon Ende 
Juni geworfen werden. Wann die Begattung geschieht, kann ich nicM 
angeben. leh vermuthe, dass derselben noch niemals ein Mensch zuge
sehen hat. 

Erst im dritten Jahre sin~ die Murmelthiere vollig ausgewachsen. -
Sie werden im Herbste beim Anptirschen oder beim Ansitzen in vorher 
aUs Steinen und Buschwerk hergerichteten Schirmen mit dem Kugel
gewehre erlegt. Mit Schroten geschossen, erreichen sie in den meisten 
Fallen den Bau, und sind Uann, da das Nachgraben nieht lohnend, fUr 
den .Brleger verloren. 

Del' Balg hat nur geringen Werth, ebenso das Wildpret, welches von 
den Jagern nul' dann gegessen wird, wenn andere Nahrungsmittel nur in 
ungenligender Menge vorhanden sind; dagegen wird das Schmalz (1 altes 
Thier liefert kurz VOl' dem Verstopfen der Baue ungef'ahr 3/~ Liter) sehr 
theuer bezahlt, da es zu allerlei Quacksalbereien und Salben bei Menschen 
und Thieren benutzt wird. - Dieses }<'ett bleibt stets fii.tssig und dringt 
sehr schnell in die damit bestriehene Haut ein. 

1m Forstamtsbezirke Kempten wird das Murmelthier in den Hinter
steinerberg-en des Revieres Burgberg noeh sehr haufig getroJi'en, und man 
kann bei gUnstiger Witterung in einem Tage oft 50-60 Stlick, ja noch 
mehr sehen. Weniger verbreitet ist das Murmelthier in den Oberstdorfer 
Bergen des Revieres }<'ischen." - Die G6gend urn Berehtesgaden hat in 
Deutschland wohl die meisten Murmelthiere aufzuweisen. 
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Forstlich ist das dem Hocbgebirgsjager sebr interessante Murmeltbier 
vollig bedeuLungslos. 

An die Murrueltbiere scbliefsen sicb durch ihre unterirdische Lebens
weise die schlankeren 

Ziesel, Spermophilus, 

ausgezeicbnet durcb Backentascben und ~ebr kleine Ohren. In etwa 
20 Arten bewohnen sie stellenwei~e das mittlere Europa, Sibirien, Nord
amerika, graben sich Rohren, welche sie als Verstecke und zum Winter
schlafe benutzen, und nahren sirh von Wurzeln, Krautern, Beeren, sowie 
auch von anderen 'rhieren. - In unseren Gegenden lebt 

das gemeine Ziesel, 
Spennophilus citillus, L., 

von obel'balb gelbgrauer, hellgefleckter und gewellter und unterhalb lebm
gelber Farbung mit weisslichem Kinn und V orderhals. Seine Lange i~t 

28 cm., wovon 8 auf den massig behaal'ten Schwanz kommen. Es gehOrt 
den baumleeren Ebenen, namentlich Ackerflachen an, findet sich jedoch 
auch zahlreich auf nicht feuchten Grasfiachen. In Deutschland lebt es 
nur in Oberschlesien und von dort erstreckt es sich nach Sliden und Osten 
bis ins Innere von Asien hinein. 

Forstlich ist das Ziesel ebenfalls glinzlich gleicbgliltig; dagegen zeigen 
sich als wahre Waldbewohner 8ehr wichtig die eigentlichen 

Eichhornchen, Sciurus. 

Ihr massig gedrungener Korper ist lang und reich behaart, die Stirn 
breit, Scbnauze kurz, Augen grosa. Die Ohren treten we it aus dem Pelz 
hervor, Backentascben fehlen, del' meist lange, bei vieh'n die Korperliinge 
erreichende Schwanz dient dUl'ch seine zweizeilige, lange Behaarung den 
Arten, welche sich fast ausschliesslich auf hohen Baumen aufhalten, als 
Fallschil'm bei ihren klibnen Spriingen. Das Daumenrudiment triigt meist 
eine schwache Kralle; erster Backenzahn rudimenUil' (Stiftzahn). 

Die EichhOrncben leben pumei'st auf Baumen, woselbst sie grosse, 
kugelige, frei stehende Nester mit seitlichem Eingange bauen, jedoch giebt 
es auch ErdeichhOl'l1chen, deren Lebensweise, ihrem Aufenthaltsorte ent
sprechend, mehr oder weniger von den typiscben Formen abweicht. 1hre 
Nahrung besteht in Waldsamel'eien, doch auch in Baumknospen, Rinde 
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und animalischen Stoffen. 1m Winter werden sie, ohne in Erstarrung zu 
fallen, trager. 1hre meist nul' nach dem nicht constant en Aeusseren 
unterschiedenen 8eh1' zahl1'eichen, im Ganzen u bel' 50 Arten hat man 
nach Sehwanzbehaa1'ung und Lange, nach Vorhandensein ode1' Fehlen von 
Seitenstreifen und Ohrpinseln, in ve1'sehiedene Gruppen getheilt, die sich 
zugleich auch in ihren verschiedellen Verbreitungsbezirken geographisch 
gegflluberstehen. So unterscheidet man nordische (in grosser Anzahl be
sonders Nord - und Mittelamerika angehOrend), sudamerikanische (nieht 
zahlreich), indische und afrikanische Arten. Fur uns ist nUl" die Kennt
niss unserer einzigen einheimischen Species wichtig. 

D a s gem e i neE i c h h 0 r n. 
Sciurus vulgaris, L. 

Eine eingehende Beschreibung dieses allbekannten Waldthieres unserer 
Gegelld erscheint freilieh fur die sofortige ricl:ttige Bestimmung eines 
Individuums uberflussig, da e~ unmoglich mit irgend einem anderen hie
sigen Sltugethiere verwechselt werden kann. Es tritt jedoch innerhalh 
seines Verhreitungsbezirkes in einer sulchen Menge farbiger Vel'sehiedell
heiten auf, dass eine kurze Charakterisirung diesel' einzelnen Formen von 
Interesse sein mochte. Die Unterseite ist stets und unter allen Verhlilt
nissen weiss, .iene Verschiedcnheiten betrefl'en deshalb aussehliesslich nur 
die Oberseite mit EiIischluss des ganzen Schwanzes (del' "Fahne"). Bei 
uns pflegt das Thier lebhaft roth braun zu sein, und wir haben uns damn 
gewohnt, diese Form als die normale, typische anzusehen und zu be
zeichnen. Abgesehen von dem im Ganzen helleren Sommerpelz und dem 
dunkleren, oft seitlieh etwas grauen Wintel'balg tritt diesel' rothbraune 
Ton individuell bald sehr feUl"ig, bald matter; ja gedlimpft auf. Derselbe 
verdunkelt sich jedoch bei einzelnen, eben nicht baufigen Individuen zum 
tiefen Kastanienbraun, das die ganie Oberseite eillnimmt. Nul' dort, wo 
die dunkle Oberfarbung an die weisse Unterseite stasst, wird diese Be
g1'enzung durch einen fuchsbraunlichen Saum hergestellt. Eigentliche 
Uebergange 'von de;n normalen fuchsrothen zu diesen tiefbraunen Stticken 
t1'ifft man verhaltnibsmassig nicht haufig an, doeh zeigen manche nUl" 
wenig dunklere als die normal en eine noeh tiefere Schwandarbung. Jene 
tiefbraunen, von den en un Sere Sammlung eins aus dem Harz und eins 
aus Schlesien besitzt. die sich ubrigens vereinzelt fast uberall in unseren 
Gegenden tinden, reprasentiren abo ohne Zweifel eine besondere Varietat. 
Eine zweite, namlich die sog. schwarze (tief sehieferfarbene) tritt uberall 
in unseren .Fichtenrevie1'en, namentlich den gebirgigen auf. Sie ist in 
manchen Gegenden, z. B. Schlesiells, bei etwa 800m. MeereshOhe eben so 
haufig, ja noeh zahlreicher als die rothe. Das srhwarzeste Exemplar, das 
ieh je gesehen, besitzt unsere Sammlung yom Obel'fOrster Candidaten 
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Hrn. Hesse aus dem Harz (Lauterberg), ein mehr schiefer~arbenes aus 
Srhlesien yom Obfcand. Hrn. Zoch. Die Grenze del' oberen schwar:tlichen 
und del' unteren weissen Farbung bildet hier nie ein brauner Saum, heide 
Farben stossen unmittelha1' auf einander. Jedoch mochte sieh schwerlich 
ein Stuck finden, an dem auf del' Mittellinie des Wickens alle1' und jeder 
rothliche Anfiug vollig verschwunden ware. Als Lokalrace im stl-engen 
Sinne des "'~ortes mochte ieh diese haufige Varietat nicht hezeichnen, da 
sie in den bezeichneten Reviel'en uberall heimisch ist, dagegen vel'Illuthen, 
dass ihl:e auffallende Farbung in dem iiberwiegenden Genuss deB Fichten
sam ens . ihren Grund habe. Mit del' Fichta scheint sie in Mitteleuropa 
enge ve1'bunden zu sein. Ein "Melani8mu~" im Sinne del' Auerration, 
wie z. B. schwarze wilde Kaninchen, i~t diese schwarzliche Form nicht. 
DafUr tritt sie eine1'8eits nicht im wirklich tiefschwarzem Tone und ander
seits viel zu zahl1'eich auf. Eine dritte variirende Form eharakterisil t 
sich durch ein stumpfes, unsehones, tiefes, gleichmassiges Gl'aubraun, da8 
uhrigeus mit hellerem Saume die untere weisse Korper- wie Beinfarbung 
mehr odeI' weniger zu begrenzen pfil'gt. Am einer Naturalienhaudlung 
bezog ieh zwei fast identische Exemplare, die unter zwei Bezeichnungen, 
als var. graeca und alpina namlieh, im Kataloge aufgefiihrt waren. Spatel' 
erhielt ieh diese Form aueh aus Elsass-Lothringen (Finshingen). Sie ist 
deshalb keineswegs Grieehenland oder den Alpen eigenthiimlich, und jene 
Doppelbenennung, meines Wissens nur Katalognamen, hinfallig. Es ist 
mil' unbekannt, ob dieselbe lokal als dominirend odeI' gar als ausschliess
lich auf tritt, oder ob sie sich dort im Suden zwischen normalen Stiicken 
nul' vereinzelt, also als individuelle A bweichung vorfindet. Sie verdient 
jedoch, als besondere Varietat aufgefUhrt zu werden. Die interessanteste, 
mil' inne1'halb del' Grenzen Deutschlands- bekannt gewordene Varietat tritt 
all> vierte in Ostpreussen auf. Auf mein Ersuchen hatten die Herren 
Obel'fdrster Axt (Ibenhorst, R.-Bez. Gumbinnen, unser hochberuhmtes 
Elchrevier), Bock (Klooschen, R.-B. Konigsberg) und Rothe (Kurwien, 
R.-B. Gumbinnen) die Gute, fUr unsere Sammlung dortige Stucke einzn
senden. Die merkwiirdigsten unter diesen sind olme Prage die kleinen, 
dickkopfigen, an Ohren und Schwanz auffidlend langhaarigen ibenhorste1' 
Exernplare. Oberfiirbung lichtaschblaugrau mit hellrothem Ruckenstreifen 
.und desgleichen saumartiger Begrenzung del' oberen und weissen unteren 
Farbung. Auch Handwurzel und Zehen sind hellroth, dagegen Ohrpinsel 
und Spitz en del' an ihrer Basis gl'auen und in del' Mitte braunen Scbwam
haare schwa1'zlich. Die 'rhiere erscheinen sornit vierfarbig, aIle Farben 
(lichtgrau, hellroth, weiss und schwarzbraun) lebhaft und scharf geschieden. 
Aschgrau mit rother Ruckenmitte, roth em Begrenzun.gssaum zwischen 
Obe1'- und Unterseite, zuweilen auch ganz roth em Schwanze erscheinen 
auch die Exemplare aus Klooschen, weniger grau, doeh von den normalen 
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mitteldeutschen immerhin noch erheblich abweichend die aus dem Reviere 
Kurwien. Diese ostpl'eussischen Formen, deren Nuancen sich ohne Zweifel 
aus den ubrigen dortigen Revieren noch belie big vermehren liessen, leiten 
direct uber zu del' funften Varietat, der westsibirischen Form, wie solche 
in grosster Menge von Kasan aus in den Handel kommt. Sie sind das 
Fee oder Grauwel'k del' geringsten Qualitat, hellgrau, jedoch von den 
Seiten her zur Ruckenmitte mit sich steigerndem rothlichen AnRuge. Von 
hier ab verschwindet nach Osten hin dieRer rothliche Ton una' zugleich 
verdunkelt sicl! del' graue Pelz bis zum liussersten Osten hin zum tiefen 
Schiefergrau bis Schieferschwarz. Mit del' Reinheit und Tiefe des Grau 
steigt der Preis des Grauwerks. Die betrrffenden Hauptmarktplatze fUr 
dieses Pelzwerk von Westen nacb Osten, die zugleich im Pelzhandel aueh 
als Bezcichnung dieses Artikels dienen, sind Kasan, Tobolsk, Tungusk, 
Jrkutsk, Nertschinsk, Jakutsk, Ochotsk. - Von Sciurus vulgaris, in der 
bei uns gewohnlichen rothen Pelzfarbung als die Normalform angesehen, 
konnen wir somit folgende sechs Varietaten unterscheiden: 

a) var. juscoatra, tief kastanienbraun, 
b) " nigrescens, die schwlirzlichen in Fichtenreviel'en, 
c) " brunnea, erdig gl'aubraun ("graeca, alpina"), 
d) " quadricolor, die ibenhorster Form, 
e) " cinerea, die westsibirischen, hellgrau mit rotblicher Rueken

mitte, 
f) " atrocinerea, die tiefgrauen ostsibirischen. 

Diese sechs Verschiedenheiten lassen sich sowohl gegenseitig als der 
Normalform gegenuber l'oIs Varietaten ziemlieh scharf unterscheiden, ob
gleich eine jede sammt del' Normalform innerhalb gewisser Grenzen 
schwankt und in einzelnen Individuen an Nachbarformen sich anlebnt. 
Am unmerklichsten und zahlreichsten leiten die ostpreussischen in die 
westsibirischen und diese in die ostsibirischen ubE'r. - Ausser diesen 
Varietaten finden sich a:ls im Ganzen ~eltene Erscheinungen auch Aherra
tionen, namlich vollkommene oder partielle Leucismen (rein wei~se mit 
rothen Augen, Schecke, und normale mit weisser Schwanzspitze, letztere 
am wenigsten selten). Es ist mil' au sseI' den domesticirten Arten kein 
Sltugethier von einer 80 grossartigen Variabilitat seiner Pelzfarbe bekannt, 
als unser EichhOrnchen. 

Del' Verbreitungsbezirk des EiehhOrnchens umfasst, wie theilweise 
aus dem VOl'stehenden bereits hervorgeht, ganz Europa und Nordasien, 
soweit uberhaupt del' Wald sich el'streckt. rm Suden von Europa scheint 
es seltener zu sein als in den nordlicher gelegenen Di~tricten. Dass es 
jedoeh auf den Cycladen und anderen Mittelmeerinseln fehIt, ist vielleicht 
nul' in dem Mangel del' Walder daselbst zu suchen. Nach seiner ganzen 
Organisation ist dieses, unser niedliches ."deutsches Aeffchen· das aus-
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gepragteste Waldthier, liebt den dusteren Nadelholzwald eben. so sehr als 
das Laubbolz und pflegt dort am zabll'flichsten aufzutreten, wo ihm die 
g1'osste Menge seiner Nabrung, Baumsamereien, geboten wird. Diesel' folgt 
es wobl dergestalt, da~s es einem Wandertbiere abnlicb seinen.A ufentbalt 
in Menge wecbselt. 1m Hochgebirge wi I'd seine .Anwesenheit in auifalliger 
Weise durch das Vorhandensein von Zirbelnu~sen regulirt. Solches ist 
vielfach aus derSchweiz bekannt geworden, sowie aus, dem Gouvernement 
.Archangel, in welchem es eben deshalb yom Suden nach Norden und von 
Osten nach Westen zog, berichtet. Eine hierher gehorige 'l'hatsache konnten 
wir auf un serer grossen akademischen Herbstexcursion 1874 in den 
schlesischen Fichtenrevieren beobachten, in denen sich unser 'l'hierchen 
sonst in Menge umherzutreiben pflegt. In dem genannten, ausserst reich en 
Samenjahre waren fast aIle Zapfen von del' Fichtenzapfenmotte, Phycis 
abietella, bewohllt und ohne Zweifel in l<'olge diesel' immensen "\Vurm
stichigkeit derselben jenes verhieben. Wenn zum Beweise flir dessen 
.Auswanderung auch kein sehr e1'hebliche8 Gewicht darauf gelegt werden 
kann, da~s trotz del' vielen spahenden .Augen kein einziges Eichhorn da
~elbst gesehen werden konnte, so war doch die 'l'hatsache, dass am BOllen 
die Reste del' zernagten Zapfen ganzlich fehlten, vollig entscheidend. 
Ungern und nur vel'lockt durch irgend eine Lieblingsnahrung geht. es 
vom Hoch- odeI' Mittelwald in den Niederwald, in Gestl'upp und Gebusch 
hinein, ohne jedoch daselLst standig zu vel'weilen. Das ist z. B. im 
Miinsterlande del' Fall, in dem die zahlreirben Wallhecl.en hliufig Hasel
gebusch enthalten. Nach Niissen erseheint es ja auch gel'll in G11rten. 
Allein sichel' flihlt es sich nul' im alteren Walde und zwar in den starken 
Baumen desselben. Es hupft allerdings nach seiner abgefallenen Nahrung 
oft genug am Boden umher, ist abel' daselbst stets angstlich urn seine 
Sicherheit beso1'gt. .Auf fl'eiem Felde fuhlt es sich . sehr unsieher und 
rennt auch nur wenig beunruhigt eiligst dem nahen GehOlze, von dem 
es sieh nie weit entfernt, zu. Seine Spur am Boden besteht aus vier, je 
zwei neben einander stehenden T1'itten, von denen die weiterspreizenden 
del' Hinterlaufe VOl' denen del' Vordel'laufe ~tehen. Verfolgt erklettert 
es die ~ta1'k;;ten Stamme auf del' vom Feinde abgewendeten Seite und lugt, 
von Zeit zu Zeit inne haltend, hinter denselben he1'vol', his es hoch oben 
eine ,;chiitzende Stelle, einen sta1'ken .Ast, odeI' eine Gabel erreicht, 
woselbst es 8ieh hart aufliegend dl'iickt, odeI' eine dichtbenadelte, bez. 
belaubte Krone, in del' es sich verbirgt. Findet es eine 801che Schub;
stelle hie1' nicht, so flieht es sofort von Krone zu Krone, jedoch im Gegen
satz zum Baumma1'de1' nie seh; we it , bis roll einem ihm zusagenden Ver
stecke. 1m Klettel'll und Springen ist es Meister. Die freiere Gelenkung 
seiner Oberschenkel e1'moglicht ihm ein kopfabwarts ausgefiihrtes Herab
klettel'll am Stamme. Die feinsten Reiser erfasst es mit Sicherheit im 
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SpruI\ge, um an ihnen eine andere Baumkrone zu gewinnen. Sein dicht 
und lang zweizeilig behaarter langeI' Schwanz vermindert als Fallschirm 
das heftige Aufschlagen des Korpers bei einem directen Sprunge aus 
grosser Hohe auf den Boden. So ist es ganz fiir ein Leben hoch oben 
in den Baumen eingerichtet. Hier auch baut es seine zahlreicben, frei auf 
starkeren Zweigen oder im Reisig stehenden Nester aus Reisern, Lauh 
und Rindenfa~ern. Die meisten derselben sind nur unvollendete Bau
anfange. Die wenigen voll£ndeten, in denen es sich hauslich niederlasst 
und auch seine Jungen beherbergt, zeiclmen sich durch besondere Grosse 
und kugelige Gestalt aus. Ein seitliches meist nach Osten gerichtetes 
Loch bildet den Eingang, Laub und Rindenfasern seine Auspolsterung. 
Bei ungiinstigem, stiirmischem, regnerisehem Wetter, sowie auch bei 
strengem Froste, der es freilich nie in Erstarrung versetzt, wohl abel' 
weniger lehhaft, hager macht! kann man es in solchen antreffen. Jedoch 
ruht es auch in BaumhOhlen. Nach vierwochentlicher 'rragezeit wirft es 
zweimal, im Friihlinge und Sommer, drei bis vier Junge, weldle es bei 
verdaehtiger Reunruhigung leicht nach einem anderen Verstecke verschleppt. 
Man findet bereits im Spatherhst, October und November, die einzelnen 
Paare zusammen, wahrend des Winters habe ieh jedoch diese Thatsache 
weniger eonstatiren konnen. Es ist sowohl am Tage,als des Nachts, 
wenigstens in del" tiefen Abenddammerung und beim ersten Morgengrauen, 
munter. Seine Stimme, welehe man hesonders dann hort, wenn sich zum 
Spiel oder in feindlicher Absicht llIehre an den Stammen umherjagen., 
wobei man Gelegenheit hat, ihre staunenswerthe Gewandtheit zu bewundern, 
klingt wie ein unterdriicktes "Duck," das es oft rasch nach einander wieder
holt. Denselben 'ron hOrte ich jedoch auch schon von einem todtlich an
gesehossenen Individium. Wird es arg gereizt, so vernimmt man ein 
gleiehfalls dumpfes Murren. In der Begattungszeit jedoch ertDnt zuweilen 
ein helles Pfeifen, auch hOrt man ausserhalb derselben in seltenen Fallen 
von einelll ruhig auf einem horizontal en Zweige sitzenden einen mehrmals 
in langeren Pausen wiederholten, lauten, gedehnten, wie aus weiterer 
Ferne heriibertonenden Schrei. - 1m Spatherbste tragt es oft Niisse, 
Bueheln, Bicheln und andere Baumsamereien in BaumMhlen, vergisst 
abel' auch spater nicht seHen diesen Vorrath. Sein grosster Feind ist del' 
Baummarder; ein einziger kann in kurzer Zeit einen nicht unbedeutenden 
Waldestheil g1inzlich von den EichhOrnchen saubern. Derselbe verfolgt es 
sogar wohl am 'rage und iiberholt ell trotz seiner verzweifelten Spriinge 
rasch. Aueh del' Hiihnerhabieht sehlagt es vielfaeh. Andere R1tubthiere 
werden ihm nUl' ausnahmsweise gefahrlich. 

Die forstliche Bedeutung des Eichhornchens. 

Der Umstand, da~s ein Nagethier fast ausschliesslich in den Baum-
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kronen unserer Walder 5ein Dasein fristet, dass es mit unzertrennlichen 
Banden an un sere Forsten geknupft ist, muss schon von vorn herein 
Verdacht gegen dassel be erwecken. Berucksichtigen wir uberdies noeh 
den Bau und die Beschafi'enheit seiner Zahne, so zeigen auch ohne ein
gehendere Lebensbeobachtungen seine dreieckigen, an der Spitze nicht, wie 
beim Hasen meisselfOrmigen, sondern grabstichelfOrmigen Nagezahne rpit 
Bestimmtheit an, dass es nicht auf Krauter oder BaumblaUer und Baum
nadeln, sondern auf feste, harte oder harts('halige Gegenstande als Nah
rung angewiesen ist. Die Kaufiachen seiner Backenzli.hne sind ferner nicht 
mit Querblattern oder Schmelzbuchten, sondern, wie etwa auch bei RaUen 
und Mausen, mit Hockern versehen, und Nagethiere mit dieser Zahn
bildung beschrankt'n sich nicht auf vegetabilische Nahrung, sand ern lieben 
auch animalische Kost. Jener Verdacht wird deshalb schon durch ein
fache Berucksichtigung der Zahnbildung des Eichhornchens fast zur Ge
wissheit. Und in der That arbeitet es als Nager so vielseitig und so 
.scbadlich, dass es in· dieser Hinsicht unter allen unsern einheimischen 
Saugethieren, zumal da es ausserdem eben so haufig als allgemein ver
breit.et bei uns auf tritt, die erste Stelle einnimmt. Der beriihrten, von 
ktinem anderen Thiere erreichten VieIseitigkeit seiner Zerstorungen wegen 
seien diesel ben zur besseren Uebersicht unter einzelne Rubriken vertheilt, 
Sie betrefi'en zunachst 

1. Baumsamereien. 

Ohne Zweifel bilden die Waldsamereien und zwar die von harter 
Schale oder anderweitiger barterer Htille bedeckten Samen seine eigent
liche, seine primare Nahrung. Wo diese nicht existirim, da fehlen auch 
EichhOrnchen, wo diese sich in ausreichender Menge find en , da werden 
sie vom ersten Anfange ihrer beginnenden Reife, ja oft schon friiher, 
fort und fort von unserm Nager decimirt. Ob dieselben Laub- oder Nadel
hOlzern angehOren, ob sie nach unserem Urtheil siiss oder bitter schmecken, 
scheint fast vOllig gleichgiiltig. Es beisst sie am Stiele ab, setzt sich mit 
iiber den Riicken geschlagenem Schwanz ziemlich aufrecht auf die Hinter
iaufe und bringt sie mit den Vorderlaufen, wie mit Handchen zum 
Munde und die scharfen Nagezahne ofi'nen rasch die harte Hiille, wobei 
der betrefi'ende Gegenstand erforderlichen Falles fortwl1hrend gedreht und 
gewendet wird. So nahrt es sich das ganze Jahr hindurch, so lange ibm 
diese Samereien geboten und zuganglich sind. 

ZUItachst seien die Nadelholzzapfen erwahnt, deren Schuppen es 
nach den Samen ·zernagt. Der Boden unter den Samenbaumen ist dann 
oft vollig bedeckt mit dies en Schuppenstiicken und den mehr oder weniger 
entblOssten Spindeln. In wahrhaft verwiistender Weise tritt es so in 
allen unseren Fichtenrevieren auf und auch die einzelnen Fichten-
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horst,e, sogar die einzelnen Fichten in Parks und Anlagen weiss es zum 
be sag ten Zwecke aufzufinden. Die dichte schlitzende Benadelung dieses 
Nadelholzes scheint seine Vorliebe flir dasselbe noch zu vermehren. :Fast 

Fig. 15. Fig. 16. Fig. 17. Fig. 18. Fig. 19. 

Fiehte. Weymouthskiefer. 

Fig. 20. Fig. 21. Fig. 22. Fig. 23. Fig. 24. Fig. 25. 

Gemeine Kiefer. Zirbelkiefer. Larche. 

Vom Eichhorn zerfressenc Nadelholzzapfell 1/2 natiirl. Gr. 

die ganze Ernte Iiegt stellenweise zerschrotet am Boden. Von Nord
deutschland bis Oberbayern und Tyrolhabe ieh diese seine Zerstorung 
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iiberall m gleicher Weise und Heftigkeit angetrofi"en. Es geht dabei 
leider nul' zu oft ausserst verschwenderisch zu Werke. Wahrend esnam-

Fig. 26. Fig. 27. Fig. 28. Fig. 29. 

Tanne Meerstrandskiefer. 

Nadelholzzapfen 1/2 nat. Gr. 

Fig. 30. Fig. 31. 

Tulpenbaum. Bergahorn. 

Laubholzsamereien vom Eichorn beschadigt. 

lich an den alten Zapfen die ganze Spindel bis auf die ausserste Spitze 
(Fig. 16), an den jungen, aber reifen, dieselbe his auf die Apophysen und 
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die Spitze (Fig. 11) entblOsst, beisst es aueh die halbwiiehsigen oder doeh 
noeh ,zu unreifen ab, und wirft sie entweder so ohne Wei teres als un
geniessbar zu Boden, oder es maeht nUl' geringe Vel'suehe an il'gend 
einer Stelle, um sie dann gleiehfalls als wel'thlos hinabfallen zu lassen. 
Zur Veransehauliehung moge Fig. 15 dienen, obscbon dieser Zapfen an 
del' linken Seite starker benagt ist, als man es bei Hundel'ten findet. 
Ohne solehe sehr schwaehen Angriffe an so vielen konnte man iiber die 
Ursaehe, wodurch die ganzlieh unverletzten hel'abgeworfen se-ien, in Zweifel 
gerathen. Jedoeh wiirde die allen gleiehal'tige Abbissstelle am Stiele 
schon auf die riehtige Spur leiten. Aueh von Weymouthskieferzapfen 
verniehtet es in ahnlicher Weise eine Menge noeh zu jungel', ganzlieh 
ungeniessharer (Fig. 19), wabrend es an den reifen gleiehfalls fast die 
ganze Spindel entblOsst (Fig. 18). Auf gruppenweise zusammenstehenden 
Weymouthskiefern bleibt meist nicbt ein einziger Zapfen. Von del' 
Tanne finden sieh Eichhornzapfen (Fig. 26 u. 27) seltener; dagegen von 
del' gemeinen Kiefer wiederum in el'sta.unlieher Menge (Pig. 20, 21 u. 
22). Wegen del' sehr festen Schuppen ist in. del' Regel die ganze Spindel 
an ihnen zaserigzerrissen. Dass es nach den Zirbelkieferzapfen ausserst 
liistern ist, dass es sogar nach dem Vol'handensein odeI' Fehlen diesel' 
selnen A ufenthaltsort weithin wecllselt, wurde vorhin bereits bemerkt. 
Wo bei uns in Gartenanlagen dieses alpine Nadelholz Zapfen reift, da 
bleibt, wenn iiberhaupt EichhOrnchen in del' Nahe' sind, kein einziger ver
sehont. Die so benagten Zapfen haben ein gal' fremdartiges Ansehen. 
Die Originale del' beiden gegebenen Figuren stammen (Fig. 24) aus dem 
braunschweiger Forstgal'ten (v. Prof. Hartig) und (Fig. 23) aus Pontresina 
(v. Grafen v. Matusehka). Gleicher Weise werden die winzigen Zapfen del' 
Larche (Fig. 25) und del' sog. Bla u tanne (Abies alba) in grosster 
Mengezerfressen. Bemerkenswerth ist noeh del' Frass an den sehr kraf
tigen, harten Zapfen del' Meerstrandskiefel' (Fig. 28 u. 29), wie ieh 
dergleiehen yom Hrn. Oberrorster Renne (Westfalen) erhielt. Ieh glaube 
nicbt, dass das Eichhorn auch nul' eine einzige Nadelhohal't versehont. 
Tagelang sieht man es bis zur Vel'lliehtung aller odeI' del' besten Zapfen 
in den Kronen von oft nur wenigen Biiurnen. Bei seiner Haufigkeit ist 
so del' ganze samenreiehe WaJdestheil mit diesen Zerstorern besetzt. 
Andere Zapfenfeinde, von Insekten abgesehen, namentlieh einige Vogel, 
die beiden Kreuzsehnabel und del' grosse Buntspeeht, maehen 8ieh dureh 
ahnliche Zerstol'ungen in den Fichten-, Kiefern- und Larehenrevieren eben
falls bemel'klich. Die gegebenen Piguren werden aueh ohne eine nahere 
Besehreibung del' einzelnen, dureh unseren Nager heal'beiteten Zapfen~ 
species den Forstschutzbeamten el'kennen lassen, ob e1' es mit diesem odel' 
einem andel'en Feinde zu thun habe. Auch die meisten Laubholz
samereien werden yom EichhOrnchen in gl'ossal'tiger Weise vel'niebtet. 

Altum. Saugethiere. 2. Auft. 6 
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Zunachst sei eine zapfenahnliche Laubholzfrucht, namlich die des Tul pen
ba Ullles (Lyriodendron tulipifem) den vorigen angeschlossen (Fig. 30), Ich 
fand die sammtlichen Fruchte eines starken Baumes unter del' Schirm
flaehe desselben im Parke des Rittergutes Hulshoff (bei Munster) liegen. 
Obschon die meisten durchaus keine Verletzung zeigten, so konnte doeh 
del' Wind dieselben nicht herabgeworfen haben. Dagegen sprach au sseI' 
anderel1 del' gleichmlissige glatte schade Abbruch oberhalb do~' Insertion 
des BlaHstieles (Fig. 30 deutet die Fortsetzung des Blattstieles durch 
die punktirten Linien an). Durch die seitliche, wenn auch meist 
schwache Benagung mehrerer Zapfen (siehe Pig. links), die eben nul' von 
einem Nagethier herruhren konnte, wurde leieht jeder Zweifel gehoben. 
Nicht so harmlos wie dieses Abschneiden del' Tulpenbaumfruchte wird 
flir die FOl'stwirthschaft das Vernichten von Bucheln und Eicheln. 
Dei Vollmast mag es vielleicht unerheblich sein, ob im Reviere einige 
Hunderttausend keimfahiger Bucheln und Eicheln mehr odel' weniger auf 
den Boden gelangen. Allein schon bei Sprengmast, bei del' sich die Eich
hOrnchen auf den einzelnen Samenbl1umen lange Zeit hindurch hartnackig 
aufhalten, ist ihr Zorst0rungswerk dort, wo del' Wirthschafter zum Zweck 
del' natiirlichen Verjungung des Revieres sehnslichtig auf das Eintreffen 
eines nicht gerade haufigen Mastjahres wartet, schon recht fuhlbar. Bei 
gel'inger Mast kann die Jahr auf Jahr erneuerte starke V orlllinderung 
derse1ben gleichfalls nUl: von erheblichem Schad en sein. Kaum sind die 
Bucheln halbreif, so sitzt del' Feind in del' Krone und bis in den Winter 
hinein fallen tliglich ~Iassen von Hullen und Sehalen zu Boden. Dieser 
bedeckt sich dann allmlihlich derartig mit denselben, dass es oft zweifel
haft sein kann, ob noeh irgend eine nennenswerthe Al1zahl gesunder 
Samen den Boden erreicht. Ieh habe noch im verflossenen Herbst hier 
bei Neustadt solche Thatsaehen vielfaeh zu beobaehten Gelegenheit gehabi.. 
Aehnliches ist bei den Eicheln del' Fall, obschon das Eichhorn im Allge
meinen die Bucheln den Eicheln vorzuziehen scheint. Sogar die Bucheln
und Eicheln s a ate n werden nach llingst begonnener Keimung von ihm 
ruinil't. In den "Krit. Bl1itt." (Bd. 29) bemerkt damals schon Pfeil: ~A;n 
gefahrlichsten ist es (das Eichhorn) in den BuchensamenschHtgen und auf 
den Buchensaatkampen zu del' Zeit, wo die Buchen keimen und aufgehen. 
Ein eimigcs EichhOrnchen kann in die5er Zeit durch Abbeisse'n del' 
K 0 t Y 1 e don en. welche sie sehr lie ben, eine grosse Menge Pflanzen zer
storen." Bd. 31 bel'ichtet er libel' die Beschlidigungen del' Eichen- und 
Buchensaaten durch diesen Nager 1852 im NeufJt1tdter Forstgarten. Es 
schal'rte die gelegten Eicheln aUH, sogar bei jungen Eichenpflanzen und 
zwar bei sol chen , die von del' Fl'lihjahl'ssaat herrlihrtel1, selbst, wenn sie 
schon ihl' volles Laub hatten, noch gegen Anfang Juni. Wohl 8 bis 
lO EichhOrnchen zogen sich nach diesel' Saat hin, grubeu die Pflanzen 
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vollstandig aus und bissrn auch die Wurzein davon ab, um sie zu ver
zehren. Diese alten Klagen Pfeils erneuern sich fortwahrelld von den 
verschiedensten Seiten. So theilte mil' del' Hr. Oberf. Vollmer (Eggesin, 
Pommel'll) mit, dass in seinem Revier ~ein Buchenkamp von 20 DR. 1871 
im Friihlinge gesaet durch EichhOrnchen vollstandig vernichtet" sei, und 
unser Forster Lassig musste 7 Stuck abschiessen, um seine Eichenplatze
saat zu retten. Die Eichho1'llchen liefen such end am Boden umher, schienen 
auf den Platzen· nach den Eicheln zu riechen und begannen dann, diesel ben 
aufzuscharren und zu verzehren. Aehnliche Mittheilungen Mnnte ich 
noeh mehre reproduciren. Die vorstehenden werden geniigen, auf den 
Feind und die von ihm dl'ohende Gefahr aufmerksam gemacht zu haben. 
Diese Aufmerksamkeit ist besonders fiir aUe die Fiille wichtig, wenn dem
selben in ungunstigen Samenjahren seine Nahrung in den Kronen del' 
Buume nicht oder nul' sparlich geboten wird. Jedoch moge zum Nach
weise, wie ernst die Lage durch das Eichho1'llchen werden kann, noch die 
betrefl'ende Mittheilung, welehe del' .Forstmeister Liebmann in del' 15. Ver
sammlung des Thuringischen Forstvereins (1875) gemacht, hier eine Stelle 
finden: ,,18.72 wurden in den Revieren des Forstdepartements Sonneberg 
mit einem Aufwand von 600 Gulden ausgefiihrte Buchen- und Tannen
saaten in allen Bestanden erheblich durch EichhOrnchen beschadigt, be
sonders erstere. Die Thiere kratzten den Samen mit den Vorderlaufen 
aus den Rillen und verzehrten ibn. Es sind ungefahr 2/3 del' Saaten 
vernichtet worden und kann del' dil'ecte Schaden auf 300 bis 400 Gulden 
veranschlagt werden. Die verschont gebliebeJlen Saaten hatten ein vor
ziigliches Gedeihen. Nachdem die Vertilgung. del' EichhOrnchen amtlich 
angeordnet worden war, sind viele derselben iiber dem Zerstorungswerk 
geschossen worden . • Im Ganzen wurden yom September 1872 bis 1. April 
des laufenden Jahres 1143 Stuck erlegt und mit 133 Gulden 21 kl'. ein
gelOst, die Fahne mit 7 kr. Die starke Vermehrung i&t wahrscheinlich 
Folge del' vorhandenen Mast. PrUhel' ist eine derartige Beschadigung 
nicht vorgekommen. U Dass eine solche Menge Eichhol'llchen, die es mag
lich machte, in 21/2 Jahren 1143 Stiick abzuschiessen, die Lage des forst
lichen Cultivateurs el'llstlichst bedrohen kann, liegt auf del' Hand. Jene 
durch die vorhandene Mast veranlasste "starke Vennehrung" wird wohl 
zum grossen, vielleicht grossten Theil im Sinne einer Einwanderung der 
Eichhornchen nach den mastreichen Reviertheilen aus den nmliegenden 
mastarmen Gegenden aufzufas~en sein. Ein solches Verhalten liegt ja, 
wie oben bereits hervorgehoben, ganz in der Lebensweise derselben. 
Andere Samenzerstorungen, wie man sie all iiberall beobachten kann, sind 
freilich ohne erhe1liche wirthschaftliche Bedeutung, jedoch weil del' An
Hug, wenn au nul' von boden beschirmendem Unterholze, merklich be
einirachtigt wird, keineswegs gleichgiiltig. \-Vir haben z. B, hier bei 

6* 
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Neustadt alljahrlich das Schauspiel, dass sich im HerLste in den starken 
Bergahornen am "Brunnen» mehre Eichhornchen wochcnlang aufhalten 
und die Sam en derselben verzehren. Die getheilten leeren Hiillen liegen 
schliesslich fast sammtlich am Boden. Die Beschudigung derselben ist, 
wie Figur 31 zeigt, gegeniiber anderen Verletzungen dieses J<'liigelsamens 
z. B. durch den Kreuzschnabel, der die Hiille seitlich aufbiegt ohne sie 
faserig auf del' Fliiche zu zerreissen (S. "Pordzoologie II., pag. 127 »), oder 
durch den Kernbeisser, der sie scharf zer~chncidet, gam: charakteristisch. 
Unser Nager befindet sich ferner Monate lang in den samentragenden 
Hainbuchen und verzehrt daselbst unzahlige Niisschen. Hier iot sein 
Frass von dem des Kernbeissers, der dieselben glatt in ihre beiden Half ten 
zersprengt, an den zackigen, unregelmas~igen Randern del' benagten 
Schalenfragmente leicht zu unterscheiden. Dass das Eichhorn ganz be
sonders Haselniisse liebt, dass es an gelegenen Stell en auch rauberisch 
die W a 11 nus sua u m e besucht, ist allgemein bekannt. Sogar 0 bst zer
beisst es, urn zu dessen Samen zu gelangen. Ein Passus aus den "Mit
theilungen des oberschwiibischen Zweigvereins fiir vaterlandische Natur
kunde 1875 vom Baron v. K6nig-'Varthausen sei al~ Beleg dafnr hier 
wiedergegeben: ,,1m Herbst richten die EichMrnchen in Baumgarten of tel'S 
dadurch Schad en an, dass sie das Obst zermalmen, bloss um zu den 
Kernen zu gelangen. Ein besonde1's grosser und reich tragendel' Bi 1'n
baum unseres Gartens wurde von allen anderen ausgezeichnet; von iiberal! 
her zogen sich diesel ben "heriJei und das kleingebissene Fleisch del' Friichte 
bedeckte buchsiablich zolIhoch den Boden .. ." Del' genannte Herr liess 
dann mit Schonung alIer schwal'zen nul' die roth en - an diesem einen 
Baume gegen zwei Dutzend - abschie~sen. Wo EichhUrnchen in der Nahe 
sind, findet man zuweilen einen Apfel odeI' eine andere·Frucht hoch oben 
zwischen die GabeHiste eines fremden Baumes, z. B. einer Akazie, ein
geklemmt; in ahnlicher Weise auch wohl einen grellfarbigen Hutpilz, z. B. 
l<'liegenpilz. Man wird Bchwerlich irren, wenn man das EichhOrnchen als 
den U 1'heber eines solchen Scherzes anspricht. 

2. F1'uchtlLhnliche Gegenstiinde. 

Die letzte Beme1'kung betl'efi's des einer fieischigen Frucht lthnlichen 
jungen Fliegenpilzes veranlasst mich hier zu del' fel'llcren Mittheilung, 
dass das EichhOrnchen nicht allein, wie man wiederholt beobachtet hat, 
Pilze, sondel'll auch manche anderen Knollen und Auswiichse, wenn sie 
nul' so halbweg nach Baumfriichten aussehen, verzehrt odeI' wenig~tens 

benagt. So berichtet mil' aus dem Rez.-Bez. CoIn der FOl'stvcl'walter 
HI'. Fromm, dass im Herbste 1872, wo die Eichenblattgallen (G..ynips 
scutellaris) Husserst haufig waren, oft drei bis vier EichhOrnchcn auf einer 
Eiche damit beschHftigt waren, die GallHpfel a Lzulesen, sie in del' Mitte 
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1m zerbelsHen und die H1ilften zu Boden zu werfen, so dass die Schirm
tHiche der Baume davon marmorirt erschien. Eine ganz analoge Er
scheinung hatten wir hier bei Neustadt in demBelben, wie namentlieh in 
gl'ossartiger Ausdehnung im verflostenen (1875) .Jahre. Die Eiehhiirnehen 
zerbissen namlieh die massenhaft vorhandenen Pa p p elstj e 19a1l en (Pemphis 
bursarius) und trieben Bieh langere Zeit deshalb in den Chausseepappeln 
(Populus dilatata u. canadensis) umher. Die Untersuchung des vollen 
~lagens bei einem zu dem Zweeke erlegten Individuum erg-ab, dass es 
wil'klieh die Gallenwande und nicht etwa die eingeschlossenen \Volllause 
verzehrt hatte. 

Ansehlipssen mochte iell hier noch die LUweilen auftretende 1iebhaberei 
des EiehhOrnchens fur Eichenkatzchen (mannliche BIuten), obschon 
diesel ben nieht gerade zu den "fmehtilhnlichen Gegenstanden" gehOren 
moehten. Mitte Mai 1872 hielt sich ein solches langere Zeit in einer 
stark bluhenden Eiche Ullsers alten Forstgartens auf. Es wurde zur 
Untersuchung auf seine Nahrung geschossen. Del' Magen rand sieh voll
gepfropft mit del' genannten Elute, untermiseht mit· wenigen Knochen
fragmenten. - Ieh bin uberzeugt, dass es noch eine gl'oO'se Menge anderer 
dergleiehen Gegenstande verzehrt; wo es Rich langere Zeit in den Baum
kronen aufhalt, treibt es U nfug, wenngleich in einzelnen wenigen Fiillen 
unschad!ichen, es ist hierin unbercchenl1al· vielseitig. 

Allen Objecten gegenuber, weIche nicht seine eigentliche Nahrung, 
als welche vorhin die Baumsarnereien bezeiclmet wurden, bilden, zeigt es 
sich in spin em Verhalten uberhaupt nicht gleich - und gesetzlllils~ig. Die 
Thiere tra.gen betrefi's del' Surrogatnahrung stets etwas 1aunenhaftes, 
Ge~etzloses ZUI Schau. Es nehrnen dieselbe nicht aUe Individuen, sondern 
nur einzelne, zuweilen nur ein einziges, und zwal' eben falls nicht uberaU 
und zu allen Zeiten, sondern bald hier, bald dort, odeI' gar nur in einem 
einzigen Jahre. Del' Charakter des UngewOlmlichen, Sporadischen, der 
Ueberraschung ist deshalb diesern ihren Verhalten aufgedruckt. Der Ver
dacht del' Th1lterschaft lenkt sich daher in del' Regel urn so weniger auf 
den eigentlichen Urheber, als man sieh mit dessen Leben vollig vertraut 
wahnte. Das EichhOrnchen nimmt in diesel' Hinsicht wohl die erste Stelle 
ein. Schon die hier unter 2 erwiihnten Thatsachen berechtigen zu diesern 
UHheile, das Folgende wil'd dafur eine Menge von ferneren Relegen 
liefern. Es bleibt jedoch dabei nicht amgeschlossen, dass es manche del' 
secunditren Nahrungsgegenstande anderen gegenuber weit bcvorzugt, dass 
es fur einzelne als fast regelmassiger Zerstgrer erscheinen kann, wahrend 
andere Leistungen als ganz abnol'me Curiosittlten erseheinen. 

3. Baumknospen. 

a) Triebknospen. Das EichhOrnchen vel'zehrt diese Knospen VOl'-
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zugsweise oder vielleicht aU8schlies~lich von Nadelholzern. Es nimmt 
dieselben zumeist in schneeigen Wintern, wenn es sowohl in den Baum
kronen an Siimereien mangelt al:; auch am Boden die herabgefallenen 
ibm unzugltnglich sind, jedoch auch nicht selten noch im Friihlinge al?-. 
llesonders verbeisst es auf diese Weise die jungen Holzer etwa bis zum 
zwanzigjiihrigen Alter. Am meisten leiden darunter -die jungen Fiehten; 
an denen nicht nul' die Gipfelknospen des Stammes, sondern zuweilen· 
auch die der Freilich fiir dasselbe schwerer erreichbaren oberen Quirltriebe 
von ihm abgeschnitten werden. Diese letzte Beschiidigung ist um so 
fchlidlieher, als dadurch das sonst in del' Regelleichte Emporwachsen eines 
kraftigen jiingsten Quirltriebes in die Richtung und als Fortsetzungdes 
Stammes sehr erschwert, odeI' unmoglich gemacht wird. Dieser Frevel ist 
so h1iufig und allgemein, dass hier eine Aufzahlung von einzelnen Be
obachtungell iiberfliissig erscheint. lch habe manehe Anpflanzungen ge
sehen, in denen aueh nicht ein einziger Stamm scine Termina1knospen 
behalten hatte. Weniger haufig solI es die jungen Tannen in del' bezeich
neten WeiRe verbei~sen. Doch aueh hiertUrstehen mil' ganz aufi'allige 
Erfahrungen sowohl aus .der Umgegend von Munster als hier bei Neustadt 
zu Gebote. 1m Ganzen wird jedoch in den mil' nii.her bekannten Gegenden 
die Tanne weit weniger als die Fiebte angebaut und gepflanzt. Aus 
anderen Gegendcn sind die Klagen iiber die~e Eichhornbeschiidigung viel
fach laut geworden. So z. B. berichtet NOl'dlinger iiber dieselbe vom 
Winter 1859/60 aus del' Umgegend von Hohenheim; im Schwan:walde hat 
die 'ranne in den letzten Jahren dadul'ch vielfach gelitten; nach einer 
Mittheilung aus Baden (1847) sind dort im Winter, bmionders abel' im 
J)'riihlinge junge 'l'annen nach Tausenden abgebissen. Nach meinen Be
obachtungen ist bei der Tanne haufig Zwieselbildung die Folge einer 
solchen Verletzung des 'ferminaltriebes. Weniger mochte wohl die Kiefer 
dUl'ch Abbeissen del' Knospen zu leiden haben. 1m April fand ich einst 
den Magen eines Stiickes mit deren Knospen gefiillt; jedoch ha be .ich in 
meiner jetzigen kiefernreichen Umgebung noch nirgends ein solches Vel·
heissen c:turch EichhOrnchen beobachten konnen. Allein Nordlinger be
richtet (Kl'it. BI. 1844, 1.) von solchem; ja in einer Kiefernschonung seien 
die Gipfelschossen in grossem Massstabe abgehiEsen. Vom Winter 1868/69 
berichtet t'erner Vonhausen (Allg. Forst- u. Jagdztg. 1870) aus Baden von 
einer ziemlich bt:deutenden deral'tigen Kiefernbeschadigung durch unseren 
Nager. Dass sith hier urn Neustadt diesel' Frevel nicht zu zeigen iScheint, 
wird in dem stet~ ausreichenden Vol'handensein von Zapfen seinen Grund 
llaben. 

b) Blii tenkno.spen. Auchdiese scheint das Eichhorn nur von Nadel
delhOlzern zu lieben. Da jedoch, wie auch bei dem eben angezogenen 
Berichte von Vonhausen, zu diesem Zwecke die Triebe selbst abgenagt 
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werden, so mogen die betrefi'enden Tbatsachen unter die folgende Rubrik 
zusammengefasst werden. 

4. Trie be. 

In diesel' Hinsicht ist eg· vorzugsweise wiederum die Fichte, welche 
von dem Eichhornehen stark heimgesueht wird. Die Triebe, welche es 
bier absebneidet, sind die dureh die frtiheren tiber ihren F' 32 Ig ... 
Ursprung lebhaft geftihrten Controversen bertihmt 
gewordenen "Absprtinge," denen abel' mit Recht 
die Bezeichnung "Abbisse" beigelegt werden muss. 
Fig. 32 stellt einen solchen ALbiss in 1/2 nat. Grosse 
dar. Das Thierchen schneidet die jtingsten Triebe, 
an denen sich die Knospen der miinnlichen Bltiten 
befindeu, unterhalb des unteren Knospenquirls, selten 
oberhalb desselben ab, begibt sieh mit einem solchen 
wieder auf einen festeren Zweigsitz zurtiek, nagt die 
Knospen aus und lasst dann den Trieb zu Boden 
fallen. So biiuft sich dann unter den betrefi'endel1 
Baumen eine solche Menge von dies en " Absprtingen " 
an, dass man sie oft zu gr08SCl1 Haufen zusammen
harken kann, und zwal' besondel's dort, woselbst sieh 
nur kleine Gruppen altere!" Fichten odel' einzclne 
Horste befinden. Auf dem Kirchhofe bier bei Neu
stadt, suwie an eil1zelnen Stell en unseres Lieper 
Revieres hat diese Besehadigung in wahrhaft gross- Abbiss, 1/2 natiirl. Gr 
artiger Weise auf. Auch Tausende von ausgefressenen Knospen (Fig. 32, 
rechts, natur!. Gr.) liegen getrennt von den Trieben unter del' SehirmfHiehe 
del' Fiehten, w>ihrend die meisten wleher sieh noch au denselben befinden. 
A. Rose theilt ("ZOO!. Garten") Genauel'es tiber die Menge del' Abbisse 
mit, namlieh, dass an drei Stell en , mieh frisch gefallenem Schnee, am 
ersten 'J'age 630, am zweiten 498, und zu einer anderen Zeit 1621 und 
2749 ·solrher ALspriinge ge;\ahlt wurden. Da das EichhOrnchen selbst
redend nul' dann die Triebe abbeisst; wenn sich an' denselben zahlreiehe 
Bltitenknospen befinden, so geht eine solche Besch1Ldigung, welche in del' 
Regel Ende October odeI' Anfangs November beginnt und zuweilen noeh 
bis in den Frtihling hinein fortgesetzt wird, einem Samenjahre vorher. 
Diesel' zeitliehe Zummmenhang war schon Hingst nicht unbeaehtet ge
hlieben und man ersann Zur Erklarung die komische Annahme, dass der 
Baum als Praservativ gegen eine demnaehstige Ueberladung mit Zapfen 
diese Blti.tentriebe vorher abwtirfe, dass letztere "absprangen", und be
zeichnete sie eben deshalb mit dem bel'eits vorhin gebrauehten NaJllen 
"Absprtinge. " Dann sollten es feruer Vogel sein, welche diese Triebe ab-
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brachen, bald Meisen, bald Bergfinken, KreuzEehnauel, Kernbeisser, sogar 
Hakengimpel {Pyrrhul"a enucleator} , oder aber del' Wind sollte sie ab
gerissen haben. Der Wind bricht nun freilich manchen Trieh aus del' 
Achsel, abel' eine sole he oder eine zerrissene Abbl'uchfHiche lasst sich sehr 
leicht von jenem Sehnitte durch die Nagezahne des Eicbhornes unter
scbeiden, und KnoBpen hOhlt doch der Wind nicht aus. Von den genannten 
Vogeln wird keine einzige Art il'gend einen Trieb abbeissen. Wie Jemand 
auf den sibirischen Hakengimpel, diesen seltenen Gast Deutschlands, ver
fallen konnte, ist. vollig rathselhaft. Uebl'igens vermuthete bel'eits 
Bechstein in seiner Jagdzoologie ausser dem Kl'euzschnabel auch das Eich
hOrnchen als Thater, und Spatere haben durch die dil'ectesten Beobach
tungen die Fl'age zum endgiiltigen Austl'age t;cbracht. So bel'ichtet 
(Monatsschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1863) del' Revierforster Leypold: "Am 
23. Februar 1862, 'Vormittags 10 Uhr, kam ieh bei einem Waldbegange 
unter eine an' Waldsaume ziemlich freistehendu 40j:ihrige Fichte, von 
welcher eben ein sog. Absprung herabfJel. Vorsiehti;; unter dem Stamme 
hervortretend, sah ich am vierten Kranw vom Gipfel herd] ganz aussen 
auf einem Aste ein Eichhorn, welches mit den Vorderfiis;cen einen der 
jiingsten Zweige el'fasste und nahe an del' Stelle, wo er an den Ast an
gewachsen war, abbiss. Mit diesem Zweige zog sich das Eichhol'll etwas 
gegen den Stamm auf einen festen Standpunkt zuruck, lUste eine von 
den daran befindlichen Blutenknospen au, nagte ihl'en Inhalt aus und liess 
letztere zu Boden fallen. Gleiches geschah mit den ubrigen am Zweige 
vorhanc1enen Knospen, worauf es den Zweig selbst fallen liess. Waren auf 
die~e Weise von einem Aste die mit Blutenknospen versehenen Zweige 
abgebissen und die Knospen ausgenagt, so sprang das Eichhorn auf einen 
anderen Ast uber. NUl' als die sammtlichen Aeste eines Kranzes ab
gesueht waren, sprang das Eichhorn auf die tiefer stehenden Aeste und 
setzte hier dieselbe ~lanipulation mit einer erstaunlichen Gewandtheit fort. 
Innerhalb 10 Minuten, wahl' end welcher Zeit ieh da~ Eichhorn bcobaehtet 
babe, wurden von demsel-ben ungefabr 30 Zweige abgebissen." Noch ein 
zweites Mal hat derselbe Beobachter das Eichhorn bei diesel' seiner Al'beit 
erta ppt. Wie das erste Mal waren aueh bier die hel'Untergefallenen 
Blutenknospen wie ausgebohrt, "und da iibrrall," fiigt e1' hinzu, "wo 80-

genannte Fichtenabspriinge vorkommen, sich unter denselben auen Bluten
knospen am Boden tinden, welche in ganz gleieher Weise, wie ieh es zwei
mal von EiehhOrnel'n bewil'ken sah, ausgenagt sind, so dUrfte es einem 
Zweifel nicht Hinger untel'liegen, dass die sog. Fiehtenabspriinge lediglich 
den EichhOrnern zuzuschreiben sind." Herr Forstrath Kellner hat gleich
falls diesen Nager seine Arbeit ausfiihl'cn Eehen. Zwei derselben sah er 
von seinem Anstande aus zum Vor8chein kommen. "Sie sprangen fleissig 
auf den lang-en Baumasten hem us, oft bis zur liussersten Spitze, und ieh 
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sah deutlieh, wenn sie in den aussersten Zweigen kurze Zeit verweilt, 
wie sie mit einem Fichtenzweige im Munde mehr oder weniger weit auf 
den Ast zurticksprangen, sich aufrecht setzten, den Zweig mit den Vorder
fiissen haltend, die Knospen ausfrassen und denselben dann als ausgefressenen 
Absprung herunterfallen liessen. Waren sie bis in die aussersten und die 
oft Hlahnenartig herunterhangenden Zweigspitzen vorge~tungen, so konnten 
sie sich nicht halten, sondern klammerten sich mit den Yorderftissen fest, 
liessen den Leib herunterhangen, bis sie mit einem Zweig iill Munde sich 
wieder aufschwangen und das angegebene Manover wiederholten. ~ "Der
gleiehen Beobachtungen," fahrt e1' fort, "habe ieh mehrfaeh und bei hell en 
Abenden auch mit bewafi'netem Auge angestellt, habe abel' nichts Anderes 
gesehen. als das oben beschriebene Verfahren. ~ Er erw1ihnt ferner, dass 
die Absprtinge nur sporadisch sich fanden, unddass an allen die Sam en
knospen ausgefressen gefunden wiirden. Auch nimmt e1' als sichel' an, dasfi 
auch weibliche Samenknospen ausgetressen werden, da er an solchen 
Stammen, auf den en er die EiehhOrnehen den ganzen Winter hausen ge
sehen, stets nur wenige Zapfen bemerkt habe, wuhrend ringsumher die 
Fichten voller Zapfen hingen. Auch Forstmeister Beling bestatigt (Forstl. 
Bl. Neue FoIge 1., 6) das Gesagte, indem e1' n~mentlich besonderes Gewieht 
auf das Ausf1'essen des zart.en Knospeninneren legt und hervOl'hebt, dass 
:lumei~t nur solche Triebe (des Ietzten Jahres) abgehissen wtirden, welehe 
an ihrer Basis einen Kranz von quirlstllndigen (4-7) mannlichen Eliiten 
triigen. Die Sturmabrisse triigen solche intitenknospen nicht, sie seien im 
Gegensatze zu den Abbissen schwuchIicheTriehe und fanden sieh, wo und 
wann sie auftraten, tiberall zerstreut und nicht wie bei diesen, unter 
einigen Baumen geh1iuft, unter andel'll gar nicht. Die~e Bemerkungen 
sind, wie man sich draussen leicht tiberzeugen hnn, durchweg zutrefi'end. 
Eill Zweifel tiber die Entstehung kann nun iIi Zukunft wohl nicht mehr 
ohwalten und das EichhOl'llchen wird von diesem erusten Frevel nicht 
mehl' freigesprochell werden konnen. - Auch tiber das Abschneidell del' 
Tannenhiebe zum Zweck, deren Bliitenknospen zu vel'zehren, find en sich 
einzeIne Mittheilungen. Den Fiehtentrieben gegentiber werden diese, ihrem 
ahweichenden Bltitenstande elltsprechend, tiefer durchnagt. Del' vorhin 
erw1ihnte Forstrath Kellner bemerkt, dass die "Absprtinge" del' 'l'anne 
nicht so regeln:iassig, wie bei den FlChten, abgebissen werden, da die 
mannlichen BItitenknospen nieht gehuuft, sondel'll der ganzen Lange nach 
an del' Unterseite del' Zweige stehen. Eigene Beohaehtungen stehen mil' 
in diesel' Hinsieht nicht zu Gebote. - Gleiches muss ich auch tiber das 
Abschnciden von Kieferntl'ieben durch das EichhOl'llchen bekennen. An 
del' vorhin allegirten Stelle libel' die Kiefel'llbeschudigung durch dasselbe 
in Baden erwahnt jedoch Vonhausen ferner, dass an 1 bis 2 m. hohen 
Stammehen die Triebe 20 bis 40 cm. unter den 'l'erminalknospen dmchllagt 
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selen. Anfangs gingen die Zerstorer nur 801che 1 bis 2 m. hohe Pflanzen, 
spater die hoheren an, und dehnten vom Februar bis MUrz 1870 die Be
schadit;ungen irumer weiter auf die angrenzenden Gemarkungen aus. Die 
knospenlosen Abbisse lagen dicht an den Stammen am Boden oder bingen 
in den Zweigen. Nach langem vergeblichen Versuehe, den Thiiter zu er
mitteln, hat ten dann am 27. Miirz und 3. April die Bemiihungp.n den er
wiinscht.en, Erfolg: - Als Fingerzeig fiir die Tha.terschaft hei etwa vor
kommendem anderweitigen A bbeissen von Baumtrieben sei hier noeh eine 
<lIte lVIittheilung von Peter v, Salis-Soglio au~ Chur reprodueirt. Del' Frevel 
fand in Bern 1824 in den letzten Tagen des Miirz statt, "Man bemel'kte 
niimlich, schreibt derselbe, eines MOl'gens, das8 in einer del' Rosskastanien
Alleen; welche die Plattfol'm del' Miinsterkirche zieren, viele der obersten 
jiihrigen Schosslinge, anstatt sich gerade in die Hohe zn rich ten , welk 
und wie abgeknickt seitwiil'ts herabhingen. Bei naherer Untersuchung 
zeigten sich aIle diese SchOsslinge unten durch einen Querhiss eingeknickt; 
die weiche, griine Schale aber war von da an n8ch der Spitze zu auf
geschlitzt und hing in schmalen Streifen hemh. Del' GUrtner sehnitt die
selLen ab, abel' am folgenden Morgen hingen wiederum eben so viele 
zerknickt hera b.... Von del' GaIlerie des Kircbendaclles als Hinterhalt 
wurde nun auf den Feind gelauert. Kaum fing del' Tag an zu grauen, 
EO vernahm del' aufgestellte Schiitze schon ein knackendes Geriiuoch und 
bald verriethen die schwankenden und nieder~inkenden SchOs~linge den 
Feind, - ein gemeines EichhOl'nchen. Das Thier biss, auf dem Aste 
sibend, znerst nahe iiber dem Auge ein und vel'zehrte dann die gl'une 
Schale des SchOsslings. Da hierbei nun abel' nur wenig herauskam und 
iiberdies noch bei del' Bewegung des SehOsslings ein guter Theil herunter
fiel, so mh si<:h das Thier genothigt, fortwahrend neue Zweige anzug'i'eifen, 
was mit gros,er Schnelligkeit ges<:hah. Dies eine Eichhorn hatte den 
ganzen Schaden angerichtet. Nachdem es geschosben war, hurten'diese 
Baumheschadigungen voIlig auf." - Eine, his jetzt mil' freilich noch 
riith~elhafte Erseheinung, fUr die ich das Eichhornchen noch nicht ver-' 
antwortlich mac]'en kann, moge hier im Anschluss an die vorstehende 
al'ge Beschadigung an Rosskastanien eine kurze Erwahnung finden. Es 
fanden sich nUmlich auf dem Rittergute Hiilshoff bei Munster wied(jrholt 
die in Knospcn stehcnden Bliitentral1ben dieses Baunies abgeschnitten am 
Boden liegend. Die Schnittfl1ichen sprechen, wie ge~agt, nicht gerade fUr 
unseren Nager. Ausserdem zeigt ;,;ich als mogliche Entlastung desselben 
auch die Basis des abgeschnittenen Bliitenstieles aufgescharft. Allein 
andererseits is! cs ~ir aueh nicht moglich geworden, irgend ein anderes 
Thier; Saugethier, Vogel od~r Insect, als muthmassHchen Thliter anzu~ehen. 
VieIleicht vel'anl!lsst diese Erwtihnung eine A ufklarung. 
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5. Rinde. 

Als Forstfrevler erreicht das EichhOrnchen durch sein Rindenschalen 
unstreitig die grosste Bedeutung. In dioser Hinsicht greift es die grosste 
Anzahl der Holzarten an, schadigt in gl'ossartigster und empfindlichster 
Weise, zeigt die verschieclenste Beschadigungsart und tritt diJ,bei so liber
raschend und unerwartei auf, dass cler Forstmann regelmassig durch 
seinen Angriff iiberrumpelt wird. Ein ausserst eingreifender Schad en, 
der sich nach Decennien langeI' Erfahrung nicht erwarten liess, liegt 
plOtzlic.h in grosser Ausdehnung VOl' Augen. Die folgenden Mittheilungen 
mogen dem Forstpel'sonal die alte Warnung: "Videant consules" wmal 
flir den Pall nahe legen, wenn es sich bisher nicht veranlasst sah, das 
Eichhorn anders als wie einen harmlosen belebenclen Schmuck des Waldes 
Zll betrachten, dell) man claflir einige Handvoll Baumsamereien im Jahre 
schon gonnen dilrfe.· Zugleich abel' mogen dieselben dazu dienen, dem 
bctreffs del' Thtiterschaft plOtzlicher Prevel rathlosen Schutzbeamten mog
liehst raseh a:uf clie riehtige Spur zu verhelfen. Zunachst ist es die 
L1irche, welehe mit Vorliebe vom l<Jichhorn theils auf grosseren Strecken 
mehr oder weniger entrindet, theils stellenweise geringelt odeI' gepl1itzt 
wil'd. Vom C.onto desselben absetzen muss ich hier jedoch die glatte Ent
rindung der Spitzen junger Lurchen, wie wIehe spater unter "Rothel
maus" (Arvicola glal·eolus) behandelt und durch Abbildungen zur An
sehauung geuracht wird. Dieser gegenliber tragt del' Eichhornfrass 
btet~ den Charakter des Plumpen, Rohen, Breiten an sich, und wo er an 
jii.ngeren, etwa 15- bis 18jahrigen, selten l{)jahrigen, Larchen, vorkommt, 
welches Alter fUr glm·eolus nach den bisherigen Erfahrungen fast urn das 
Doppelte zu hoch sein mochte, liegen stets die groben Rindenfetzen am 
Boden. Bei einem Mausefrass dagegen finden sich daselbst die amseren 
Rinde'nschichten bez. die Borkentheile fein zerbrockelt. Den Splint greift 
in diesen PitHen keine del' beiden Arten, wenigsten8 das l<JichhOrnchen nur 
zuwcilen, an, so daEs aus N agezahnspuren auf dem nackten Holze eine 
Diagnose nicht entnommen werden kann. Wenigstens verhalt sich dieses 
EO an den mil' his her zugekommenen FrassstUcken. DieRindenbeschadi
gung an jUngeren Larchen im genannten Alter aurch unseren Feind 
scheint recht hliufig zu sein. Ein sehr bemerkcnswerther Fall, del' liLer 
diesel be mir unter BeifUgung del Frassgegenstande vom Obf.-Cand. Herrn 
Zeissig aus Nieder-Gebelzig (KgI'. Saehsen) all! 21. Juni 1873 mitgetheilt 
wurde, muge hier die erste Stelle finden. Die 15- Lis 18jiihl'. Larchen
pflanzung umfasst sauffiartig eine gemischte Kiefern- und Pichtencultur. 
Fast sammtliche Stamme dieses Larchensaumes waren angegriffen. Die 
Frassstellen fanden sich an denjenigen Theilen des Stammes, an denen die 
Rinde noeb glatt, noch nicht mit Borkenschuppen bedeckt war, ungefiibr 
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in einer Rohe von 5 -10 m. An einer einzigen1iirchl! war die. Verletzung 
in ManneshOhe; allein auch hier war die Bedingung del' glatten Rinde 
gegeben. Die Zahl del' verletzten 1iircben belief sich auf etwa 120 bis 
150 SUick. Einzelne gaIlZ frische Entrindungen mus3ten in del' Nacht 
vom 20. auf den 21. Juni vorgenommen seih. Noch nie war dort eine 
d<1!'artige Verletzung beo bachtet. Da dasel bst stets die EichhOrnchen etwas 
in Schranken gehalten waren, so konnen sich nur wenige 1ndividuen an 
diesem Schalen betheiligt haben, ja vielleicht ist, wie' in manchen lihn
lichen Fiillen, nur ein einziges del' Frevler gewesen. 1eh schliesse diesem 
Falle einen ferneren mil' vom FOl'stverwaltel' Fromm (Schloss Ehreshofen 
bei Engelskirchen in der Niihe von CoIn) iiberkommenen Bericht hier an. 
"Das EichhOrnchen richtete hie,' sehr viel~n Schaden an jungen 1arrhen
stammen von 7 -8 m. Hohe, namcntlich an gepflanzten durch Abschiilen 
del' kraftigen griinen Rinde, etwa 1 m. unter dem Gipfel anfangend und 
3 m. abwarts reichend, an, so daBS viele Hundert solche1' gescMlten 
Stiimme abstarben." Spllter horte dort del' FrasB auf, nachdern iibrigens 
eine g1'os~e Menge Eichhornchen geschossen waren. Diejenigen Stamme, 
welche nicht eingingen, hatten dmeh einen Seitenzweig neue IVipfel ge
trieben. Auch in Dayel'll (Kr. DI. 1844, 1) hat es an 15- bis 20jlihrigen 
Larchen- und zwar wrneist 8n dominirenden Stlimmen, plattenweise ge
schalt und unvolldUndig geringelt. Andere 1lirchellschalungen kamen in 
Baden an 10- bis 15jiihrigen Stammen VOl', wobei e~ dieselben bis 5 m. 
hoch stark angegriffen hatte. Die Spuren del' Nagezahne waren hier 
sichtbar. SMrkere 11irchen leiden vielleicht eben so Mufig als die jungen 
sehwacheren Stiimme dllrch sei"n SeMIen. Es greift dieselben etwa' 1 bis 
3 n1. unter del' Spitze, gleiehfalls dort, wo die Rinde noeh nicht zu borkig 
ist, an und platzt und ringelt hier'in del' verschiedensten Weise. Fig. 34 
stellteinen solehen, bereits tlocken geworclenen Stammabschnitt dar. Der
selbe stammt vom Rittergute Hiilshofl." bei n-liinster aus Rinem gemisehten 
kleinen Best.ande von vorwiiehsigen Liil'ehen mit Eichen, E::,ehen und als 
Untei'holz dienenden WeichhOlzern. Schon von fern zcigten die den tibrigen 
Hestand iiberragenden krliftigen 1arehen dmeh ihre vergilbten oder gar 
nadellosen Spitzen in traurigstel' Weise den verhangnissvollen Schaden an. 
Die Stiimrne sind auf mehr oder weniger 3-4 m. geringelt und gepHitzt. 
Aehnliehes ist mil' unteT Zusendung von Proben des Frasses vom ForBt
assistenten Schwabe aus Hasselfelde, und vom Revierforster Mejer mitge
theilt. Aueh im Helrnstadter Revier zeigte sieh dieselbe BescMdigung. 
Hier war nur ein einziges Eichhornchen del' Th1lter, naeh desseu Erlegung 
del' Frevel aufhOrte. Nach Nordlingers Bericht fl'isst es die 11irehenrinde 
in 3-8 em. langen, abel' sehmalen Rindenstreifen und lasst die Rinde auf 
die Erde fallen, bis eine Stelle von del' Grosse einer sehmalen Hand ent
bWsst ist. Dann hUngt es sich so an den Stamm, dass es die entblosste 
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Fig. 33. Fig. 34. 

Kiefer. Larche. 
Vom Eichhiirnclien geschiilt. 
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Stelle almagen odeI' ablecken kann, wobei die schleimige Holzfaser, ilie 
man auch in seinem Magen gefunden, als Nahrung dient. Die Berichte 
uber die Larchenbeschlidigungen sind· uberhaupt unter allen am zahl
reichsten. Bald waren nach del' Allgemeinen Forst- und Jagdztg. (in 
Thuringen 1842) wenige kraftige Stamme etwa 2 m. unter dem lctzten 
Jahrestriebe geringelt, so dass es von un ten aussah, als wenn die Rinde 
mit einem scharfen Messer abgetrennt worden ware, bald gegen 400 18-
bis 20jiihrige Stamme (Febr. 1843) in derselben Weise henagt, bald viele 
20 bis 30 . Jahr alte Stamme streifenweise entrindet, bald nicht bIos 
jungere, sondern selbst 40jiihrige Stalllme arg mitgenommen, so dass viele 
von den ersteren ganz eingingen (Herbeck, sudl. Westfalen 1852, wobei 
bemerkt wird, dass Tannen und Weymouthskiefern verschont blieben), bald 
konnte man in grosser Ausdehnung uberal! trockene Wipfel "ehen, und 
zwar hatten diejenigen Larchenhorste relativ am meisten gelitten, welclJe 
in untergeordneter Ausdelmung zwischen Buchen, E'ichten oder Kiefern 
angebaut waren. Diese Larchen warep. in 2/8 bis 8/4 ihrer Hohe im 
Wipfel, wo del' Durchmesser etwa 4 bis 9 cm. betrug, gep1atzt oder ge
ringelt oder auch uber den ganzen Wipfel hin in eip.er Ausdehnung von 
1 bis 2.m. von Mitte Mai bis Anfan~ Juli, also zur Zeit des Cambiums, 
entrindet. Ein einziges (weibliches) EichhOrnchen henagte in del' besagten 
Weise in einem anderen Faile 36 Stamme. Auch in del' Schweiz hates 
sich durch seine Rindenbeschadigungen an Larchen unangenehm bemerk
lich gemacht (Monatsschrift fur Forst- u. Jagdwesen 1863). "lm Forst· 
bezirk Ragatz namlich, in St. Gallen an del' Grenze vom Canton Grau
bundten, wurden 15- bis 20jiihrige 1..archen im Winter im oberen Theile 
des Gipfels, besonders wenn kein Samenjahr vorhergegangen war, benagt. 
Die Rinde erschien wie vom Hagel zerschlagen, die Nadeln del' beschadigten 
Stellen im nachsten Jahre bekundeten durch eine gelbe Fiirbung den 
Schaden, die Gipfel starben von oben nach unten ab, viele Stamme gingen 
ganz ein.. Durch "tarken Abschuss del' EichhiiI'llchen ward dem Uebel 
gesteuert; als abel' del'selbe durch Sistil'ung des von del" Gemeinde an
fanglich festgesetzten Schussgeldes aufhOrte, stelIte sich die Beschtidigung 
wiedel' ein. Es wird dabei berrlerkt, dass obgleich die Larche hier in 
verschiedener ~Iischung, mit E'ichte, Kiefer, Buche, steht, eben nur sie w 
leiden hatte. 

Ausser del' Larche leide.t besonders stark auch die Kiefer dmch das 
genannte Rindenschalen. Einen derart beschadigten Ort, den zum Ritter
gute Hulshoff bei M.iinster gehOrenden, gegen 40 Hectal' grossen FOl·stOlt 
SundeI'll namlich, habe ich vor 3 Jahren dwas genauer auf diese Be
schadigungen in Augenst:hein genommen. Das Schiilen selbst hatte im 
Winter 1855/56 dul'chaus unvernlUthet bei schneebedecktem Boden statt
gefunden, nachdem der darualige Be~itzer die niedlichen EiehhOrnchen zur 
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angenebmen Belebung des Waldes schon seit Hinger gescbont batte. In 
der Regel waren an den betreffenden Stammen zwei Quirle angegriffen 
und zwar geplatzt .oder gel'ingelt odeI' nul' in scbmalem Streifen, wie an
gerissen, benagt; jedoch zuweilen auch nur einer oder drei, selten vier 
odel' gar fiinf. Von del' Spitze aus gerechnet waren das damals vorzugs
weise der vierte und fiinfte, auch der dritte, selten der secll~te oder 
:::iebente gewesen. Fig. 33 zeigt eillen solchen Kiefernstamm, wie ieh ihn 
bei meiner Anwesenheit dort skizzirte. Die mehrfaeh geringelte und ge
pllitzte Spitze ist tings't vollig abgedorben, am unteren Theile hagen 
zwei Stellen schmale, wie gerissene Liingswunden. Solche Wundenhefinden 
sich vonviegend an der Nordostseite, doch tragt derselbe Quirl nicht selten 
zwei Verletzungen, welche alsdann gegenst.andig zu sein pflegen, oder gar 
drei, die l'egelmassig im Dreieck stehen. Dieselbe Seite desselben Quirls 
zeigt stets nur eine solche Verletzung. Eine fernCl'e Regelmassigkeit ist 
auch in de):" schragen Richtung der schmalen Wunden, von unten recbts 
nacb ohen links, zu erkennen Aus allem diesen scheinen sicb nieht un
wesentliche Folgerungen ableiten zu lassen, dass namlieh die Thierchen in 
sehr kurzer Zeit, etwa wahrend einer und derselben Windrichtung bez. 
gleiehem Sehneetreiben, und zweitens, dasf> sie beim)3eginne del' Morgen
dammerung gefressen haben. Die erstere ist motivirt dureh die vorwiegend 
gleiehe Himmelsgegend der Schadstellen, di(l zweite durch den scbragen 
Vedauf jener Langswunden, die von unteri nacb oben verfolgt in die 
Tageshelle hineinflihren. In anderenFalien sind beide, hier nur gefolgerte 
'l'hatsachen dureh directe Beobachtungen bestatigt. Die 'l'ageszeit eines 
e~folgi'eicben Anstandes zur Erlegung de~ Feindes ist daher das erste 
Morgengrauen. In dem in Rede stebenden Forstorte sind Tausende von 
Stlimmen, in einer gegen 8 Hektar gross en Abtheilung desselben etwa 
die HiHfte, an den am wenigsten besehadigten Stellen gegen ein Drittel 
aller Stamme niehr oder wenigerangenagt. Bei den Durchforstungen sind 
aUf; dem Bestande· selbstredend die am meisten ruinirten Stamme entfernt, 
jedoch zeigten VOl' drei Jahren bei meiner Anwesenheit daselbst ilOCh 
20 bis 25 pet. die alten Verletzungen, unter denen sieb noe11 einzelne, 
wie die Fig. 33 wiedergegebene Skilze zeigt, als N utzholz vollig entwerthete 
Stamme befinden. Auch ist die regelrechte wirthschaftliche Behandlung 
dieses vielfaeh liickig gewordenen Bestandes schwer geschHdigt. - Fremde 
Beriehte und Mittheilungen stimmen mit dem vorstehend gesehilderten 
Frasse iibereini Einige von diesen mogen bier noeh angeschlossen werden. 
So erfahre ieh yom Herrn Forstmei,ter Schimmelpfennig (jetzt in Hannover), 
dass in dem 20- bis 25 jahrigpn gemisebt.en· Kiefern- und Fichtemt.angen
orte des Sehutzbezirks Seedranken, OblilrfOrsterei Rothebude (R.-Bez. Gum
binnen) ein ahnlicher starker Frass im Winter 1851/52 statt fand. 1m 
Herbst und Winter 1855/56 wurden die gegen 2 m. langen Wipfel der 
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Kiefern massenhaft an der Frassstelle, welche et.wa 0,3 m. von Rinde ent
bH:isst wal', gebrochen und lag der Bestand auf fast 40 Hektar von den 
Wipfeln so voll, dass ein nicht unbedeutender Reisereinschlag damit vor
genommen werden konnte. Ein gleicher doch nicht so massenhafter Frass, 
der nur etwa ein Sechstel des Bestandes betraf, fand sich vor 3' Jahren 
bei unserem Nachbarn Hrn. Grafen v. d. Schulenburg (Trampe). Sammt
liehe Einzelheiten, wie sie vorhin bei del' Hiilshofi"sehen Calamitlit namhaft 
gemacht wurden, liessen sich aueh hier leieht constatiren. Eine gleiehe 
Verwiistang ereignete sieh VOl' etwa 6 Jahren in dem ReviertheilMonehs
gut del OberfOrsterei Werder (Rl1gen), wo etwa 10 pOt. der besten, domini
rend en Stamme des 30- bis 40jahrigen Bestandes 2 m. unterhalb der Spitze 
vom EichhOrnchen entrindet warden. Derartige, stets gleichlautende' Mit
theilungen konnte ich noeh wei tel' l'fproduciren, allein die vor"tehenden 
werden zur Oharakterisirung des Schadens geniigen. Wiederholt ist die 
Kiefer auch in mit Fichte odeI' Larche gemischten Bestanden nebst diesen 
beiden Holzarten geschalt. So bemerkte man in Oberschwaben nach den 
Mittheilungen des Forstverwalters Buchholz (Monatsschr. f. Forst- u. Jagd
wesen 1857) 1856, dass in einem 30jahrigen kraftigen Fichtenbestande 
viele Stamme abstanden, deren obere Halfte dem Tode verfallen war. Del' 
abgestandene Theil war steJlenweise entrindet,. und man glaubte an del' 
aufgefundenen Rinde zu erkennen, dass dieselbe vermittelst eines Messers 
abgelOst sei. Erst im Mai des folgenden Jahres, als sich in demselben 
Bestande diesel be Zerstorung an l<'ichten und Fohren wiedel'holte, wurden 
die Thater, EichhOrnchen, entdeckt. Die Fohren waren 15 his 20 Jahre 
alt, die starksten immer von wenigstens 3 m. yom Boden bis zu demzwei~ 
jahrigen Jahrestrieb hinauf theils mehr, theils weniger von del' Rinde ent
blOsst. lYIanehe hatten nur einen, manehe 2, 3, 4. geschalte Pleeken von 
verschiedener Grosse und wieder andere waren ganz geschalt, die zwei
und einjahrigen Triebe aber. nie verletzt. Einige waren €rkennbar auf
warts, andere abwarls (?) geschalt, wobei die Rindenstticke hOchste)1s 5 em. 
lang und 1 cm., mindestens 2, 3 cm. lang und 0, 6 cm. breit waren. Dieses 
Abs~halen fand nul' zur Saftzeit statt. Del' dmch das EichhOrnchen her
beigefUhrte VerluRt belief sich auf ungefahr 200 Stamme. - Aus Bohmen 
ertonen Klagelieder tiber das Platzen dieses Tbieres an Kiefern und Larchen 
(Smoler's Vereinsschr. 1852, 12). Am 2. Juni 1851 zeigte sich namlich 
eine Menge diesel' Baume, welche einen mit Fichten gemischten Bestand 
bildeten, in del' vorhin angegebenen Weise von demselben stark beschadigt. 
Sowohl StangenhOlzer als haubares Holz hatten stark gelitten, die Fichten 
aber waren ganzlich verschont: Past all!l dort abg ~schossenell Individuen, 
deren Magen mit Rinde gefiillt war, waren Weibchen, und die stitrksten 
Beschadigungen fanden sicl! in der Nahe ihrer Nester. - Im Reg.-Bez. 
Trier wurde (Krit. -Bl. 29, 1) die Rinde in den Kronen VOll 20 jahrigen 
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Kiefern, die mit Larchen gemi~cht durch Saat erzogen . waren , stark vom 
EichhOrnchen benagt, die Rinde tbeils verzehrt, theils abgerissen und 
stiickweise herabgeworfen. Die geschalten Triebe starben spater ab und 
del' Hohenwuchs litt erheblicb. Uebrigens Fig. 35. 
wurden auch die Llirchen stark beilchadigt. 
Diese Belege werden geniigen. Kiefer und 
Larche erscheinen ohne Zweifel yom Eich
hOrncben am meisten gefahrdet. An ihnen, 
namentlich an del' ersteren Holzart ringelt es 
zuweilen in Spiral form. Solche "SpiI'al
ringelungen" treten an. del' Larche plump, 
unvol1kommen, mit nur einem odeI' anderen, 
odel' nicht einmal mit einem ganzen Umgange 
auf, odeI' es sind diese Umgange mannigfach 
untel'brochen odeI' unordentlich erweitert. Es 
riihrt dies~s wohl her von den zahlreichen, dem 
arbeitenden Nager hinderlichen Seitenzweigen. 
Dagegen hat man von del' Kiefer so regel
ml1ssig ausgefiihrte, sich in 3, 4, 5, 6, 7 Um
gHngen um den Stamm ziehendeSpiralsch111ungen 
aufgefunden, dass solcheStiicke, in den Cabineten 
aufgestellt, unabweisbar den Verdacht als 
d urch Menschenhand ausgefiihrter K unstproduete 
errcgen, zumal wenn sich in an ·Eichhornchen 
reichen Gegenden Decep.nien hindurch nie eine 
Spur von solchen imhochsten ~Iasse auffaUen
den Frassstiicken gezeigt hat. Unsere Fig. 35 
stel1t ein solches von der Kiefer, Fig. 36 ein 
entsprechendes Larch enfrassstiick un serer Samm
lung dar. AUein sHmmtliche U msti.Lnde, unter 
den en dieselben im Walde sich gezeigt, zer
streuen glinzlich jeden Zweifel an del' TMter
schaft unseres Nagel's. Die StUcke unserer 
akademischen Sammlung verdankt diesel be del' 
Gute des mehrfach genannten Forstl'athes, Prof. 
Dr. Nordlinger. An einzelnen Exemplaren 
konnte e1' die :Spu~en del' Nagezalme no~h er
kennen, was mil' an den hiesigen nicht ganz 
frisch en , zum Theil bereits stark Uberwal1ten 
nicht mehr moglich ist. Wir besit7.en vier 
solch6r Frassstiicke von der Kiefer und mehrci'e 
von del' Lfirche. Die Ringelungen durchlaufen, 
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Waldkiefer. 
Spiralringelung des 

Eich hor n chen s. 
(1/3 natiirl.Grosse.) 
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wie gesagt, 3 bis 7 Umgiinge und .sind fast gleichmas~ig 2,5 em. breit. 
Auf welche Weise das Eichhorn diese Spiralringelungen herstellt, ist mil' 
trotz del' nach den Zahnspuren entworfenen Beschreibung nicht klar, 
namentlich ist schwer einzusehen, wie das Thier, ganz abweichend von del' 
sonstigen Kieferbewegung bt!:im Nagen, in einem, wie angefiihrt wird, un
aURgesetztcn Zuge von circa 4 cm. Lange diese Verwundung des Stammes 
ausgefiihrt haben solI. Fern81'e Beobachtungen, namentlirh ganz frisch 
geringcIte Stiicke welden hoffentlich noch etwaige Unklarheiten zu .besei
tigen im Stande ,ein. - Diese Spiralbander sind zu Dutzenden aufgefunden 

F · 36 und namentlich aus del' Gegend von Rottenlmrg a. N 19. . 

JSpiralringelung des 
Ei eh ho r n e hen s. 

(1/3 natiirl. Grosse) 

1855 eingesandt und in neuerer Zeit nach geWli-
gel' brieflicher Mittheilung von Nordlinger auch 
in Ungarn vorgekommen. 

An del' Pichte 8ch1ilt das EichhOrnchen im 
Ganzen weniger gel'll, ob8chon auch darUber die 
Berichte keincswegs Tehlen. So wird, um del' vor
stehenden Mittheilung noeh andere Thatsachen 
hinzuzufUgen, aus dem badischen Schwarz walde 
unter dem 13. Juli 1863 gemeldet, "dass schon 
rnehrere Jahre, noch nie abel' in dem Masse, wie 
diese~ Friihjahr, in einer fiinf Privaten gehurenden 
Waldparzelle (Fichten) von ca. 38 Morgen viele 
hundert StCimm.e, vom jung-en A ufwuehs an bis 
zur BauholzsUil'ke, von ooen herah dUn- gewol'den, 
und dass es gesehen ist, wie EichhOl'llchen die 
junge zarte ninde in del' Saftzeit l'ingsum ab
schii len und die si\ftigen , blossen Stellen a h
leckell ... " Auch Lei Hohenheim fanden sieh 
quadratische odeI' reehtwinklige ,bald schmalere, 
bald breitere, liingel'e oder kiirzere, unregelmassige 
RindenentblOssungen an diesem Nadelholze, welehe 
dem .Eichhornchen zugeschrieben werden mussten. 
- Scharfer als die Fichte scheint es die Tanne 
zu seMIen. Da mir, wie bei jener Holzart, eigene 
Erfahrungen mangeln, so mogen auch hier fremde 
Angn ben eintreten. In einem hadischen ziemlich 
regelruiis&igen Fichtell-Fehmelbestand mit starker 

U ntermischung ,von Weisstannell, von Hi - his 90 jlihrigem Alter wurde 
Ilruppenweise und in kUrzerem Ahstande an Fichten- und Weisstannen
~t~immen, vorziiglich abel' an letzteren von 3 bis 18 m. Hohe von ohen 
hemb die Rindr zwischen den Aesten, in Zwischenriiumen sogar vollstandig, 
hei denschwacheren stellenweise his zur Hulfte herunter abgeschlilt. Die 
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Gipfel waren schon bei den fl'iihzeitig gesehalten Stlimmen durr, nUl' bei 
den ganz frisch en noeh gl'iin, und am Boden lag eine unzahlige Menge 
Rindenstiickchen von MeRsel'klingenbreite bis zur Lange von 0,15 m. Eine 
weitere desfallsige gl'ossartige Verwustung wird aus der Schweiz von 
dem vorhin bereits als Berichterstatter. genannten Peter von Salis-Soglio 
in Chur gemeldet. Er schl'eibt wortlich: "Vor einiger Zeit ward unsere 
Aufmerksamkeit auf" Aeusserste gespannt und auf ein unbestimmtes 
Etwas gerichtet, welches mit furchtbarer Schnelligkeit unsere Stadi
waldungen am Grusioberg zu verheeren drohte. Die schonsten, im b~sten 
Wuchse begl'iffenen Tannen, zeigten namlich hedeutende, hOchst nachtheilige 
Abschalungen. Bald war del' ganze Stamm rings urn in del' Bl'eite von 
einem cdel' mehreren Fussen, bald nul' ein grosser Fleck an denselben 
und fast immer iiber MannshOhe von Rinde entblosst . " Dieses Ver
derhen nahm mit verheerender Schnelligkeit iiberhand, so dass eine 
officielle U ntersuchung einen Schaden von bereits etwa 1000 Stammen del' 
schOnsten jungen Tannen erg-abo Del' vom .Magistrate auf Entdeckung 
des rrhaters gesetzte Preis veranlasste nach vielen vergebliehen Bemiihungen 
del' vValdaufseher endlich einen del'selhen, die ganze Nacht ohne alles Ge
rjusch auf eine]' 'l'anne zuzubringen. Gegen Morgen horte e1' den unbe
kannten Feind in seiner Ntihe nagen. Endlich gewahrtc er den kleinen 
Baumfrevler, das gerneine EichhOrnchen. Er beobachtete dasselhe, wie es 
sich mit seinen .Nagezahnen ohen in die Rinde hakte,. dann mit den Vor
derfiissen sich ansperrend .. in hedeutendes Stuck Rinde abriss und so 
nach Beliehen seine Arbeit fortsetzte, bei jedem Gerausche schuchtern auf
fahrend. Hierauf nagte und verzehl'te e~ von del' Rinde die innercn Ba~t
~chichten und liess den Rest zu Boden fallen. Ein Schuss des Waldauf'
sehers Wdtete es, und die Untersucbung des ~agens bewies,daRs es 
wirklich den Bast als Nahrung genommen hatte ... " 

Diesen colossalen Rindenschtilungen am Nadelholze stehen die an den 
La u b hoI z ern an Bedeutung weit nach, konnen abel' in einzelnen Fallen 
empfindlich genug werden. Ueber derartige Besch1idigungen an E i.c h ~ n 
hatte del' Obm'forster Griittel' zu Ershausen (Pi'ov. Sachscn) die Giite, 
unter Beifiigung von betreffenden Stammabschnitten, deren einen ]<'ig. 37. 
darstellt, mil' zu berichten, "dass in dem harten Winter 1870/71, wo bei 
stark em Froste del' Boden Monate lang mit einer 0,5m .. hohen Schneelage 
bedeckt war, in einer 30- bis 40jahrigen mit Eichen gemischten Buclwn
dickung auf haftigern BuntsanQsteinboden, sich urn und in diesel' Dickung 
ungewohnlich viele EichhOrnchen spurtell, ohne dass eine Ursache diesel' 
Erscheinllng aufzufinden war. Als die Dickung nach Abgange des Schnees 
wieder zuganglich wul'de, fand sich, dass ein grosser Theil del' einge
mischten Eichen im Wipfel Rindenverletzungen gleich den Pig. 37 dal'
gestellten hug. Gleiche Verletzungen fan den sich alsbald auch an jungen 

7* 
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Eichfln-Lassreideln III den Mittelwaldsehlagen. Die noch deutlichen Zahn
spul'en documentirten den Thiitel' unzweifelhaft. Die. Fl'assstellen fanden 
sich ausschliesslich an del' Eiche und auch nur an den mit ganz glattel' 
Rinde ver3ehen"n Theilen del' Wipfel. Hel'abgefallene Rindenstlickchen 

Fig. 37. 
haben nicht aufgefunden werden konnen. Die Wipfel fliniger 
St1immchen sindabgestorben, die meisten Frassstellen scheinen 
jedoch .ohne anderweitige Folgen fur die SWmme zu ubel'
wallen. Jedenfalls sind breite Ringelungen, wie die obel'~te 

Schadstelle in Fig. 37., fur den Wipfel verderblich. An 
einem del' cingemndten Abschnitte haben sich bereits unter
halb del' Verwundung Wasserreiser gebildet., Andere An
gaben libel' Rindenschalen durch das Eichhorn'chen eritnehmc 
ich del' Literatur. Da daselbst oft libel' die'vel'sehiedensten 
Holzarten gemeinsam vel'handelt wird, so ist eine Theilung 
naen die~en nicht moglich. In del' "Allg. Forst- und Jagd
zeitung" vom Jahre 1826 und 28 findfn sich daruber inter
epsante Berichte. So wurden im Regierungs-Bez. ROln im 
Juni '1825 auf einer Flache von 10 bis 13 Morgen die haf
tig-den und stHrksten Ruchen- und Hainbuchenstangen 
"oft auf Stell en am Stamme von 3 bis 4 Fuss' lang beinahe 
l'Undum in del' Hohe von 20 bis 25 FUES von aUer Rinde 
entbWsst" gefunden. "Die Rinde von Hainbuchen lag in 
Stucken von 6 bis 8 Zoll Lange und 2 Zoll Breite, jene von 
Buchen in kleineI'en, 3 bis 4 Zoll langen und 1 Zoll breiten 
Streifen untel' den Stangen umher, und hatte diesel' Ort das 
Ansehen, als ob hiel' ein Lohschlilen vorgenommen worden 
spi.'~ Auf. den Nagefliichen wurden die Spuren del' Nage· 
zahne deutlich bemerkt. Mit halbem Juli bOrte dies Rinden
schiilen plotzlich auf. Das betreffende Thier wurde tl'otz 
vieleI' Bemuhungen nicht entdeckt; allein da anderweitig bei 
ahnlichen Waldfreveln EichbOrnchen g€ sehen oder gar erlegt 
WUl den, so is't auch libel' diesen Fall wahl aIleI' Z,weifel ge
hoben. - In meiner Heimath wurde nach Bericht des veI'
storbenen Forstmeistel's Borchmeyer, im Juli 1821 in del' 
Gegend von Darfeld (Reg.-Bez. Munster) an mehren zum 
Theil 5 bis 6 Stunden von einander entfernten Orten zu 
gIeicher Zeit eine Erscheinung wahrgenommen, welche Itlan 
friiher nicht kannte und auch spater nicht wiedel' bemerkte. 
Man fand namlich 8- bis 1O~oIlige undgeringere Baume oft 
nul' stellenweise; oft auch bis auf 15, 20 bis 30 Fuss Hohe 

am Starn me hinauf fabt g[inzlich abgeechiilt, so dass auf del' abgeschillten 
Stelle auch nicht eine }<'aser Rinde geblieben war; an einigen geringeren 



Eichhornchen. 101 

StalI)men hatte dieses Loos auch die Zweige bis zu den genugsten Spitzen 
getrofi'en. W 0 H a in b u c Ii en sich befanden, waren vorziiglich diese, sonst 
abel' auch Buchen, Aspen, Weiden, mitunter auch junge Eichen 
angegriffen. Die Rinde fand man meistens in 1 bis 11/2 Zoll breiten Ab
splissen, deren mehre 8 Zoll lang waren, unbenagt unter den Baumen 
liegen. Bei Wei den und Z i tt e I' pap pel n hingen oft Riemen von ge
dachter Breite, welche bis zu 2 Fuss lang waren, noeh am Baume. Sie 
waren meistens von oben nach unten, zuweilen auch umgekehrl, abge
splissen und durch einen horizontalen Biss geH.iset, del' nicht viel breiter 
war als ein starker Strohhalm . .. Die abgescMlten Stell en waren stets 
in vertikaler Richtung, doch kaum bemerkbar, benagt. In einigen kleinen 
Geholzen, beilaufig 15 bis 20 Morg.en, waren an fast 200 Stamme be
schadigt." Herr Borchmeyer konnte aJlerdings selbst den Th1tter nicht ent
decken; allein ein Bauer schoss ein EichhOrnchen beim ScMlen, und del' 
Bruder des Hrn. B. traf mehl'mals EichhOrnchen beim ScMlen an. Auch 
Nordlinger macht uns (Krit. Bl. 1845, 3) mit solehen Eichhornfreveln 
bekannt. Nach ihm zeigte sich im Stadtwald SehOneberg; woselbst 8- bis 
25jiihriger Buchennachwuchs, 25- bis 45jahl'iges Fichten- und Eichenstangen
holz nebst ElChennachhiebhOlzern den Bestand bilden, welcher an eine 6-
bis 15jahrige CultUl' von Fichten, Kiefern und Larchen stiess, eine Menge 
von LaubhOlzern dureh das Eichhorn beschadigt: 8 bis 25 cm. starke 
Stangen von Eichen und Aspen, selten Saalweide, desgl. und bIos in 
leichtem Grade Massholder, noch selteller Bergahorn und EIsbeere. 
Besonders wurden diejenigen Stangen angegangen, welche am 'oN ege standen. 
An den Eichen waren die besch1tdigten Stellen, von denen zerrisseneBastfetzen 
herabhingen, hand breit, die Aspen zeigten plattenformige mehr odeI' weniger 
entrindete Stellcn, oft bis in die Aeste hinein. Die Doppelspuren del' Eich
homnagezahne verlaufen wagerecht und unter kich parallel urn den Stamm. 

Die vorhin ruehrfach erwUhnte Thatsache, dass das EichhOrnchen die 
Rinde mit den Nagezahnen anschneidet, sie dann fasst und von dem Stamm 
abzuziehen sucht, gibt Aufschluss iiber eine sonst schwerlich el'kHil'bare 
Beschadigungsform, welche lebhaft an die durch Spechte erzeugten Stamrn
ringelungen erinnert. In Horizontalreihen stehen Wundcn bei Wunden 
und bedecken so einen grossen Theil eines jungen Stammes. Wlihrend 
abel' bei del' Spech1.arbeit lediglich die glaHen Meisselhiebc des Schnabels 
die Verwundungen bilden, jst hier die Rinde jeder Stelle nach oben hin 
kurz ausgerissen. Allein sie hat sich nicht weitcl' abge16st, del' Abriss iot 
nur sehr kurz. Die sonstigen Enhindungen, bei denen die Rinde stl'eifen
weiseentfernt ist, sind in del' samenarmen Zeit des Cambiums, etwa von 
Mitte Mai bis Juli geschehen; diese abel' konnen nur ausserhalh diesel' 
Zeit stattgefunden haben. Die Rinde hat sich deshalb nicht wei tel' gelOst 
und ris~ somit unmittelbar libel' del' Angl'iffsstelle abo Will das Eichhorn 
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zu dieser Zeit die Rinde in irgend namhafter Menge geniessen, so muss 
es eine mehr oder weniger grossere Platte abnagen. Solche PHitzungen 
find en sich an verschiedenen LaubhOlzern. z. B. Buchen und Hainbuchen, 
stellenweise gar nicht. selten, sie sind bald breit, bald schmal, ja die letzteren 
ziehen sich wohl horizontal um einen Theil des Stammes. Wir besitzen 
vom Hrn. Forstmeister Beling (Seesen) eine instructive -Collection solcher 
Frasstiicke. Manche von solchen schmalen Streifenschiilungen, welehe. wohl 
nur vom EiehhOrnchen herriihren, konnen fast als die (feinere) Arbeit der 
Schlafer, etwa der Haselmaus angesprochen werden. 1e11 muss gestehen, 
dass esmir schwP.1· wird, fUr ein oder anderes Object mit Sicherheit zu 
bestimmen, weiches von den beiden genannten Thieren als Thater ange
sprochen werden muss, zumal wenn die spateren Verwallungsbestrebungen 
des Stammes die ursprUngliche Verwundung undeutlich gemacht hahen. 
Solche geringeren BescMdigungen scheinen iibrigens fiir die Gesundheit 
der betrofi"enen Stamme ohne Folgen zu bleiben .. 

6. V ogelnester. 

Schon anfangs wurde bemerkt, dass die hOckerige Kauflaehe der 
Backenzahne des Eichhornchen mit Sicherheit auch auf animalische Kost 
sehliessen liesse. Die Beobaehtung hat nun diese Vermuthung vollauf 
bestatigt. Es ist der Zerstorer vie-Ier Bruten unserer niitzlichen oder 
doch -angenehmen Waldvogel. Wiederholt hat man es bei dieser Rauberei 
und Morderei ertappt. Von Zeit zu Zeit muss der Existenz der Singvogel 
im Berliner Thiergarten wegen der Ab8Chuss der zahlreich vermehrten 
und dem Publikum .allbeliebten EiehhOrnehen angeordnet werden. Ja 
sogar ein gezahmtes, dem es an der besten und reichlichsten Nahrung 
nicht im mindesten fehIte, todtete bei einem meiner Freunde auf dem 
Taubenschlage eine Anzahl junger Tauben, taglieh eine, und verzehrte die 
Brust derselben. Der Verdaeht der Unthat fiel selbstredend nieht auf 
das vielgeliebte EichhOrnehen, sondern auf irgend eine bose Katze, auf 
Ratten oder Iltis, bis es naeh dem Morde aller iibrigen an der allein 
noeh bis dahin versehonten letzten Taube fressend ertappt wurde. Einen 
sehr interessanten Fall haben wir hier bei Neustadt in unserer Stadtforst 
edebt. Zeitig im . Friihjahre 1868 wurden 100~ aus ausgehohrten Kiefern
stammahschnitten gefertigte Nistkiistchen zum Heranziehen und Vermehren 
der nutzliehen Staare an einzelne Baume in paEsender Lage aufgehiingL 
Noeh in demselben Fl'uhlinge waren sehr viele, im folgenden Jahre aIle 
besetzt und zwar weitaus zumei~t mit Staaren, einige aueh mit dem 
grossen Buntspeeht und Wiedehopf. Allein die Anzahl der Brutpaare 
verminderte sleh schnell von Jahr zu Jahr, his im vorigen Jahre (1875) 
nun noeh etwa "12 bis 15 Kastehen angenommen waren. Bei genauerer 
Untersuehung stellte sieh nur hera us , da.s die FluglOcher fast sammt-
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licher Kasten an ihl'en Riindern so stark au~genagt sind, dass ble dem 
EichhOrnchen den Eingang gestatten. Die sehr deutlichen Zuge del' 
Nagezahne lassen uber den Thater nieht den mindesten Zweifel aufkommen. 
Das Eichhorn hat diese sammtlichen Kasten unO. die Vogelbruten ruinil't. 
Nach solchen Erfahl'ungen fuhlt man sich zu del' Annahme geneigt, daoS 
die sehwaehe Vermehrung derjenigen Hohlenbrutel', deren Plugloch die
oem Bosewicht ohne Weitel'es pasbirbar ist, etw.a Schwarzspeeht, Grun
specht, Blaurake, Hohltaube, aueh Wiedehopf, in seiner Mordsueht ihre 
wahre odeI' doeh hauptsaehliehste Begrundung findet. 

7. Kno chen unO. Geweihstangen. 

Es ist eine allgemeine Erftthrung ,dass abgeworfene Geweihstangen, 
we Ie he langere Zeit im Walde am Boden liegen, sehr oft Rtark, ja llis 
wr ganzliehen Werthlosigkeit benagt werden. Bald sollten Mause, bald 
Marder, bald Fuchse die Thater sein. VI! er aueh nur einiger Massen ge
nauer die defeeten Stellen betrachtet, wird' sich sofort uberzeugen, da3s 
hier von Fuchl'en unO. Mardern durchaus in keiner. Weise die Rede sein 
konne. Diese scharfen parallelen Furcben konnen einzig unO. allein nur 
von einem Nagethier herstammen. Alleiil aueh von den Mausen musste 
ieh absehen. Die Lange unO. Tiefe del' Furehen schloss von vorn herein 
aile kleineren Aden aus. Hochstens konnte ieh, da Ratten bekanntlid1 
tief im Walde nicht leben, an eine sich dahin verirrte Mollmaus (Wuhl
ratte, Arvicola amphibius) denken. Allein diese lebt nieht oberirdiseh unO. 
zudem warder Gedanke absurd, dafs bieh uberall einzelne verirrte Moll
mause find en sollten. Die Aufkliirung braehte mil' eine Zusendung vom 
Oberforster-Candidaten Herrn Zeissig,der in Westpreussen zwei in gam 
derselben Weise angenagte Beinknoehen eines Sehafes (?) hoeh in den 
Borkenritzen einer Kiefer gefunden hatte. Hier konnte nUl' das. Eich
horncheiI del' Urheber sein. Schon fruher haUe ieh yom Forstverwalter 
Herrn Fromm (in del' Nahe von COIn) eine dahin bezugliche, abel' weiter 
nicht verwerthete direete Mittheilung erhalten. E~ war ihm namlich VOl' 
einigen Jahren ein 11/2 Pfund sehwerer Rindsknoehen, von dem FleiRch 
und Knorpel rein abgenagt waren, wie die Zahnfurchen deutlich zeigten, 
von einer 40 m. hohen Fichte fast auf den Kopf gefallen. Auf del' aussersten 
Spitze eines horizontal en Astes sass· ein dem Knochen wehmuthig nac:h
sehendes EichhOrnehen. Naeh solehen Thatsachen ist jener Sehlms betreff~ 
del' benagten Geweihstangen gewiss berechtigt, zu!llal da nul' allein dati 
N agedessin dieses Waldthieres mit diesen Verletzungen ubereinstimmt. 

Dem vOl'stehend aufgefuhrfen langl:n SUndenregister gegenilber ver
,chwindet del' forstliche Nutzen des EichhOrnchens fast glinzlieh. .Alll 
meisten morhte noeh die Aesthetik, welehe sein munteres Wesen unO. 
teine anmuthige Gestalt. in den Wald hincilltragt, zu seinen Gllnsten 
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sprechen. Doch auch von del' praktisch wirthschaftlichen Seite ist es nicht 
so ganz ohne aIle gunstige Bedeutung. So verzehrl dieser Allerwelts
nager im Frtihlinge auch wohl Maikafer. Man findet dann seinen Magen 
mit Fragmenten dieses forstschadlichen Insectes zuweilen angefUllt. Doch 
gehOren auch diese ohne Zweifel"zu seiner Surrogatnahrung, betreffs deren 
er sich nie consequent zu verhalten pflegt. Zudem ist es mehr Nadel
als La.ubholzthiel' und kann auch deshalb nicht als ein erhebliches Gegen
gewicht gegen den Maikafel' angesehen werden. Ich habe im Mai in 
Flugjahren hitufig Eichhornmagen nach ihrem Inhalte untersucht und in 
der Regel keine Spur von diesen entdecken konnen. 

Eine femere Leistung, welche" ihm der Forstwirth als einen Dienst 
anrechnen konnte, besteht in dem zufaUigen Pflanzen von Eicheln. 
Mir stehen fUr Cj.iese Behaupt~ng mehrfache Beobachtungen aus meiner 
frliheren Heimath, dem Miinsterlande, zu Gebote. Man sieht es namlich 
beim Laufen am Boden von einem GehOlz zum andem sehr haufig eine 
Eichel im Maule tragen, die es bei seinem angstlichen, fliichtigen Wesen 
ausserhalb des Waldes, nach einer langeren oder ktirzeren zuriickgelegten 
Strecke, fallen lasst. Man bemerkt ferner, wie es denselben Weg sehr 
haufig in kiirzeren Zwischenraumen wiedei'holt macht. Es ist das die 
Zeit des Spatherbstes, wann es Wintervorrathe zu verschleppen pflegt. 
Aus diesel' Thatsache erklart sich zum Theil die dort gewohnliche Er
scheinung, dass ein ruhig gelegenes Grundstiick, im Gemenge liegend, 
Eichenwald wird. 

Weder sein 1!'leisch noch sein Pelz wird in unseren Gegenden ver
wendet odeI' gar geschatzt, so dass man in dieser Hinsicht von einem 
N utzen, den es uns gewahrt, nicht reden kann. 

Der Waidmann betrachtet das EichhOmchen aufi'allender Weise als 
zur Jagd und ZWal' zur niederen Jagd gehOrend, und bedient sich betrefi's 
desselben auch der Jagd-Kunstsprache: Seher (Augen), Laufe (Beine), Fahne 
(Schwanz), Aesung, asen (Nahrung, fressen). 

A us Vorstehendem erhellt die ausserordentlich grosse forstliche Schad
lichkeit des ]]ichMmchens, sowie die Gefahr. welche dem Forstmanne 
foriwahrend von seiner Seite droht. Es ist absichtlich eine grosse Menge 
von einzelnen 1!'aIlen, in denen es als Forstvel'wtister sich zeigt, zur 
Warnung aufgefiihrt. Die Kenntnissnahme derselben wird den betrefi'enden 
Schutzbeamten tiber die Ungewissheit und Unklarheit betrefi's des Thaters 
bei einem etwaigen Eichhornfrasse hinwegheben. Man wird nicht mehr 
nach einem unbestimmten Etwas im Finstern umhertappen und ansehnliche 
Belohnungen auf EI1tdeckung des Urhebers auszusetzen veranlasst werden. 
Man richte sich sofort bei dem Auftauchen einer solchen Calamitat nul' 
direct gegen das EichhOrnchen und man wird sichel' nul' selten fehl 
greifen. Es ist iiberhaupt praktisch, diesen Zerstorel' nicht zu zahIteich 
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werden zu lassen. Doch ist es, wie friiher bereits bemerkt, oft nur ein 
einziges, meist weibliches Individuum, welches ein bestimmtes Verderben 
anrlchtet, so dass nach dessen Abschuss auch dieses sein Ende erreicht 
hat. Die Tageszeit des erfolgreichen Anstandes auf einen ~olchen Freyler 
ist die erste Morgendammerung. 1m eigentlichen Sommer und im samen
reichen Hel'bste scheint bis jetzt kein EichhOrnchen argen Baumfrevels sich 
schuldig gemaeht zu haben. 

Ausser den eigentlichen EichhOrnchen (Sciurus) mogen hier noeh die 
Flug- und ErdhOl'llchen erwahnt werden. 

Die Flughornchen (Pteromys) zeichnen sich dureh eine als Fall
schirm zwischen den Vorder- und Hinterbeinen befindliche Verbreiterung 
del' dichtbehaarten Korperhaut aus, welche von del' Handwurzel aus dureh 
einen knorhel'llen Sporn gestiit7.t wird. Es sind, nachtliche, nur auf 
Raumen lebende Thiere, welehe am Tage und des Winters in ihren Nestern 
zu ruhen pflegen. Ihre Nahrungbesteht in Baumsamen; uber Holz1e
schadigungen, durch sie angerichtet, rst wenig bekannt geworden. Sie 
finden sieh in den nordlichen Gegenden beider Hemispharen; die noeh in 
Europa yorkommende Art ist Pteromys volans, urn 1/3 kleinel' als, das ge
meine EichhOrnchen, im Sommer liehtbraunlieh, im Winter weisslieh, die 
UIiterseite stets weiss. Sein Vaterland bildet das nordliche Skandinavien 
bis Lithauen. Es bewohnt fast sammtliehe nordisehe Birkenwalder, mit 
del'en Farbe es in seiner Wintel'farbung ganz aufl'allend ubereinstimmt, 
und vel'zehrt ausser allerhand Friichten aueh Rinde und junge Triebe und 
Katzchen del' Birken, sowie auch Pichtenknospen. Auf dem Boden un
behiilflich, zeigt es sich im Klettel'll und namentlieh im Spl'ingen als 
Meister. 

Die Erd-, odeI' wegen ihrer Backentaschen aueh Backenhornchen 
genannt (Tamias), fiihren im Gegensatz zu den I<'lughOrnchen zieselal'tig 
ein aussehliessliches El'dbodenleben, graben sich Rohren und verweilen 
gel'll unter del' Oberflache. Aus"el' den Backentaschen unterscheiden sie 
sich dUl'ch nUl' 4 Backenzahne, rundliche Ohren, einen km'zen, die Korper
lange nieht erreichenden Schwanz, sowie dureh eine scharfe Streifenzeichnung 
auf dem Rucken von den, iibrigen Hornchen. Sie nahren sich yon 
Samereien und legen Wintervorrathe an. Ihre Heimath ist Nordamel'ika, 
Sibiri en und das ostliche Europa. - Tamias striatus. 

Zu den einheimischen eichhornartigen Thieren gehOren noeh die 

Schlttfer, Myoxus. 
Die diesel' Gattung angehorenden Nager verbinden gleichsam als 

Mittelglied die EichhOl'llehen mit den Mausen und werden deshalb wohl 
als eigene Familie aufgestellt. Del' liussere Habitus reicht bei einer Art 
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nahe an das gemeine Eichhorn, zu welcher Aehnlic:hkeit yorziiglich del' 
lange, zweizeilig buschig behaarte Schwanz vieles beihagt, wahrend eine 
andere Species den Namen Haselma us durch ihr Aeusseres rechtfertigt. 
Del' Schadel zeigt keine Postorhitalfortsatze und ntihel't' sich auch durch 
seine allgemeine Gestalt dem del' Mliuse; die Augen naher zusammen
geruckt, als beim Eichhorn; Backenzlihne sind in del' Vierzahl vorhanden, 
ihre Wurzeln scharf abgesetzt, ihre im Alter sieh abschleifenden Kauflaehen 
mit lp,istenartigen {.!uerhOckern besetzt. - Ihrem im Ganzen eiehhorn
artigen Aeussern entspricht ihr Leben. Es sind sam~tlich Thiel:e des 
Waldes und Gebu~ches, welche in den Zweigen vorzuglich klettern und 
springen. Auch in ih1'er Nahrung stimmen sie im Allgemeinen insofern 
mit dem gemeinen Eichhorn ilberein, als auch sie von Baumsamereien, 
Fruchten, Knospen, Rinde und: Thieren leben. Sie gehOren jedoch vorzugs
weise dem Laubwalde und zwar dem jungeren an, sind' weit weniger 
Tagesthiere als das EichhOrnchen, in del' Regel nul' in del' Dammerung 
und des Nachts munter und verfallen fur die hlte Jahreszeit in yollige 
Erstarrung. - Ihr beschrankter VerLreitungsbezirk umfasst nUl" die 
gemlissigten Lander del' alten Welt. 

Amser dem seltenen, kaum noeh in Deutschland auftretendcn 
Baumschlafer (Nyoxus dryas) beherbergen unsere Gegendendrei Arten. 
Ihr nachtliches Wesen, sporadisches und vel'einzeltes Auftreten auf nicht 
leicht zu durchforschendem Terrain, besonders in Waldgebirgen, haben 
eine gewisce Unbekanntschaft und Confundirung betreffs del' einzelnen 
Arten ~1l1d ihres Lebens zur Folge gehabt, so dass die Benennung "Hasel
maus" fast zu einem schwer entwil'rbaren Colledivbegriff geworden i.st. 
Die forstlich sehr interessanten Beschlidigungen, welche mit Recht diesen 
Thierc:hen zugeschrieben wel'den, leiden deshalb bis jetzt an specjfischer 
Ungenauigkeit. Wil' wollen daher unsere drei Arten erst in Kurze be
handeln und dann die ihnen zugeschriebenen Frassstticke naher betrachten 
und zu deuten versuchen. 

1. 0 e r S i e ben s chi ii fer. 
J.1Iyotrus glis L. 

Del' Siebenschlafer, auch unter dem Namen Bilch bekannt, errewht 
etwa ein Drittel del' Grosse des EichhUrnchen8; sein, Schwanz ist in seiner 
ganzen Lunge buschig und unten zWf'izeilig behaart; der weiche Pelz ob~n 
aschgrau, zuweilen mit einem Stich ins Braunliche, unten weiss, um die 
Augen ein etwas dunkler Ifreis. - Erbewohnt die verschieden~ten 

Gegenden Deutschlancis, zumeist jedoch mit Laubholz bewaldete Hug'el
und Gebirgslandschaften, weniger' Obstgtirten. Aus del' Ebene ha be ich 
ibn noch nicht erhalten; wald- oder gar baumlose Ebenen wird er ganzlich 
meiden. In Nordwestdeutschland bekam ieh ihn aus dem Teutobtuger 



Schlafer. 107 

Walde. Hier bei Neustadt scheint er nicht vo1'zukomlllcn, jedoch wird er 
in Pommern gefunden. Die Waldgegenden des gemassigten und sudliehen 
Emopa bilden im Allgemeinen seine Heimath. In den Bitumen bewegt 
er sieh eichhornartig gewandt, und baut dort aueh ahnliehe, oben ge
sehlosBene Nester mit seitlichem Eingange; ruht jedoch auch gern in 
Baum- oder Felshohlen, wohin e1' im Herbste Wintervorrathe trligt. ]l.1eh1' 
als die ubrigen Schliifer geht e1' saftigen Fruchten und dem Ob~te nach; 
man trifH ihn wohl mal bereits am Tage in den Obstbaumen naschend 
an; in Dohnen, welche er gern ausbeert, fiingt e1' sich haufig. Wald
siimereien, namentlich Eicheln und Bucheckern, ve1'zehrt er gleichfalls mit 
Vorliebe, weshalb man ihn ~m h1iufigsten in Eiehen~ und Buchenwaldern 
antrifH, und .plunde1't im FruhIinge die Vogelneste1'. W 0 er in groSSE;l' 
:Menge vorkommt, wie z, B. im sudlichen Krain, wird er schon durch das 
Ve1'zehren del' Buchenmabt forstschiidlich. Er Eeheint sich dann gleich
sam wandernd nach den mastreichsten Orten zu begeben und wird dort 
von den Einwolmern in kleinen Fallen gefangen. Ein einziger Fallen
steller kann wohl in einer einzigen Nacht (bei Tage ve1'halt sich del" 
Siebensehlafer ruhig) an 500 Stuck erbeuten. - 1m Juni soIl das Weib
chen 3-7 ,Junge werfen. - Sein Fleisch galt bei den alten Romem, die 
ihn in "Glirarien" fur ihre luxuriUse Tafel masteten, als LeckerbiiSsen. 

2. Der Gartenschlafer. 
Myoxus quercinus L. *) 

A ueh diese Art ist an ihrer Zeiehnung und Sehwanzbehaarung seh1' 
leieht .-.u erkennen; nur bewirkt die fur sie, wie fur den Siebenschlafer 
nieht ReIten angewandte Benennung "grosse Haselmaus" odeI' gar schleeht
~eg "Haselmaus" einige Confusion. Del' Gartenschlafer ist schwiicher als 
del' Siebenschlafer, del' Schwanz etwas kurzer als del' Kol'per und °nul' an 
del' schwal:zen Endhiilfte abdehend schwachbusehig behaart. Del' Pelz 
erscheint oben rothlieh braun, unten weiss, die Kopfseiten ziert ein die 
Augen einschliessender und sich auf die Halsseite fortsetzender schwarzer 
Sheif; vor und hinter dem Ohr ein weisser, an del' Schulter ein sdnvar
zer Fleck. 

Seine geographische wie topographische Vel'breitung stimmt ungd'ihr 
mit del' des Siebenschlliferr; uberein, obschon man ihn in Osteuropa noeh 
nicht aufgefunden hat. Er scheint im Allgemeinen seltenel' als glis zu 
sein, wenigstens wird er weniger oft erbeutet; ich ~elbst habe ihn einieg 
Mal, z. B. vom Oberf. Renne aus dem gebirgigen siidlichen West
falen aus del' Nahe von Arnsberg vor etwa 12 Jahren, im vorigen Jahre 
vom Ohf'rf. Borchmeyer aus del' Gegend vou Salzlwtten, u. a., dets aUG 

*) lIiyoxus nitela Schreb. 
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gebirgigen Gegenden erhalten. In seinem Betragen und seiner Nahrung 
ahnelt er ebenfalls der vorstehenden Art; er scheint an Gestriipp und 
Niederwald gebunden zu sein. Beirn Laufen werden die verlangelien Haare 
der Schwanzspitze aufiallig ausgebreitet. 

3. Die Has elm a u s. 
Myorru.~ avellanm'ius L. 

Dieses kleine ausserst zierliche Thier, von der Grosse einer Haus
maus mit korperlangem, zweizeilig, abel" nicht buschig behaartem Schwanz 
zeigt auf del' Ober
die Keble ist wt'iss. 

Fig. 38. 

wie Unhirseite eine schone okergelbe Farbung, nm 
I<Jine merkwiirdige Abweichung zeigte ein mir aus 

dem "Egge-Gebirge yom Oberforst. Freih. 
v. Wrede eingesandtes Exemplar. Sein 
Schwanz ist von kaum halber Korperlange, 
buschig, gegen die Spitze lang und si;hwarz
lich bebaart. Es i8t ein werthvolles SUick 
unserer· akademischen Sammlung. 

Die Haselmaus bewobnt das mittlere 
Europa, kommt an manchen Stellen, z. B. 
im siidlichen We8tfalen, mit den beiden 
anderen Arten zusammen, VOl', ist aber 

Gr. weit weniger GebirgsthIer als diese, und 
halt sich ebenfalls lieber in Gebiischen al'3 in Waldern auf. Haselgebiische 
werden von ihr besonders bevorzugt. Ausser den hartschaligen B~um
friichten liebt auch sie weiche Beeren, fangt sich deshalb ebenfalls nicht 
selten in Dohnen. Ihr freistehendes Grasnest findet man an schattige~ 
Stellen im Gebiisch, nicht boch uber dem Boden. BaumhOhlen, unterhohlte 
Baumwurzeln u. dergl. dienen ihr als Winterlager, das nicht selten einige. 
Samereien als WintervolTath enthiilt. - Aueh sieseheint in gewissem 
Grade zu wandern. Herr Oberf. Jasper zu Lamspl'inge hat die Erfahl'ung 
gemacbt, dass sie an Stellen, woselbst sie durchaus keine Seltenheit war, 
spater nicht wieder aufgefunden werden konnte. 

Ringelungen del' Schlafer. 

Man findet bekanntlich stellenweise die Rinde der jungeren HaumE', 
namentlich del' Buchen, stark mit theils freien theil~ scbon verwallten 
Ringelwiilsten versehen, welche von Th. Hartig als unbestimmte Krankheit, 
"Ringelkrankheit" bezeiehnet, spater abel' fast allgemein als Folge der 
ringformigen Benagung der Rinde durch die Haselmaus, oft auch eines 
del' anderen Schlafer angesprochen wurden. 1m Elm habe ieh Hunderle 
solche1' Beschadigungen angetrofi'en, fremde Berichte aus denverschiedensten 
Revielen .timmen fiber die gl'Ossaltige Menge, in del' sie stellenweioe 
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au£treten, uberein. Ueber den Th1iter herrscht noch ein gewisses Dunkel. 
Man findet sich geneigt, aus der Menge der Ringelungen auf die gleich
zeitige Anwesenheit 'von vielen Haselmausen, oder auch umgekehl't, von 
der Anwesenheit diesel' oder jener Schlaferspecies auf deren Thaterschaft 
zu schliessen. So bemerkte mir der Hr. Oberforstmeister Werneburg (Erfurt), 
daEs in der OberfOrsterei Wachtstedt Tausende von Buchen, ja ganze Be
stande geringeIt seien, daselbst aber nur der Siebenschla.fer lebe, waln'end 
im Steiger, woselbst die Haselmaus vorkomme, die Ringel fehIten, hieraus 
also folge, '.lass jener, nicht diese die Ringelungen veranlasse. Trotzdem 
steht fUr die Haselmaus das Ringeln wohl fest, nachdem sie Hrn. Oherf. 
zur Linde. in selnem Zimmer die Fuchsien geringelt hat. Hier ist offen
bar jeder Zweifel ausgeschlossen. 

Zur Aufhellung jenes Dunkels w.ird es fUr die Zukunft dienen, wenn 
wir drei Kategorien der Ringel.ungen unterscheiden: 1) Grobe, meist un
regelmassige Verletzungen, die nur ausnahmsweise scharfe Ringel hilden. 
Meist setzt sich die Riudenentblossung aus StUcken von Spiralstl'eifen und 
breiteren Platzen zusammen. Eine vollstandige Uebetwallung tritt hier 
nicht oder nul' nach langereJ' Zeit ein, die Ueberwallungsrander stossen 
auch nach Jahl'en noch nicht auf einander. Solche grobe Arbeit gehOrt 
nicht den SchliiJern, sondern dem Eichhornchen an. (S. oben, auch Fig. 36) 
2) Ais schroffsten Gegensatz zu dieser erst en Gruppe sind die ringformig 
vel'laufenden, jedoch meist die Stammchen nicht ganz umspannenden Ein
schnitte, ausserst fein, kaum 1 mm. breit. Es sind, wie mit feinem 
Instrumente eingekritzte Horizontallinien, die in weiten Ahstanden von 
etwa 10 cm. und darUber Uber einander stehen. Schon bei der ersten 
Ueberwallung9bestrebung des Stammes stossen hier die Randel' zusammen 
und in spateren Jahren sind nur schwach runzelige, keineswegs abel' dick 
wulstige Ringl1. vorhanden. Ein Messerschnitt wUrde ahnliche Folgen zeigen. 
Die EigenthUmlichkeit dieser Ringel ist von keinem frUheren Bericht
erstatter gewUrdlgt. Es ist erst in neuster Zeit Hrn. Forstllleister Beling 
(Seesen) gelnngen, Uber diesel ben Klarheit zu verschaffen. Nach briefIicher 
Mittheilung, der eine s~hr instructive Collection von Frassstucken gUtigEt 
beigegeben wurde, hat man eine "Hornisse" von einem mit ganz frisch en 
Ringschnitten behafteten Buchenstammchen abfiiegen. sehen. Ich will es 
dahin gestellt sein lassen, ob das Insect wirklich eine Horni~se. oder eine 
andere grossere Wespe gewesen ist. Der bekannte breit platzende Horniss
fras~ an anderen HOlzern (Esche, Erle, Linde, Syringe, Birke) unter
scheidet sich doch etwas stark von diesen feinen Einschnitten. Allein, dass 
letztere nur von einem solchen Thiere, keineswegs aber von einem Nage
saugethiere herrUhren konne, ist mil' nicht im Mindesten zweifel haft und 
wird Jedem elnleuchten, der eine solche Verletzung .genauer. betrachtet. 
Sehr Viele!:>, was als Haselruausfrass in del' Literatur bezeichnet ist, wird 
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Wespenringelung sein. Als Wespenfra~s habe ieh aueh bel'eits in 
tt Forstzool." III., 2 Seite 227 die zahlreiehen Ringelungen an Pappel
schOsslingen bezeichnet, welche man hier so sehr hiiufig findet, obgleieh 
sieh del' Thater noch nieht ertappen liess. 

3) Die dritte Katt'gorie, die wohl unzweifelhaft den Sehlafern, nach 
den Erfahrungen im Zimmer wenigRtens theilweise mit Sicherheit der 
Haselmaus zuzuschl'eiben ist, steht, was die'Breite der Sehnitte angeht, 
zwischen beiden. Statt einer naheren Besehreibung verweise ieh auf 
Fig. 39 (Buche), 40 (Birke),4l (Buche), 42 (Weisserle). 

Fig. 39 zeigt ganz frische, noeh nieht uberwallte Nageschnitte, bei 
Fig. 40 und 41 ist bereits die Ueberwallung bis auf die unterllte Wunde 
links an Pig. 40 vollendet, dagegen enthalt der Fig. 42 dargestellte StamI)1-
abschnitt der Weissel'le eine so grosse Anzahl bis auf den Splint dringender 
Vel'wundungen, da~s hier eine Ueberwallung wohl nie wurde eingetreten 
sein. Von diesel' letzten gar argen Besehiidigung erhielt ieh vom Hrn. Ober
fol'sterkandidaten E'ranz Boden ausTroneeken vier Stuck nebst einem in 
gleieher Weise zugerichteten Absehnitt del' Eberesehe. Sie stammen aus 
einer Hohenlage von 600 bis fas.t 700 m. und stoekten auf Grauwacke. 
"DieWei8sellern, schreibt Hr. B., £eheinen von der Haselmaus besonders 
geliebt zu werden, wenigstens waren die in der Nachbarschaft stehenden 
Buchen, Ahome, Eichen, Wei den nicht bBschadigt; die Weissellern .a bel' 
hatlen dagegen so stark gclitten, dass bei vielen ein Trockenwerden del' 
Wipfel zu erwarten ist." Herr Oherforster Gruttel', durch den wir das 
Fig. 41 dal'gestellte Buchenfrassstuck besitzen, bezeichnet, freilich olme 
Angabeeines GrundeR, den SiebenschHifer als" den Beschadiger. "Das 
Stuck-Buchenholz, schreibt mil' derselbe am 1. Juli 1872 von Ershausen 
(Prov. Sachsen) mit Frassspul'en vom Siebenschlafer ist aus einer etwa 
30jahrigen Dickung entnommen, in welcher jener Nager VOl' 7 bis 8 Jahren 
80 stark gehaust hat, dass an manchen Stellen fast jedes Stammchen ge
ringelt ist. Die Dickung stockt auf humosem Muschelkalkboden an eineru 
lehnen, gegen Westen, Suuwesten m:d Suden abfallenden Abhange und 
wird an den entgegengesetzten Himmelsgegenden durch 15 his 20 m. hohe, 
unzuglingliche und vielfach zerkluftete Kalksteinklippen begl'enzt, Del' 
Buche ~ind Eschen, Ulmen, Ahorne und Weichh1ilzer beigemischt,., 1m 
Besonderen ist anzumerken, dass sich die Frassspuren ausschliesslich an 
Buchen befinden und dass von diesen auch die Stammchen unter 2 cm. 
und uber 7 cm. Durchmesser in Brusthohe verschont geblieben sind." Fast 
muchte ich glauben, es handle sich hier gar nicht urn eine Na.gethier
verletzung, sondern urn die unter 2 erwlihnte Beschiidigung durch eine 
grossere We8pe, deren lndividuen nach jenem wa.rmen Abhange angeflogen 
sind. Jener ubersandte Abschnitt (Fig. 41) spricht kaum fur Verwundung 
durch cin kleines Nagethiei'. Das Pig, 39 abgebildete BuclJenfrass5tuck 
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Fig. 41. Fig. 42. 

Fig. 39. Fig. 40. Buche. Weisserle. 

Rothbuchc. Birke. 

Fig. 43. Birkenrinde. (Natlirl. Gr.) 

Von de r Has elm a u s g e rill g e It. 

Fig. 39 u. 40 % nat. Gr., Fig. 41 u. 42 '/4 nat. Gr., Fig. 43 'i, nat. Gr. 
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ist ohne Zweifel von emem solehen benagt. Fiir das Eiehhornehen ist 
die Arbeit zu fein, fUr eine Wespe viel zu grob. Eine AnzahlBirken
knuppel, welehe unserer Sammlung vom Hrn. Oberf. Jasper (Lamspringe) 
giitigst eingesandt wurden, sind gleiehfalls von einem Schlafer geringelt. 
Fig. 40 steUt ein solches dar. Den directen Beweis lieferten, ausser 
manehen noeh nieht durch die UeberwaUung geschlossenen Wunden, die 
an den Enden del' nieht gesehlossenen Ringel aufgerollten Streifen del' 
llirkeminde, wovon Fig. 43 zwei in naturl. Grosse dargestellt sind. Diese 
tt'agen noeh die winkligen Eingl'iffe del' Nage~ahne (del' obere 8, del' untere 
11 dergleichen) ganz unverkennbar. An ein Insect ist· hier nicht zu 
dep.ken, fUr das EiehhOrnehen ist die Vel'wundung zu klein. Ob es sieli 
dabei abel' um den SiebenschHifer odel' die Haselmaus odel' den aueh wohl 
beschuldigten Gartensehlafer handelt, -wird noeh die Zukunj't lehl'en mUssen. 
Die bereits erwahnte Fuehsienringelungen im Zimmer des Hrn. Oberf. 
ZUl' Linde dureh die Haselmaus lasst VOl' del' Hand zumeist nul' diese 
berUcksirhtigen. Doeh darf ieh einen im Januar 1869· vom Hrn .. Porst
gehUlfen Spegg zu Rothenbuch (Spessart) nebst Frassstucken hierher gc
sandten Bel'ieht Uber die dritte Schlafel'species nicht unberiicksichtigt lassen. 
Derselbe schreibt: "BezUglich. del' Besehadigungen, welche die Eiehelmaus 
(MyoxlIs quei'cinus - Gartensehlafer) im hiesigen Reviel'e veranlasste und 
noeh veranlasst, bemerke ieh, dass soIche an den Buehenstangen und 
Gertenholzern de~ ganzen Revieres ohne Untersehied del' Lage, Exposition, 
BodengUte oder Bestandesbeschaffenheit wahl'genommen werden, massenhaft 
in einigen Waldorten, in einigen mehr vel'einzelt. In del' Regel beginnt 
del' Frass an Buchen von 1 Zoll Durchmesiler bei 3 Fuss Uber dem Boden, 
an starkeren Stangen von 6. bis 9 Zoll abel' erst bei 20 Fuss Hohe und 
wiederholt sieh dann an demselben Stucke in unregelmassigen Abstanden 
oft 30, 50, ja 100 mal. Die grosste Menge del' Thiel'e wurde um daB 
Jahr 1848 beobaehtet, spiiter nahm deren Zahl ab, in Folge dessen aueh 
die Besch1idigungen und jetzt werden letztere nul' seIten mehr bemerkt." 
NordIinger hat Kr. Bl. 1849 u. a. noeh Anderes Uber diese Ringel, z. B. 
aueh an Schwarzerlen und Ahornen, Haseln und Aspen, veroffentlicht. 
(Was er vom Benagen del' Fiehtenzapfen dureh Schlafer be~ichtet, mochte 
ieh dem Kiefernkreuzsehnabel zusehreiben.) AIlein da nirgends auf die 
Breite del' Sehnittsheifen RUeksieht genom men ist, die doeh allein ent
scheid end sein konnen, so konnen wir hier von einer weiteren AufzahIung 
del' einzelnen Beriehte wohl absehen. Naeh AHem, was mil' bis jetzt an 
Mittheilungen und Frassobjecten vorliegt, muss ieh annehmen, dass mehre, 
viellcieht alle drei SehHiferarten sieh in del' beregten Weise bemerklieh 
machen, und dass ferner auch hier, wie beim Eiehhornehen, del' Angrift' 
nicht stets und gcsetzmiissig, sondel'l1 nul' zeit- und stellenweise auftritt. 

Wiehtig ist diese Ring-clung im Allgemeinen nieht. NUl' ausnahms-
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weise werden Stamme dadurch getOdtet, jedoch bei Schneedruek brechen 
manehe an den besehadigten Stellen. 

Das VOll GIoger gegen den Siebensehlafer als Gegenmittel vor
gesehlagene Vergiften desselben dureh bittere Mandeln hat sieh dureh 
Versuche, die an dem Thiere in del' Gefangenschaft angestellt wurden, 
als niehtig erwiesen. Da ihm das Wassel' grosses Bedurfni~s ist, so konnte 
man in dessen Nahe, etwa an den Ufern eines Waldbaches, Bruehes, 
Sumpfes naeh seinen Nestern und Winterlagern suehen lassen, falls seine 
meist indifferenten Beschadigungen es del' Muhe lohnten, Zeit und Ar
beitskrafte darauf 7.U verwenden. 

2. Familie. Biber, Castorini. 

Diese aufi'allend gebante, nul' dur.ch eine einzige Art vertretene 
Familie ist eben deshalb leieht zu charaktel'isiren. Del' gedrungenc in del' 
Mitte be son del's stark entwickelte Korper Hiuft sieh versehmalenld in den 
mittellangen, in seiner Endhalfte besehuppten Schwanz aus. Kopf rund
lieh; Sehnauze stumpf. Augen klein, mit senkreehter Pupille, Stirn flaeh, 
Ohrmuseheln klein, aus dem Pelz nieht hervol'ragend und, wie die grossen 
Nasenlocher, verschliessbar, Stirnbeine ohne seitliehe FOl'tsatze; Nageza'hne 
liusserst kraftig, meisselformig endend, im Quel'sehnitt dreiseitig; Backen
zahne nul' in del' Jugend unten offen mit tief eingreifenden Schmelz
faIt en ; Beine· kUl'LI, Fusse mit stal'ken spitzen Krallen, Hinterfusse mit 
ganzen Sehwimmhauten und unter deren zweitem Nagel naeh innen eine 
nagelahnliehe fast vierseitige Hornplatte. DaR Gehirn ohne Windungen, 
del' Magen stark eingesehnul't. 

Die Biber sind Wassel'thiere, den kaltel'en und gemassigten Gegenden 
del' alten wie neuen VV cit angehOrend. 

Biber, Castor. 

Zahnformel ! ;-}-; del' sehuppige Theil des breiten flachen 

Sehwanzes (Kelle) tragt einzelne feine Harehen, del' ubl'ige Haal'pelz 
dieht, die Wolle aUSSel'st fein, die Grannen grob. Eine Art. 

Der gemeine Biber. 
Oastor fiber. L. 

Nagezahne vorn saffrangelb; die obel'en Baekenzahne nach aussen mit 
drei, nach innen mit einer S(;hmelzfalte, die unteren umgekehl't; die 
Knoehen des Sehadels 8ehr kraftig entwiekelt; die Schwanzschuppen 6- oder 
auch 5seitig, bHlulich blassbraun; Pelzfal'be braun, doeh yom tiefen 

Al tum. Sangethiere. 2. Aufi.. 8 
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Schwarzbraun bis zum hellen gelblichen Braun variirend. Die sonstigen 
kleinen Verschiedenheiten unter den Bibern del' alten und neuen Welt 
begriinden nicht das Recht einer specifischen 'l'rennung, sowie auch die 

Fig. 43. 

~--= -- - -
~-. -

Biberberg auf der l(onigsinsel im Forstrevier Aken. - Oberforsterei 
Liidderitz, bei Elbhochwasscr am 5. Februar 1867.*) 

1m Alluvium und Diluvium aufgefundenen Re8te del' noch lebenden Art 
angehOren. 

") Nach cineI' n'n Ort und Stelle cntworfencn Skizze lneines Freundes Oberf. 
R e nne gezeichnet. Sie stellt den als Zufluehtsstatte bei boher Elbe fur die Biber 
errichteten Berg dar. Der Theil reehts ist von den 5 Bibern, welehe ihn illl 
Februar 1867 als rcttende 1nsel benutzt hatten, mit abgeschllittem311 Weiden
knuppeln bedeckt. 
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Wir haben e~ hier also mit eioem weit vel'breiteten Nagethier zu 
thun. Die Heimath des Bibers bilden die wasserreichen, gemassigten und 
kalteren ·Lander beider Continente, auf del' ostlichen Halbkugel etwa vom 
33~67° n. Br., auf del' westlichen vielleicht um 20 0 siidlichel' l'eichend. 
Den Ebenen giebt er den Vorzug VOl' gebirgigem Terrain, und wrrhlt Val' 

Allem ruhig gelegene, stille Gewassel', ruhige Fliisse, Auslachen, Land
seen u. dergl., zumal wenn sie unmittelbar vom Walde, namentlich von 
Weidicht umgeben sind. In Amerika muss er noch sehr zahlreich leben. 
In London allein kamen von del' Hudsons-Bay-Companie (H. B.) und in 
sonstifl'en Auctionen (S. A.) wahrend del' Jahre 1860 bis 1871 folgende 
Zahlen *) :t.ur Versteigerung: 

Fruhling Herbst zusammen: 
1860. H.B. 70974 19900/ 127454 S.A. 27902 8678 \ 
1861. H. B. 87730 18136( 114131 S.A. 4316 3950 
1862. H.B. 97390 17336 / 124057 S.A. 6418 2913 \ 
1863. H.B. 94559 185921 122307 S.A. 1944 7212 \ 
1864. H.B. 109070 33137 ( 156242 S.A. 2085 11950 
1865. H. B. 8;)664 32026/ 124b88 S. A. 5571 1427 \ 
1866. H.B. 123855 21954/ 150578 S.A. 3426 1345 \ 
1867. H.B. 133123 38208/ 180666 S.A. 6271 3064 \ 
1868. H.B. 107446 39328 ( 152275 S.A. 3080 2421 
1869. H. B. 118782 38633/ 166308 S.A. 1863 7030 \ 
1870. H.B. 90406 32579 ~ 182818 S.A. 45935 13890 
1871. H.B. 152146 34743/ 229322 S.A. 26231 16202 \ 

Somit sind in diesen 12 Jahren III London 1830847, aIm jahrlich 1m 
Durchschnitt libel' 152570 Biberfelle verauctionirt worden, wobei bemer-
kenswerth ist, dass ihre Anzahl durchaus nicht in Abnahme begriffen zu 
sein scheint. In den letzten Jahren kamen im Gegentheil durchschnittlich 
-,-------

*) Mir mitgetheilt von meioem Freunde Bernh. Rotte, Mitinhaber des grossen 
Rauchwaarengeschaftes J. B. Ratte & Sahne in Leipzig. 

8* 
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die grossten Zahlen, im letzten sogar 229322 VOl'. Wenn dieses steigende 
Zahlenverhaltniss auch ZUID. Theil auf zweckmassigerer Anol'dnung del' 
Jagden, Vervollkommnung del' Fangmethoden, Schusswaffen, Instrumente, 
besonder::; del' Netze, beruhen mag, so ist doch in jenen Gegenden an 
eine bedeutende Verminderung oder gar annahel'llde Ausrottun9' des Bibers 
VOl' del' Hand nicht zu denken. Anders verhalt es sich auf del' ostlichen 
Halbkugel, namentlieh in Europa. In Sibiri en lebt er freilieh auch jetzt 
noeh zahll'eich, bevOlkert dort den Ob mit seinen Nebenfliissen, ist abel' 
am Jenisei schon seHener, desgleiehen im Siiden am Caspisehen Meer, am 
Euphrat und an den Bergstromen des Kaukasus, wahrend er in del' 
grossen rrartarei an don dortigen Seen und FIUssen wiederum zahlreich 
vork"mmen soll. In Europa findet er sich in Menge nur in den an Asien 
grenzenden Landel'll, sowie im Norden: an del' Weichsel, sogar bei War
schau und Elbing, besonders an del' Wolga, auch noch an del' Diina und 
Petscbora, in Schweden und Norwegen, woselbst er bis Finnl.and und 
Lappland reicbt. 1m westlichen und mittleren Theiie von Europa wird 
er nul' mehr vereinzelt angetrofl'en. Anders war es noch VOl' einem .Jahr
huudert; in Bayel'll deuten gegen 60 Ortswaftsnamen sein allgemeines 
Vorkommen an und in VVestfalen tragen Dorfer, FlUssehen, Familien einen 
von ihm entlehnten Namen. Del' Cultul', dem forstliehen und okonomischen 
Interesse, sowie del' Gewinnsucbt mlisste er weichen. Nacb Fitzinger 
findet er sich am haufigsten noch iill Siidosten, Iiamentlich in B 0 h m en 
(Moldau, Lugnitz, Neubach, Landbee, Elato, besonders am Rosenburgel' 
Weltteiche bei Wittingau); in Galizien hat ihn Bug und Wisnia noeh 
aufzuweisen, aus Mahren abel', woselbst er 1820 noch zahlreich hauste, 
hOrt man nichts mehr von ihm; in Ungarn ist er an del' unteren Donau 
und an del' serbischen Grenze noch 8ehr bekannt; in Oesterreich noch 
an del' Traun, Donau, Leytha, selbst in del' nachsten Nachbarschaft von 
Wien solI er ab und zu auf den Donauinseln noch geseheiJ. werden. Die 
Donau und deren N ebenfliisse haben ihn sowohl in Oesterreich als in 
Bayern uoeh mehrfaeh aufzuweisen. Er lebt z. B. noeh an del' Iller, 
nicht weit von ihre1' Einmiindung in die Donau, ebenfalls noch an del' 
Salzaeh, woselbst e1' in den dreissige1' Jah1'en noch zahl1'eich vo1'kam, 1848 
noch 9 Stiick gespiirt und in den fiinf':liger Jahren am reehten Ufe1' zwei 
Stiick geschossen wurden, zwischen Laufen und Salzburg. Bei Neu
burg a. d. D. kall;l im Anfang dieses Jah1'hunderts del' Biber noeh mehr
fach VOl' und 1846 und 1853 wurden dort im Marz, April.und Mai uoch 
4 S1iirk e1'legt, 1833 ein Exemplar bei Maxheim am Einflusse des Lech 
in die Donau, 1850 bei Hochstadt a d. D., erbeutet; 1852 war bei Bert
holdsheim noch ein Bau. In Schwaben, namentl. im alten Herzogthum 
Neuburg, waren nach miindlicher NIittheilung des Reg.- und Kreisforst
raths Hrn. Paul' zu Augsburg friiher viele Biber; 1852 wUl'de dort del' 
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letzte gefangen. In Italien lebt er vielleieht noeh am Po, auS England 
ist er schon ~eit 500 Jahren, aus der Schweiz gleichfalls versehwunden 
in Frankreich noch an der Rhone zu finden. In Preussen ist er an 
den meisten FlUssen nicht mehr zu entdecken, aus Sehlesien kommt 
schon seit Ende des 18. Jahrhunderts keine Kunde mehr von ihm, "in 
Mecklen burg wurden 1789 die heiden letzten erlegt, in Westfalen hielt er 
sieh jedoeh bis in den Anfang der funfziger Jahre dieses Jahrhunderts an 
der Mohne, einem Nehenflusse der Lippe, wahrend er an der Lippe selbst 
schon vorher ausgerottet zu sein scheint. Bis 1847 war er an del' Mohne 
noch ganz bekanntj in diesen Jahren wurden noeh 2 Stuck erlegt, und 
1848 noch drei Fahiten gesehen, 1852 del' letzte erschlagen. An der 
Elbe in del' OberfOrsterei LOdderitz (bei Aken) fristet unter dem Schutze 
del' Regierung noch heute eine kleine, jedoch in dem letzten De
cennium in erfreulicher Zunahme begriffene Colonie ihr gefahrdetes Dasein. 
Bis zum jagdverderblichen Freiheitsjahre 1848 bestand diese Colonie aus 
25-30Stiick, da aber sank sie auf6-8; 1865 gab der damalige dortige 
konigl. OberfOrster v. Erdtmann die Zahl auf 15 an, und von dem jetzigen 
Oberf. Herrn v. Uklanski erfuhr ich 1872 in einem 8ehr gefalligen 
Schreiben, dass del' vorhandene Bestand init Sieherheit nul' auf 20 Stuck 
angenommen werden konnte. "Del' Bestand, h€isst es in dem Briefe, hat 
sich mithin in der Zwischenzeit nicht wesentlich vermehrt, was trotz des· 
ziemlich regelmassig eintretenden Zuwach:;es und trotz del' Pflege und 
unbedingten Schonung, welche den Bibern in allen hiesigen fiskalischen 
Jagdrevieren zu Theil wird, doch wohl erkliirlich ist, da bei jedem. Hoch
wasser, namentlich wenn damit, wie fast immer; Eisgang verlmnden, eine 
betrachtliche Amahl der Thiere theils aus Ermattung nach langerem 
Schwimmen ihren Untergang findet, theils auf fremdes Jagdgebiet VBl"

schlagen und hier, als gute Prise, straflos eingefangen und getodtet wird j 
gar nicht zu gedenken der N aehstellungen, denen die Biber auch in fis
kalisehen Jagdrevieren leider n ur zu oft mit Erfolg von unberechtigten 
Handen aus Gewinnsucht ausgeStltzt sind." Bei meiner Anwesenheit in 
Loddel'itz im Sept. 1873 konnte mil' die Anzahl auf etwa 30 Stuck an
gegeben werden, und alII 26. April 1875 theilte mir Herr v. Uklanski 
mit, dass es wohl nicbt zu hoch gegriffen sei, wenn er die Zahl gegen
wartig auf 50 bis 60 Stuck angebe. Es scheint bei aIler Sehwierigkeit 
der genaueren Bestimmung del' Zahl folglieh eine stetige Zunahme der
selben sichel' zu sein. Die dortige Colonie an Elbe' und Saale theilt sich 
in drei Gruppen. 

Der Biber lebt in kleinen Familien friedlieh in enger Gesellschaft im 
und am Wasser, an gesehutzten, ruhigen, holzreicben Stellen, n1ihrt sich 
rneist von weichem Holze und besonders von dessen Rinde und baut siell 
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Starke Eiche, sehr verldeinert. 

Fig. '15. 
Fig. 46. 

Schwaclies 
W eidellstammclic \I 

Weidenstamm, 1/4 natiirl. Grosse. llatiirl. Grosse. 
Yom Bib e r beschllittene S tit 111 III (', 
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zum schiitzenden, dem Lichte entzogenen Ruheplatze entweder im Ufer 
eine Hohle oder im Wasser aus Stammen und Reisern eine Burg. 

Zum Fallen des Holzes dienen ihm seine iiusserst kraftigen Nage
z1ihne, deren Arbeit in stiller Abendstunde odeI' ZUl' Nachtzeit weithin als 
raspeIndes Geriiusch hOrbar ist. Seine Aus- und Einstiege, welche er zu 
diesem Zwecke unternimmt, sind seht" regelmassig. Bemerkenswerth und 
auffallend sind auch seine sog. Rutschen, d. h. diejenigen abschiissigen 
Uferstellen, an denen er das in del' Nahe umher abgeschnittene Holz zum 
Wasser hinschleppt. Sie erinnern in del' Ferne lebhaft an· die Rinnen, in 
denen das Wasser nach heftigen Gewitterregen oder rasch schmelzendem 
Schnee in das ThaI hinabHiuft, doch sind sie nicht vertieft, wie diese 
RinnsaIe, sondern nur nackte, in gerader Richtung hinabfiihrende Schleif
wege. Ohne SWrung bleibt er in derselben Gegend, so dass dort seine 
Anwesenheit sehr bald durch seine H·olzverwiistungen verrathen wird. 
Stammchen und Zweige erscheinen glatt, fast wie mit einem scbarfen 
Messer, die l:ichwachsten jedoch etwas hohl und stets schrag abgeschnitten, 
nur dass man auf der Flache deutlich die Scbnittgrenzen del' einzelnen 
Zahne erkennt. Fig. 46 stent in fast natiirlieher Grosse ein solches ab
geschnittenes Weidenstiimmchen dar. Starkere Stamme von Weichholz 
werden, wie Fig. 45 (Weide 1/4 natiirl, G'rosse) platzweise in verschiedenen 
Parlieen einseitig schriig abgeschnitten, noeh stiirkere zuerst stark an del' 
einen Seite, wohin del' Baum fallen solI, etwa del' Wasserseite, und dann 
sehwijcher· und etwas hOher an del' entgegengesetzten Seite angesclmitten. 
Harle Holzer, namentlieh Eichen, scheinen gleichmassig l"URd umher he
nagt .zu werden, und dieses nicht bIos bei stark en Stiimmen, wie Fig. 4·J, 
sondern auch bei schwacheren. Zwei herrliche Frassstiicke, wele-he mil' 
der Berr Oberf. v: Uklanski fiir unsere biologisehe Sammlung einzu
senden die Giite hatte, beweisen dieses, wahrend eine Anzahl gleichstarker 
WeichhOlzer derselben Sendung, unter denen sich auch das Original fiir 
Fig. 45 befindet, einseitig geschnitten waren. Holzer von Kniippelstarke 
liegen in Menge bei den Bauten umher. Junge Biber sehneiden, wie ich 
.alches in Menge im September 1873 in Lodderitz gefunden, die Ietzten 
Triebe von durchgenagten Weidenruthen in del' Weise ab, als wenn 
Jemand dieselben in 1 oder 2 cm. Entfernung von del' Ruthe mit einem 
Messer schrag nach derSpitze hin entfernt .batte. Ganz iibereinstimmelld 
versicherte mieh das dortige ForstperRonaI, dass das del' Frass del' dies
jahrigen Jungen sei. Ieh muss gestehen, dass ieh nach den Mittheilungen 
in der Literatur iiber die Nahrung des Bibers erwartet hatte, dass die 
,Jungen zarte Rinden dem Holze vorziehen wiirden. WeichhOlzer, besonder~ 

Aspen, Weiden, Erlen, Pappeln, Haseln, Eschen, Birken, ziehen die Biber 
1;i1rterem Holze VOl'. In Amerika sollen sie Magnolia glaltca, F~'axinU8 
a-rilerican,a, Lalt~'U8 Sassafras und verbchiedene slisses Gummi enthaltende 
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Holzarten vorzuglich wahlen. 1m Sommer lisen sic autl! .die WUl'zdn von 
Kalmus, Seerose, Schafthalmen und einigen Schilfarten. Die Illtzten west
falischen Biber hatten nur WeichhOlzer angegrifl'en VOll einern Durch
messer von 4-6, doch aueh 12-15 em. Dass die Biber jedoch in erster 
Linie von del' Cellulose und nicht von del' Rinde odeI' gar von W as~er
krautern sieh nlihren, zeigt ihre ballfOrmige Losung, welche lediglieh aus 
Holzfasern besteht. So wenigstem ist die Collection von lehterer, welchc 
Herr v. Uklanski ftir unsere Sammlung einzusenden die Giite hatte. 
Die Zweige werden in del' Regel von den geflillten Stammen geschnitten, 
und das ganze Material dient ihnen sowohl ZUI' augenblickliehen Aesu ng 
und zum Vorrath fur spiHere Zeiten, be~onders fill' den Winter, wie auoh 
als Baumaterial zur Herrichtung ihrel' W ohnungen. Wenn moglich, wird 
Alles ins Wasiier gebracht und dort an sichen'm Orte verwendet. Diese 
Verwendung lasst sich beim Biber als ausserst scheuem Nachtthiere 
schwer in ihren Einzelheiten geIiau verfolgen. Urn so werth voller er
scheinen deshalb die dUl'ch Prof. Fitzinger mitgetheilten Erfahrungen des 
Berrn Exinger in Wien, welcher 6 Jahre hindurch mit Gluck eine BibeJ'
zucht unterhielt. Na<:h ihm grabt del' Biber 0,5-0,8 m, antel' dem Wasser
Kpiegel eine 2-4, ja 6 m. lange, in ihrem Verlaufe aufsteigende Rohre in 
den Uferabhang und erweitert dieselbe am Ende zu einer weiten, in 
mehrere Abtheilungen oder Kammem geschiedenen Hohle. Bei den er
wahnten letzten westf:Hischen Bibem fuhrte diese Fahrrohre sogar 20 bis 
40 Schritte weit yon del' Mohne in die daran stossenden Wiesen -. und 
Weidengrunde j del' Kessel war mit Weiden-, Erlen- und Aspenknuppeln 
fast ganz ausgefullt. A usser dem zu unterst liegenden und wegen des 
Wasserstandes nieht erreichLaren Holze wurde ungefahr ein Fnder Weich
hah aus einer sol chen Hohle befOrdert. Die Oberfiaehe dieses gegen 8 bis 
10 Schritt im Durchwesser haltenden unterirdischen Holzlagers war terrassen
lOrmig, und auf jeder Stufe Lefand sich ein Lager von Schilf und iihnl. 
Vie Bodendecke uber diesem Raume war nul' etwa 0,9 m. stark. Es 
seheinen jedoeh 801che mit abgeschniHenem Holze geftillte Erdbaue alt und 
nUl' im Laufe del' Jahre so stark angeftillt zu seill, Exaete Beobaeh
turrgen von Herm v. Uklanski aus neuster Zeit begrunden diese Ver
muthung. Sie mugen hier im Zusanimenhange folgen. " Einige del' 
hiesigen Biberbaue, welche im Korper des Elbdeiches angelegt waren, 
ruussten zur Verhutung eines Deiehbruches und behufs ihrer Wiederver
nHlung mit festem l<~rdreiehe geoft'net werden. Es fandell sieh dabei "teti-; 
zwei ziemlich vertikai u bel' einander liegende Einfahrtsrohren, die, vom 
Ufer aus ansteigend sit:h in einiger Entfernung von deru~elben zu eineru 
Gange vereinigten, del' weiterhin in einen Kessel von zu weilen uber
raschender Hohe einmundete. Einer diesel' Kessel war (,fl. 1,2 m. hoeh, so 
dass ein erwachsener Arbeih'l' ohne erhebliche Unbequemliehkeit darin 
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Platz fand . .. Die Einfahrtsrohl'en sind so eng, da,s del' Biber sich in 
denselben augemcheinlich nicht urn wenden kann. Jede diesel' Rohren 
enthlilt je nach ihrer Lunge, rneist eine kurze Seitenrohre oder in einigern 
Abstande von einander mehl'el'e salcher, welche sich an ihrem Ende zu 
kleinen Kesseln el'weitern und vielleicht den Zweck haben, als Umwende
stellen odeI' Ausweichen zu dienen, rnogliche1' Weise auch die Versuche 
zm Anlage des Hauptkessels sind, von denen del' Biber abel' nach ge
wonnener Ein~icht von del' Ungeeignetheit del' Lokalitat abgelassen hat. 
Reste aufgesammelter Frassvorrlithe habe ich mit Ausnahme einiger ge
l'ingfiigiger Stucke abgeschnittener Weidenruthen eben so wenig gefunden, 
wie Spuren eines hergerichteten Lagers. Doeh waren die geofi'neten Baue 
sammtlich neueren Ursprungs und wird es in liltel'en, schon Hinger be
nutzten Bauen vielleicht andel'S aussehen." Herrn Exingel's BiberhOhlen 
enthielten in den Kammern reichliche zerbissene Holztheile, und die 
Thiere. sehleppten Weiden-, Pappeln-, Erlen- und EschenknUppel hinein, 
vun deren Rinde sie ausschliesslich lehten. Nie wurde ein Ausgang auf 
die ObeJ-flaehe des Bodens angelegt. Hatten die Biber das UnglUck, dass 
ihnen ihre schwache Zimmerdecke etwa bei starken Regengiissen ein
stUrzte, was den armen Westfalen wohl mal durch einen darnber hinweg
spaziel't'llden Ochsen ocler ein Fuhl',werk begegnete, so wurde sofort mit 
aIle1' Energie an clel' Reparatur gemeinschaftlich gearbeitet: Einige schnitten 
Holzstucke ab und legten sie kreuz und quer Uber den Einsturz, andere 
holten Schlamm aus clem Wassel', vermischten densdben mit Rohr- und 
Graswurzeln, kneteten diese :Masse und wiilzten sie mit HUlfe del' V order
pfoten, des :Mundes und del' Brust an die UnglUeksstatte, belegten dann 
dam it die HolzknUppel und Uberdeckten sorgfrrltig jede vorhandene Oefi'
nung, bis die ReparatUl' vollstandig. ausgefuhrt schien. Auch bei anderen 
Calamitaten wussten sich die Biber ~u helfen. Bei stark steigendem 
Wasser, welches bis in ihren Kessel drang, legten sie eine neue Rohre 
hOher an, bei so stark fallendem Wa8ser, dass del' Eingang frei gelegt 
wurde, eine solche tiefer mit einem Eingange wiederum 0,5-0,8 m. unter 
dem neuen Spiegel. - Del'artige Erclbauten ins Ufel' hinein fUhren die 
Biber stets dort· aus, wo sie nUl' vel'einzelt leben. Ueber jene 20 Elb
biber im Jahre 1872 schl'ieb mil' damals Hr:Oberf. v. Uklanski Folgendes: 
» Von den hiesigen Bibern leben vier einsiedlerisch ohne bestimmten febten 
W ohnsiti:, die Ubrigen familienweise iu 3 bis 6. Eigentliche Colonien, 
namentlich solche Baue, wie sie von amerikanischen Reisenden ge:ochildert 
sind, existiren nieht, auch hat mil' noeh Niemand davon erzahlt, dao-s 
derartige Collnien hier odeI' in del' Nachbarschaft in frUherer Zeit existirt 
haben. Die Baue, alias Burgen, sind von sehl' unscheinbarem Aeussern. 
Ein Haufen clunes Reisig liegt auf dflm Uter, einige FURS in den Wasser
~piegel hineinragend. N ur dati l)el'eits kundige Auge el'kennt es als Wel'k 
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del' Biber. Es verdeckt und iibprdeckt den Eingang zum Bau, del' sirh 
minenartig in mehrere (?) Gange vel'zweigt unter dem Ufer hinzieht." 
1m Herbste des folgenden Jahre~ fand ich es ebenso. Vom Dfer mehrerer 
Auslachen, deren Wasser stark gesunken war, erstreckten sich angehaufte 
Schnittknuppel in Form eines niedrigell, kaulll aus dem Schlamm des ge
sunkenen Wassers mit seinem Hucken sith erhebenden Dammes einige 
Schritt weit. Wer in der Erwartung, kunstliche Bauten hier zu finden, 
hiel"her gekommen ware, wiil"de grundlirh enWiuscht werden. Nichts desto 
weniger ist hier, wenn man will, schon ein Anfang zur Erriehtung einer 
Burg gemaehL Wo dagegen Bt1irkere Colonien wohnen, fiihren sie 801,]he 
wie aueh Damme wirklich aus. Die Damme erstrecken sieh, z. B. an den 
Flussen von Nordamerika, wie mir Augenzeugen mitgetheilt, vom beider
seitigen Ufer schrag in der Richtung des fliessenden Wassers, so dass del' 
Fluss dadureh an beiden Ufern eine Menge todter Winkel, gleiehsam 
Auslachen, erhalt und so mehr und mehr eingeengt wird. Das ,Bauen 
von Burgen hat wahl noeh Niemand im Freien vom Anfange an ,beob
aehten konnen. Herrn Exingers genaue Mittheilung moge deshalb weiter 
unten folgen, obwohl ieh gestehen muss, dass mil' trotz derselben die Art 
und Weise nicht klar geworden ist, wie die Biber ohne eine spenige be
reits vel'senkte Holzmasse die ersten Stamme als aufstehende Pfahle in 
den Boden fest hineinsenkten. Del" Anprall des Wassel"s kann sie aller
dings aueh in del' Freiheit bei diesel' Arbeit wahl nur kaum bel1i~tigen, 
da sie stets ruhige Stellen. Auslaehen, mit dem Strome in Verbindung 
stehende Landseen und dergl. wahlen, allein einen schwimmenden Stamm 
in verticale Lage zu bringen und in den Boden zu treiben, dafiir ha be 
ieh beim Biber mit seinen naturliehen Werkzeugen kein Verstandniss. 
Oder erreicht etwa das fruher bereit;,; herbeigesehleppte und auf einander 
gesehichtete Holz dureh seine Sehwere endlich den Boden und bildet so 
eine, feste und siehere Binfiigungspunkte bildende Unterlage fUr den fol
genden Aufbau? Dann ware aucb erkliirlich, warum die vereinzelt 
lebenden Biber, durch deren zu geringe Arbeit eben keine zu einer solchen 
Fundamentirung erforderliche Menge von Holz aufgehauft werden kann, 
aucb keine Burgen bauen. Dann fanden a'uch jene grossen Damme, 
welche die Biber auffiihren sollen zum Leiten und Stauen des Wassel's, 
darin ibre leichte Erklarung, dass diese nur aus solchem angehauften 
Grundholze entstanden seiell. Die~es erhoht sich dann zum Wasserspiegel 
geflihrt als bequemer Ruheplatz, wie wir es ill! Kleinen ari. dem abge
hildeten Biberberge in del" Elbe hei Lodderitz sehen, durch Aesungsholz 
im Laufe del' Zeit allmahlich zu Htarken. und wei ten Diimrnen. Allerding,.; 
j,auten die Biber in dem Lodderitzer Revier an del' kleinen Nuthe im 
.Jahre 1822 einen Damlll durch Hineinwerf"en vun Zweigen und Schlamm, 
al" del" W aS8erstand so niedrig war, das~ sammtliche U ferrohren frei 
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gelegt waren und unterhalb nur mehl' einige Zoll Wasf'er sich befanden. 
Allein naeh del'selben Quelle sind die Burgen auch nichts anderes als kunstlos 
zusammengetl'agene Haufen von gesehalten Reisel'll und Knfippeln, welche 
spater mit Erde und Schlamm bedeekt werden und den Bibern "nicht zut 
Wohnung, sandel'll nar als Zufluchtsstatte bei Hochwasser" dienen. reh 
bemerke bei dieser Gelegenheit, dass in dem biberreichen Amel'ika Damme 
von 116 m. Lange gefunden warden, welche nm in einem ungemein lan~l'n 
Zeitraum entstanden sein konnen. lint ere Lagen waren mit einer 3 m. 
machtigen Torfschicht bedeckt, welche auf ein Alter von 900 Jahren 
schliessen liess. Der Torf ist an solchen Stellen eine durchaus secundare 
Rildung. Vom Walde tief beschattete Bache werden im Laufe del' Zeit 
durch das stets hineingetragene Holz in eine Kette von Teichen umge
walldelt und die nachste Waldesumgebung durch das ununterbrochene 
Schneiden auf grosse Strecken voHig gelichtet, die einzigen Lichtungen in 
diesen amel'ikanischen lirwaldern. An den Randern diesel" mehr oder 
weniger verbundenen Teiche siedeln sieh raseh Torfpflanzen an, endlich 
entstehen an geeigneten Stellen dort Torfmoore, wo frfiher lirwald war. 
- Die Mittheilungen des Berl'll Exinger scheinen meine Vermuthung 
fiber eine vorhergehende Hoizfundamentirung der eigentliehen Bargen 
nicht zu bestatigen, lassen sie wenigstens in dubio. Es sind folgende. 
lim die Biber fur die erste Zeit des Winters stets mit finem hinreichen
den Vorrathe von Holz und Rinde zu versorgen, wurde alljahdic:h eine be
stimmte Menge gefallter Weiden und Pappeln an die lifer des Teiches 
gebraeht, in welehem sich die Biberzucht befand, und die einzelnen 
Stamme so an den Abhangen des Ufers aufgeschichtet, dass sie zum Theil 
ins Wasser ragten. Vor dem Eintritt der :[{lnte zogen die Thiere die
selben regelmassig wahrend del' Naehtleit an die tieferen SteHen des 
Teiehes, steckten die diekeren und starkeren Stamme in schrager Rich
tung und mit del' Krone nach oben in den Schlamm am Grunde des 
Wassel's und verflochten sie mit den schwacheren Stiimmen, die sie in den 
versehiedensten Richtungen fiher diesel ben legten, Bowie mit den Zweigen 
in einer Weise, dass diesel' Bau einelll verfloehtenen Flosse glich und ein 
so festes Flechtwerk bildete, dass selbst del' starkste Sturm dasselbe 
nic:ht zu zerstoren vermochte. 1m Jahre 1856, wo am 17. November 
plOtzlich die er~te Kalte eintrat. schienen die 'Biber am Abtnde zuvor 
eine Vorempfindung davon zu haben, denn sie arbeiteten die 18~. Stalllme 
VOll :2-3 Klafter Lange und einem massigen Durchmesser, welche /lwei 
grobse Fuhrwerke gefiillt hatten in del' einzigen Nacht vom 16. auf den 
17. November zur Burgwohnung auf, wahrend sie sonst 2 bis 3' Nachte 
dal'auf verwandt hatten. - Diese Burgen haben, zumal da sie mit auf
gebraehtel1l Sehlamm und zartel'en Pflanzentheilen bedeckt sind, das An
~ehen von Backof'en, die illl Innern rnehre Etagen, einem verschiedenen 
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Wasserstande entsprec:liend, und ausserdem gewohnlieh noch mehre Ah
theilungen, gleiehsam Zimmer flir einzelne Familien, enthalten, so dass 
roehre derselbenunter einem gemeinsamen Dache wohnen. -- Abgesehen 
von den erwahnten Dammen, zeigen, wie aus dem Gesagten erhellt, beide 
Bauten des Bibers, del' Erdhohlenbau und del' Butgenbau, trotz ihrer 
itusseren Verschiedenheit doch grosse Uebereinstimmung. Von diesen 
nachthchen Wasserthieren wird ein dem Lichte Ilntzogener, VOl' Wind und 
Wetter gesehiitzter, durch mehre Stufen oder Etagen dem wechselnden 
Wasserstande Reehnung tragender Raum hergestellt. worin sowohl Nah
rung als auch weieheres Lagermaterial angeMuft wird. Jene vorhin er
wahnte Reparaturarbeit eines eingestiirzten Kessels zeigt die ;;ch5n~te 

Verbindung des H5hlen- mit dem Burgenbau. 
Aueh dort, wo die Biber in grosser Anzahl leben, wie in Nord

amerika, findet man hOehstens 6-8 bewohnte, und zwar alsdann klei~ere, 
Bul'gen zusammen, wahrend mehl' vereinzelte einen Umfang von 8 bis 
12 1l1. und eine. Hohe von fast 3 m. en·eichen. Wenn man so haufig 
der Ang-abe in Biiehern begegnet, daEs die BiLerkolonieen oft aus mehren 
Hunderten bestehen, so weiss ieh nieht, worauf sieh diese Behauptung 
griindet. Die ausserst zahlreiehen, jahrlich in den Handel gebl'achten 
}<'elle aus den Hud:;ons-Bay-Landern scheinen allerdings dafiir zu spl'eehen. 

Am Tage ruht harmlos der gesellschaftliehe Biber in seinem sichern 
Verstecke, wenn nicht Hochwasser ihn Schutz auf seinen Kniippelhaufen, 
einer geneigten nahen Kopfweide oder auf dem Lande suchen Hi sst , und 
auch da, wo er unbehelligt noch in gro~ser Anzahl hauset, kommt e1' 
erst mit anbl'echender Dunkelheit aus demselben hervor. Starker Wind 
halt ihn aueh des Nachts zuriiek. Seine Wohnung ist stets 8ehr reinlich, 
da er ~eine Losung ins Wasser absetzt. Er entfernt sieh zur Sommerzeit 
des Nachts schwiinmend wohl eine halbe Meile von seinen W ohnungen, 
kehrt abel' stets in derselben Nacht dahin zurUck. 1m Winter bleiht er 
in der Nahe, wenn er ilberhaupt sein Versteek verlasst, Was oft in 8 bis 
14 Tagen nicht geschieht. Yom Was~er entfernt er sich in der Regel 
hOchstens 50 SchriH; sein Trab ist unbeholfen, er halt dann wiederholt 
an und richtet sieb zum Sichern auf den Hinterlaufen empor. Die ein
zeIn en Tritte sind in :;einer Fahrte auch auf empfindlichem Boden nur 
sehr selten charakteristisch und sehal-f auogepragt, ja in del' Regel durch 
das dariiber hinsehleppende Bauchhaar und die KelIe ganzlich verwibcht. 
Die Sehwimmhaut ist darin fast nie zu erkennen. Aesend sehalt er nie 
stehendes, sondern bel'eits abgeschnittenes Holz, das er eichhornartig mit 
den Vorderlaufen zufn Munde fiihrt und sehr rasch wendet .. Beim Ab
schneid en ist er verschwendelisch, da stets eine Menge Holz unbenutzt 
bleibt. W 0 er st1.irkeres Holz abgeschnitten, liegen die ausserst groben 
Nagespane gehauft am Boden. WeT zum ersten Male diese Abfalle del' 
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Arbeit eines ausgewachsenen Bibers sieht, findet sieh eher y-eranlasst, an 
die Axt eines Holzhauers als an die NagezlUme eines Thieres zu denken. 

Die Ranzzeit beginnt nach Exinger Ende Februar und dauert 6 bis 
10 Tage. Man hOrt dann von ihm ausser einem lei~en Schnalzton Laute, 
die wie gorm, gon, orn, am, an, orm, urn, gurn klingen. Narh einer An
naherung im Wasser schwimmen Mannchen und Weibehen, welche aUS8er
lieh nicht zu unterscheiden sind, ans Ufer, woselbst bei del' Ruekenlage 
des Weibchens die nur 12 bis 18 Secunden wahrende Begattung voUzogen 
wird. Nach 6 Woehen wirft das Weibehen 2 his 3 behaade und his zum 
8. 'rage blinde Junge. Sehend begleiten diese sofort die Alte schwimmend 
und tauehend. im Wasser. Diese kleine Familie bleibt nun bis ins dritte 
Jahr zusammen; sie machen gemeinsehaftlieh ihre A usfluge, gehen gemein
schaftlieh auf Aesung und wohnen und ruhen zusammen. Dann aber 
werden die Jungen fortpflanzungsfahig, trennen sieh von den Alten, 
urn sich ihre eigenen Wohnungen zu bauen und eigene Familien zu 
grunden. 

Del' Pelz, aus dem fur den Gebraueh die Grannen entfernt werden, 
wird bekanntlieh sehr geschatzt. Ungleich werthvoUer als kram]lfstillen
des Medicament abel' ist das Castoreum, welches sicli bei beiden Gesehlflch
tern in am Hinterkorper unter del' Haut liegenden besonderen Sack en als 
eine anfang~ weiche, spiiter abel' eolofoniumHlinliehe, doeh in Parbe wie 
Consistenz mannigfach variirende Masse absondert. Besondere Oeldrusen 
scheid en ausserdem noeh eineD. sehmierigen Stoff aus. 

Die Jagd, in unseren Gegenden ohne aUe Bedeut.ung, wird verscbieden 
betrieben. Man schiesst den Biber auf dem Anstande, fdngt ihn in Netzen 
und, wie ieh von den westfalisehen weiss,. bei seinen sicheren Ausstiegen 
leicht erfolgreich in Tellereisen. Von den letztern wurden bei Hoehwasser 
und Treibeis aueh einzelne auf dem Lande erschlagen. 

Fors t Ii eh ist der Biber ein wichtiges, und zwar als Ruin del' an
grenzenden Waldestheile sehr schadliches Thier. Del' Jager und mit ibm 
gewiss auch mancher weiter nicht dabei interessirte Naturfreund werden 
es beklagen, dass er so gut als ganzlich aus unseren Gegenden verschwun
den ist. Sogar von den vom Konig Friedrich I Ende 1713 odeI' Anfang 
1714 bei Potsdam und Charlottenbul'g ausgesetzten Bibern, deren Schutz 
im Mchsten Masse gesichel't schien, ist nie eine nennenswel'the Vermeh
rung bekannt gewordfln und seit langen Zeiten nichts mehr gespurt. 
Man sahe und horte nur zu gern ab und zu noch etwas von diesem, schon 
den Alten bekannten, und von Alters her beruhmten Thiere. Der Porst
mann abel' kann es nur mit Freuden beg russ en, dass er von dies em Wald
verderber vollig befreit ist. Die vorhin uber die amerikanischen Verhalt
nis~e angefuhrten Thatsachen werden diese Behauptung rechtfertigen. 

Naher der folgenden Familie verwandt, doch durch ihren schuppigen 
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Schwanz, SOWle durch ihren Aufenthalt am Wassel' stark an den Biber 
erinnernd, ist die ncrdame'rikanische B i sam rat t e, Fiber zibethicus, derel). 
unter dem Namen Bisam 8ehr bekannter Pelz einen bedeutenden Handels
arlikel bildet. 

Die Blind molle (Leib walzenfOrmig, Augen, Ohren und oft auch 
Schwanz ausserlich nicht siehtbar, fiinfzehige Grabfiis~e) erinnern in ihrem 
unterirdischen Leben durchaus an die Maulwiirfe. Die bekannteste Art: 
Spalax typhlus im siidastlichen Europa. 

Wegen ihrer ausseren BackentaRchen verdienen noch die nOl'damerika
nischen Taschenmause, Ascomys, einer Erwahnung. 

3. Familie. Wiihlmause, Arvicolini. 
Bei einer Behandlung sammtlicher den mauseiihnlichen Thieren an

geharenden Formen ist man wegen ih1'er gr03sen Menge und mannigfachen 
Verschiedenheit veranlasst, ausser del' in del' Regei ausreichenden Termino
logie "Familie" und "Gattung" noch "Gruppe" und "Unterfamilie" auf
zunehmen, um das iibeneiche Material iibersichtlich zu ordnen. Wir ha
ben es jedoch nur mit zwei trotz ihrer Ve1'wandtschaft sich in mane hen 
Eigenthiimlichkeiten scharf gegeniiberstehenden Thierformen zu thun. 1hre 
Diffcrenzen magen zu1' seh1irferen Hervorhebung ihrer Gegensatze urn so 
mehr die Aufstellung zweier Familien rechtfertigen, als einerseits geradc 
del' fiir das Leben jedes Saugethieres so 8eh1' charakteristische Zahnbau 
eine Hauptverschiedenheit bildet, und andererseits in manchen forstzoolo" 
gischen Schriften Alles in del' einen Gattung Mus bisher confundirt wurde: 
und auch dann, WAnn man wohl mal den Gattungsnamen Hypudaeus odeI' 
Arvicola gebraucht, ist nirgends die Gattung als solche charakterisirt, 
Alles verschwimmt fast stets in dem allgemeinen Ausdruck "Manse" und 
"Mansenagen" nnbestimmt in einander. Eine solche Confund~rnng erschwert 
die genane Kenntnis8 del' einzelnen Arten und mag zum grossen Theile 
un~el' bisheriges Umhertappen im Finstern, wenn es ,ich um specifischc 
Bestimmnng von Frassschfiden handelte, vel'schulden. "Miiusescbaden" 
kennt jeder Forstmann, naeh einer nahe1'en Angabe abel' fragt man fast. 
stet;; vergeben~. Wenn es sich hier urn fon,tlich indiff'erente odeI' anch 
nm forstlich niitzliche Thiere handelte, wie z. B. bei den Fledermausen 
und Spitzmausen, so wiirde man schlie;:glich dem Forstmanne sein "Mus" 
lassen kannen. Es wiirde nicht schaden, wenn er sirh um die "Manse" 
speciel! einfach nicht kiimmerte. Da sie ihm abel' theilweise feindlich 
entgegentreten, so ist eine specifi~che Kenntniss derselben durchaus ange
zeigt, weil nul' auf Grund diesel' erfolgreiche Gegenmittel anfgefunden 
werden kannen. Mit Sicherheit kann man von vorn herein schon anneh
men, dass sich die einzelnen Arten, zumal sich die beiden durch scharfe und 
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tiefe Grenzen geschiedenen Gruppen eben so verschieden in ihrer gesammten 
Leben8weise, in Nahrung, Auswahl besonderer Schlupfwinkel und sonsti
gen Aufenthaltes, im Vermogen zu klettern u. dergl., mithin in ihrer forst
lichen Bedeutung zeigen werden, und zwar dieses eben so sehr, als nahe 
verwandte Arten in sammtlichen tibrigen 'rhiergruppen, die wir wegen 
'ihrer Grosse oder ihres Charakters als Jagdthiel'e in ihrer Lebensweise sehr 
genau kennen. Die scharfe Kenntniss del' Arten diesel' kleinen forstschad
lichen, zum Theil auch ganzlich indifferenten Nagel' ist selbstredend die 
nothwendigste Vorbedingung ftir eine zweckentsprechende Bekampfung 
derselben. Was wird dem Forstmann z. B. das Auslegen von bestimmtem 
Reisig oder anderem Vorwurf, etwa Hainbuchenreiserbtindel, welche Arvi
cola arvalis vorzugsweise liebt, nutzen, wenn er nicht diese Art, sondern 
eine andere Species zu bekampfen batte, welcbe Hainbuchen nul' im Noth
falle annimmt. Mus minutus kann massenhaft an del' Grenze seines Wal
des auftreten; er wiirde Zeit und Geld verschwenden, wenn er seinen Be
stand durch Graben, welche gegen Arv. arvalis von gl'osstem Nut~en sein 
konnen, gegen Eindringen von ersterel' schiitzen wollte. - In den forst
lichen Schriften ist mit gel'ingen 10benswe1'then Ausnahmen bisher seh1' 
wenig zur Aufklarung in genannte1' Hinsicht geschehen, und daher eine 
fast allgemeine Unsiche1'heit in del' l'ichtigen Bestimmung dieser kleinen 
Nager seh1' erklarlich. Ohne eine 801che werden wir aber schwerlich un
serem Ziele naher kommen. Freilich hat auch dann die Lebensbeobach
tung und die daraus sich ergebende Verfahrungsweise ihl'e sehr grossen 
Schwierigkeiten. Es bandelt sich eben urn sehr bewegliche, oftmals nul' 
momentan und auss81'dem noell meist in del' Dunkelheit wirkende Thiere. 
Nur dureh gliicklichen Zufall konnen einzelne Punkte erledigt, dann abel' 
doeh schliesslieh zu einem bestimmten Resultate vereinigt werden. Als 
VOl' 4 ,Tahren diesel' erste Band meinel' "Forstzoologie~ erschi,m, war es 
mil' nur fUr wenige Al'ten moglieh, sie in ihl'er fOl'stliehert Bedeutung 
naher zu behandeln. Seitdem sind von den versehiedensten Seiten her 
werthvolle Beitrage zur Kenntniss ihrer Lebensweise zusammengetragen. 
Die meisten gelangten direct an meine Addresse. Allmahlieh kam Licht 
in den "Mausefrass"-Wirrwarr. Die einzelnen einschlagigen Beobachtungen 
blieben nicht gar lange vereinz~lt. Sie fingen vielmebr gar bald an, sich 
nach den Arten zu gruppiren. Fiir die versehiedenen Arten konnte das 
Charakteristisehe ihres Verhaltens, sowie del' von ihnen den Holzern hei
gebraehten Wunden erkannt werden. Friihere Ungewissheiten wurden 
beseitigt, fehlerhafte Annahmen berichtigt; wenigstens glaube ich, im All· 
gemeinen tiber die forstliehe Bedeutung unserer ~Mause" mit Ausnahme 
einer einzigen Art im Klaren zu sein. Darnach concentrirt sieh aIle Forst
~ehadlichkeit betreffs des Rinden- und Holznagens lediglich auf die Wiihl
mause (Arvicola), wohingegen fill' die iichten Mause (Mus) meines· Wissem 
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noch kein einziger Fall einer solchen Beschadigung constatirt i,.;t. Wich
tiger fiir die hohe Wahrseheinlichkeit jenes Satzes i~t del' Umstand, dass 
mil' unt.er den zahlreiehen Beschadigungi:lobjeeten noeh keines vorgekommen 
ist, wofiir ieh nicht sofort als Thater eine bestimmte Arvicola-Species an
sprechen konnte, keines, wofiir del' Thliter noch erst aufgefunden werden 
miisste. - Fiir den J<'orstzoologen ist es ~omit geboten, die Wiihlmause 
von den achten Mausen mogliehst scharf zu trennen. 

SOIUit seien denn diese beiden formenreichen Gruppen als zwei Fa
milien bier behandelt. 

Die erste derselben umfasst die Wiihlmause, Erdmause, Arvicolini. 
Die Wiihlmause ~chliessen sich durch ihren plumpen Korperbau, dick en 

Kopf, stumpfe Schnauze, kleine Augen, versteckte Ohren, kurze Beine, 
starke Krallen, harte, sehr kr1iftige Schadelknochen *), stark eingeschniirten 
Mal3'en u. A. den Bibern an. 1hre Vorderzahne sind ebenfalls sehr kraftig 

und Ton gelber Farbung; ihre + von vorn nach hinten an Grosse abneh

menden Backenzahne bestehen aus einer unten weit offen en Sehmelzrohre, 
welche an den beiden Seiten tiefe und offene winklige Einbuehtungen zeigt. 
Auf del' sieh abschleifenden Kauflaehe stellen dieselben alternirende Zick
zacks dar. 

Die Wiihlmause sind Erdthiere, welche den kalten und gemassigten 
Zonen von Europa, Asien und Amerika angehOren. 

Die bei uns vorkommenden 5 Arten wollen wir wegen im Ganzen 
geringfUgiger Untersehiede nicht generiseh trennen, sondern sie als eine 
Gattung zusammenfas8en: 

W1ihlmaus, Arvicola. 

Ohroffnung dureh eine am Grunde des Aussenrandes befindliche Dupli
catur verschliessbarj Fusssohlen nackt, mit Wiilsten, Schwanz 1/3- 1/. 

Korperlange. 
Die Wiihlmause leben gewohnlich verborgen, in Erdlochern und 

Rohren, unter Kornhaufen, aueh im dichten PflanzengeVl'irr, tief am, 
meistens sogar im Boden und nul' selten versuehen sie zu klettern. Das 
erwahnte Hautlappchen des Ohres am Aussenrande del" Mm;chel vermag 
die Oefiimng zu schliessen und so VOl' Eindringen von Staub zu schiitzen; 
ausserdem ist auch das kurze Ohr ganz oder fast ganz durch die Pelz
haare iiberdeckt. Sie bewohnen offene Felder und Garten, sowie Wald
rander, lichte W~ldstellen und Gebiisch. 1hr8 Nahrung nehmen sie zum~ist 

*) In den Eulengewollen bildet die Widerstandsfabigkeit eer Schiidelknocben 
der Wtiblmause zu rIer der eigentlicben Mause einen sehr starken Gegensatz. 
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aus dem Pflanzenreiche, fl'essen die Wurzeln und Knollen, die Rinde und 
mancherlei Stimereien, sowie auch die aufkeimende Saat. Manche vermehren 
sich in einzelnen Jahren zu einer ungeheuren Menge und gehOren dann zu 
den tirgsten Feinden des Ockonomen und Gtirtners. Auch del' Forstmann 
hat von den meisten, vidleicht allen Arten zeit- und stellenweise viel zu 
lei den , nur mochte eine ihrer Seltenheit wegen als indifferent zu be
b'achtell sein. 

Ueber ihren fOl'stlich so bedeutsamen Rinden- bez. Holzfrass Hisst sich 
im Allgemeinell llic:hts gemeinsam Charakteristisches sagen, da er fiir die 
einzelnen Arten bald unterirdisrh, bald am W urzelknoten, bald in del' 
Hohe stattfindet, bald das Holz, bald vorzugsweise, bald ausschliesslic:h die 
Hinde angreift, bald an dies en, bald an jenen Holzarten vorwiegend auf
tritt. Das Nahere kann deshalb, sowie die etwa anzuwendenden Gegenmittel 
nul' bei del' Behandlung del' einzelnen Arten eroded werden. 

Keine einzige Art scheint ausschliesslich N achtthiel' zu sein; frei von 
aller Beunruhigung sind ~ie nicht selten auch am Tage munter. l{eine 
Art verfiillt in Wintererstarrung, obgleich sie dann weniger beweglich sind 
als im Sommer, und manche zum 'rheil von den aufgespeicherten Wintel'
vorrathen leben. Uebl'igens rafft dann starker Frost, ehen80 wie anhalten
des nasskaltes Wetter sehr viele dahin. Ih1'e Hauptfeinde aus dem Thier
l'eiche Rind Fuchs, Hermelin, Wiesel, Bussarde und Eulen. Auch lebt die 
giftige Viper von ihnen. 1st ihre Vermehrung iibermassig gross geworden, 
so entstehen epidemische Krankheiten, oder sie wandern schaarenweise 
aus. Jedoch ist es bei uns nul' eine einzige Art, welche sich unter sehr 
giinstigen Umst1inden so stark vermehrt, die gemeine Feldmaus. Schutz
winkel fUr ihre Feinde, namentlich fiir Hermelin und 'Wiesel, wie z. B. 
die Wallhecken, Knicks, im Miinsterlande, zeigell sich fur ihre Einschran
kung von eingl'eifender Wichtigkeit. In Jahren, wo die eben genannte 
gemeinste Art dort besonders haufig war, kam im Herbst auf 10, hOch
stens 15 jiingeJ'e lndividuen ein vollstandig erwachsenes, so dass sich 
das Paar in dem Jahre auf 20 bis kaum 30 lndividuen vermehrl hatte, 
wahrelld in anderen, offenen Gegenden iiber eine arge Mausecalamitat ge
klagt wurde. 

Einige von ihnen kommen stets nul' vereinzelt, andere eben80 regel
massig gesellig VOl'; einige bevOlkern vorzugsweise die Ebenen, andere be
wohnen nul' die Gebirge. Als Beispiel dt'T letzteren will ich die, spateI' 
nicht zu erwahnende Arv. alpinus (nivalis) nennen, weIcht:> schon in ein
zelnen Gegenden des. bayerischen Hochgebirges zahlreich hauset. 1m All~ 
gemeinen jedoch kann man fiir jede Art einen sehr ausgedehnten Ver
breitungsbezirk fest~tellen. 

Zur leiehteren Bestimmung un serer Arten moge eine Zusammenstellung 
ihrer charakteristischen Merkmale dienen: 

Alt n m. Sangethiere. 2. Auf!. 9 
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Art. Ohr. I Hintere I I Fussohle. Schwanz. Pelz. ITotalHinge. 

glareolus. Von halber Kopfes- 6 Wiilste, 1/2 K6rper- Scharf abgesetzt, 15 cm. 
Hinge, deutlich aus in der hin- liinge, zweifarbig, oben 
dem Pelze hervorra- teren zweifarbig. braunroth, unten 
gend, inwendig ein Halfte be- weiss. 
langer Haar - Streif, haart. 
Vorderrand aussen 
bis zur Mitte lang 
behaart. 

amphibius. 1/4 Kopfeslange, im 5 Wiilste, 1/. K6rper- Eillfarbig, unten 20 cm. 
Pelze versteckt, Haar- quer vor lage, ein- heller,inder Farbe 
streif dicht und lang, d. nackten farbig sehr variabel. 
Vorderrand aussen Ferae 
bis zur Mitte lang behaart. 
behaart. 

agrestis. 1/3 Kopfeslange,6 Wiilste, '/3 K6rper- UndeutIich zwei- 13 cm. 
wenig aus dem Pelze hinter den- lange, farbig, oben dun
hervorragend , der selben be- zweifarbig. kel, schwarzlich-
Streif langer Haare haart. braun, unten grau-
sehwach, Vorderrand weiss. 
aussen bis zur Mitte 
lang behaart. 

campestris. Etwas iiber Ih 6 Wiilste, 113 K6rper- Zweifarbig, die 13 em. 
Kopfeslange, wenig hinter den- lange, dunkelgraue Ober
aus dem Pelze hervor- selben lang zweifarbig. seite gegen die 
stehend, der Haar- und £Izig weissliehe Unter-
streif sehwach, Vor- behaart. seite scharf abge-
derrand aussen nur setzt. 
an der Basis lang be-
haart. 

arvalis. 1/3 Kopfeslange,6 Wiilste, 1/3 K6rper- UndeutIich zwei- 13 em. 
wenig aus dem Pelze dieht be- liinge, oben farbig, oben 
hervorragend , ohne haart. m. braunen sehmutziggelblieh 
Haarstreif, Vorder- u. weissen grau, unten weiss-
rand aussen nur an Haaren ge- lieh. 
der Basis lang be- miseht. 
haart. 

Bern er kung. Zur Er6rterung und .zum Verstandnisse der vorstehend angege
benen ausseren Merkmale und spateren kurzen Beschreibungen sei Folgendes be
merkt: Die Farbung im Sinne der Diagnose und Beschreibung Mngt von der der 
Haarspitzen ab; ob der abweiehend gefarbte Haargrund mehr oder minder 
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1. Die Waldwiihl- oder Rothelmaus. 
Arvicola glareolus. Schreb. 

Dureh ihre b I' a u n I' 0 the R ii c ken fa I' bun g kennzeichnet sich diese 
Wlihlmaus leicht. An den Seiten des Korpers gebt diesel' Ton haufig, 
namentlich bei jlingeren Individuen in Grau libel', woran sich die weisse 
(zuw.eilen schwach lehmfarbige) Unterseite mit scharfer Grenze anschliesst. 
Die Farbung del' Oberseite variirt jedoch nicht unerheblich, obschon del' 
braunrothe Farbton nie seinen Charakter verliert. In unseren Gegenden 
finden wir im Sommer die alten Exemplare mit auffallend reiner, frischer 
RlickenfarlJUng, solche, bei dflnen dieselbe durch seine sehwarzlicben Haar
spitz en getrlibt ist, selten. Del' Winterpelz zeigt graue Seiten. Die Jun
gen sind im Ganzen matter gefarbt. In hOhel'en Gebirgslagen, schon mit 
del' montanen Region beginnend, ja stellenweise bereits in den hOheren 
Lagen del' collin en Region ist del' Pelz entschieden dunkleI'. Die socha
rakteristische braunrothe Rlickenfarbung kann sich dort bei jlingeren In
dividuen im Winterkleide bis auf einen tlchmalen MiUelstreifen verlieren. 
Diese Verschiedenheiten haben denn auch zur Aufstellung von mehreren 

durchscheint, bleibt unberlicksichtigt. So kommt es auch fUr die Unterseite nur 
darauf an, ob die Spitzen grau oder weiss sind. Sind sie nicht positiv grau, so 
werden sie als weiss bezeichnet, obgleich manche Individuen dieselben auch gelb
lich, dieses ja oft nur von dem Erdboden, in dem sie leben, herrlihrend, zeigen. 
Ob ferner die Farbung der Unter- von der Oberseite scharf abgesetzt ist, ist frei
lich am leichtesten nul' an lebenden Thieren, oder auch an Spiritus - Exemplaren 
zu sehen, wahrend ausgestopfte darliber wohl Zweifel aufkommen lassen konnen; 
allein stets wird man doch leicht entscheiden, ob del' Uebergang von del' Oberseite 
zur Mitte der Unterseite ein ganz allmahlicher ist, odeI' ob an den Grenzen der Weichen 
und des Bauches sich ein starker Gegensatz in der Farbung zeigt, und im letzten 
FaIle muss man die beiden Farbungen als scharf gegen einander abgesetzt be
trachten. - Einige Arten haben auf der InnenHache des Ohres zwischen der Basis 
des Aussenrandes und der Ohro!fnungeinen von den Kopfseiten ausgehenden 
Streifen langerer Haare, andere nicht. Dieser Streif ist bei den verschiedenen 
Artw verschieden stark, am starksten bei amphibius, am schwachsten bei campestris, 
zwischen dies en beiden Extremen steht glareolus und agrestis, wahrend arvalis der 
Haarstreif fehlt. Man kann ihn leicht ermitteln, wenn man die Haare nach vorn 
zurlickstreicht; es bleibt dann kein Zweifel, ob Haare liber die Ohrbasis hinaus 
nach der Oeffnung hin auftreten oder nicbt. - Der Schwanz variirt nicht selten 
in der Lange, sowie auch in der Farbung; zweifarbig ist er nicbt selten bei noch 
nicht erwachsenen Thieren; ganz grosse alte Exemplare haben oben auf dem Schwanz 
ohne Ausnahme auch dunkle Haare, ohne dass jedoch der Gegensatz stark hervor
tritt. - Flir die Wlilste auf der hinteren Fusssohle kommt es nicht auf die ab
andernde Form derselben, sondern nur darauf an, ob 5 oder 6 deutliche Wlilste 
vorhanden sind. 

9* 
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Fig. 47. Fig. 48. 

Ge.scbalte Larchenspitzen. 
1/8 natiirl. Grosse. 

Species Veranlassung gegeben. Die 
Namen 1'utilus, Pall., hercynicus 
Mehlis, Nageri Schinz und andere 
sind nacb den durchscblagenden 
Nachweisen von Blasius nur als Be
zeichnungen solcher besonderen Far
bung en anzuseh~n. Eine nahere Be
schreibung fernerer einzelnel' Theile 
halte icb mit Rucksicht auf die Zu-
sammenstellung leicht erkenntlicher 
ausserer Merkmale un serer funf Spe
cies (Seite 130) fur uberflussig. Nul' 
sei noch bemerkt und besonders her
vOl'gehoben, dass sich die Wurzeln 
ihrel' Backenzahne im Alter allmah
lich schliessen, ohne dass jedocb ihre 
sonstige Gestalt eine Annaberung an 
den Zahnbau del' eigentlichen Mause 
bekundete. 

Die Rothelmaus bewobnt ein nicht 
unbedeutendes Areal, indem sie mit 
Ausnahme des hOheren Nordens und 
aussersten Sudens durch ganz Eu
ropa und einen Theil des angrenzen
den Asiens, von del' 'Tiefebene bis 
boch in die alpine Region hinein, 
vorkommt. Wabrscbeinlicb ist sie 
abel' in diesem grossen Verbreitungs
be7.irke nicht uberall anzutrefi'en, 
sichel' nicht annahernd gleicbmassig 
vertheilt. Nach meinen eigenen Er
fahrungen liebt sie besonders bind i
gen, friscben, 'bumosen Boden, auf 
zu scbwel'em, wie sebr leichtem san
digen Boden ist sie nul' sehr einzeln 
zu finden. Ibr V orkommen ist ferner 
an den Wald gebunden, .ihre Be
nennung Waldwiiblmaus daber ganz 
bezeicbnend. Dem tiefen, geschlos
senen Hocbwalde gehOrt sie jedocb 
weniger an. Licbte W aldstellen mi~ 
Unterwuchs, Waldrander mit Ge-
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busch, Gesbiipp in der Nahe von Waldern, zumal wenD. damit Felder und 
Wiesen abwechseln, sind besonders bevorzugte W ohnpHHze fiir diese Spe
zies. Sie zieht jedoch Laubholzvegetation den NadelhOlzern eIitschieden 
vor. Ich kann wenigstens mit Bestimmtheit behaupten, dass sie im Miinster
lande, wosclbst ich eine langere Reihe von Jahren die Kleinstluger eifrig 
gesammelt habe, in den Kieferncult.uren und Schonungen ganzlich zu fehlen 
schien, wahrend sie in del' Nahe derselben zahlreich vorkam. Hier hei 
Neustadt lebt sie allerdings auch zahlreich in liickigen und bruchigen ge
mischten Besttlnden, Wo di~ Kiefer mit Buche und Erle abwechselt, ja 
sogar (Biesenth. Rev. Jagen 48) auch im altcn Kiefernbestande, Bla~ius 

traf sie ~in den letzten verkrUppelten Fichtenwaldern unmittelbar am 
Fusse des Brockens" an. 1m Herhste tritt sie aus dem Walde nieht selten 
heraus, und man findet sie dann, wenngleich keinesweg~ regehn1is~ig, unter 
benachbarten Korndiemen; ja sie wUl'de hier in mehren Exemplaren 
iill Winter sogar in einem vom Walde theilweise umbchlossenen Wohn-
hause ("Brunnen") gefangen. Weit yom Walde entfernt, in offen en Fel
dern, Wiesen, auf Haiden, scheint sie nicht vorzukommen. Sie beginnt 
schon am Spatnachmittage ihr munteres Wesen, einzelne lassen sich auch 
schon fruher, am hellen Tage sehen, ja schon in den Morgenstunden habe 
ich sie wiederholt bemerkt und auch gegriffcn. Zu Verstecken grabt sie 
sich Erdl'ohren, auch schiitzt sie haufig das in dichtem Gest-riipp ange
haufte a-ite Laub. Von allen ibren Verwandten zeigt Rie ihrem Zahnbau 
entsprechend, die meiste Neigung fUr thierische Kost und greift deshalb 
Insecten, Wurmer, sogar· hiilfiose hohere Thier!>. an. Dass Waldsame
reien trot7dem ihre Hauptnahrung bilden, kann wohl· nicht bezweifelt 
wCl·den. 

Del' forstlich wichtige Frass del' Rothelmaus charakterisil't sieh in 
mehlfacher Hinsicht. Zuniiehst scheint sie nie nur am Wun:elknoten 
odeI' gar unterirdisch, sondern, soweit bis jetzt sichere Thatsachen vor
liegen, stets von unten bis weit hinauf, etwa bis 1 odeI' gar 4 m. Hohe, 
das ScMlen del' Rinde vorzunehmen. Sie benagt ferner nul' die Rinde 
und greift nieht in den Splint ein. Man muss an den Frassstiieken 
wenigstens schon genau zusehen, um ab und zu mal eine Nagefurche im 
Splint zu entdecken. Die beschadigten HOlzer seheinenvielmehr entweder 
wie mit einem Messer bis auf den Splint glatt abgeschabt zu .sein, odeI' 
es haften auf demselben als mehr oder weniger dicht stehende Fleckchen 
kleine Bastinseln. 1m letzten FaIle sind die cinzelnen Zahm:iige oft sehr 
deutlich zu. sehen, und zwar als sehr feine und unter spitzem Winkel 
rechts und links schrag nach oben verlaufende Risse. Die8es Nagedessin 
lasst sich mit keinem irgend einer anderen WUhlmaus verweehseln. End
lich geht sie nUl" an wenige Holzarten und trifft in diesel' Hinsieht eine 
merkwiil'dige Auswahl. Nul' an einer einzigen wird sie erheblieh forst-
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schadlich, namlich an der Larche. Seit mmgen Decennien hat ihr 
Larchenfrass in der forstlichen Literatur bereits Erwahnung gefunden, ja 
man fing in Folge dessen bereits an, sofort, wann es sieh urn Mausefrass 
im Walde handeIte, die Rothelmaus' zu besehuldigen. Da~s diese Ver
allgemeinerung nun anderseits wieder Mis8trauen auch gegen die frUheren 
Angaben erweckte, kann kaum aufi'allen. Und doch beruhten diese zu
meist auf richtiger Bestimmung. Blankenburg traf die Rothelmaus in 
einem mit derLarche gemischten Bestande in einer HOlle von 26 m. an, 
und ein anderes Mal wurden junge Llirehen wirklieh benagt, welcher Frass 
aufhorte, nachdem 5 "Mause" gefangen" waren. In Schlesien b"gann del' 
Frass im November und bOrte Ende Mlil'z auf. Nach v. Sierackow~ky's 

Mittheilung wurde die RothdmauH in del' Niihe von hesch~idigten Uirchen 
gefangen. Am 12. Januar fanden sich die Pflanzen noehunbeschiidigt, 
am anderen Morgen abel' theilweise entl'indet und mit Excrementen von 
Mausen behangen. A us Mahren wi I'd in S11101e1"s Vereinsschrift berichtet, 
dass 1854 glareolus die Kiefern- (?) und' Ltirchcnschonungen his zu Stan gene 
holzstarke benagt habe, und zwal' nieht nur schwache Aeste, sondern na
mentlich den Holzstamm in seiner obereren Halfte, so dass derselbe hand
bl'eit oder spannenlang haufig volMandig geringeIt war und dann in dem 
oberen Theile abstandig wurde. Ieh muss gestehen, dass nach 
Allem, was ieh jetzt als sicheren Frass del' Rothelmaus kenne, diese Mit.
theilung 8ieh sehwerlich auf sie beziehen kann. So starkes Material, und 
zwar auch Kiefern, lasst mit hoher Wahncheinlichkeit auf das Eichh1irn
chen schliessen. Von anderer Seite wurde die Confusion noch vergro~sert. 

Es war ohne die betreflenden Object.e schwer, zu einemgegrundeten ab
schliessenden Urtheile zu gelangen. Da theilte mil' del' Rittergutsbesitzel' 
Herr v. Arnim (Neuensund bei Strassbtirg i. d. Uckermark) auf del' dritten 
Versammlung des pommersehen Forstvereins 1872 mit, dass Mause die 
jungen L1iJ'chen in seinen Forsten arg geschlilt hatten, und hatte die Gute, 
charakteristi~che Stucke, von denen zwei in den vorstehenden Fig. 47 und 48 
in 1/S naWd. Gr. dargestellt sind, bald naehher einzusenden. Wenn ieh 
vorher geneigt gewesen war, das EichhOrnchen zu beschuldigen, so stellten 
sowohl seine beiden Forster des8enThiiterschaft fur diesen Sehaden be
stimmt in Abrede, als auch zeigten die Ubersandten Liirchenspitzen selbst, 
dass ein anderer Feind gehauset haben lllusste. Denn fUr jenes waren die 
Spitz en , und zwar namentlich del' eine in del' Fig. 47 gezeichnete eben
falls geschaIte Zweig doch zu schwach. Nagezahnfurchen lie~sen 8ich bei 
genauester Untersuchung kaum entdecken und wo sich eine schwadw 
Furche zeig-te, erscliien sie fur den Zahn des Eichhorns zu kurz und zu 
fein. Doch war ieh uber d~n 'fbiiter immerhin noeh im Unklaren. Es 
musste eine Maus gewesen sein; abel' welche Species? Endlich, am 1. Fe
bruar 1 b75 berichtete mil' del' Herr Hegeme.idel' Hochhiiuder (Reg. Bez. 
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Liegnitz) uber einen gross en Mausefrass in den jungeren Larchen, aueh 
Weisstannen, del' bis 3 m. hoch hinaufreichte. Fichten und Kiefern 
waren gamlich verschont geblieben. Er hatte dann auch die Gute, so be
sehlidigte Larchen zugleich mit dem 'rhatel', den e1' fur die Waldmaus 
angesprochen hatte, einzusenden. Es war aber die Rothelmaus. Diese 
Larchen stimmten ganz genau mit den v. Arnim'schen und auch mit zwei 
alten Exemplaren, die ieh hier in del' Sammlung bei meinem Amtsantritt 
vorgefunden, uberein. Die Frage nach del' llirehenentrindenden Mause
species ist fur mieh hiernach definitiv entschieden. Unter den Feinden 
del' Larche nimmt die Rothelmaus eine hervorragende Stelle ein. AIle 
mil' bis jetzt bekannt gewordenen, von ihr geschalten Larchen, sind junge 
Pflanzen in einem Alter von 3 bis 8 .Jahren. Ueber ihren anderweitigen, 
forstlieh indifferent en Rindenfrass hat Beling im Decemherheft del' Bauer
sehen Monatsschrift 1872 berichtet und mil' hereits am 2. Marz unter .Bei
fiigung von vielen Frassobjecten briefliche Mittheilung gemacht. Sie ging 
zumeist nul' Faulbaum, weniger Asp en, liusserst seltt'n Sahlweide, 
und zwar meist sehwaches Material von kaum 1 bis 2 em., nie uber 6 em. 
DUl'ehmesser an. Dieses wil'd bald einseitig, bald rundum, zuweilen auf 
Metm:Hinge, hald mehr, bald weniger grundlich benagt, so dass in einem 
Falle nieht viel mehr als die Oberhaut, bez. die Korkschicht mit Verscho
nung del' Bastlagen, im anderen dagegen die ganze Rinde vollstitndig bis 
auf den Splint binweggenommen wird und dazwischen aIle moglichen 
Mittelstufen vorkommen. Die meist 2 bis 4 Meter hohen Aspen- und 
Faulbaum-Gestrliuche, fiigt Herr Beling hinzu, zeigen Nagestellen von un
mittelbar uber der Erde bis zum aussersten Gipfel, mitunter und zwar 
nach den bisherigen Beobachtungen nul' beim Faulbaum, ist abel' auch die 
Rinde gar nicht benagt; es sind vielmehr nUl' die Zweigspitzen auf mehre 
em. Lange abgefl'essen. Aus del' Niihe von Munster erhielt ieh bald da
rauf von meinem bereits entschlafenen unvel'gcssliehen Freunde Fe1'd. Fl'b. 
v. Droste-Hulshoff benagte Zweige del' dort in den Witldern sehl' haufigen 
Stechpalme (llex aquifolium). Die Besehadigungsstellen liessen sieh naeh 
den Beling'schen Objeeten sehr leicht als von glareolus herruhrend be
~timmen. Ausserdem abel' waren auch bis fast 2 m. hoch Knospen abge
nagt und feine 'rriebe abgeschnitten, was nach den bisherigen Erfahrun
gen aueh nUl' bei dem Frasse del' Rothelmaus vol'kommt. Es maeht uber
haupt keine Schwierigkeiten, den feinrissigen, nicht ins Holz dringenden 
Fra8s del' Rothelrnaus von jeden anderen Wuhlmausefrass zu unterseheiden. 
Aus del' Erinnerung ist es mil' wahrseheinlich, dass Mau::,efraos an Weiden, 
wie ich ihn fruher in del' Umgebung von Munster gesehen, von dieser Art 
herruhre. Sehwerlich geht sie abel' ausser an Larche an irgend eine an
dere forstlieh wiehtige, anbauung8wurdige Holzart. In den gemisehtetsten 
Bestanden griff sie nUl' dle genaunten an. Doell sci noehmals el'w:ihnt, 
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dass Herr Hochhausler ihren Frass auch an Tannen in nicht unerheblicher 
Ausdehnung gefunden hat. 

Gegenmittel zul' Vel'tilgung dieses Larchenfeindes anzugeben, halt 
schwer. Doch ist es zunacbst zur El'spal'ung von unniitzen Kosten, wenn man 
etwa durch Fanggraben gegen sie vorgehen wollte, schon von Wichtigkeit, 
iiber diese Species endlich im Reinen zu sein. Fanggraben, welche gegen 
andere (arvalis) gute Dienste lei~ten, werden gegen 8ie, da sie geschickt 
klettert, ohne Erfolg sein. Das einzige, was ~ich mit Erfolg gegen sie 
vornehmen lasst, ist Aufstellen von mit Mohrrilben bekoderten Fallen. 
Fleisch nimmt wedel' 8ie, noeh irgend eine andere Wiihlmaus an. 

Ihr A ufenthalt im dichten Gestriipp schutzt sie VOl' den Angritl"en 
del' argsten Mausefresser, del' Eulen. Ih1'e Schadel findet man in Eulen
gewollen verhaltm1issig aufl'allend selten, am meisten doeh in den Gewollen 
des .Waldkauzes. Das Jagdterrain del' Schleiereule ist von ihl'em Aufent
halte so verschieden, dass man oft hundert Gewolle vergebens nach einem 
Waldwiihlmaussehcidel untersucht. Sie scheint aber durch Zerstornng ihrer 
Bruten, jahrlieh 3 bis 4 mit 6 bis 8 Jungen, von am Boden schleiebenden 
Thieren sehr in Schranken gehalten zu werden. Nirgends ist meines 
Wissens diese Wiihlmaus in Massenvel'u1ehrnng aufgetretel1. Zur 
Zeit meines eifrigsten Sammelns, wo mir sehr viele unserer klein en Nager 
durch die Hand gingen, kamen im Herbste auf ein Paaralter Thiere 
kaum mehr al~ zwOlf Junge, und ieh glaube nieht, dass in andel'en Ge
genden die Yermehrung eine namhaft stiil'kere 8ein wird. Doeh fehlen 
mil' dariiber niihere Nachrichten. Es ware ltberhaupt zn wiinschen, wenn 
un sere Kleinsauger, welche in ihrem Leben und Treiben so manchc an
ziehende Seite bieten, endlich Gegenstand gro~sererAufmerk8amkeit wiir
den. Wie wenig das bisher del' Fall war, geM gerade fiir -glareolus aus 
Ratzeburgs letztem Werke ("w'aldvel"derbnis~") henor, worin er naeh bei
Linfig 40jahrigem Sammeln hier bei Neustadt, woselbst glareolus ziemlich 
haufig lebt,ih1' Vorkommen in Abrede stellt! 

2. Die Wiihlratte oder Mollmaus. 
Arvicola, amphibius. L. 

We1' die8e ausgezeichnete Art nur nach del' Pelzfiirbung beurtheilen 
will, wird gar oft in Verlegenheit gerathen. Diese variirt namlich vom 
tiefen Schwarz bis mm grauen Braun und hellen El'dgrau; auch fuchsig 
angefiogene Exemplare kommen VOl'. NUl" kommt als gemeinsames Merk
mal allen diesen Tonen die Eil1farbigkeit del' Ober- und Unterseite zu. 
Letztere ist jedoch st9tS etwas heller als die Oberseite, eine schade Grenze 
diesel' beiden Tone abel' nicht zu el'kennen. Die nicht sehr haufige 
hraunliche Riickenfarbung weicht abet· unten in del' Regel ganz allmahlich 
eincm bl'aunlosen Gran, Eine auch nUl' ann~hernd bestimmte Farben-
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g1'enze zwischen Obe1'- und Unte1'seite findet sich nicht. Auch in del' 
Korpe1'grosse und relativen SchwanzHinge t1'eten bei diesel' grossten alIer 
einheimischen Wiihlmause Schwankungel1 auf. Wer at1sserdem nicht im 

Fig. 49. Fig. 50. 

Rothbuche. Eiche. 
Von der Moll rn au s unterirdisch abgeschnittene Starnrne. 

Stan de ist, dUTCh eine Menge VOn Exemplaren sich von den alImahlichsten 
Uebergangen des einen Extremes in das andere zu iiberzeugen, kann leicht 
veranlasst werden, in den angedeuteten Verse hiedenheiten sel bststandige 
Species zu erkennen. Schon bei Linne finden wir die&e Art als omphibius, 
paludosus und terrestris aufgefiihrt, und spat ere Schriftstellflr haben sich 
fur berechtigt gehalten, noch etwa durch ein Dutzertd neuer Species mit 
eben so vielen Namen ihren eigenen Namen zu verewigEm. Diese Confusion 
wird sichel' nieht beseitigt dmeh den unglucklich fur sie gewahlten 
deutscben Namen "Wasserratte." Was man im gewolmlichen Leben unter 
Wasserratte versteht, ist in del' Regel 'die hnufig an Flussufern, unter 
Brucken, an Can1ilen und dergleichen sich aufhaltende, auch freiwillig 
und Ieicht schwimlUencle Wanderratte, und diese hat mit del' "Wassel'-
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l'atte" del' Biieher niehts gemein. Die BUehel'wassel'ratte muss abel' doeh 
am Wa8ser leben, und wenn man das Thier in Wiesen, in troekenen 
Garten, iIll Aekerlande, in Baumpflanzungen antl'ifft, weit yom Wasser 
entfernt, so kann das doeh sehwel'lieh die" Wasserratte" sein. Weicht nun 
obendrein noeh die Pelzfal'bung von del' Besehreibung des Buches ab, so 
ist eine Orientirung unmoglieh. Die Wiihlra'tte lebt allerdings aueh am 
Wasser, zumal die am weitesten verbreitete Form "amphibius" auct., 
und zwar nieht bIos in den diehten Uferpflanzen, sondern geht auch wohl 
ins Wasser hinein und schwimmt und taueht vortl'efflich, sie halt sieh am 
Ufer selbst, an Deichen und Dammen, geht dort ihrer Nahrung, zumeist 
Pflanzenwurzeln, naeh; mit dem Wasser als solehem hat sie, wie das etwa 
hei del' Wassel'spitzmaus del' Fall ist, niehts zu sehafl"en. Ungleieh zahl
reieher abel' hauset sie, und zwar hei uns vorwiegend in del' ]<'orm 
,.terrestris", in Obst- und Gemiisegarten, Anlagen, Wiesen, und zwal' als 
Wiihlmaus im eigentliehsten Sinne des Wortes, fast nut" unter del' Boden
deeke. Del' miinsterliindische Provinzialismus "Mollmaus" (analog dem 
"MoU-, Mull- odeI' Maulwut"f") ist deshalb trefflich bezeichnend. 

Die Seite 130 kut"z zu&ammengestellten chal'akteristisehen Merkmale 
Uberheben mieh einer weiteren Beschreibung diesel' Art. Es scheint nieht, 
das~, abgesehen von einzelnen Localformen und Farben, in del' verschiedenen 
Pelzflirbung irgend eine durehsehlagende Gesetzmlissigkeit auftritt. Nur 
kann ich hemcrken, dass in Gegenden, in denen die dunk len, be,/;. sehwarzen 
Exemplal'e vorwiegen, die helleren uraungrau, und wo die dunklen sieh 
nul' au~nahmsweise finden, die hellen erdgrau auftreten. An feuchten 
Stellen sollen die dunklen Val'ietiiten, im tl'ocknen Gal'tenlande die hellen 
erdgrauen iiberwiegenj doeh habe ieh wiederholt unmittelbar am Wassel' 
erdfal'bene gesehen und geschossen, und die tiefschwarzen, welche' iclt 
erhielt, stammten zumeist aus trocknen Garten. Tiefsehwarze StUcke sind 
in del' Regel die kleinsten mit etwas liingerelll Schwanze, heller graue 
mit etwas kiirzerem Schwanze die grossten Individuen j den letzten mag 
die be88e1'e und reichlichel'e Ernahrung in fruchtbaren GHl'ten zu statten 
gekommen sein, doch sind aueh die versehiedenen Altersstl'lfen als Grund 
mancher kleinel'en Versehiedenheiten zu berUeksiehtigen. In einem und 
demselben Neste finden sieh iibrigens zuweilen sowobl hell als dunkel 
gefarhte Jnngen. Vollstandige Leucismen sind mil' noch nicht vorgekommen j 
jedoch erhielt ieh eiI1st ein sehr stark weiss geseheektes jiingeres Exemplar 
ans del' Umgebung von Miinster .. 

So variabel die Mollmaus in ihrer Pelzfarbung ~ich darstellt, so 
charakteristiseh erseheint sie in ihrem unterirdiHchen pflanzenzerstorenden 
Treiben. Aehnlieh dem Maulwurf durehwUhlt sie in meist flachstreichenden 
Rohren . den Boden und wirft aueh stellenweise, doeh unregelmHssig, Erd
haufen auf, welche sich von denen des Maulwurfs durch weniger gleieh-
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mafslge Zerkleinerung der Erde unterscheiden. Gar baufig benutzt sie 
auch bereits vorhandene, ffemde Gange, namentlich Maulwurt'srohi'en. An 
die OberfHiche kommt Rie am 'rage verhaltnissmassig selten, haufiger des 
Abel1ds und des Nachts. Sie solI dann auch nicht ungeschickt nach ihrer 
Nahrung, etwa Spaliel'obst, Maiskomem, klettern, auch Getreideahren 
durch Abnagen des HaImes iiber del' Wurzel Will Fallen bringen, um so 
zu den Komel'll zu gelangen. Allein ihl'e Hauptarbeit verrichtet sie von 
ihrer unterirdischen Rohre aus, und wird hier dem GeruiisegUrtner, 
Blumen- und Obstziiehtel', sowie dem Forstmanne Mohst sehtidlich. Es ist 
mil' etwa ausser dem Biber keine andere hiesige Siiugethierspecies bekannt, 
welche in ihren einzelnen Individuen ein solches Vel'derben amurichten 
1m Stan de ware, als umere grosse Wiihlmaus. 

Urn mit der unshauptsachlieh interessirenden forstliehen Seite 
zu beginnen, so zeigt sieh die Mollmaus, indem sie den Pflanzen die 
Wurzeln, in del' Regel am Wurzelknoten abschneidet, wobei sie die Pfahl
wurzel ganz besonders anzugreifen scheint, anderen Holzvel'derbern, 
namentlieh dem Biber gegel1itber, tiusserst verderblich und versehwendel'isch. 
KrHftige al'msdicke Biiume beginnen iIll besten Wachsthum plOtzlich zu 
weI ken , und beim Anfassen del' Stlimme fithlt man so fort , dass sie nul' 
mehr ganz locker im Boden stehen; mit geril1ge:rn Kraftaufwande lassen 
sie sich umlegen und aufziehen. Del' Frass diesel' grossten Withlmaus ist 
aus del' Gestalt del' Nagewunden ~ofort mit Leichtigkeit zu determiniren. 
Ihre sehI !'charfen und krHftigel1 Nagezahne schneiden unter del' Erdober
tiache das Holz mit Hinterlassung scharf'er und langer Eindrlicke dureh, 
wie die beigegebenen Figuren, ein Buchensttimmchen und eine junge Biche, 
erkennen lassen. Die kitrzeren und feineren W unden, welche die ZHhne 
del' kleineren Species den Pflanzen beibringen, sind nie so ticf in dem 
Holzkorper ausgepragt. Ganz ~chwache Pflanzen und feine Wurzeln schneidet 
sie in cinem Gange ab, starke abel' partieenweise, so dass stets auf 
kleineren Flachen die Zahneindritcke parallel laufen, und eine grossel'e 
FIHche demnaeh mit verschiedenen Nagedessins bedeckt ist. Nach meinen 
Brfahrungen, wie nach fremden Angaben ist sie del' Eiehe am meisten 
sehHdlieh. In Baumschulen habe ieh ganze Reihen junger Bichen dureh 
sie vel'llichtet gesehen. SaatJ'illenpflanzen werden durch sie oft stark ge
lichtet. Auch fitr die Buche wird sie verderblich. Besonders liebt sie 
auch Ahorne, solI aher auch gel'll an Weiden und Brlen gehen. In Obst
garten durehnagt sie in del' Nahe des Wurzelknotens starke Apfel- und 
andere Obstbaume", in Blumengart()ll vcrnichtet sie in einer Naeht oft 
sUmmtliche RosenstCicke eines Beetes, grcift Blumenzwiebeln und Knollen 
und in Gemlisegtil'ten und FeldeI'll die meisten Culturpfianzen, namcntlich 
abel' Salatwurzeln, Sellerieknollen, Mohrriiben, auch Kartofi'eln an. Nach 
Brumhard's alles Ge5agte bestutigender Mittheilung (AIlg. Forst- u. Jagd-
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ztg. 1852), oehadet sie besonders Eichen- und Ahornpflanzen. Tausende, 
wohl von 2 cm. DUl'chmes~el', wurden in den dortigen (Schlotten im V ogels
berg) Pflanzkampen dUl'ch amphibius. vel'llichtet. Bei l'eihenweisen Pflan
zungen oderSaaten hielten diese Nager gewohnlich auf langeren Strecken 
die Reihen ein und tOdteten die meisten darin stehenden Pflanzen, indem sie 
horizontal auf die Achse, wie durchsagt, abgeHchnitten wurden. Nadel
holzpflanzen blieben ver:;chollt. Nach einem a.ndel'll Bel'ichte sind in einem 
Fol'stgal'ten Obez;hesEens unter Ahol'llen, Eschen, Ulmen, Weisserlen und 
Fichten die Ahorne von del' Wiiqll'atte ausgewiihlt, aIle Pflanzen wurden 
ihl'es Wurzelstockes bel'aubt. - In del' "Monatsschrift fiirForst- und Jagd
we~en" 1857 wird ein Mausefrass erwHhnt, del' auch nul' von amphibius 
hel'riihl'en konnte. Wildmeistel' G. Prescher zu Ihngen· bei Calw berichtet 
von dort namlich, dass in einem lichten Kiefel'llbestande von 60-70 Jahren 
mit schOnem kraftigen Eichennachwuchs von 5-12 Jahren in del' l\fitte 
Marz die starkeren Eichenstamme bis zu einem Durchmesser von 2-3 Zoll 
im Boden von Mausen sich kegelfOrmig a.bgenagt gezeigt hatten. Auf 
einem Flachenraume von 4. Morgen waren dort 219 Stamme vernichtet. 
So schadet die Mollmaus also dem Forstmann wie dern Gartner sehr 
empfindlich. Dass sie ganz besonders den Eichen verderblich ist, wird 
von den verschiedenen Seiten bestatigt. Bier bei Neustadt sind sowohl 
in den Forstgarten als in den Institutsreviel'en in den letzten Jahren die 
genannten Beschiidigungen in Menge vorgekommen. Schwache Pflanzen 
werden scharf, oft gar hohl abgeschnitten. Wenn sie nach frernden An
gaben auch thierische Kost nicht verschmaht, so tritt doch del' Nutzen, 
den sie allen faIls durch Verzehren schadlicher Insecten und del'en Larven 
und Puppen gewahren konnte, so sehr VOl' dem ungeheuren Schitden, den 
sie durch ihre genannte Lebensweise anstiftet, zuriick, dass man sie nul' 
als unbedingt 8ehr schadliches Thier bezeichnen kann. Noch kornmen 
andere Schaden hinzu. In einzelnen Fallen findet sie sich auch zahlreich 
in Wiesen, und sie zerstoli dort eine Menge von Graswurzeln und stellt 
durch ihre Wiihlereien die Krauter hohl. An Dammen und Deichen be
fordert sie durch ihre Rohl'en den Zerfall derselben. 

Zum Gliick ist die Wiihlratte nicht iiberall haufig und kornmt wohl 
nirgends, als nul' in ausserst seltenen Fitllen, massenhaft VOl'. Del' gross
artigste Fall einer solchen Ausnahme ist mil' iiber eine Gegend in den 
Vorbergen des Sauerlandes etwa3 Meilen von Paderbol'll mitgetheilt. Auf 
einer kaum einen Hektar grossen, vom Wald urngebenen Flache wurden 
im November 1872 3 bis 400 Mollmause gefangen, welche daselbst unter 
Verschonung von Holzpflanzen, namentlich Eichheistel'll, ganzlich von 
Graswul'zeln gelebt hatten. Ihre Rohren· verliefen dort im Gegematz zu 
denen des Maulwurfes flach, so dass die Erde sich dariibel' wolbte; ihre 
Haufen waren klein, etwa 15-18 cm. irn Durchmesser. Abgesehen von 



Wiihlmause. 141 

solchen seltenen Fallen trifft man sie fast stets vereim:elt, und desbalb 
ihre Bt:lschadigungen, die bei einem einzelnen Individuum allerdings arg 
genug sein Mnnen, sporadisch an. Leider bevor7.ugt sie abel' den best
cultivirten Boden. Auf seh1' schwe1'em wie ganl. leichtem Boden findet 
man sie weit spar-licher, als auf frischem, humosem, bindigem. Docb habe 
ich sie in den Diinen mehrer Nordseeinseln, woselbst sie von den Wurzeln 
des Diinenhafers lebt, als durcbaus nicht selten angetroffen.. In ihrer 
geographischen Verbreitung, welche sich iiber den grossten Theil Europas 
und einen hedeutenden Theil des angrenzenden Asiens erstreckt und so
wohl die Tiefetenen als die Hochgebirge in ihren Thalern umfasst, ahnelt 
sie del' Rothelmaus. 

Ihre Nester, aus fein 7.ernagten Pflanzenstoffen bestehend, findet man 
an einer erh5hten Stelle in einem Kessel im Boden, zu dem mehrere 
Rohreu fiihren; ein nach Art del' RohrsangeT zwischen Rohrhalmen ver
fertigtes Nest, wie Blasius ein solches auf einer lnsel . antraf, gehOrt 
unbedingt zu den Seltenheiten. Die Jungenzahl ist sehr verschieden, ieh 
erhielt Nester mit 3 bis 5 Jungen; es sollen abel' bis 7 geworfen werden, 
und die dunklen Varietaten weniger Junge zur Welt bringen als die kraftige
ren he11en. Yom April bis zum Herbste wed en sie drei- bis viermal. 1m 
Winter sind sie keineswegs unthatig doch leben sie zum 'i'heil auch von 
einigem Wintervorrath, den sie, wie die meisten ihrer Verwandten, im Spat
herbst zusammengebracht haben. 

Ihre scharfsten Feinde aus dem Thierreich sind Hermelin und Wiesel, 
besonders das erstere. W 0 sich ein Hermelin, namentlich wo sich ein 
Paar derselben mit seinen hungrigen Jungen befindet, sind die Moll
mause in kurzer Zeit verschwunden. Gleichfalls habe ich in Eulengew511en, 
ganz vorziiglich in denen des Waldkauzes, ihre Schadel aufgefunden, und 
in den DUnen der Nordseeinseln macht im Herbste auf ihrem Zuge die 
Sumpfohreule mit Gliick auf den verderblichen Nager Jagd. In den Gewollen 
anderer Eulen fand ich nur selten einen solchen Schadel. 

Kiinstliche Gegenmittel gegen sie sind wegen ihres meist vereinzelten 
Vorkommens nicht so schwierig mit Erfolg anzuwenden, als gegen massen
haft auftretende kleinere Species. Die einzelnen Individuen verrathen sich 
namlich durch ihre leicht sichtlichen R5hrengange sofori, und da sie die 
alten und, wie vorhin bemerkt, sogar fremde R5hrcn gern passiren~ so 
kann man sie in densel ben durch vergifteten Weizen, besonderR durch ver
giftete Sellerieknollen leicht todten, durch Maulwurfklammern odeI' durch 
eingegrabene tiefe und glattwandige Topfe fangen. In diesen Fallen 
miissen abel' die R5hren von oben her ~orgfaltig und vollstandig wiedel' 
gedeckt werden. Oeffnet man eine R5hre von oben, so dass das Tages
licht grell hineinscheint, so Hisst sich unsere Wiihlratte, wenn sie sich 
Uberhaupt in del' Nahe befindet, sehr bald an diesel' beschadigten Stelle 
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sehen, als wolle sie ungehalten nach dem Zer~torer ihrer Erdarbeit aus
schauen. Alsdann ist es leicht, sie aus einiger Entfernung, in der man 
sich schussbereit aufgestellt hat, zu erlegen. Da sie jedoch zumeiRt nur 
des Nachts wUhlt, am Tage sich wenigstens bei hellem Wetter in del' Regel 
ruhig verhalt, so ist sie des Morgens frUh oder des Abends spat am 
sichersten in del' angegebenen WeiRe durch einen Schuss zu todten. -
A. Meier empfiehlt als Scheuchen Zweige von Sambucus nigra, welche in 
ihre Rohren zu stecken, oder als Praservativ urn das zu schUtz en de Terrain 
in die Erde zn graben selen. 

3. Die A eke r m a u s. 
Arvicola agrestis. L. 

Von dieser Species finde ieh in forstlichen Schriften nirgends Erwiihnung, 
und doch mochte sie fiir die Thaterschaft manchen HolzschadenR wahl in 
Anspruch zu nehmen sein. 

FUr ihre Determination verweise ich auf die oben (Seite 130) gegebene 
Diagnose und hebe hier nul' die triiL braune, im Sommer ins Rothbraune 
im Winter mehr ins Gelbbraune ziehende Farbung ihrer Oberseite und 
die undeutlich abgesetzte weissliche, odeI' weisslich graue Farbe ihrer 
Unterseite hervor. Wenn auch in einzelnen Fallen ein unreiner, etwas 
dUsterer Farbenton (Winterkleid) von glareolus sich ihrem Colorite an
nahern kann, so ist doch der grelle Gegensatz del' Ober- und Unterfarbung 
fUr glareolus, und da'! Gp,gentheil flir agrestis entscheidend. Im Gehisse 
weicht sie durch ein Uherzahliges Prisma des mittleren oberen Backen
zahnes so sehr von allen ihren Verwandten aL, dass man ihren Schadel 
auf den ersten Blick erkennt. 

Die Angaben libel' ihr Vorkommen sind bis jetzt allerdings noch 
nicht reichlicb, daher ist wedel' ihr geographisches noch topographiscbes 
Auftreten gehOrig aufgeklart. Jedoch steht fUr ersteres fest, dass sie 
das nordlicbe und mittlere Europa bewohnt, sowie sie auch in einem 
TheIle des angrenzenden Asiens aufgefunden ist. Hier in Neustadt habe 
icb ein einziges Exemplar erhalten, welches in del' Nahe des Forstgartens 
im sog. Schlangenpfuhl in einem Graben erbeutet wurde. Auf un serer 
akademischen Excursion zur Garbe (an del' Elbe) am 15-17 Juni 1872 
fand ich sie daselbst mehrfach. Flir die Umgebung von MUnster kann 
ich sie stellenweise als httufig bezeichnen. Sie erscheint· ohne Zweifel 
seltener als sie in del' That ist, da sie sich den Blicken des Menschen in 
hohem Grade zu entziehen weiss. Sie bewohnt nach allen Oertlichkeiten, 
an denen ich sie aufgefunden, vorzugsweise lichtere, jUngere Waldstellen, 
Geblisch, Gestrtipp und ist eben deshalb schwerer zu entdecken als manche 
andere Maus. In einer FaIle mit irgend welch em Stoffe bekodert, wurde 
sie nie gefangen, unter lagerndem Kopf- und Reisigholz jedoch beim Ab-
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raumen mehrfach erbeutet, auch wiederholt einem gern mausenden Hunde 
abgenommen, einige wurden auch zufallig erhascht. 1ch habe abel' in 
frtiheren Jahrpn, als ich eifrig die Kleinsauger meiner Heimath sammelte, 
kaum ein Dutzend erhalten und hatte versucht sein konnen, sie als wirk
lich selten anzusehen, wenn sich nicht ihre Schadel, wenn auch nicht 
gerade in Menge, so doch auch keineswegs als Seltertheit in Eulengewollen, 
namentlich in denen del' Waldohreule, gefunden hatten. In 112 del' 
letzten konnten eben so leicht als ~icher 80 Schadel diesel' Fkdmaus be
stimmt werden. Da ich diese Gewolle von den verschiedensten Gegenden 
meines frtiheren W ohnsitzes acquirirte, so scheint die Ackermaus nicht 
etwa sporadisch, sondern an sonst passenden Stellen in fast gleichmassiger 
Vertheilung dort aufzutreten. In den Gewollen yom Schleierkauz fand 
ich ihre Schadel nm sparlich, in 742 Gewollen nm 47, in den en des 
Waldkauzes haufiger. Diese numerischen Verschiedenheiten lassen wohl 
mit 7.iemlicher Sicherheit einen Schluss auf die Lebensweise unserer Acker
maus machen. Das Jagdrevier der Schleiereule ist weniger der Wald, als 
das bei den anderen Eulenarten del' Fall ist. Sie fliegt unter heiserem 
Geschrei aus irgend einem alten Thmme fern nach offenen Platzen. Auch 
del' Waldkauz, oLschon weit mehr dem Walde angehOrend, bejagt yom 
Walde aus zumeist das angrenzende Feld nach Mausen, odeI' wahlt ganz 
offene WaldblOssen, sehr ltich.-ige Bestande und dergl. Die Waldohreule, 
obgleich auch dem dtisteren Hochwald nicht angehOrend, sondern mehr den 
jtingeren und ltickigen Bestanden, tritt abel' aus ihrem FOrirlrevier auch 
jagend kaum heraus, Gebtisch und Gestrtipp, abwechselnd mit Stang en
holz, bildet ihr Jagdterrain. Hier muss also auch vorzugsweise agrestis 
sich aufhalten. Gerade hier lasst sie sich allerdings nicht so leicht beob
achten, noch weniger leicht fangen, hier hat sie abel' auch Veranlassung 
genug, sich nagend an die Rinde der jtingeren Pflanzen zu machen. 
Blasius nennt sie bei Braunschweig haufig und berichtet, dass sie gewohn
lich unter Gebtisch, in Waldern, an Waldrandern odeI' an Graben und 
Dammen, nul' in del' Nahe des Wassers, im Ganzen in wabserreichen 
Gegenden vorkame. Ja er hat sie im Herbste mit SOI"ex fodiens zu
sarumen in den N estern des Blesshuhnes angesiedelt gefunden. Dieses 
Bedtirfniss nach Wassernahe schienen die meisten del' mtinsterlandischen 
Ackermause nicht zu haben. Sie ist weit mehr Tagesthier als die gemeine 
Feldmaus, abel' weniger behende als ihre Verwandten. Ihr rundeR Nest 
solI sie hart am Boden in Gestrtipp bauen, und jahrlich 3-4 mal 4 bis 
7 Junge werfen. 

Ueber die forstliche Bedeutung diesel' Art ist bis jetzt nichts 
Sicheres bekannL geworden. Zwar bemerkt Blasius, dass ~ie sich vor~ 

zugsweise aus dem Pflanzenreich, besonders von. Wurzeln, in hart en 
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Wintern aber aueh von weicIler Baumrinde, Weidenrinde und Buehen
rinde, nahrt. Ob diese Behauptungaber mehr nach Analogie del' Lehens
weise ihrer Verwandten gesehlossen oder auf directe Beohachtung gegrtindet 
ist, mag dahin gestellt bleihen. Mil' selhst ist nur eine einzige Rinden
besehadigung vorgekommen, welehe mit Bestimmtheit wedel' der gloreolus. 
noeh del' omphibius, noeh del' oj'valis angellort und zwar in unserem vor
hin bereits genannten "Sehlangenpfuhl", woselbst eine agrestis erbeutet 
wurde. Es zeigten sich namlieh daselbst in den Wei sse r len heeten ein
zelne, im Ganzen etwa 50 Lohden von sonst kraftigem Wuchse zwis,-,hen 
den tibrigen weitstandig vertheilt, eingegangen. Bei ni:iherer Besiehtigung 
waren sie vom Wurzelknoten bis 7-8, selten 15 em. aufwarts ringsum 
vollig abge~ehalt. Die Nagezahnspuren, breiter als die von arvalis odeI' 
glareolus. stehen horizontal, greifen entsehieden in den Splint ein undo 
sind tiber die ganze Nageflaehe gleichmassig vertheilt. Unter diesen Um
standen ist del' Schluss, dass hier ein Frass von agre.~tis vorliegt, wohl 
kaum gewagt. Nie habe iell an andel'en Holzarten ein ahnliehes Nage
bild gesehen. Das sehr feuchte Erh,nterrain spricht ehenfalls ftir agrestis; 
selbst dann, wenn auch kein Exemplar diesel' Art dort gefangen ware, 
wtirde man auf diese zu schliessen allen Grund haben. Die nul' unmiUel
bar tiber dem Wur~elknoten sieh befindenden Schalungen scheinen zu be
weisen, dass ihr ein il'gend gesehicktes Klettel'vermogen nicht zukommt. 
Da die Lohden auf dies en Beeten bald nachher verpflanzt wurden, so 
konnten genauere Thatsachen ftir die Zukunft nicht wehr beobaehtet 
w.erden. 

J 
4. Die bra u n e F e I d m a u s. 

Arvicola campestris. BIas. 

Diese von Blasius entdeckte Species ist bisher so sparllch wieder
erkannt worden (ich selbst habe nur ein einziges Mal einen siehel'en, aueh 
von Blasius selbst als solchen bestimmten Schadel aus einem Eulenge
wolle erhalten), dass sie als forstlieh durehaus indifferentes Thier, hier 
keine nahere Bespreehung el'halten kann. Zum Zweek del' etwaigen Be
stimmung eines Individuums verweise ieh auf die obige Diagnose. Ieh 
will Ubrigens nieht unerwahnt lassen, dass ihre Artbereehtigung in neuester 
Zeit (von Jackel) mit Grund in Zweifel gezogen ist. Es ist jedenfalls, 
abgesehen von allem Anderen, schon etwas verdaehtig, wenn eine Mause
species so ausserordentlieh selten auf tritt, dass fast Niemand sie zu er
halten vermag. 

5. Die gem e i n e F e I d m a u s. 
ATvicola arvalis. Pall. 

Diese Feldmaus, Reutmaus, verdient die Bezeichnung ~gemein" mit 
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vollstem Rechte. W 0 irgend liber f)inen starkell Mausefrass auf Feldern 
und Aeckern Klage erhoben wird, da ist del' Feind in der Regel diese 
arvalis. 

Ihr Pelz ist auf der Oberseite erdgrau mit mehr oder minder gelh
lichen Haarspitzen vermischt, so dass sie bald gelblich grau, bald dlister
grau mit nur schwacher gelhlicher Beimi~chung auf del' Oberseite gefarbt 
ist. In der Nlthe von Miinster habe ich sie meist mehr geJbgrau, leb
hafter, frischer gefunden als hier lJei Neustadt. Auch ist sie im. Alter 
und im Sommer l'einer von Farbung als inder Jugend und im Winter. 
Die weissliche Untel'seite ist gegen die Obel'fal'bung undeutlich abgesetzt. 
Sonstige Merkmale siehe Seite 130. 

Die gemeine Feldmaus hewohnt mit Ausnahme von InselHlndern, 
namentlich Irland, Island, den Inseln des mittelHindischen Meeres, von 
vielleicht auch dem nordlichen Theile von Skand'inavien und den siidlich
sten Theilen von Europa diesen ganzen Welttheil und einen nicht unbe
triichtlichen 'rheil des nordlichen Asiens, besonders die Ebenen; vel'schmaht 
abel'· auch die Gebil'ge keineswegs, steigt in den Alpen bis zul' Hohe von 
2000 m. empol', und ist in den meisten Gegenden ein sehr bekanntes, oft 
leider nul' '-;,1 haunges Thiel'. 1m Osten und in den Alpen kommt sie in 
etwas abweichenden Val'ietaten VOl'. 

In imsel'en ofi'enen Gegenden, in denen Getl'eidebau betl'ieben wird, 
tl'itt sie bekanntlich zeitweise in so enormer Menge auf, dass del' . von 
ihren Gang-en vollstiindig durchlochel'te Boden von Mausen wimmelt, 
welche nicht bIos den gl'ossten 'I'heil del' Emte, sondel'll auch die auf
keimende Wintersaat vollstlindig vel'llichten, und ausserdem von sammt
lichen Verwandten den grossten Wintervorrath in unterirdische Kalllin.el'll 
eintragen. Es ist vielfach iiber diese Wiihlmaus und ihre Verheerungen 
geschrieben, es sind Preise fiir Erfindung del' erfolgreichsten Vertilgung!l
mittel ausgestellt, liberhaupt hat sien die Landwirthschaft mit kelnem del' 
ihr feindlich entgegentretenden Thiere so eingehend befasst, wie mit diesel' 
Art; dass sie abel" aueh den Interessen des Forstmannes entgegentrete, 
dass es sich bei nMausefrass" in Culturen, del' tief an den Stammchen 
die Rinde schalt, urn diese gemei:p.e Feldmaus, um dieselbe Species handelt, 
derauch del' Oeko~om die Vel'heerungen auf seinen Feldel'll zu verdanken 
hat, ist biH jetzt von forstlicher Seite n.ur von Einzelnen klar hervor
gehoben. .Man klimmerte sich . entweder gar nicht urn die Species ode!" 
konnte sieh von dem Gedank~n, dass die Waldmaus (Mus silvaticus) an 
den Besehadigungell hervorragenden Antheil nehme, nicht frei machen. 
Auch verfiel man bei den hier in Rede stehenden Beschadigullgen wohl 
nebenbei auch auf Arvicola glareolus .. Bei diesem unsicheren Umhertappen 
liber den Thliter ist die identisehe Schilderung des Frasses in allen zahl
reichen Beriehten von grosser Wiehtigkeit. Denn sie zeigt, dass es sich 

Altum. Siiugethiere. 2. Auft. 10 
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in allen namhaft gemachten Fallen, in denen mehrfach ganz hervorragende 
Calamitaten mitgetheilt werden, stets um eine und dieselbe Species handelt. 
1ch selbst habe hier VOl' 4 und 5 Jahren einen solchen Ma,usefrass. mit 
erlebt, del' mil', trotzdem dass er sich nirgends in unseren Revieren zu 
einer wirklichen Bestandesverwustung $teigerte, die Gelegenbeit in H ulle 
und Fulle bot, sowohl den Thiiter als die Art seines Frasses kennen zu 
lernen. Del' Thiiter ist Arvicola arvalis, keine andere Species. AI:> Feld
bewohnerin ist sie ja liing~t grundlich bekannt, und ihr Verhalten als 
Rolche moge deshalb hier . nicbt weiter erortert werden. Von den an
liegendell Feldern zieht sie sich sehr gel'll in den Wald, wenn diesel' dem 
Felde ahnlich, d. h. wenn er 

1) mit Gras und Krautel'll bewachsen und 
2) nicht geschlossen, sondel'll raumig oder luekig ist. 

Wo eins diesel' beiden Requisite fehlt, hat der Forstmann von diesel' 
Wuhlmaus nichts zu furchten. Betreffs del' ersten, sei bemerkt, dass sieh 
diese Species zumeist von Krauterwurzeln nahrt. Sie schadet dadurch 
den Wiesen und Getreidefeldel'll. 1hre fiach streichenden Giinge liegen ganz 
in del' Hobe diesel' ihrer Nahrung. 1st im Winter del' Boden gefroren, 
so verlaufen dieselben zwischen Bodenoberfiliche und der Schneedecke. Die 
Maus greift alsdann gern auch die oberirdischen zarten Pftanzentheile an 
und kann so das keimende Wintergetreide arg schadigen, sogar stellen
weise ruiniren. Kraut und Graswuchs dient ibr abel' auch als V 8l'steek 
bei ihrem nieht seltenen oberirdischen Umherlaufen. Wo diesel' sie 
sehutzende diehte Bodenuberzug fehlt, da ist auch trotz des Nahrungs
reichthums i~ Boden ihr del' AufEmthalt verleidet. So verschwilldet 
sie z. B. zeitweise aus sehr kurz abgemahten Wiesenstellen. Del' Forst
mann bat folglicb dann und dort die Einwanderung del' Feidmaus bei 
einer Massenvermebrung derselben auf den angrenzenden Wiesen und Frucht
feldern in seine BestHnde zu beflirchten, wann und wo del' Waldboden diesen 
ihren Lebensbedingungen entspricht. W 0 sieh nul' hier und dort fieck
weise etwas Graswuehs zeigt, wo derselbe zu lieht ist, um als Schutz des 
Thierehens zu dienen, ist wohl keine Gefahr durch sie vorhanden. Die 
Maus will, im Zusammenbange mit ihrer starken Vermehrungsfahigkeit, 
stets grossere, ausgedehnte, iusagende Flachen. Arv. ampldbius verliert 
sieh in ihren einzelnen Individuen gem nach abgelegenen, oft winzigen 
Pal'zellen, als kleinen Garten, i;;olirten Beeten u. dergl. Unsere arvalis 
dagegen fordert ausgedehntes Teri·ain. Weite zusammenhangende Gras-, 
Getreide-, Krautfiachen sind ihr die lieb"ten. Solche abel' stellen sich in 
den Bestlinden des Forstmannes zuweilen fast plOtzlich, und zwal' naeh 
starkem Raupenfrasse ein: Nach Halbkahl- odel' gar Kahlfrass, etwa 
durch Bombyx pudibunda, monacha, pini u. a;, wird einerseits del' Boden 
durch den massenhaften Raupenkoth stark gedungt und anderseits die 
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Kronenpartie derart gelichtet, dass sich gar bald ein uppig wuchernder 
Bodenuberzug Lildet, wenn del' Boden ubel'haupt fUr Kl'aut- und Gra;o
wuch~ empfiinglich ist. In del' Nahe del' Felder sind alsdann die Be
standesverjungungen, namentlich die Buchenculturen durrh Einwandern 
del' Feldmiluse ern~tlich bedrolrt. Das zweite Hequisit, lichter, riiumiger, 
ltickiger Bestand, ist vielleicht nur secundar, da sich im entgegengesetzten 
Falle ja auch kein hinreichender Krautwuchs einstellt odeI' halt. Jed(lch 
ist es mil' aufgefallen, dass gerad·e an sole hen Stellen, die von oben 
nicht heschirmt sind, auf sonst mebl' oder weniger gleichmassig uber
zogenen FHichen ihr Fras~ am heftig-
sten odeI' gar ausschliesslich auftrat. Fig. 51. Fig. 52. 
Sie wah It mit Vorliebe solchc Oert
lichkeiten in den Bestanden, welche 
nach den erwahnten Hucksichten den 
Geheide- und Frucbtfeldern am 1ilm
lichsten sind. 

Ihre Beschadigungsweise an den 
Holzpfianzen, ihr Frass selbst hat so 
viel Chal'akteristisrhes, dass es nicht 
schwer halt, ihn stets richtig anzu
sprechen. Ueber die Holzartcn, an 
denen er sich uberhaupt findet, wer
den unten die einzelneh Mittheilungen 
naheren Aufschluss geben. Doch sei 
schon hier bemerkt, dass vorwiegend 
Buche und Hainbuche von ilnn zu 
leiden hat. A. arvalis ist ein schlechter 
Kletterer, ihr ganzes Leben verbringt 
sie am oder im Boden. ·Sogar in den 
Komdiemen des Oekonomen geht sie 
nicbt hoch hinauf, und seine Kol'll
bOden bleiben von ihr verschont. 
Diesel' allbekannten Thatsache ent
sprechend ist ihl' Rindenfrass am 
Hol:re tief, alll Wul'zelknoten so we it 
del' Gl'aswuchs den Stamm umgibt. 
Gel'll schalt sie fernerdie bei del' 
Buche hiiufigvorkommenden niedrigen, 
fiach am Boden hlnstreichenden, von Gras und Kraut verdeckten, zuweilen 
halb von Moosen umgebenen Aeste. Sie steigt am Stamme und in die 
Aeste llinein nul' dann etwas, selten 1 m. hoch, empor, wenn die Pfianze 
untel'drtickt oder vom Hasen beschnitten, vom Heh verbissen emen nul' 

10* 
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buschigen, verwachsenen, verstammten Habitus erlangt hat. Die WIrren 
Zweige dienen ihr alsdann als Leitersprossen. Vorzuglich sind es aber 
auch bei solchem Wuchs die mehr odeI' weniger horizontal verlaufendel1 
Aeste, welche die Spuren ihrer ThiLtigkeit verrathen. Von senkrecht auf
strebenden Wuchsen Mit sie sich fern. Da die alteren Pflanien in ihrem 
unteren Stammtheile bereits fur sie zu borkige Rinde haben, so vergreift 
sie sich vorwiegend nur an ganz schwaehem, bis etwa finger- oder.daumen
starkem Ma,teriale. Nur ausnahmsweise sehlilt sie starkeres; ptwa von 
5-10 em. unterem Durchmesser. Bei Paderborn sind im Herbst 1872 
Hainbuchen von 15-20 cm. starkem Stammdurchschnitt am Wurzelknoten 
geschaIt. An Jungwuchsen ringeIt sie in del" Regel vollsUindig, ja sie 
schneidet bis. fingerdicke Stiimmchen sogar haufig volligab. An ganz 
jungen Pflanzen (Buchen, Eichen) geschieht solches in del' Regel unter
irdisch. Beide Abschnittsfliichen lassen sich von dem Frasse del' A. am
phibius leicht unterscheiden. Letztere schneidet so schwaches Material 
(bis Finger:,;Wrke) unterirdii:'ch mit ebener, oft sogar concaver .Fliiche ab, 
die als mit einem Messer odeI' ahnlichem WeI'kzeuge hergestellt erscheinen 
konnte, wenn sie nicht die langen Zuge der Ziihne zeigte. Die Sclmitt
flachen der A. arvalis dagegen bilden keine Ebene, sondern sind, wenn 
es sich nicht urn sehr junge Pflanzen handelt, stumpf-odeI' spitzkegel
fOrmig, odeI' federposenformig. Man erkennt sofort, dass amphibius das 
von einer Seite her angegriffene Holz in derselben Richtung durchnagt 
hat (vergl. Fig. 49), wahrend arvalis dasselbe von der P('ripherie allmiih
lich nach Innen hin durchschneidet. Sogar am schwfichsten Materi:tl Hisst 
sich del' verschiedene Prass, glatt bei amphibius, unrein, hOckerig, inehr 
unsicher bei arvalis unterscheiden. Del' obel'irdi8che Rindenfrass del' 
letzteren ist noch leichter yon jedem anderen zu unterscheiden. Ausser 
del' Rinde wird namlich auch del' Splint, bei scl.Jwacherem Materiale am 
stiirksten angegriffen. Diesel' Angriff abel' bildet in del' Regel zahllose 
kleine Fleckchen, die durch frei gelegte Bastpartieen unterhI'ochen werden. 
Die Pig. 51 und 52 zeigen freilich einen starkeren, uberall das Holz an
greifenden Frass, abel' auch diesel' ist fur unsere Art 8ehr bezeichnend, 
da keine andere Spezies sich in diesel' Weise bemerklich macht. An einem 
und demselben Prassobject ist haufig unten das Holz uber-all stark an
genagt (oft, wie gesagt, sogar durchschnitten), nach oben hin beginnt 
dann bei Entfernung del' oberen Rindenschichten die Preilegung del' 
untersten Bastschichten mit erst eng an einandel' Jiegenden, wei tel' auf
warts sich alln'lahlich mehr isolirenden angenagten HolzpHitzchen, so dass 
das Stlimmchen daselbst ein weissfleckiges Ansehen el'h1ilt. Alles Gesagte 
modifieirt sich fl'eilich fUr verschiedene Holzarten, ohne jedoch den Charakter 
eines anderen Mausefrasses anzunehmen. Am leichtesten konnten wohl 
von arvalis durchnagte Fichtenwurzeln Zweifel uber den 'l'hater veran-
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lassen. Anfangs Juni 1872 ~ll.ndte mil' del' damalige Obf. Candiddt Herr 
Schmidtborn von Welschneundorf bei Montabaur dergleichen Wurzeln mit 
den dabei gefangenen Mamen, so dass uber die Spezie~ jeder Zweifel aus
geschlossen ist. Die Fichten batten auf leiehtem tiefgrundigem, mit 
starkem Graswuchs uberzogenem Roden auf RandblOssen gestanden. Die 
~ager hatten ihre Gange etwa 3 bi~ 4 em. unte:r del' OberfHiehe von, 
Wurzel zu Wurzel gemacht und es uesonders auf die in Buscheln von 
2 oder 3 Stuck gepflanzten Fichten, welche bisher einen kriiftigen Wuchs 
gezeigt hatten, abgesehen. Diese versehlungenen Wurzeln waren bis auf 
kurze Stumpfe mit ganz unregelm;ls~igen, ,oft, etwas za~erig muhen 
Schnittfiachen dllrehnagt und die Rinde his etwa. [) em. am Stamme hin
auf glatt abgeseh1ilt, das Holz dagegen kaum irgendwo in namhafter 
Weise angegrifi'en. Da es ~ich bei diesem unterirdisehen Frasse nul' urn 
die Alternative, oh amphibius odeI' ar1Jalis dafiir in Anspruch zu nehmen 
~ei, handeln konnte, so wiirde fiir Jeden, del' ~ich den Hcharfen A1hphibius
Frass auch nul' einmal glmll.ucr ang,"selien hat, die l'iehtige Bestimmung 
in diesem Falle a uch olllle Eimendung del' Miluse selhst nicht schwierig 
geworden sein. Eine gleiehe Sendung erhielt icll 1874 vom Forstmeister 
Botberg' zu Bedehurg. Sie entstallllllten einer sechsjilhrigcn Fichten
pflanzung. 

ZUlll ~aehweise, dass die gro~~en Mau~ecalalUitaten in den Bestiinden 
nul' un~ere gemeine Feldmaus ZUIll Urhe],er haben, mogen hier mehre 
Mittheilllngen aus (ler einsehlagigen Lit.era.tur. folgen. Wenngleich die 
Art ;,;elten genannt odrr mit Sieherheit erkannt ist, so wird sinh aus del' 
vol'~tehend geschildel'ten Leben~weise der::;elben jene Upherzeugung von 
selbst ergehen. Fon,trlloistei' Wiese (Greif.~wald) ist fa::;t del' einzige, del' 
sic unter Ausschlllss jedel' anderen Art direct aIs den Frevler bezeichneL 
SeinE' desfallsigen Mittheilungen finden ~i('h in Grunert's FOl'fitl. Bliittern 
1865. Er bemerkt zuviirdcrst, dass die Miiuse auf ihren Verheel'Ungs
ziigen Feld und Wald durdmagten, vom Felde in den Wald zogen und 
dort, wenn sie zuf:illig auf junge Scltonungen g(Jl'iethen, Alles, Laub- wir 
Nadelholz henagten. So war es im Herbst~ 1860. Die Furcht VOl' ~och 
griis:;erem Sehaden illl kOllllllenden Winter hewies sicil als unbegl'iindet, 
da del' besttindige rasche \Vech,wl von Thauwetter und Frost von diesel' 
Waldplage befreite. Wiese bemel'kt. nun fast wortlich femer: "In einem 
Mittelbestandemit Oherholz von Eichen und Unterholz von Haseln, von 
etwa 80 Morgen, war VOl' ;3 Jahi'en mit dem allel'giinstigsten Erfolge eine 
Buchenreihensaat gemacht worden'; hier waren abel' nieht nul' die Buchen, 
s0ndel'l1 auch die Haseln beinahe ~iimlOtlich am Wurzelknoten nmnagt .... 
Aucl! eine ,2 Morgen gros,se Kiefernpfianzung war vernichtet, und eoen
fall8 dort gepflanzte Fiehten verstiillllllelt, die Seitenzweige und die Spitz en 
abgesdmitten, doch hier und da auch die Hinde \lenngt." Wiese bezcidJllet 
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ferner gerade die Fe~dmaus als den argsten Feind des Waldes wie des 
Feldes, die sich im Winter gel'll in den Waldrandern nagend aufhalt, und 
citirt aueh das Zeugniss von Blasius, der in seinen "Wirbelthieren" 
pag. 385 sagt: "Es sind viele Beispiele hekannt, dass dureh ihre (der 
Feldmaus) Vermehrung auf weite Landstrecken hin ein grosser Theil der 
Ernte vernichtet worden ist und mehr als 1000 Morgen junge Buehen
§chonungen durch Abnagen del' Hinde zerst5rst worden sind." Schlies8lich 
fiihrt Wiese nach seinen Erfahrungen die Holzarten nach dem Grade der 
Vorliebe, welche die Feldmaus flir diesel ben zeigt, an, zumal dll, sic mit 
ft·emden Angaben nicht. genau stimmen. "Meine Beoba~htungen lauten 
dahin: Den Vorzug von allen Holzarten giebt sie hier del' 'Veis8buehe, 
Hasel und der Sa;alweide (Salix capl'ea), dann geht sie Ruthbuehen, Ahol'lle, 
Eschen, Eichen u. s. w. an, stet;; aber ein gleiches Alter del' Pflanzen vor
ausgesetzt. Wie· indessen die strenge Reihenfolge aueh Eein mag,. del' 
Mausefrass in dem hiesigen Reviere best1itigt, wie in den V Ol:jahren, dass 
die Maus eine gewi~se Vorliebe fiir die -ciue oder andel'e Holzart bewahrt. 
Zuerst hat sie Weissbuehe, die Haseln und vVeiden, besonders Salix caprea, 
dann Rothbuchen und endlich, aus Nahrungsmangel, allch Ahol'lle, Eschen, 
Eichen genommen, wenigstens waren die drei zuerst genannten Holzal'ten 
hier, wie anderwarts, entschieden griindlichel' heimgesLlcht als die Roth
buche; ja in dies em Jahre war hier Alleb angefressen, was an Laub
hOlzel'll zufallig in .(Jiesen Randjageu vorkam, selbst Aspen, nur keine Birke 
habe. ich angefre~sen gefunden, so viel ieh auch danach gesucht habe. 
Diese Vorliebe der Maus fiir die eine oder andere Holzart ist fiir rnich, 
fiihrt Wiese fort, deshalb besonders heachtenswerth, als ich darauf mein 
Gegerrmittel uegriinden will. leh schlage namlich VOl', eine Fiitterung del' 
Mause zur Zeit, wenn fiir die jungen Bllchenschonungen Get'ahr ist, mit 
Weissbuchen-, Haseln- oder W eidenrei~ig (be8onders Saalweiden) und wenn 
dieses fehlt, mit Rothhuchenpflanzen selbst, welche ans den dichteri. Pflamen
horsten entweder selbst odeI' anderorts entnommen sind, um sie durch 
dies(Jn leicht zugangliehen Nahrungsvorrath vom ·Benagen stehender Stiimme 
abzuhalten . .. Das absichtliche Einsprengen der Wei~sbuche hat sich 
im Eldtmaer Forstrevier, wo diese Mischung cine natiirliche ist, in etwas 
bewlihrt, wirbamer muss indess das Auslegen von Weissbuehenrei:<ig mit 
diinner saftiger Rinde sein Denn dassel be bietet del' nicht klettel'llden 
Feldmau:> eine grUosere und zugangliehere Angriffsfliiche . . ." Mit 
diesen Bemerkungen liher die .Forstsch1idlichkeit del' FeldmauB stitnmen 
auch noeh manche andp.re Angaben, obschon kaum einer die Att del' 
forstfrevelnden M~use nennt. P f r; i I z. B. berichtet (Krit. Bl1itter, Bd. 6. 1. 
pag. 263), dass im Lieper Revier in den Winteril 1829-31 eine gegen 
1200 Morgen grosse Buchenschonung von 6bis 12 Jahren fast ganzlich 
ruinirt war, undim 14. Hde. 1. Heft reihet er die fiirchterlichen Ver-
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heerungen. welche von den Mausen in den Jabren 1838 u. 1839 in den 
Buchenforsten angeriehtet sind, als ebenbiirtig den lnseetencalamitaten an. 
Aueh wie diese letzten oft wie plOtzlich heraufbe~ehworen auftreten, so 
hatten 8ich aueh die Mause mit einem Male iiberall ohne sichtliche Ur
sache ungewohnlich stark vermehrt und ebenso verschwanden sie wieder. 
1m Jahre 1830 und 18~1 thaten sie in den Marken und Pommern eben
falls viel Schad en und verschwanden dann mit einem Male, ohne dass 
man seitdem bis 1838 eine Spur von Mausefrass entdeckt hatte. In den 
4- bis 12- und 16jahrigen Buchenschonungen halten sie sieh besonders in 
den recht geschlosseneh Horsten auf und werden .hier am schadlichsten. 
Pfeil fiigt (irrthiimlich) hinzu: Es sind vorziiglich Mus silvaticus. docb 
auch wohl Arvicola arvalis. Jiingere als 4jabrige Pflanzen werden gam: 
durcbnagt und davon auch narh Weise del' A. amphibius die Wurzel ganz 
verzehrt, bei alteren nagt sie nicht bIos Rinde und Basthaut ab, sondern 
greift auch in den Splint hinein.· Die Buche, Hainlmche, die Ahorne, 
Esche, Ulme scheinen ihr cine vorziiglich wohlschmeckende N ahrung zu 
liefern. Nicht ganz so liebt sie die Eiche, Eberesehe und einige andere 
HOlzer. Die Fichte hat sie in den lnstitutsforsten mit Vorliebe befressen, 
die Kiefern nul', wenn ihr a,nderc Nahrung fehlte. Schwarz- und Weiss
erIe, sowie Birh, blieben ganzlich verschont ... - Auf dem schOn en 
Buchenreviere Gramzow in del' Uckermark zeigten sie sieh 1840 ver
heel'end. Selbst 3-4 Zoll starke, rauhe Ulmen waren von den Mausen 
fiO benagt, dass sie eingingen. - 1m Jahre 1842 (Krit. Bl. 18) traten nach 
del' gl'ossen Diirl'e gegen Ende September die "Miiuse" vel'heerend. nament
lieh im nOl'dostlichen Deutschland, sogar im fruchtbaren Elbthale in den 
Laubwiildern auf, und zwar vtm den Feldern her, woselbst sie in unge
heuCl'er Menge hauseten. Besonders merkwiirdig war dem Berichtcrstatter 
"das plotzliche. Erscheinen auf Inseln und Stellen in den Flussthiilern ~, 
welche 8 Monaie unter Wasser gestanden hatten und die von Mansen 
wimmelten, so wie sie trocken wurden, ohne dass man hutte nachweisen 
konnen, woher sie kamen', wenn man bedenkt, dass das Flussthal, welches 
im Winter und Friihjahr unter Wassel' steht, vielleicht mehr als eine 
Meile Lreit ist. Und ihre Zahl wai: bier wirklich ·beinahe undenkbar, so 
dass aueh aIle Erdfriichte durch sie zerstort wurden. - In del' "Monats
schrift fiir Forst- und . Jagdwesen" 1864 wird ebenfalls iiber Mausefrass 
in dem Winter 1863/64 geklagt. Die Mii.use waren gleichfalls yom Felde 
her eingewandert, nachdem· die Felder abg-eerntet waren, und hauseten 
am stal'ksten in den FeldhOlzern. Sie fanden vOl'ziiglichen Schutz in den 
grasigen SchHigen, unter altem Grase, aIten Stoeken u. dergI. Als Lieb
ling-sholz wird auch hier die Weissbuche bezeichnet, doch schiidigten sie 
auch stark den 3- bis Gjiihrigen Aufschlag von Rothbuchen sowohl horst
wejs~ als auf gl'osseren Flachen. Die Pflanzen wurden ganz odeI' halb 
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durchgehissen, meistens nahb an. doch auch unter der EI:de, starkere 
Ruthen geringelt odeI' geschiilt. 4-uch die jungen Eichen fielen sie, vor
zfiglich die in Saatschulen in Riefen stehenden, an. Hier wurden game 
Reihen am Wul'zelstock unter del' Erde abgebissen, ja sagar 2 - 5jabrige 
verpflanzte Kiefern nicht verschont, sondern ihneTl die Gipfeltriebe ahge
fl'essen oder an den Triehen die Hinde abgenagt. Desgleichen den Fichten. 
- Ferner heis6t es aus Schoningen im Braunschweigischen· (Allgemeine 
FOl"5t- und Jagdzeitung 1845): "Binen iJis jetzt unerMrten Schaden haben 
die Mliuse angerichtet. Diese bescnders fiir die Anziehung del' Rothbuche 
gefahrlichen Thiere, abel' im Herbst, urn gegen die nachtheiligen Einflfisse 
desWinter8 gesichert zu sein, schaarenweise aus den Feldern in dieWal
dungen, namentlich in dIe junglm 13uchenorte wandernd, nilliren sich dann 
hauptsachrich von del' noch zarten 13uehenrinde. Die ganze Umgebung 
des Elms bildet urhares Land und mochte wahl hierin del niichste Grund 
fiir die Erscheinung liegen, dass gerade diese Forsten der Bescbadigllug 
durch Mause in so auffallendcm l\iJaai'se ausgesetzt sind. Ein vollstandig 
verjiingter, am nOl'dlichen Rande gelegener Ort von circa 80 Morgen 
FHtchengehalt, worin seit mehreren Jahren theilweise der LichtsclJlag fort
gerfickt, theilweise aber auch Abhiebsschlag gefiihrt war, ist im v(,r
gangenen Winter so schrecklich von den lVHiusen vel'w iistet worden, das~ 

wahl schwerlich Aehnliches die Geschichtc del' Waldungen aut\mweisen 
hat. Die 4 bis 6 }<'uss hohen Lohden waren nach del' Entfernung cle~ 

Schnees gro~stentheils nicht nul' del' Rinde urn den Knoten fast vollig be
raubt, sondern wm Theil fiher den Wurzeln gamdich abgefressen. Es 
musste ein nach Art des Niederwaldhielws geregeltes Abbuschen solcher 
Stammchen vorgenommen werden. deren: BeschUdigung ein totale~ Ab
sterben zur gewissen Folge hatte, urn moglicher Weise kriiftigen Stock
ausschlag daran zu erzielen. Diel'e Operation hat einen Materialahfall 
von 30 Schock Wasen ergeben. - Auch in den 20- his 30jahrigen 13e
sWnden findet man viele 2--3 Zoll starke Starpme, be~onder~ Vall den 
nachzubessemden Culturen heJ'riihrende Heister, deren Hinde tiber dem 
Knoten dergestalt zernagt ist, dast' sie durchaus eingehen miissen. llnd 
co bemerkt man fast in sHmmtlichen' jungen Orten bis wm 30jli.lJl'igun 
Alter hinauf, fiberall, wo man nur hinblickt, den Grausen erregenden 
Schaden .... Sellist junge Eichen sind von deren Angl'iti'en nieht ver
schont geblieben .... " Schwabe. - Aus Wiirttemberg kOlllt1lt 1854 
die Mittheilung, da~s mehrere 1000 Morgen dureh Buchenpftanzen nach
gebesserte JunghOlzer im hohen l-iraiie Btark gelitten hahen. In del' Ge
gend war frUher viele Waluweide gewesen, daher zur Zeit de~ Schadens 
noch fippiger Graswuchs, in welchem und unter der dichten Schneedeckc 
eine Anzahl von Mausen Hel'berge fand. Es wurde iiheral! das Absehnei
den del' Pflanzen unterhalb del' be:cchiidigten Stelle mit Erfolg angewendet. 
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- Aus Ostpl'eussen heisst e8 1855, dass im Vel'fl08:ienen Winter die Mam8 
el,enfalls in Buehen'c\lOnungen bedeutenden Schaden angestiftet hatten. 
Die foIgende Mittheilung, dass auth gepflanzte Birken uncl ErIen, selhst die 
in den FichtenRaaten und Pflanzungcn eingesprengtcn 2- und 3 jiihl'igen 
Kiefern, letztere wohl, weil sic neue Pflanzen ~eien, von .den ~Hil1~en an
gegangen sind, ist jedenfalb ·eine ungewohnlitlJe, doch keineswegs gam 
iwlirte Thatsache. -' Aus del' Umgebung von Stralsund wird (Danckel
mann's Zeiischrift I,) vom Oberf. Balthasar berichtet, dass 1858 - MI, 
61 - 62 und 64 Buchen, besonders Hain\,uchell, da rnach W ei~>dorn, Saal
weide, weniger Haseln und Aspen, durch Mausef] ass beschiidigt wurden, 
im Nothfalle abel' keine Hoizart verschont blieh. Wald- und Ackermaus 
wmden auch hier gefunden. Lichter Beshmd, Gras und Binsenwuchs 
zeigten sich glinstig. Die mei~ten Beschlidigungen fanden sieh urn den 
Wurzelknoten, dorh waren auch hohere Stellen beschiidigt. Diese Angahen 
lassen ohne Zweifel ehenfalb auf arvalis ab Hauptzerstorer ~ehliessell. 

111lr Frass zeigte sich im \\' inter n:eist his Februar und Mil!")';, dann wa I' 
oft Alles verschwunden. Als Gegenmittel werden auch hier Loeher, Fang
gl'iiben, Lesonders A uslegen von Hainbuchenreic;ig, ~owie Vieh- und 
Schweineeintrieb eml'fohlen. - Die vor~tehendl'll Angaben ~illd fi.ir arualis 
derartig gl'a vil'end, dass wir' fUr die genannten Por8tfrevel die Tliiites"r1mft 
nul' diesel' Art. in An~pruch nehmen konnen, obsehon sie, von allen ihren 
Verwandten am meisten Nachtthier, wohl noeh nieht auf fri~cher That 
ertappt ist und ~obald auch wohl nieht edappt werden wird. Wir miiSf'en 
;mfrieden sein, das~ ihr· gleichzeitiges Vorkommen bci einelll neuen Frasse 
mehrfach constatirt ist. 

Eine solche Constatirung ward lllir llier in unserer Stadtfor8t jnl FrUh
linge 1872 leicht. Die Kie1'el'll~pinnercaiamitilt war kurz vorher erioselten, 
auf dem seit drei .Jahl'en mit dem Raullenlwth reiclllich gedUngten Boden 
unserer alten lichten Kiefernwiild·er ein sehr starker Graswuehs l'ntstallaell 
llud in Folge dessen hatten sich die Feldmiiuse dmt stellellwei:.;e in grosser 
Menge eingenistet. Del' ausserordentlich mil de Winter von 1871 auf 72 
war Ihnen ebenfalls sehr ;m Statten gekommen. Jedoch hattc noeh Nie
mand von ihrer Anwesenheit cine Ahnung. Auf ciner Excursi(ln da~ell>bt, 

. im Mai war es· uns autfallend, dass failt del' gl'oo'ste Theil des dortigen 
Buchenuntcrwuchses noch keine BllLtter zeigte. Bei genaucl'er Unter
,-;uchung fand sich demelbe frisch und sehr stark von MUusen geschiilt. 
Zugleich abel' ·zeigte sich del' ganze Waldl)oden an diesen Stellcn mit. 
Mauserohren und Gilngen Ledeckt, welche genau den bekannten del' .Fdd
m1luse auf Wies'en und Feldern glichen. Auch von den Miiusen sell'Kt 
wurden mehre Exemplare gesehen Lez. erbeutet. Anfangs Mai waren ~je 
darielb~t zahlreich, gegen Mitt.e und Bnde dieses Monates nahm ihl'e An
:lahl so ab, dass man kaum noch einzelner ansichtig wurde, im J uni "da-
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gegen konnte man auf jedem Spazierga.nge an Waldrandern, auf jungen 
Culturen, liickigen Stellen undBlossen, woselbst' der Boden mit starkem 
Gras- und Krautwuchs iiberzogen war, Feldmause schnell in ihre Rohren 
entwiscben sehen. Die erbeutete)J. waren anfangs Juni meist iiber ha1b
wiichsige .Junge, abo wohl die erste Generation dieses Jahres. Nach 801-

chen Thatsachen kann uber die E'chalellde Species kein Zweifel mehr ob
waIten. - Von den zahlreichen neueren Erfahrungen seien nul' noch we
nige, welche neue oder ungewohnliche Facta enthalten, hier angeschlossen. 
Sie betreffen Nadelholzhes~hadigungen. Zuvorderst waren im Friihlinge 
1872 bei dem eben erwahnten Frasse in unserer Stadtforst aUS8er den 
Buchen auch zahlreiche Wachholdel' dort von ihnen geschalt, wo sich ihr 
Stamm odeI' ihre Aeste mehl' oder weniger horizontal nahe am Boden vec
liefen. Es ist mil' bekannt,. dass das Eiehhomchen zum Auspolstem seines 
Nestes gem von Wachholderzweigen, ahnlich wie von trockenim Linden-
7.weigen, die Rinde streifimweise abzieht. Allein hier war del' Mausezahn 
nicht zu verkennenj die Beschfidigung freilich forstlich ohne Bedeutung:. 
Dagegen hatten nach einer. brieflichen Mittheilung des damaligen Fortit
candida ten Herm Leisterer aus Hannover yom 3. Mai 1873 die Miiuse in 
dem Reviere Misburg eine altere Fichtencultur von 3 bis 5 ,Tahren und 
eine diesjahrige erheblich beschadigt, von der letzteren etwa 16 bis 15 pct. 
ruinirt, die benachbarten, z. Th. sogar eingesprengten Eichen dagegen yollig 
verschont. Die Maus "von del' Gros~e del' gewohnlichen Feldmause, von 
gedl'ungenem Korperhau, mit kurzem Schwanze," welche einer deF dorti
glm Forster soga.l' beim Nag-en gesehim hat, kann nul' un sere arvalis sein. 
Gleicher Weise sandte mil' del' mehl'fach genanntfl, durchaus z'llverlassige 
Forstmeister Beling eine Amahl einjahriger Fichtenpflanzen ein, deren 
Stammcben iiber dem Wurzelknoten durcbnagt waren, als sicheren Frass 
det hier in Redestehenden Art. In einem Kiefemsaatkampe des Herm 
OberforsterR Schrotter zu Hagen (Reg. Bez. Marienwerder) zeigte sich nach 
seinem Bel'iehte yom 21. Mai 1873 ein andel'er sehr bemel'kenswel'ther 
Frass. Zum Schutze del' einjahrigen Kiefernpflanzen hatte derselbe die 
Beete gedeckt. In diesem Deckreisig hatten sich die Mause angesiedelt, 
welche sowohl dieses stellenweise vollsttindig geschalt, als auch die kraf
tigstenPflanzen vel'bis~en hatten. Die Spitzenknospen waren abgenagt, 
del' iibrige :Theil des Sa.mlin:gs dagegen verschont. Fast alle so beschli
digten Pflanzen hatten Scheideknospen getrieben. Von diesem Heel'de aus 
hatten sich die Mause auch auf dem nicht bedeckten 'l:heil des Kampes 
verbl'eitet. Auch in einem anderen iippigen Kampe, del' kejn Deckreisig 
hatte, war. dies Verbei8sen vorgekommen. Viele von diesen Pflanzen, die 
gedeckten sammtlich, stal'ben. im Laufe des Fl'iihlings abo Auf einer stark 
von den Mliusen mitgenommenen Kampflllche wurde spateI' eine Maus .ge
fangen und mil' iibersandt. Es war A, arvalis. - Ob sie aueh in einzel~ 
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nen seltpneu Fallen stiirkere Kiefern angreift, ist mil' wahrscheinlich. reh 
besitze den unteren, 4,5 em. im Durchmesser starken, von !frausen auf 
IO cm. ge:ringelten Stammabschnitt einer solchen. Die abgenagten Borken
pliittchen lagen ringsum am Boden, deren geringe Grosse auf eine Maus 
als Thliter schliessen laost. Allein die SpOl7.ies ist darnach wohl schwerlich 
zu bestimmen. Nach Allem, wasjedoch iibpr den Frass der iibrigen Arten 
bis jet..:t bekannt' ist, rn.uchte hier kaum eine andere, als wiederum unsere 
arvalis thatig gewesen I'ein. Dipse That8achen mugen zum Nachweise del' 
vielseitigen Forstsch1idlichkeit del' gemeinen Feldmaus genugen. 
Ein Re~ultat betreffs del' am meisten scMdlichen Seite liisst sich nul' an
nahernd aus denselben ziehen, und zwar dahin gehend, dal's der Jung
wuchs der Buche von ilIr sowohl am starksten als am gleichmiiRsigsten 
und au~gehreitetsten vernichtet wird .. Trohdem konnen andere Besehadi
gungen von ilir stellenweise sehr .empfindlich sein. Hauset sie 7.. B. in 
einem Eichenkamp, so sind in kurzer Zeit so viele junge Pflanzen unter
irdisch abgesclmitten, dass sirh empfindliehe Liieken zeigen. Noell bewahre 
ieh eine Anzahl soleher Pflanzen aus einem Kampe im Belaufe Bornemanns
pfnhl' unseres biesenthalrr Revieres. Die Vernichtung zahlreieher jungpr 
Hainhueh·eu, die sie mit Vorliebe sehalt, ist wirthschaftlich weniger wichtig, 
da sich bei den haufigen Samenjahren diesel' Holzart bald wipder Anwuchs 
in hinrpichender Menge einzufinden pflegt. Doeh aueh fiir sie kann stell en weise 
die Mauseplage arg genug werden. So beriehtet del' Kais. Oberforster 
Hoch in MUhlhausen im Elsass (Dankelmann's Zeitschrift 8 Bd. S.71): 
"Die M~iuse haben, naehdem sie vorher in den P~ldern enormen Schad en 
angerichtet hatten, im Winter 1872/73 im Hartwalde (Ober-Elsass) ganze 
Flachen junger Hainbuchen zerstort. Sie nagten die Rinde am Wurzel
knoten theils ringsherum ab, isolirten die Krone, EO dass das Stiimrnchen 
abstarb; ihr Frass ging dabei bis tief in den Splint ... " - Kun, es 
wird schwer halten, alJgesehen von den Buchenbesch1idigungen irgend eine 
andere irn Allgemeinen als die. bedeutsamste fUr diese Art hervorzuheben. 
- Da sie meist schwacheresMaterial angeht und solches, wenn nicht 
vollig abschneidet, so doeh l'ingelt, so ~st ihr Frass sehr verhiingnissvoll 
fiir die angpgriffenen Pflanzen. Die meisten &terben sehr rasch abo Die 
sHirkeren, welche etwa nm stark geplatzt sind, kriinkeln einige Jahre und 
gehen zuletzt meist doeh noeh ein. In del' Regel abel' ist die Wunde an 
solchem stii"rkeren Materiale grosser aIse~ auf den erst en Blick erscheint. 
Man muss hLlufig das um den Wmzelknoten angehiiufte Lauh und den 
Humus entfernen, urn die Ausdehhung del' gesehlilten FHiehe dasclbst zu 
erkennen. Nul' auf Grund einer solchen Untersuchung wird sieh del' 
Forstmann ein Urth!lil darUher bilden konnen, ob diese, obcrirdisch viel
leicht nul' schwach gepHitzten Stamme auf den Stock zu setzen sind, oder 
nicht. Gegenwlirtig (Priihling 1876) sterben hier noch solcbe starkeren 
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Stamme all, welche VOl' 4 Jahren den Todesstreich von den Mamen em
pfingen. Die schwachere.n Pflanzen, mtisRen ohne weitere Unter~uchung 
sofort tief abgebuscht werden, damit moglich~t rasch Stockaufbchlag er
folgt. Es ist geradezu eine ~<\.usnahme, wenn sich von diesen einzelne init 
del' Zeit noch wieder erholen sollten. So wenigstens verhalt es sich nach 
den Untersuchungen und Beobachtungen, zu denen mil' hier bei dem Mause
frass an Buchen vielfache Gelegenheit geboten wurde. 

Ab die J a h res z e it, in dt'r die Feldmaus in die Bestande einwandert, 
ist wohl del' Herbst anzusehen. Bleibend scheint sie das Terrain des Font
manneb nicht zu llehaupten. Nach allen, mil' ZUl' Kenntniss gekomillenen 
Erfahrungen hauset sie ein odeI' anderes ,Tahr daselb~t, erzieht auch hier 
eine reiche Nachkommenschaft, ist abel' bald wiedel' verschwunden. Wo sie bei 
uns in del' Stadtforst und im Lieper Revier imWinter 1871/72 so stark 
gehauset hatte, konnte ich im Frtihlinge 1873 nUl' aJte Schalstellen, und 
~eitdem bis heute keine einzige neue auffinden. Und so scheint es in den 
meisten Pallen gewe~en zu sein. Ehe man sich's versieht, ist del' Feind 
da, und del' Schaden angeriehtet, abel' eben so plObdich jener auch wieder 
verschwunden oder zur giinzlichen Bedeutungslosigkeit reducirL Diese 
Brscheinung erinnel't lellhaf't an die iihnliche beim Eichhiirnehen und an
deren Nagern, und die Eemerkungen, welche Seite 85 tiber "SlllTogat
nahrung," ab welche ftir die Feldmaus ohne Zweifel die Hinde del' Holz
pflanzen anzusehen ist, gemacht wurdelJ, pa~sen seh1'· wahl auf un'lerc Art 
nebst ihren. klein en Verwandten. Standig gehort sie dem Walde nicht an 
sie ist ihrer Natur nach eine Feldmaus, und bei ihl'em Hange zuill Wan
dern, wortiber weiter unten einige Thatsachennamhaft geIl'acht sind, 
zieht ~ie sich leicht von den Feldern, die ilir im Herb~te wegen del' be
unruhigendenFeldal'beiten, dem Abernten del' Fl'l1cht- und Getreidefliichen, 
dem Abmahen del' Wiesen u. iihnl. nicht mchr zusagen, in die ihr dann weit 
mehr passenden Nachbarbest1inde. Auch ist ihl'e Anzahl alsdann am 
grossten, da auch ihl'e letzten Jungen bereits selbststlindig gewol'den sind; 
eine Massenvennehl'ung vel'anlasst abel' sellr oft eine l'hierart ZUlIl Ortr;
wechsel. Wir werden :,omit schwerlich in del' Bezeidmung des He]'bste~ 
alH del' Zeit ihres Vorl:'prechens yom Oekonomen beim Forstmann in·cn. 
Del' I~indenfrass selbst scheint stets im Winter, aueh im Frtihlinge vor
genotnmen zu werden, doch ist dcrselbe auch schon im October constatil't. 

Gegenmittel. 
a) Die nattirlichen GegeilmitteL 

Die gemeine Felclmaus hat zunachst unter den hOhel'en Thielen zahl
reiche Feinde. Von den Saugethiel'en sind unstreitig das kleine Wiesel, 
das Hermelin und del' Fuchs die scharfbten. Das schlangenartige Wiesel, 
nicht dickel' als eine erwachsene Feldmaus vermag es, doren Rohren zu 
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pas~iren und so diese seme beliebteBte Beute in den geheimsten S(;hlupi~ 
winkeln zu en·eichen. In den Magdeburger Elbforsten, w()selhst die 
"Mau~e 1841 sieh in ungeheurer Menge zeigten und alles Holz mit Aus
nahme des wilden Obstes und der nordisehen Weis,;erle fra~sen,. bewieB 
sich dieseR unser kleinstes Raubthier (nach Herm v. Meyerinck) alB gros~ter 
Mausefeind." Das morderisehe Wuthen von Wiesel und Hermelin gcgen 
die Feldmawie verdiente ernstlicher beaehtet zu werden. Auch del' Fuchs 
ist als Mausevertilger hod! zu schatzen. Mehre hierher gehOrende That
sarhen werden unten bei BehandlUrig dieses Raubthieres namhaft gemaeht. 
werden. Dass auch Marder, Iltis, Dachs, Igel Feldrniiuse verzehren, isi 
eben falls zu erwUhnen, ohsehon sie weniger eingreifend gegen diesel hen 
wirken. Auf die TMtigkeit del' im Felde oder am Waldrande umber
schleichenden Hauskatze lege ieh hier !rein Gewieht. Wiihrend manel)e 
der vorgenannten Raubthiere, namentlich Wiesel und Hermelin, stets und 
besonders zur Ranzzeit oder dann, wenn sie .Tunge zu ern1ihren hallen, iiusserst 
hlut- und mordgierig sind, zeigt sieh die Katze nul' als wiihlerischer 
QualiWts-, nie als QuantitUtsfres~er. Sie schadet del' niederen Jagd 
weit. mehr, als sie durch Erbeuten von einzelnen Feldmausen nutzt. 
Unter den Vogeln nehmen unstreitig die Eulen die erste Stelle ein. In 
jenem ehen angefUhrten Falle del' Massenvermehrung. von MiLusen bei 
Magdeburg zogen sieh die Eulen in grosser Menge dorthin ZU8ammen. 
Als 1856 im Herbst in Anhaltinischen durch Mus agrarius und minutu8 
eine landwirthschaftliche Calamit1tt hervorgerufen war, sammelte sich die 
YOIll Norden her alljahrlich unsere Gegenden besucllende Sumpfohreule 
(Strix brachyotus), vergass sagar ihre Heimath mid brutete in erhehlicher 
Anzahl daselhst im nachsten Friihjahr. Aehnlich traf ich diese Art 1873 
als Brutvogel in del' damals mausereiehen Garbe an. Es ist ehen keine 
sehr seltene ErsclJeinung, dass man in del' Zugzeit 20, 30 oder noch mehl' 
Eulen, namentlich die Waldohreule (Strix otus), in nlichstel' Nahe auf nul' 
wenigen Biiumel1: zusammen findet. Ohne Zweifel ist hier ihre Liehlings
nahrung, die Miiuse, zahlreich. Die Resultate meiner Untersuchungen der 
Eulengewolle zeigen beherzigungswerthe Thatsachen. Man findet nach 
Hunderten von untersuchten Gewollen im Durehschnitt in jedem Gewollc 
des Waldkauzes 1,3 Sehadel del' gemeinen Feldmaus, und in jedem del' 
Waldohreule 1,6 derselben. Sagar del' kleine Steinkauz (St. noctua) so
wie aueh del' Schleierkauz vertilgen eine betrachtliche Anzahl derselben. 
NHchst den Eulen sind die Bussarde, del' gemeine wie del' hloss durch
ziehende nordische Rauhfuss-Bussard zu nennen. Del' Storch kann, wo et' 
sich geschaart VOl' seil13r Ahreise lUngere Zeit auf mausereiehen Feldcrn 
autblilt, Grossartiges leisten. Seine gro~sen Gewolle, nul' aus Mausehaaren 
hestehend, bedeck en in uberrasehender Menge den Boden unter seinen Nar;ht
standhltumen. Auch Raben, Kr,ihen, del' Thurrnfalk und grosse \Viirger 
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leisten etwas gegen die Feldmause. - Ausser diesen thierischen Feinden 
abel' raffen gar oft anhaltend nasskalte Witte rung, sowie spate Friihlings
und friihe Her bstnachtfroste eine Menge junger und auch alter Feldmame 
dahill. Bei colossaler Vermehrung pfiegen furchtbar morderische Epide~ 
mieen unter ihnen in grossartigem Maassstabe aufzuraumen, oder abel' es 
tritt, obwohl nicht eben hliufig, p15tzlich unter ihnen der Wanderhieb 
auf. . Sie verlassen schaarenweise die Gegend na~h einel' Riehtung zieliend, 
wobei sie sogar breite Strome nicht scheuen,·. um schlie~slich spurlos zu 
verschwinden. Solche Mauseziige sind' rnehrfach beobachtet; so schwam men 
1819 Mause schaarenweise bei Kostheim durch den Main, 1822 bei Oppen
heim durch den Rhein. Die Species wird freilich nicht angegebep., doch 
werden ·wir wohl nicht in'en, wenn wir unsere Feldmaus als diesen Aus
wanderer ansprechen. Auch aus rneiner Heiruath ist mil' von zuverHissiger 
Seite her ein Fall bekannt geworden, dass einst spat Abends "eine er
staunliche Menge Mause auf einer Haide eiligst nach einer Richtung hin 
liefen." Mitte Mai 1873 lief folgende hierher gehOrige Mittheilung durch 
die Zeitungen: "Eine hoehst seltsame Er~cheinung wurde diesel' 'rage im 
Felde bei Kaltenmoor an del' naeh Norden abfallenden Seite des Geh51zes 
beobachtet. Anscheinend bewegte sieh eine riesige graue Schlange, von 
einem im Vel'haltniss zu ihrer Lange sehr diinnen Umfange, dem GehOlze 
zu .. Bei naherern Hinzutl'eten abel' merkte man, dass die Erseheinnng 
durch ein ganzes Heel' dieht hinter einander herlaufender Feldrnause ge
bildet wurde, welche sich erst dann scheu zeigten und ihre Ordnung ver
liessen, als man ganz nahe heranlief und mit Steinen dazwischen warf, 
worauf sieh die Thiere in wildester Flueht aufiosten und sich im GehOlze 
verloren. Solche Erscheinungen, wie llIan deren au~h aus anderen Gegen
den mittheilt, fiigt del' kluge Zeitungsschreiber hinzu, deuten fiir dieses 
Jahr wieder auf eine Mauseplage." Epidemieen und Auswanderungen 
bilden nul' bei Massenverrnehrung ein natiirliehes Gegengewieht, wlihreIid 
die anderen Faetoren stets ihl'e Anzahl in Schranken halten. W 0 ihre 
thierischen Feind.e, wie l.. B. in dem an Wallhecken (Knicks) reichen 
Miinsterlande die Hermeline und besonders Wiesel iiberall schutzende 
Schlupfwinkel finden und sich in Folge dessen zahlreieh verrnehren, ist ein 
Hhnlich grossartiger Mausefrass, wie in ganz offen en Gegenden, z. B. schon 
in del' Paderborner Borde, v1lllig unbekannt. Feldmause giebt es ja auch 
dort genug und in einern Jahre haufiger als in anderen. Allein zueiner 
okonornischen Calamitat hat sich meines Wissens dort noeh nie ihre Menge 
gesteigert. 

b) Die kiinstliehen Gegenmittel. 

Unter den kiinstlich zu ergreifenden Gegenmitteln verdienen,. wie stets, 
';0 aueh hier, die VorbauuJll;l·slllit~el den VOl'zug . .Fiir unsere Wiihl-
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maus lassen sich aus ihrer 'Vorhin gesehilderten Lebensweise mehre der
gleichcn ableiten. 

Eines derselben, der Vorwurf von Reisig irgend einer von del' Maus 
ganz vol'zuglich geliebten Holza.rt, etwa der Hainlmehe, bezuglich Anbau 
derselbAn, um sie dadurch von dem zu conservirenden Bestande abzulen
ken, wurde bereits oben Seite 150 namhaft gemacht. Ueber seinen Werth 
steht mir ein Clgenes Urtheil nieht zu. Da die schalende Maus den Wirth
schafter in del' Regel plOtzlich zu uberrumpeln pflegt, so ~eheint mil' die 
Gefahr fur Verspatung des Auslegens eines kolehen Vorwurfes nicht unerheb
lich zu sein. Genaue Beobachtungen auf dem >lU schutzenden Terrain nach 
allen Anzeiehen einer ausbrechenden Verwustung, namentlich naeh Anwesen
heit von Mausen, dichtem schutzendem Bodeniiberz;ug, besonders nach· be
reits schwach begonnenem SeMIen, sind jedenfallB unbedingt erforderlich. 
Erneuerung des eintrocknenden Reisigs und baldige Entfernung desselben, 
das ja dem Feinde willkommene bleibende Sehlupfwinkel bieten wurde, 
durfte jedenfalls auch nicht verabsaumt werden. 

Wichtiger erscheint die Verhinderung einer Einwamlerung von Seiten 
del' Mause dadurch, dass durch die Culturweise del' beliebte. Grasw'uchs 
auf den BcstandesfHiehen zuriickgehalten wil'd. In seiner Bearbeitung von 
G. L. Hartig1s Lehrbuch fiir Forster stent Borggreve dieses VDrbauungs
mittel als da:;; durchschlagendste von allen dar. »Man mu:;s, 8chreibt er 
l. e. pag. 306, in erster Reihe verhindern, dass der Graswuchs in den 
Schlligen Ueberhand nimmt. Solches iilt aber nul' dadureh zu erreiehen, 
dass man den Mutterbestand so lange dunkel halt, bis der Nachwuclls 
selbst den Boden hinreichend beschirmt, um ein Wuchern des Grases Ull

moglich zu machen.» Leider ist solches gerade in Buchensamenschlilgen, 
woselbst die Maar,sregel besonders Noth thut, gar oft unmoglich. Der 
Schirm del' raumen alten Samenbliume schutzt vielleicht noch hinreichend 
den Anwuehs, nicht aber mehr derart die ganze FHiehe, dass nieht sch0l1 
dichtel' Bodeniiberzug, Graser, Krauter, von fruherer Sprengmast stammen
del' luckiger Aufwuehs u. dergl., VOl' Eintritt einer Vollmast entstanden 
ware. N aeh den hiesigen Vel'haltnissen, die sieh anderswo sehwerlich sehr 
abweiehend gestalten werden! zu urtheilen, hat derWirthsehafter es 
durchaus nicht in der Hand,dul'eh ausreiehendes Dunkelhalten des Mutter
bestandes den Graswuchs derart nieder zu halten, da~s die Mausegefahr 
auf l1Lngere Zeit hin beseitigt wil'd. Del' Grad des Lichtbedurfnisses fur 
den Anwuchs .reicht auch fUr die, wenn auch nur fleck weise sich einstel
lende Grasvegetation hin. Bei del' grosseren, allmahlieh nothwendig wer
denden Liehtstellung fur jenen, vermehrt sieh auch diese. Jedoch ist im
merhin dureh moglichstes Dunkelhaltcn del' Culturfiache auf das in Rede 
stehende V orLauung~lllittel Rucksieht iu nehmen. Wenn die Gefahr auch 



160 Nagethiere. 

nieht beseitigt werden kann, 80 l:isst "ie sieh doch in einzelnen Fiillen 
vennindern. 

ErfahrungsmH~sig (Seite 153) venmihrt sieh abel' nach Raupenfrass del' 
Grasfilz oft plOtzlich deral't, dass die Miiuse nun ein vel'lockendes Asyl da
:;elbst finden. Del' Wirth~chafter muss diese Eventualitat im Al,lge be
halten und zeitig die nothigen Vorkehrungen tl'effen, zumal wenn sein Re
~tand durch benachharte mausel'eiche offene J<'liiehen bedroht ist. 1st die
sel' Bodenuberzug nicht dmeh Sense, Sichel, eingetl'iebenes Vieh zu besei
tigen, so werden lsolirungsgraben dem anruckenden Feinde eine Grenze 
setzen. Diese letzte 1Vlassregel dient jedoch nicht bIos als Vorbauung, 
sondern ist zugleieh auell ein wirksames 

V ertilgungsm i ttel. Die Breite und Tiefe diesel' Grn ben mussen 
mindestenR 0,3 111 •• bet.J:agen. ihre Wiinde durchaus senkrecht und glatt, 
aIle Brucken (EaUl1,lwurzeln u. dergl.) entfernt, mid auf ihrer Soh Ie von 
Stelle zu Stelle, ·dwa alle 20 bis 30 Schritte gleiehfa1l8 steilwandige, 0,3 
tiefe, die ganze Sohlenhreite einnelimende, Fallloehel', oder statt dieser, 
namentlich bei leichtem, nUl' schwach festanstehendem Sandboden, weite 
Dl'ainrohren, angebl'aeht sein. Oben (Seite 147) wurde schon die sehr 
geringe Kletterfiihigkeit del' gemeinen Feldmaus erw1ihnt. Die in den 
Griiben gerathenen Miiuse laufen nach vergebliehem Bemuhen, die Wlinde 
zu erklettern, hin und her, fallen in die SohlenlOeher bez. Drainrohren, 
fressen ~ieh bei bald eintretendem Hunger gegenseitig auf odeI' werden 
eine bequeme Beute des Fuehses, del' 801ehe Graben sehr gem abreviel't . 
.Tedoeh ist ein haufiges Begehen derselben ZUlli Zweck del' Reinigung von 
etwa hineingefallenem Laube und Reisern, del' Reparatm bei Besehiidi
gungen etwa dureh Zertreten del' Riinder von Mensehen und Vieh, naeh 
heftigen Regengussen dureh Auswasehen del'selben an einzelnen Stellen 
nothwendig. Selbstredend sind dabei dann aueh die vorgefundenen noch 
lehenden Mliuse zu Wdten; denn hei aller Vorsicht und Genauigkeit hei 
del' Herstellung solchf'r GrUben, hei allen GefiLh1'en, die den darin Gf'fan
genen drohen, werden die fortgesetzten Fluehtversuehe doch manehen der-
selben gelingen. . 

Gilt es kleinere, ja kleinste Flaehen gegen die Mliuse dureh derartige 
Grliben zu schutzen, dieselben etwa von Saatheeten, Pflanzk1impen, Eichel
schuppen u. dergl. ahzuhalten, 0;0 Hisst sich die Wirksamkeit solche1' Schutz
grit ben dadureh bet1'liehtlich el'hohen, dass statt del' FallHicher auf del' 
Sohle mit Wasser halh gefullte 'ropfe eingesenkt werden. 

Zum Schube del' bel'eits von den Feldmausen hewohnten BesWnde 
hahen etwa 0,3 bis 0,5 m. tiefe, cylindrische glattwandige senkrechte 
BohrlOchel', welche sicl! leicht mit dem sog. Mausebohrer ausfuhren lassen, 
wichtige Dienste geleiktet. Von ihrer unterirdisehen W ohnl!ng pflegt die 
Maus mehre, nach vel's(;hiedenen Richtungen mundende Au~glinge zu hd-ben. 
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Von hier nimmt sie ihren Weg bald naeh diesel', bald naeh jener Rieh
tung. Diese Wege zeiehnen sich in dem Grase als deutliche Wechsel. 
Auf diesen sind die BohrlOcher einzustossen. Ein Ankodern del' Mause 
durch Getl'eide in der Nahe und auf dem Boden del' Locher ist nicht 
nothwendig. Ebenfalls gerathen diesel ben auch ohne sehwache Bedeckung 
der Locher in diese hinein. Ja, das beim Durchbrechen der Maus in das 
Loch hineinfallende Deckmaterial, ein oder andel'es Reis und Laub oder 
Gras, vel'eitelt den Erfolg urn so eher, als bei del' grossen Menge der 
schnell herzustellenden Locher nicht bei jedem einzelnen eine zeitl'aubende 
Vorsieht und Genauigkeit a ngewendet werden kann. Bei del' tiiglichen 
Revision der Locher sind die M1iuse in denselben, wie auch in denen del' 
vorhin genannten Graben, mit einer langstieligen Gabel zu harpuniren 
und auszuheben. Der Gebrauch einer solchen Gabel erleichtert und f6r
dert die Arbeit in hohem Grade und sellOnt die Wand del' Locher. Zu
gleich wird aueh das etwa hineingefallene Laub leicht aufgespiesst uncl 
entfernt. Del' Abstand del' heiden Zinkenspitzen von einander darf zur 
rasehen Forderung der Al'beit die Dicke der Maus, also etwa 1 bis 1,5 em., 
nicht iibersteigen. 

Mit dem Jiilicb'schen "Dampfofen," del' naeh den Berichten del' land
wirthsc:haftlichen Blatter auf den Wiesen und Getreidefeldern mit grossem 
Erfolge gegen die Feldmiiuse angewendet wird, Hisst sich in den BesLinden 
nicht operiren. Der sperrige, oft dichte Hol7.wuehs daselbst, die Uneben
heit des Bodens, die zahlreiehen, flachstreichenden Wurzeln, das abge
{allene Reisig u. 'ihn!. verhindern hier seinen Gebrauch. 

Dagegen ist del' Eintrieb von Schweinen sehr zu empfehlen. Das 
Borstenvieh zerst1irt nicht bloss griindlich die behaglichen Wohnungen der 
Mause, sondern verzehrt auch eine Menge derselben und namentlich die 
noeh unbehiilflichen Jungen. Aueh das Rind vieh thut hier gute Dienste. 
Ausserdem, dass es den Gras- und Krautwuchs wohltMtig vermindert, 
zertl'itt es den Boden und erstickt die unterirdische Brut. Jedoch ver
meidet es die diehtesten Horste, in denen die fliehenden alten Mliuse sich 
zuriiekziehen konnen. 

Auch mit Fallen Hisst sich den Feldmausen im forstwirthschaftlicben 
Interesse beikommen. Gewohnliche Hau8mausefallen del' verschiedel1sten 
Construction sind freilich hier nicht anwendbar. Aueh wenn die schnelle 
Besehaffung einer ausl'eiehenden Menge dersel1wn und ihre unverhaltniss-
111assigen Kosten nieht den Ausschlag gaben, wenn es sieh um Rettung 
von kleinen Plachen (Kampen, Pflanzbeeten, Baumschulen, Aufbewahrungs
stellen von Baumsamereien u. dergl.), folglich 1.1111 den Gebrauch von einer 
nur gering en Anzahl von solchen Fallen, die vielleicht im Forsthause zu
sammen zu such en waren, handelte, kann von ihnen doch kein Erfolg ver
sprochen werden. A us hinreiehendel' Erfahrung ist es mil' bekannt, dass 

Altu ffi. saugethiere 2. Aufi. 11 
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vYiihlmiiuse iiberhaupt und unsel'e Al'vicola a)'valis -ganz besonders, 
dureh KUder irgend welchel' Art verhHltnis8lnassig nul' iiusserst selten in 
diesel ben gelockt werden. An Stellen, die von al'valis wimmelten, lieferte 
am n1ich~ten Morgen ein Dutzend solcher Fallen kaum ein oder anderes 
Stiick. Dagegen Imben sich kleine hOlzerne Rohrenfallen, einfache, in 
Mausst1irke ausgehOhlte Holzcylinder mit Fangapparat, bewuhrt. l\Ian 
steekt die~e billig herzustellimden Fallchen ohne allen Koder in die Aus
g~inge del' Mausel'ohren. Jedoch auch hier la~st sich auf delll klaren Ter
rain des Oekonomen Ieichter gegen den Feind vorgehen, als auf dem un
ordelltlich verwaehsenen des l!'orstmanne~. Das Aufsuchen und Bestecken 
aIlcI' Rohrenamgiinge und das Wiederauffinden del' Fallen hei del' tiiglich 
oder doeh in kurzen Pl'isten voI'zunehmenden Revision wird in den meisten 
Fiillen kaum odeI' mit unvel'hiiltnissmiissigem Zeitaufwande zu bewerk
stelligen sein. 

Endlich ist mall aueh lIIit Gift gegen die Feldmiiuse vorgegangen, 
und zwar zumeist von Seiten del' Oekonomen. Man hat in Phosphorbrei 
getauchte StrohhaIme in die einzelnen Mauserohren gesteckt, mit Strych
nin vergifteten Wei zen in die~elben gestl'eut., Arsenik angewendet u. uIml. 
Viele Miiuse sind dadurch vergiftet, abel' we it iiber die zu erzieIenden 
Gl'enzcn hinaus auch andere Thiere und zwar nicht bl08s die mausefres
senden Fiichse, Busmrde und andere R:iuber, sondel'll auch Schafe und 
Hornvieh. 1m Ganzen hat man mit clie;;em YertilgungsmitteI schleehte 
Erfahrungen gemacht. W 0 Gift in Menge und auf wei ten FHichen ZUl· 

Verwendung kOl'l1lnen muss, wenn e"in be:llisirhtigtel' El'folg erreicht wer
den ~oll, hat seine Anwendung, auch abgesehen von del' Unvol'sichtigkeit 
EinzeIner, die fortwiihrend mit demselben umgehen, ihre iiLlsserst bedenk
lichen Seiten. ZuHissig ist sie nul' ZUlli Sehutze kleiner isolider Stellen, 
z.13. del' Saatbeete. Abel auch dann muss Yorsorge getl'ofi'en werden, 
da~s die vergifteten nicht gebrauehten Gegenstiinde spater vollstlindig wie
del' entfernt werden kunuen. So sei denn hier die von Ed. Heyer ZUIll 

Schutz del' Saai bete gegen A1·V. a)'valis und jlfilS silvaticus empfohlene 
Vergiftungsweise erwahnt. Man fiint, bemerkt derseIbe. mit Stryehnin
weizcn zur Riilfte Drainrohren und belegt mit diesen die Beete. Zum 
Schutze del' l1esondel's schweren Sam en , . als Bucheln, Eicheln, "zaIlme 
Kastanien u. dergl., soIl man diesel1Jen erst gebOl'ig auf den Speichel'l1 
abtrocknen lassen, dann dieseIben auf die neete gebracht mit einer lockeren 
Schicht, von Sand und Uasenasehe ziemIich stark decken und diese Decke 
glatt andl'iicken. Man kann alsdann jede neue Mauserohre Ieieht ent
decken und dar±" dann nul' in dieselben etwas Giftweizen einbringen. Es 
laf'sen sich freilich die unvel'zehl'ten Giftko1'ller spiiter schwerlich ane, 
jedoeh zum gl'os~ten Theil, wiedel' auflesen. Del' vorhin erwHlmte, an 
StrohhaImen haftende PhoRphorhrei dagegen wiirde mit g\'tis~erel' Sicher-



Wiihlmause. 163 

heit spatel' wiedel' 7,U beseiiigen sein. Jedoch werden flir Saatbeete 
die zeitig und exact hergestellten Fanggraben ausl'eiehen. Hat man 
Terrainauswahl flir Anlegung del' Beete, Klimpe, Baumsehulen, so vermeide 
man die stets bedrohliehe Feldnahe, oder ziehe, wo das nicht maglieh 
ist, sofort Graben. Hinterhel' den Kampf gegen die bereits eingenisteten 
Mause dureh Gift flibren, hat stets scinc bedenkliche Seite. 

Urn bei einem entdeckten, Frasse sofort einen Anhalt darlibel' zu ge
ben, urn welche Wliblmau~art es sieh dahei handelt, mage hier eine 
Frassdiagnose betrefi's del' eimelnen Spe;lies folgen, die selbshedend nicht 
c1'schOpfend sein, sondern nul' vVinke enthalten kann. 

F l' ass u n tel's chi e d 8 un s e 1"8 I' W li hIm a usa rt e n. 

Art. 

glareolus 

I Holzer. 

Larche, 
Faulbaum. 

amphibius Eiche, Bu
che, Ahorn. 

agrestis Weisscrle. 

Hohe. Nagewunden. Auftreten. 

Yom Wur- Nur Entfernen der H,indc, Vereinzelt und selten, 
zelknoten oft auch dieses nul' unvoll- nur an Uirchen oft in 

bis3m, und kommcn, nie Eingreifen empfindlicher Aus-
dariiber. in den Splint, Ringeln dehnung. 

und Platz en , die Zahn-
ziige nul' bei unvollstan-
diger Entrindung deut-
lich zu sehen und dann 
schrag und feinrissig. 
Auch: Abschneiden von 
Knospen und feinen Tric-
ben. Meist am Starnrne, 
doch auch an Aesten und 
Zweigen. 

Unter- Seharfe SehnittfBiche, an Vereinzelt, in Strei
irdisch. stal'kerem Material par- fenculturen haufig 

tieenweise, lange Za·hn- Verniehtung von Rei
ziige. hen in betrachtlicher 

Unmittel-
bar liber 
dem Wur
zelknoten. 

Ansdchnung. 

V ijlJi ge Ringelllng del' Vereinzelt auf fellch-
Lohden , horizontale, tern Boden. 
etwas grobe, ins Holz 
Rchwach eingreifende, 
kurze Zahnziige. 

11* 
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Art. I Holzer. I Hohe. N agewun den. A uftreten. 

arvalis Roth- und 1) Unterir- 1) Unterirdische Ab- Auf nicht feuchtein, 
Weiss- disch an schnittsflachen nicht mit GrasfiIz iiberzo-

buche und sehr scharf, glatt, eben, Zahn- genem Boden, meist 
viele an- schwa- ziige kurz. horstweise. U nterir-
dere Laub- chern, bei 2) Oberirdische Ab- disches Abschneiden 
auch Na- Fichten schnittsflachen am Wur- ganz schwachen Ma
delholzer. auch an zelknoten schief feder- teriales auf unkraut-

starke1'em posenformig, die hOheren f1'eiem Boden (Beete, 
Material. Entrindungen stets mit Kampe). 

2) Am und deutlichem Eingreifen ins 
wenig iiber Holz, bei unvollstandi-
dem Wur- gem Entrinden kleinere 
zelknoten; Platze, die durch die 
nul' bei unteren Bastschichten 
sperrigem getrennt sind. Die tie-
Wuchs 0,3 feren vollstandigen Ent-
bis 1 m. rindungen gehen nach 

hoch. oben allmahlich in dre 
unvollstandigen iiber. 
Selten werden von ihr 
einjahrige Fichten- auch 
Kiefernpflanzen 0 be1'ir
disch abgeschnitten. 

Lemming, Myodes. 
Ohr ohne Duplicatur des unteren Aussenrandes, Fusssohien behaart, 

Schwanz 1/10 del' KorperHinge. 
Die Lemminge bewohnen in nul' wenigen Arten den hohen Norden 

beider Welten. In ih1'er ausseren Erseheinung sehliessen sie sieh den 
Wiihlmliusen enge an, das ganz im Pelze versteekte Ohr erinnert an 
arnphibius. - Ihre oft in unzahligen wande1'nden Individuen unternommenen 
Ziige, denen rauberisch Polarfiichse, Hermeline, nordische Eulen u. a. folgen, 
sind allbekannt. -- Als unserer Fauna vollig fremd und somit fiir unseren 
Zweck ohne Bedeutung seien sie hier aueh nur ihrer systematischen 
SteHung wegen kurz genannt. - Die bekannteste Art ist 

der gemeine Lemming, 
Myodes lemmus. Pall., 

ein Thierchen wie eine stark halbwiiehsige Mollmaus, rostgelblirh und 
schwarz, grob und unregelmiissig geseheckt. Es lebt in Erdhohlen in den 
Gebirgen Skandinaviens und nahrt sieh meist von Wurzeln. 
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4. Familie. Mause, Muriui. 
Die "eigentlichen J\tJliuse", "echten Mause", "Mliuse im engcren Sinne" 

treten wie die Wtihlmause in einer betrachtlichen Artenftille auf und 
zeigen trotz einzelner Abweichungen im Aeusseren von ihrem allgemeinen 
Habitus dach constante wesentliche Merkmale. Del' Kopf ist schlank, mit 
spitzer Schnauze und schmaler Stirn, del' Schadel gestl'eckt, die schmalen 
Stirnbeine deuten nicht durch einen Fortsatz am Orbitalrande die rrrennung 
del' Augen- und SchlafenhOhle an, die seitlich sehr comprimirten unterell 
Nagezahne end en oben zugespitzt, die Backenzlihne mit scharf abgesetzten 
vVurzeln, oben wie unten meist 3, selten 4 oder 2, hagen' auf del' 
Kronenflliche stumpfe quergestellte Hocker, die VorderfUsse 4 Zehen 
und ein kleines Daumenrudiment, die hinteren 5, del' Schwanz selten 
kurz, meist lang, zwischen seiner schuppigen Bedeckung fein und dtinn 
behaart. 

Die Mause bewohnen die ganze Erde, scheinen abel' nach deT neuen 
Welt eingeschleppt zu sein, halten sich viel in selbstgegl'abenen Rohren 
und sonstigen Verstecken auf, leben meist von Kornern, Sam en und 
manchen andel'en vegetabilischen, viele abel' auch von animalischen Stoffen. 
~fanche Al'ten zeigen den Trieb zu wandern, heften sieh aueh an die 
Ferse des Menschen und verbreiten sich mit ihm tiber die entlegenden 
Theile del' Erde. - Von ihren zahlreichen Formen gehOren nur zwei 
Gattungen un serer Gegend an. 

Hamster, Cricetus. 

Von dem Typus unserer tibrigen Mliuse machen die Hamster in 
ihrem auaseren Habitus eineAusnahme, indem ihr plumper Kol'pei' mit 
seinen kurzen Beinen und dem kurzen Schwanze an die Wtihlmause er
innert. Auch sind die Ohrmuscheln ktirzer als bei den typischen Milusen 
und del' Kopf mehr keilformig zugespitzt. In del' Anzahl del' Backen-

zahne + stimmen sie mit den Mausen und Wtihlmausen tiberein, unter

scheiden sich abel' von beiden durch ausserordentlich grosse Backen
taschen. 

Die Hamster leben in etwa 9 Aden in Europa und Asien in ofI'enen 
Gegenden, n1ihren sieh meist von Pflanzenstoffen, besonders von Getreide 
und Wurzeln, von denen sie eine Menge als Vorrath fUr den Winter, den 
8ie bei del' grossten milte in ErstalTung zubringen, in ihren unteril'dischen 
Rohren anhaufen. 

In unseren Gegenden lebt 11ur eine Art: 
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Der gemeine Hamster, 
Cricetus fnf1lwntm·ius. Pall. 

Die buntscheckige Pel;:farbe (rothlich gelb, fuch~braun, weiss, schwarz) 
charakterisirt (lieses den offenen Gegenden sporadisch angeMrende Nage
thier hinltinglich. Doch treten zuweilen auch dunkle undhelle Va
rietl1ten auf. 

Del' Rhein bildet mit A usnahme des U nterrheins seine we~tliche, die 
Alpen seine stidliche Verb1'eitungsgrenze in Mitteleuropa. In Deutschland 
kommt e1' in SachEen wohl am haufigsten VOl', in del' Mark Brandenburg 
Bowie in Pommern iBt e1' selten, in Ost- und Westpreussen, wie in \\r est
falen noch nicht angetroffen, in Russland und Sibirien wird er ostwtil'ts 
durchden Ob begrenzt, im Gebiete des Mittelmeeres sowie in Diinemark, 
England, Schweden kennt man ihn nicht. 

Dieses forstlich gam indifferente, dem Getreidebau abel' durch sein 
massenhaftes Yerzchren und (a18 Wintervo1'rath) Aufspeichern von Get1'eide 
und Htilsenfl'tichten Beh1' schiidliche Nagethier lebt meist unterirdisch in 
seiner tiefgelegenen mit Ein- und Ausgitngen und Yorl'athskammem 
vel'sehenen vYohnkammer. In manchen Gegenden wird del' Hamster trotz 
fortwahrender fcharfer Verfolgung zur argen Landplage. 1869 sind 
z. B. laut Beri(?ht vom 10. October in del' Feldflul' von AEche1'sleben 
39000 Hamster gefangen. 

Maus, Mus. 

Korper und Schadel gestreckt, del' kleine Kopf hinten ziemlich breit, 
aben wie unten 3, mit Hiickel'll auf del' Kaufl1iche und scharf abgesetzten 
Wurzeln versehene Backenziihne, grosfe Ohren, keine Backentaschen, lango·,. 
sptirlich und kurz behaarter Schwanz, so dass die Schuppenringel deutlich 
durchscheinen, verlangerte Hinterbeine. --

Diese sel~r al'tel1l'eiche Gattung ist jetzt libel' die ganze El'de ve1'
breitet und enthtilt seh1' bp,wegliche flinke Thiere, welche wegen der 
verHingel'ten Hillterbeine htipfend laufen, zum grossten Theil an l'auhen 
FHichen, auch an feinen Halmen, Zweigen, sagar an Bindf,iden geschickt 
emporklettel'll, und nicht mindel' geEchickt schwimmen konnen. In ''''~intel'
e1'starl'ung faut, keine Art. Es gehoren zu ihnen die kleimten Nagethiere, 
die grol'sten erreichen noeh nicht die mittlere Grosse der Nager ubel'haupt. 
1hre Nahl'ung bestebt in .allen moglichen vegetabilischen rohen, Bowie 
durch Kunst zubereitden Stoffen; sie verzehren ausserdem ebenfalls die 
mannigfaltigste anil1lali5c!Je Kost, manche greifen sogar mit e111e1' gewissen 
Yorliebe lebende Thiel'e an. Wir finden sie sowohl drau:::sen im Walde, 



lIlilusc" Ilii 

In Gilrten, auf uem }'clde, sellen auf feue:hten Wie:,cn, nur cinzelnc auth 
am 'Va~~er, als auch in den Gel>auden derSWdte und de~_Landes. Durdl 
ihre Menge, sowie durch ihr Zernagen werden sie hilufig huchst lii~t ig UIIU 
schlidlich. 

Die forstliche Bedeutung der cigentlichen ~Liu",:! ist nur gering. 
Sie ,tehen darin den \Yuhlmliusen weit nacho Denn ahgcsehen davoli, 
dass nul' eine einzige Art unSl're Will del' bewohnt, greift diesel be wolll 
~thwerlich die Rinde an. Von exaden 'l'hatsachen ist mil' in diesel' Hin
~icht nichts bekannt geworden und unter den zahlreicllen und ver~chie

dcnartigsten Frassstucken, die ieh zu untersuchen Gelegenheit hatte, ImulII 
tins tunteres Stammende einer Kiefer) vorgekommen, das il"h nicht 50forL 
ab irgend einer un serer WUhlmausspecies anzusprechen im Stande war. 
Ganz allgemein gehaltene Behauptungen yom Gegentheil verlicren daln"r 
ihre Bedeutung. Dagegen verzehren die Miluoe gern naulll~iimercien, und 
die illl Walde lebenden Individuen kunnen, WO 5ie zahlreich_auftretcn, da
durch den Anwuchs erhehlich vermindern. Doeh verzehren sie, wie ~chon 
aus dem Bau ihrer Backenziihne erhellt und bereits vorhin bemerkt wurdt', 
auch thierische Stoffe. l(ann man ihnen in dif'ser Hin,icht die V ernich
tung manchel· Vogel brut zur Last legen, ~o geben ~ie im Wahle dmch 
Verzehren von Puppen, Larven und anderen rn~ecten,tadien dafiir wiedel
Ulli n·ichlithen Er~atz." Da ('8 ~ich jedoch nul' Uln cine einzige Spezil'~' 

die Waldmaus, hier handeIt, so verwei~e ieh auf die llehandlung (len,elul'n 
wei tel' unten. 

Man theilt die ~niuse mehl" nach delll ilUHSl'l"rn HaLitu~ ab nach 
zoologiscben Merklllalen in Ita tt en und Mil u ~c. Die en;tcn hrgrcifen 
ahgesehcn von anderen, kaulll in die Augen ~pringenden Eigenthiillllich
keiten die grusseren und plumperen Arten unter sich, die zweiten dit' 
kleineren, relativ zierIicher gebanten. Von den Hatten hcwohnen unserc 
Gegrnden zwei, von den Milusen vier Rpezie~. 

1. 0 I e H a u s rat t e. 
"'Ius I"altus" L. 

Die Haus- odeI' schwarze Ratte iHt leiGht an ihrcr schiefcnlunklpn 
l'elzfarhe zu el"kennen. Junge Individuen sind am dunkeIsten, ihn' Oher
st'ite ein reinrs Schieferschwarz, die Un Lcrseite schiefer hla U; gam alt (' 
zeigen an den KUl"perseiten wohl Spuren yon I,riiunlich grauer Filrhung. 
OLer- und Gnterfiirhung stets nUl" wenig ycrscliieden und ganz allmiih
lich in einander ULergehend. Das Ohr hat ungcfilhr halbc ](opfe~liinge 
und reicht an die Kopfseite grdruckt. Ilis ZUIlJ Auge, die Schwanzliingc 
Ubersteigt die drs Korpcrs. Obgleieh die crwilhnte l'elzfal"bc fUr die Be
~timmung die~er A rt un~ wohl nicht illl Stiche la,~('n wird, so sei dorh 
bemerkt, dass von del' niichs!folgenden Art zuwl'ilen ~h'lal1isll1en auftrden. 
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Ja in neuerel' Zeit hat man sehr gewichtige GrUnde fUr die specifische 
Identitlit unserel' schwarzen Ratte mit del' oben bl'aungrauen, unten 
weissen Mus alexandrinus, welche amser in Nordafrika, aueh in SUdfrank
reich, sogar in del' Schweii und viclleicht als Seltenheit bier und da im 
sUdlichen Deutschland vorkommt, geltend gemacht. SolIten sieh diese 
GrUnde durch spat ere Forschungen nicht abschwachen, so haben wir un sere 
M. rattus als Melanismus von N. ale,randrinus anzusehen, und es blieben 
d,ann die plastischen Diifel'enzen, als Diagnose del' M. decumanus gegen
Uber, aUein von Bedeutung. - Rattenalbinos gehOren in del' Regel diesel' 
M. rattus, selten del' M. decumanus an. 

Es hat diese, naeh ihren in Jen Pfahlbauten Mecklenburgs vorge
fundenen zahlreichen Knochen zu sehliessen, urspriinglich einheimische 
Art das widrige Schick sal getl'oifen, dass sie etwa seit einem Jahrbundert' 
von einer haftigeren eingewanderten Nebenbuhlerin pl'ogressiv so sehr 
aus ihrem frUhercn Sitze verdriingt wurde, dass Bie an den moisten Oert
lichkeiten vollstiindig ,verschwunden, an nicht vieler, noeb bekannt und an 
sehr wenigen noch hiiufig ist. 1m Anfange dieses Jahrhunderts war sie 
z. B. im MUnsterlande an manehen Punkten noch zahlreich, theilweise im 
alleinigen Besitze del' Gebaude, wHhrend "ich die kriiftige Einwanderin 
draussl'n am Wasser, bei Wasocl'mUhlen, an Cantilen, AbflUssen, unter 
BrUcken u. dergl, umhertrieb. Gleicbes wird aueh von anderen Gegenuen 
her beriehtet. Seitdem abel' verschwand sie mehr und mehr, tauchte frei
lieh an einzelnen Stellen wohl mal plotzlich in Menge auf, versehwand 
abel' dann wieder spurlos odeI' hielt sich nur mehr in sparlichen UeLer
resten. Aus meiner Heimath mogen eillige Beispiele folgen: 1834 im 
Herbst war in Rheine (Webtfalen) und den benaeh bart en Ol'tschaften 
grosse Klage Uber die Menge Ratten. Es waren das fast sammtlieh Haus
ratten, nul' in einzelnen Htiusern trat schon die folgende Art, die Wander
ratte, auf. Noeh bis VOl' zehn Jahren erbielt ieh aus Rbeine Hausratten, 
allein ;;ie waren nul' mehr auf einer einzigen Strasse und obendrein recht 
sparlich aufzutreiben. 1m Winter 1859-60 war die schwarze Ratte in 
N9ttuln, wenigstens in einem wu"ten Wirthschaftsgebaude, so Mung, dass 
von den Arbeitern eine formliche Rattenschlacht angestellt werden musste, 
damit man sieh endlieh del' Plagegeister erwehre. Grosse Korbe voll 
wurden erschlagen, und bald clarauf kOllnte man kaum diese Art noeh 
entdecken. 1867 Anfangs April jedocb zeigte sie sieh dort wieder recht 
haufig , abel' Anfangs September konnte kein Exemplar mehr erbeutet 
werden. Dagegen tauchte sie gegen l~litte August desselben Jahres in 
dem benachbal'ten Havixbeck wieaer Mufig auf. 1861 Anfang Sept~mber 
wurden auf dem Rittergute Egelborg bei Lcgaen 116 Ratten erochlagen, 
von denen 110 StUck unserer Art angehOrten; zwei Jahre spiiter sah irh 
selbst dort noch N. mttus, und del' Dienersehaft war allseitig diese Art 



Mause. 169 

sehr wohl bekannt. Bcim ALLruch und Neubau sHmllltlichel' NebengeLiiude 
1863 kalllen dort zwar viele Ratten ZUlIl Vor8chein, allein von del' 
schwarz en kein eill7.iges Individuum mehr. Amh im verflos~cncn Jahre 
(1875) tauchte sie im Miinsterlande, z. n. in Gimhte bei Greven, in ein
zelnen Hiiusern wieder als Plage auf. In einem :Ne~te fand man 7 Junge. 
Auch hier in Neustadt ist sic nicht ganz unllckannt. So erhielt ich am 
7. Miirz 1873 ei'n noch nicht ausgewachsenes Stiick, seitdelll abel' keines 
mehr. So kam und versehwand illl MUnsterlande, meist in LandBtiidten, 
Dorfern und auf ad ligen GUtern auf riithselhafte Weise M. rattlf~, nUl' an 
einzeln"n Stellen blieb sie mit einer gewissen COn~C(luenz. Ieh ktinntc 
mit einer ziemlich langen Heihe solchcr Angaben dirnen. In llIanchen 
fcrnen Gegt~nden, z. 13. auf den Antillen, wohin sie dur!'h europiii~ehe 

Sehiffe eingeschleppt wurde, ist sic auch hcute noch eine Plage. Doeh 
auch dort bcginnt ihr ULerlcgener l~ivale, die Wandel'ratte, gegcn sic 
den Kampf. 

Jm Allgemeinen abel' liisst sich nieht in Abredc stell en , daos sic lJci 
uns in l'ascher ALnahme lJegrifien i~t und wollen wir uns hiel' mit uie:.;el' 
allgemeinen Thatsache begnUgen, da sie als ausschliesslielies Hausthicr uie 
for~tliehen Interel'8en nieht illl Mindesten bel'uhl't. 

Als Anfenthalt liebt ~ie die Bodenl'iiume del' Gebiiude, wlllal Korn
boden, nlte Bl'auhiiusel', W<ll'll1e MalzLtidcn. Dort hat sie ihl'e rcgclllliis~ige 

Passage auf den Querlatten del' Dach~pal'l'cn, seIten wagt sic sich auf den 
flaehen Fussboden. Wenn ~ie gar in die u'nteren Hofriiume und StaUnngen 
hinab~teigt, so seheint del' Durst sie dazu zu veranlassen. Sehl' aufiitllend 
i"t dahel' das \' orkommen pines Exelll plares, alt. \Y., we1che~ mil' (leI' Herr 
OberfOr~tel'kandidat Bod e n au~ 'Wollenfelde iJei Gottingen alii 5: J uni ] 872 
einsandte. Da~selLe befand sieh niimlich viele hunuert Sehl'itt vom Hause 
entfernt am Waldsaum unter einen Haufen Heisigholz, woselbst sich auch 
die Rudera eines Ncstes zeigten. E8 sprang aus dem Reisig henor unrl 
el'kletterte mit del' gl'ossten Behendigkeit eine gegen 25 m. hohe Eiehe, 
worans es hel'abgeschossen wurde. 

lhre Nahrung bestcht weitaus in Vegetabilien, besonuers Ge!reide
kiirnern; aniJl1ali~che StoffI' greift sie ungleich seltener an als die Wan
derl'atte. 

2. 0 leW and err a t t e. 
111118 dec1I»lml1ls. Pall. 

Die \Vandel'- odrr graue odrr grmeine Hatte ist als wahl'rs Halls
und Stadtkl'enz Uberall beriich!igt und zeiehnet sich VOl' del' vors!l'hcnclel1 
dunh ihl'en oben gra urn, unten weiss en Pe1z, ihre etwa ein Drittel del' 
Kopfliinge IJetragenden Ohrl'n, welchI' angedriickt nieht bis ZUlll Auge rei
ehen, unrl ihrell' die KtirperUnge nieht erreichenden Schwanz sehr aufi'iillig 
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aus. Die Farbe der Ol,erseite variirt vom einf6rmigen Grau bis ZUlli Lehm
gel Len und Fuchsigen, wie es scheint, ohne alle Gesdzmiissigkeit. Wenn 
man die Behauptung aufstellt, dass die in Hiiusern lebenden Ratten heller, 
die am Wasser dunkier seien, so spreehen directe Beobachtungen fUr das 
Gegentheil. Ieh habe sie an Fllissen mehrmais in fast lehmgelber und an 
Mtihlenteichen in graufuchsiger Farbung gesehen. IIll Allgemeinen sind 
diese extremen Flirbungen hei uns verhiiltnissmiissig selten. Das auch ;m

weilen Melanismen auftreten, ist vorhin Lei der Hausratte hereits erwiihnt. 
Man vermuthet, dass sich diese ALanderung mit der Zeit allgemeiner zei
gen werde. Ich selbst hahe nur ein einziges Mal und zwar vor K urzem 
hiel' in Neustadt einen solchen MelanisllIus, ein altes )Iiinnchen, erhalten. 
In der Flirlmng untersc:heidet es sic:h in nichts von rattus; die plastischen 
Verhliltnisse lassen jedoch liber die Determination keinen Zweifel. Leucis
llIen sind im Ganzen selten. 

Diese bei uns jetzt liberall so gellieine Art soil im Herbst 1727 in 
gross en Schaaren von Asien liber die \Volga in Europa eingewandert sein 
und sic:h von da ab allmiihlich tiber aile Stiidte verbreitet h'1hen. Vor 
hundert Jahren war sie no('h kauIll in Paris bekannt, alll Ende des vori
gen Jahrhunderts fehlte ~ie noeh Diinemark, in der Schweiz trat sie erst 
mit Anfimg des gegenwiirtigen auf. Ja, vor 50-60 .Tahren kannte man 
sie illl Mlinsterlande stellenweise norh kaum. So fand man sie dama];.; 
Z. B. hei Heessen nur einzeln am \Vasser und nannte sie Wasserratte, 
welrhim Namen sie hier hiiufig triigt. In ahnlicher Weise an manchen 
anderen Orten. ~ie vermehrte sich 8rhnell, zog auch in die Wohnungen 
und verdrangte die schwarze. Durch Schitfe ist sie liber die game Erde 
verschleppt, und wusste stei;; dort, wo sie einmal Fuss gefasst llatte, sich 
schnell fest zu setzen und bis in die entlegensten Lander auszubreiten. 
1hren Wandertrieb Lekundet sie :luch jetzt noeh. So trat Z. B. auf dem 
Gute LoLurg Lei Osthevern 1858 plotzlich eine gam ungewohnlicho Menge 
Ratten auf, welche spateI' eben so plOtzlich wieder verschwand und darauf 
die Naehbarschaft LevOikerte. Auch ziehen sie gern von Haus zu Haus, 
oder das Wasser entlang; nie odeI' selten bleiben sie an cinem Orte. An 
cineI' Stelle des Stadtgrabens von Mtinster wimmelte es 1866 von Wander
ratten; 1867 konnte ich dart keine mehr entdecken. - In Nordamerika 
wurde sie zuerst 1775 hemerkt, 1V0sell,st sie sich jetzt schon landeinwiiris 
bis ZUlU Mi~sisippi ausgeLreitet hat. Gegenwiirtig findet sie sich ziemlieh 
in allen HandelspHitzen, die von den Europiiprn besucht werden, und fell1t 
~elbst in Kamschatkll, wie auf den Guano-Inseln nicht (Noll, Zollo G. XU. 
}Jag. 271). Dass sie sich mehr niedrig aufhiilt., auf Hofraumen. in Kellern, 
Durchlassen, Speisekammern, SchHichtcreien u. S. W., ohne jedoch die hO
heren Bodenriiullle zu verschmiihen, ist bekannt. Ihre Nahrung ist eben
falls allhekanllt, sic ist im l'igentlichen Sinne omnivor, lebt nicht bIos von 
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Vegetabilien und 1eLl08en thierischen Stoffen, son del'll greift aneh lebende 
Thiere sehr gern an. Ih1'e Fr8ssgier maeht sie Lei ihr8r grossen Menge 
und del' Schwierigkeit, ihre Anzah1 ZUl' El'triiglichkeit zu vermindern, zu 
einem sehr schad lichen 'rhiel'e. Aueh schadet sie dUl'eh ihre Gange und 
Ruhren, welche sie anlegt; man hat sogar mit .Fl ursteinen a usgelegte 
I(uchen von ihr gam untprminirt gefunden. 1hr8 Pruchtbal'keit ist sehr 
gross; sie wirft 13 bis 14, auch ,",ohl 16.lunge. Ihr grosster Feind scheint 
bei uns del' lItis zu sein, aueh wil'kcn Hermelin und Wiesel kraftig gegen 
sie, sogar del' Waldkauz erbcutet sie nieht selten, wie mil' ihre Schadel in 
dessen Gewullen he~eugt haLen. Die VOl' mehl'en .lahren zum Schutz ge
gen die Cholera angewendete Desinficirung del' Cloaken, Latrinen u. ahnl. 
Orte c1urch krystallisil'ten Eisenvitriol bewies sich in vielen Stadt en als 
wil'ksarnes Gegenmittet gegen die vel'hasste Wanderratte. Vielerorts fand 
sich kaum noeh ein einzelnes Individuum. 

Forstlich 1st diesel' Nager ganz indifferent. .ledoch ist mil' VOl' dl'ei 
,Tahl'en von unserelll fruheren Akadellliker Henn Reirhelt die interessante 
Thatsache mitgetheilt, dass die Wanderratten in seinem eltel'lichen Hause 
(Ober-Srhlesien) im I<'ruhlinge die jungen Triebe des wilden Weines (Arn
pelopsis) abbissen und dann eichhol'l1artig verzehrtetJ.. Selten schnitten sie 
eine iiltcre Ranke durch. Da bei del' Verfolgung del' Ratten, wobei sie 
sich als iiuss8rst gcschickte Kletterer zwischen Spalier und Wand, erwiesen, 
drei Stuck er8chlagen wurdcn, so ist die Identitlit uber jedem Zweifel 
erhaben. 

3. Die H a u sma u s. 
~JIfS musculus. L. 

Die einfarbige, unten nUl' etwas heller als oben dunkeL graue Haus
maus kann schwerlich mit einer andcren leicht verwechselt werden. In 
del' Parbung andcrt sie im Ganzen unbedeutend ab; die meisten Exem
pla1'e zeigen mehr oder mindel' hriiunliche Spitzen ihres sehiefergrauen 
I-:laares auf del' Oberseite, so dass man sie als gelhlieh grau oGer braunlich 
grau bezeichnen muss. Seltener kommt es VOl', dass del' Pelz namentlich 
an den Seiten hcllgrau- oder fast weisspitzige Grannen enthiLlt, wodnrch 
dann die Varietiit del' nordischen Hauslllause angedeutet wird. Vollkommene 
Leucismen werden stellen- und zeitweise hiiufig gefangen. 

Die Hausmaus ist jetzt nher die ganze Ei:-de verbreitet; bei uns f~st 
uherall sehr gemein und wird nicht bIos in Stiidten und Landha)lsern ge
funden, sonde1'n auch in einiger, wenngleieh nicht Ledeutendel' Enti'ernung 
von den Gebliuden, in Giirten und an Garten- und Waldriindern, unter 
Korndiemen und auf Peldern, sehr :;elten tritft man sie etwa 1/2 Stunc1e 
von Hiiusern entfernt au·f del' Haide an. In hoheru Masse auffallend ist 
es mil', class ieh hier in Neustadt noeh keine Hausrnaus ernalten ha be. 
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Alle Miiuse, die it"h aIs in den Hiiusern leuende und dort gefangene erhielt, 
waren \Valdm[iu~c. - 1hre Lebcnswcisc ist bckannt; doch will it"h hervor
heben, dass sic (>s meisterlit"h ver~teht, an rauhen WHnden und Binilfiidcn 
hinaufzuklcttern und so zu hoc-h, besonders in Hauchfiingen h[ingcndcn 
Sehinken und Speekseiten zu gelangen. Drr Sdmden, den sie hicr anrichtet, 
wird noeh viclfach auf Reehnung der Fledenll[illse gesetzt und zwar aus 
keineJl1 anderen Grunde, al~ weil, wie man Jl1eint, kein anderes Thier da
hin gclangen kiinne. Dei nur dwas genaucr De~ithtigung der Frassstelle 
winl man die Eindriiekc der "Nagczahnpaare dcutlich erkennen, und sich 
so liber die Thutersehaft stcts vollkollllllenr Gewissheit venchaffrn kunncn. 
- Singcnde MUuse, von dencn s. Z. so viel Aufsehcns gemacht wurde, 
ka llIen mir lllchrfat"h Yor. Ieh sell)st lIa he ihren Gesang verschiedenc Male 
gehlirt; es war ein allenlings sonores laute~ Gezwitscher rasch auf einan
der folgender fcilll>r QuikWne, jedoch ohne allen hestilllmten lIlelodischcn 
oder ~trophischen Charakter. Nicht cine ~Iausegescllschaft, wie das wohl 
verlllut.het ist, sondern ein einziges Individuum war der Siinger. 

Dem Forstmanne win] dieses Hausthien:hen illl Walde nil:ht Histig. 

Fig. 58. 

W cymouthskiefcrn
za pfeil \"011 dcr W a !t1-

III au s Lellagt. 
HaILe natU·rl. Grosse. 

4. Q leW a I d m a u s. 
~1/I/S sib·otiel/s. L. 

Der Hausmaus gegeniihrr ist die Waldmaus 
zweifarhig, ohen dnh uriiunlil:h geIll, unten weiss; 
weiss ~ind ehen/alb die Fiisse, die Hinterbeine auf
fallt'nd verliingert, so dass sic illl !'iligrn Laufe weit 
hi.iher auflliipft als jene und de~shalb vielfac:h Spring
mau~ gl'n<lnllt wird. Die Jungen sind nieht unhe
deutelld triilll'l', grauer auf' der Ob('r~eite gef.irht, 
ilb die naeh UeH('hlpdlt und Jahreszeit IIl1r wenig 
variirmden A Itcn. Yil,l stiirkPr ist die Difl'erenz in 
dl'r Sehwallzliinge bpi mHllelil>n IlIlliviulIen. Ab Aber
ration ist lUir nur ein einzigrs hlas" und sanft riith
lieh lchlllfaru('nc" Exelllplar i1ufgl'stossen. 

Ihre Yerhreitllng scheint auf Europa und einen 
Theil des angremenden Asiens heschriinkt zu sein und 
topographisch durch den Baulllwuehs beding!. Ihr 
eiW'IIt1il'her \\'olmplatz i"t del' Wahl und das Gehiisch. 
Es gieUt keint' Species, wclche so sehr llie Waldes
mitte hevmkert aIs die Waldlllaus. Dt's Abends auf 
dt'1II Anstallde hahc ieh sehon Alit'" Hili lIIic:h her 
\"on Waldm[iusen willlllleln grsehen. In \Valdesn[ihe 
ko III Illt sic jedoeh aueh h[lufig genug auf den Fel
dem Yor, tlnd unter Kormlielllen wird sie daselbst 
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oft in grosser Menge angetroffen. Sie bildet in diesel' Hinsicht den gra
den Gegensatz zur Feldmaus, welche umgekehrt yom Felde in den angren
zenden Wald iibertritt. In den Garten findet sie sich gleichfalls, sogar 
in Hausel'll, namentlieh Landwohnungen, schlagt sie voriibergehend ihr 
Domicil auf. Dass sie abel', wie hier in Neustadt, vollst11ndig die Haus
rna us ersetzt, muss allerdings auffallend erscheinen. 

Die forstliche Bedeutung dieses a.usgesprochenen Waldthieres ist 
nach meiner fest en Ueberzeugung bisher iiberseMtzt. Wenn z. B. Wiese 
mit Blasius die Rindennahrung fiir diese Art behauptet und ersterer hin
zugefiigt, dass sie keinesweges nur bei harter Noth zu derselben griffe, 
wenn Gemminger und Fahrer in ihrer Fauna boica sie aueh Fichten
sprossen (und Zapfen) verzehren und nach ErschOpfung del' Wintervorrathe 
sie arg an die Rinde junger Baume gehen lassen, wenn sie mittheilen, 
dass im Winter 1838-39 im Forstamt Ebrach durch Ahnagen del' Rinde 
ein hedeutender Theil eines jungen Buchenanfluges durch sie zerst1.irt, 
junge Hainhuchen und lVlassholderschlage durch SeMIen des unteren Theiles 
del' Stamme verwiisLet, nach den Hainhuchen die Buchen und dal'llaeh die 
Eichen angegriffen wurden, dass in demselben Winter die Waldmause nicht 
nUl' den Eichensaaten, sondern auch den jungen Pflanzen und Stocktriehen 
del' Roth- und Hainbuchen empfindlieh zugesetzt haben, so dass an man
chen Lokalitaten 6- bis7 jahrige VerjLtngungen deshalb auf die Wurzel 
gesetzt werden muss ten, urn eine neue Bestockung durch Wiederausschlag 
hervorzurufen, wenll auch Pfeil das SeMIen in Rothbuchen vorzugsweise 
auf die Rechnung del' Waldmaus setzt; - so vermisse ieh iiberall in die
sen und ahnliehen Angaben die genaue Charakterisirung ihres Frasses etwa 
dem von arvalis gegeniiber. Wiese bemerkt freilich, dass die hOheren 
Rindenverletzungen von ihr, nicht von del' Feldmaus, herriihrten. Allein 
ganz sichel' en Peldmausfrass von 0,5 m. Hohe besitzt unsere Sammlung, 
und glareolus schalt in del' Regel hoch. Es scheint mil', als wenn aus dem 
Klettervermogen del' WaIdmaus im Gegensatz zur Feldmaus jene Behaup
tung gefolgert ist. "Waldmaus" war bis jetzt fiir Viele ein Begriff, unter 
deu alle im Walde ha usenden Mause gefasst zu werden pflegten, zumal 
wenn man nicht diese selbst, sondern nul' ihre Verwiistungen vorfand. 
Auch ist die Thatsache nicht zu unterschatzen, dass man die Waldmaus 
iiberall im Walde, also auch dart findet, wo glcichzeitig die Zcrst1.irungen 
einer anderen Spezies auftreten. So sandte mil' z. B. VOl' 6 Jahrcn del' 
Hen Ohf. Gene (Miihlenbeck, Pommern) eine Wald- und cine Feldmaus, 
welehe in unmittelbarer Nahe von stark em :Mausefrass (gcschalten jungen 
Buchensttil1lmchen und abgeschnittenen jnngen Eichen) in einel1l Buchen
samenschlage auf frisch em lehmigem Sandhodell bei del' Bodenbearbeitung 
angetroffen waren, als die muthmasslichen Zerst1.irer. Del' Frass abel" ge
bOrte ausschliesslich del' Feldmaus an. Hatte man hei del' Arbeit abel' nur 
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die Waldmaus gegriffen, so ware die Irreleitung des U rtheils fast unver
meidlich gewesen. Ieh wiederhole hier den bereits ausgesprochenen Satz, 
dass mir noch kein Mausefrass vorgekommen ist, del' naeh seiner ganzen 
Besehaffenheit auf eine andere Spezies als auf die WUhhnause leieht und 
sichel' zuruekzufUhren gewesen ware. FUr die Thatigkeit einer anderen 
haufrgen Spezies haben sieh noeh keine Objecte gefunden. Somit bin ieh 
gezwungen, aIle Angaben liber Rindensehalen dureh sie so lange zu be
zweifeln, bis mir Frassobjecte del' betreffenden Art vorliegen, welche nach 
irgend einer Seite ihrer Beschaffenheit hin auf eine neue Species hinweisen. 
Dagegen verzehrt sie in Menge Baumsamereien. In ihren W ohnungen, in 
denen ieh sie selbst erbeutet habe, lagen Kiefernzapfen mit zaserig zer
nagten Sehuppen. Genau dasselbe Bild zeigen Weymouthskiefernzapfen, 
deren einen Fig. 53 darstellt, welche mein College, Prof. Dr. R. Hartig 
in unserem alten Forstgarten in einer Hohe von etwa 7 m. am Baum fand. 
Del' Oberf6rster Nemnich (Weilburg, Provo Hessen-Nassau) theilt mil' unter 
dem 16. Januar 1873 die von ihm gemaehte Beobachtung mit, dass auf 
Linden, die an einer dortigen dureh den Wald fUhrenden Chausse stehen, 
die Waldmaus bemuht war, die von 1872 noeh lltLngendenSamen abzu
schalen. Seine kurze, aber charakteristische Beschreibung des von ihm 
dabei gesehenen Thierchens lasst libel' die Bestimmung del' Art keinen 
Zweifel. Die gleiche Beobachtung ist auch frliher von Anderen bereits 
gemaeht. Hier also liegen siehere Thatsachen VOl', nach denen die Wald
maus vorzugsweise Samenfresser ist. Als forstlich indifferent kann man 
sie als 80lchen nicht bezeichnen, da bei ihrer stellenweise oft grossen Menge 
ein empfindlieher Theil del' Buchen- und Eichenmast verzehrt wird. Auch 
libel' diesen Punkt fehIt e~ keineswegs an mehrfachen Berichten. Nach 
allem, was wir libel' die Beziehungen del' Zahnhildung del' Nager zu deren 
Nahrung wissen, kann es nicht bezweifelt werden, dass sie auch eine 
Menge Inseeten, die als Lal'Ven oder Puppen am Boden l"uhen, vertilgt. 
Dadurch wird sie unzweifelhaft nutzen. Abel' sie vel'greift sich auch nicht 
seIten an V ogelbruten, verzehrt den InhaIt del' Nester und benutzt dann 
diese hinterher wohl als bequeme Wohllung. Noeh VOl' nicht langel' Zeit 
wul'de rriil' ein solchel' Fall fUr das Nest eines Zaunkonigpaares in einer 
Klaftel' bekannt. Schon Maneher wird liberrascht gewesen sein, wenn bei 
del' Untersuchung eines Nestes im Walde plOtzlich eine Maus aus demsel
ben sprang. Ausgefressene Nester, del'en Boden zel'stBrt ist, zum Zeichen, 
dass sich ein kleines Thier von unten her in dieselben hinein geal'beitet 
hat, gehOren keineswegs zu· den Seltenheiten. Ihr Stand und ihl'e Anlage 
zeigen, dass nul' 'ein gutel' Kletteret diese Zcl'storung bewil'ken konnte. 

Wil' haben es hiel' ohne Zweifel mit einem Nagethiel' zu thun, welches 
sich im Walde sowohl von Baumsamereien als von anima.lischer Kost, nieht 
abel' von Bauml'inde nlihl't. In Uebel'einstimmung mit ihl'er gl'ossen Be-
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weglichkeit, sclleint sie siell weniger an einer und del':;elhen Stelle auflU
halten, sandel'll bei pal'tiellem Samen- oder andcl'weitigem Nahrungslllangel 
sieh naeh nahrungsreichen SteBen zu Legehen. Ihre Spur kann man auf 
clem SelIllee oft weith in verfolgen. Die Eindriicke, wclehe ihr langrl' 
Schwam: ZUl'iickliisst, he,;citigen leieht jedc Unsichcrhcit in del' Bestinlllllmg. 
Nie hahe ieh yon del' Feldmaus dergleichen Spuren auf dem Selmec illl 
\Valde gcfundcn. \Yo sic im SOlllmer und Herl'st vielfa~h gcfangen wurde 
und sic-h oft zu 3 ocler 4 Exclllplaren in ciner Faile befand, war SIC Illi 

Winter selten und konnte tl'otz aller lllugli..JlCn Lockspeisen im erst en 
Friihlinge eine lange Zeit hindul'(;h nicht wiedel' cr\leutet werden. \Venn 
ieh vorllin die Belllcrkung llIal'1lte, dass ieh Ahend, auf dem Ansbnde 
A lies u III mieh her von \\' aldllliLusen ha he wimllleln sehc.!, so waren das 
mastreiehe Stellen. Ein dichtel' Bndeniiberzug von Gestriipp ist fiir ihre 
Anwcsenheit keine Bedingung. rm Gegentheil rascheln sie oft gt:\1Ug zahl
reich in dem diirl'elll Laube des Buehenwaldcs, m deili ,il'h kcin Gras
hiLllllclwn befindet. 

Gegenlllittel geg-en die dem Forste durch SIC verursaehten Beschli
cligungen lMscn ~ieh schwel'lich angt~hen. Sie leht ehen mitten illl Walde, 
nnd wir kunllen sie da von nil'ht zuriickhalten, wie das etwa gegen A1·". 
(/1'I,,,lis, welt he ~i(;h \'om Felde hineinzieht., ges('hehen kann. Hi!) dort zu 
fangen, \\'0 die Menge alogefallenen Laulles ihl'e Wechsd und }{(ihl'en f'a~t 

unkennUich macht, wird sich kaum del' ~liihe luhnen. Uebrigcns 
hat sie bei ihl'em auffallend hUpfelJden Gang auC'h dann weit weniger 
kenntliche Wedl~el, als die mehr kricchcnde an'alis, ,venn del' BodenUher
zug auch fiil' solehe Eindl'iicke eInpfiinglich ist. Am erst en ist ihr hei ni~
dl'igem Sehnee bei;mkommen, auf delll man ihrel' Spur geraden \Veges von 
Baull1 Zll Baulll lpicht bis 7.U ihl'er IWhl'e folgpn kann. Auf solehem Spiil'
,.c1mee sieht man auch deutlich, class ihl'e Wechsel weit weniger bestimmt 
sind, als bei del' gCllleinen Feldmaus. Ihl'e Spur ist iihl'igens yon del' 
del' anderen abgesehen von den VOl'hin schon hervol'gehobenen Eindl'iickcn 
des Schwanzes an del' gru~seren Entf'el'llung del' Tl'itte leicht ZII el'kennelJ. 
Doch cins kann del' Forstlllann gegcn "ie mit Erfolg vornehmen,' er kann 
seine ZUl' Aussaat eingesammcltcn Eicheln und Bucheln wilhl'end des Win
ters dUI'I,h Gl'iihen schiitzen j doch llliissen cliese fiir diesellJen leic·hi kletternde 
Art vol'ziiglich tief und glattwandig ;';cin. Eingela~sene Tupfe mit senk
reehten Wanden und mit Wasser halh gef'ullt sind dahei auf aile Fiille 
sehr zu empfehlen. - Dass auf' SehutJ: und Schonung aller ihl'el' Peinele 
vorziiglidl Bedacht genolllillen wel'cl,"n muss, ist selhstverstiindlieh. Man 
schone die Eulen und mache nicht sofol't .Tagd auf jl'des Hel'melin und 
Wiesel, wa~ sich hlicken Hisst. Mil' "inc1 hiel' Stellt'TI hekannt., an denen 
del' Fuells Le:'ondcrs gcschont wird (fUr giin~tigen Amfall einer odeI' an
dere)' auf ihn zu maehenden .Tag-d). Auf meinc Nal'hfmge wunle mil' er-
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widert, dass Mause dort nie schadlich auftreten. Man hat allen Grund, 
hie1' an einen Causalnexus zu denken. 

5. 0 i e Bra n d m a u s. 
Mus agi·ai·ius. Pall. 

Diese dreifarbige Maus (Unterseite weiss, von del' braunlichen Ober
seite scharf abgesetzt, letztere mit schal'fem schwarzen Ruckenstl'eifen) ist 
eben wegen diesel' auffallenden Farbung mit keiner anderen Art zu ver
weohseIn. Ausserdem hat das Ohr kaum 1/3 Kopfiange, del' Schwanz ist 
kurl:er als del' KOl'pel'; die hinteren Beine sind wenig verltingert, so dass 
sie mehr in gleichmassigel' Bewegung, weniger hupfend, Hiuft als die vor
genanntcn Mause. 

Die Bl'andmaus uewohnt vom Rhein {)stwa1'ts den gl'ossten Theil des 
mittleren Europa und in lihnlicher Breite einen nieht unbedeutenden Theil 
Asiens. 1m Al1gemeinen geh1irt sie mehr den Ebenen als den Gebirgs
gegenden an und steigt in die montane Region kaulll mehr hinein. In 
ihrem Verbreitungsbezirke seheint sie "nieht gleichmassig aufzutreten. Bei 
Miinster fand ieh sie nicht, in Holland warde sie aueh nieht aufgefunden; 
in Hannover, Braunschweig, Anhalt ist sie haufig, aueh hier bei Neustadt 
habe ieh bereit,s einige Individuen erhalten. 

Mehr als eine andere Art del' achten Mause gehOrt sie dem Acker und 
Fruchtfelde an und begiebt sich ausnahmsweise in benachbartes Gebusch. 
Sie lebt zumeist von Getreidesamereien, findet sieh im Herbst zuweilen 
schaarenweise dort ein, zieht sieh spateI' nach den KOl'l1diemen und Scheu
nen und sehadet dem Landwirthe nieht unerheblich. 

Vom Forstmanne wird sie wohl kaum je als schadliehes Thier beschul
digt werden konnen. 

6.0 i e Z w erg m a u s. 
Mit,~ minutus. Pall. 

Dieses ungellleill niedliehe Thierehen kennzeiehnet seine geringe Grosse 
nebst den vel'haltnissmHssig kurzen, etwa l/S del' Kop/Hinge erreichenden 
Ohren, Wlihl'end dieBe bei del' Haus- und Waldlllaus halb so lang als del' 
Kopf sind. Die Oberseite ist gewohnlich gelblich braungl'au und wird ge
gen den Hinterriieken lebhaft fuchsig grau, doeh komlllen aueh nicht selten 
viel heller geftirbtE', oben ganz ge;;1tttigt okel'gelbe Il1dividuen vor. Letz
tere ]1'lil'lmng habe ieh nul' bei alten Thieren wahrgenolllmen. Besonders 
lebhaft und rein. ist dieselbe an den Sommerkll'idern. Die Unterseite ist 
weiss oder auch hellgrau, und man findet ~olche Versehiedenheiten an 
denselben Localittiten. Die Zwergmaus eneleht nUl' die halbe Grosse del' 
Hausmaus. 

Sie bewohl1t das lllittlere Europa und einen Theil von Asien, scheint 
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ubrigens durchaus sporadiseh aufwtreten 1m Munstel"lande ist sie fast 
durchgehends haufig, doeh giebt es dort groBsere Shecken, namentlich auf 
Sandboden, wo sie zu fehlen srheint, wllhrend sie auf schwerem Boden oft 
in Menge angetromm wird; aufiilJlender Weise ist sie mil' mehrmal auf 
dUrren Baiden aufgestossen. Hiel' bei Neustadt habe ich sie unter einer 
bedeutend~n Anzahl von Feld-, Wald und einzelnen Brandmausen nul' in 
einem einzigen Exemplar von Herrn Amtn;ann Degen auf Pehlitz erhalten. 
Vol'zugsweise scheint sie die mit Gestrlipp bewachsenen Feldl'andel' zu lie
ben. Bier £tehen ihre kugeligen, einem Vogelneste nicht unahnlichen Neot
chen mit seitlichel' Oeffnung etwa '0,5 m. vomBoden fi'ei zwischen den Zweigen 
von Stauden und Str1iuc:hel'l1 am Hande von VorhOlzern, rauhen Hecken, Ge
bUsch. Aus~er den stlitzemlen Holzzweigen sind haufig die Bluthenhalme del' 
hOheren Graser mit dem Nesthall verlmnden, wodurclJ. derselLe lebhaft an 
den N estbau der Rohl'sHnger erinnel't. In ihrer Nahrung Hhnelt sie inso
fern del' Brandmaus, als auth sie die vegetabilischen Stoffe den animalischen 
we it vorzieht. 'In Menge kommt sie wohl mit del' Brandmaus zusammen 
VOl', und bewil'kt dann, wie vor mehrel'en Jahren in Anhalt, mit ihl' zu
sammen einen nicht unerheblichen Frass. Hafer zieht sie AHem VOl'; we
nigdens tl'ifft man sie kaum in einem anderen Kornha'ufen als in Hafer
diemen an. Diese aber bewohnt sie oftmals so zahlreich, dass das 
compacte Stroh von ihren Giingen nath allen Richtungen durchlochert ist. 
Vielleicht aLer grUndet sich diese Thatsache nicht so sehr auf ihre iibe1"
wiegende Vorliebe fUr die Haferkurner, als vielmehr auf die grossere Zal-t
heit des Haferstrohes, welches ihrem schwa chen Gebisse weniger Wider
stand leistet, als das derLe, harte Stroh del' anderen Getreidearten. Dei 
MUnster heisst "ie stellenwei~e Hafermliuschen. Sie hat meines Wissens 
nie den Verdacht erregt, dem Walde schiidlich zu sein, ouwohl sie sich 
weit gewandter im KlcUern zeigt, als aIle anderen Mause. Besonders 
gl'osse Fertigkeit zeigt sie iIll Klettel'n an dUnnen Balmen, wobei ihr sehr 
beweglither Schwanz als Greiforgan dient. 1hre, gleich denen del' Brand
maus kUrzeren Hinterbeine Ledingen auch fUr sie einen mehr gleichmassigen 
Lauf. 

Eine Menge fl'emder Naget.hierformen l'eiht sich systematisch den mause
ahnlichen 'rhieren an. Die bekanntesten unter diesen sind zunachst die 
Stachelnager, Stachelschweine, von denen die del' alten Welt angehO
rend en, z. B. HYStl·i<t, cl·istata, sich Erdruhren und Hohlen graben, wahrend 
die amel'ikanischen mit Greifschwanz versehen, z. B. SphingU1·u.~ me.vicanlls, 

meist auf Bitumen leben. 

Zu den "HaILhuferl1", Nagethieren mit kur,,:en Ohren, dicken, fast 
hufful'migen KraIlen, sehr kUl'zem, liusserlich wohl fehlendem Schwanz, 
welche sich in den wanneren Gegenden Amerika's an schattig LewachSe-

Altum. Siiugethiere. 2. Anll. 12 
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nen Stellcn, odcr am Ufer del' Gcwiis,:;er aufllalten, gehurt das jrtzt aller
dings nul' mehr im gezHhmten Zustande bckannte Meerschweinchen 
(Cavia coba.va); - das gleich unserem Hasen dort gejagte A gu t i (Da.-.v
procta ayuti), ein tilst unvermeidliehes Thier in ~Irnagerien; - endlil'h 
del' Riese aller Nagethiere, das 1,2lll. lJnge Was~erseh wein (J~"h'o

choel'/IS cap.vbm·a), welches gr"cll~ehaftlieh an den Ufpl'll del' grossen siid
amerikanischen Strume lebt und dort von Ufer- und 'Va~serpflanzen "ieh 
niihrt. -

Zu erwHhnen sind endlidl nodI die durclI d,lS ungeheure Missver
hHltniss illrer Vorder- und Hinterheinr und dureh ihren langen (hecJnasteten) 
Schwanz an die Kiingurnhs erinnerndrn Springlllii use (Dipodido)' Sic 
wohnen schon im siidustliehen Europa (Dip/ls iac/f//fs). meist aher in 
dem benachharten Asien und Afrika, einige auch in Mittel- und Nord
am erika. 

0 . .Familie. Hasen, Lppol'ini. 
Die Thiere di.eser letzten NagerfaliIilie zeiehncn sidl iiussrrli('h durch 

gestrecktcn, seitlieh zu,mmmrngedriickten Kurper und Kopf, unl'('h dicke 
sehr hewegli('he Lippen, grosse Augen kurzen Sehwall7: und weichen Pelz 
aus. Huehst aLsonderlich ist illr Gellis", da hinter den lJeidl'n ohrren, 
eine LHngsfllrehe zeigenden llIeissplf'Urllligell Nageziihnen als zweite Reihe 
noeh zwei kleine Stiftziihne ron stulllpf vier,;eitigem Qllel'sehnitt stehen. 
Oben hefinden sich [) hi~ G, llnten [), aus zwci QllPrlalllellen lwstehenden 
Backenziihne mit ofi'enen Wllrzeln. Die Augellhi'>llle ist von dpr Schliifen
hUhle nieht getrennt, Supereiliarknol'hcn ~tark eut wic,kelt., S(·hiidclkap,;el 
gestreekt, del' knueherne Gaumen briiekenartig sc,hmal, Unterkiefel' ~ehr 
hoeh, Sehliisselheine vorhanden. 

Von einigcn exotischrn Nagel'll abgesehen. gehiil'en sie Zll den gl'i.issten 
ihrel' Ordnung. Sie lehell meist von Kriiutel'll, cloth auth von \Vurzeln, 
Kllospen und Rinde. 

Bei uns existirt nul' die einc Gattung 

Rase, Lepus. 

OlIr behaart, lang luifelful'lllig, Oberkiefer zahlrrich uurchbrochen, G 
obere BackenzHlme, deren letzterer nur cine winzige lWhre, somit 

2 
1.;) 2 5.1 

die Zahnformel: ---. --- . -r-,-' GehUrgang l'uhrenfUl'lllig, Hals [) 2 v 

und aufgeriehtetel' Schwanz kul'z, Sehlihselbcine rnuiment;il', Hinterbeine 
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langer als die V ordel'beine, erstere :> Zehen (4 normale und ein rudimen
tarer Daumen), letztere 4. 

Sie leben auf Feldel'l1 wie 1m Gebilfehe, in del' Tiefebene wie im Ge
birge, manche sagar in Fels- odeI' meist selbstgegrahenen ErdhOhlen, gehen 
wegen del' vel'liingerten Hinterheine unbeholfen, abel' laufen sehr schnell, 
jedoch aus demselhen Grunde weniger sichel' und gewandt bergab. Sie 
klettel'l1 nie und schwilllmen nUl' in del' Noth. Es sind mehr Nacht- als 
Tagesthiere, welche sich wenigstens in den heissesten, sonnigstim Stnnden 
des Tages verborgen halten, mit scharfem GehOl'sinn und nicht stumpfem 
Geruchsinn, abel' weniger schal'fem Gesichtssinn ausgerUstet, harmlos, 
scheu und fiuchtig. Ihre nieht sehr zahlreichen Arten bewohnen 
mit Ausnahme von N euholland und den australischen Inseln alle Erdtheile, 
namentlich Nordamerika. In Deutschland ist die Gattung durch drei Aden 
vertreten. 

1. Der gemeine Hase. 
Lepus timidus. L. 

Das Ohr (Loffel) Uberragt nach vorn an den Kopf gedrUckt etwas die 
Sclmauze, seine Spitze ist hint en und auso:en schwarz, del' Schwanz (Blume) 
ohen schwarz, unten wei8s, die Iris del' grossen Augen (Lichter) braungelb, 
die Hinterheinc (-L1iufe, SprUng e) bedeutend langer als die vorderen. 

Durch vorstehende con stante Merkmale unterscheidet sich del' gemeine 
Hase von den bt'iden folgenden Arten. Seine Grosse, sowie namentlich 
seine Pelzfiirbung, aueh die Llinge del' Luffel und del' Blume untel'liegt 
einigen, sogar uedeutenden Schwankungen. Schon in einer und del'selben 
Gegend iI'eten, je nach dem stiindigen Revier del' Hasen, kleinel'e Unter
Belliede auf, die del' ·Waidmann· wohl als besondel'e Formen oder gar Raeen 
ansieht: 'Feld-, Wald-, Berghase, von denen del' Feldhase im Ganzen 
schwikhel' gebaut und helle1' gefiil'bt ist als die anderen. Ja, unter den 
Individuen del'8elben LoealitHt zeigen 8ich mannigfaehe gleich unten zu 
nennende Verschiedcnheiten. Wi1' kunncn deshalb bei del' ziemlich aus
gedelmten Verbreitullg des Hasen von vorn, herein schon erwarten, dass 
eine solehe an einem und demselben Orte sieh gel tend maehende Neigung 
zum Variiren unter erheblieh vel'schiedenen klimatisehen Einfiiissen zu 
recht scharfer Auspritgung kommen werde. So kann man denn auch wirk
lich naeh den geogmphischen Provinzen Europa's, den Lalldern des Mittel
meerheekens, Mittel- und Nordeuropa, denen je eine eigenthUmliehe Fauna 
entsprieht, drei HasenfoJ'men unterseheiden. Die del' Pauna des Mittel
meerbeckens angehul'enden Hasen sind kleinel' und entschieden rostfarben, 
unsel'e mittelenropaisehen braunlieh grau, die uo1'disehen, besonders die 
nord5stIichen und auffallender Weise aueh die sUdustliehen, mehr odeI' we
niger weissgl'au, die Extreme del' ,letzten zeigcn nul' noeh einen graulichen 

12* 
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Riiekenstreifen auf dem sonst weissen Pelze. Diese Peb:fltrbungen, ohne 
Zweifel geographisehen, bez, klimatischen Verhliltnissen entspreehend, gehen 
nun aber so allmahlich in einanderiiber, als die Klimate, denen sie ange
horen. Nach ,einer Menge analoger Erseheinungen in unBerer einbeimiscben 
Pauna kann es nicht Lefremden, dass wir hier in unseren Gegenden in 

Vom 

Fig. 54. 

Akazien. 

Hasen geschiilte Stamme. 
Fast natiirJ. Grosse. 

den Sommer- und Winterkleidern 
des Hasen mannigfache Andeutun
gen del' beiden extremen Piir
bungen in oft el'heblichem Grade 
auftreten sehen. Del' Sommerpelz 
el'scheint bei einzelnen Individuen 
a ufl'allend rostfarben. dagegen del' 
Wintel'peL~ weisslich. Es war mir 
interessant, diese Fiirbungen, na
mentlich die Winterfiirbung del' 
Hasen aus dem westlichen Nord
deutschland mit unseren hiesigen 
nordostlichen Exemplaren verglei
chen zu konnen. 1m nord westlichen 
Deutschland sind Schenkelgegend 
und Weichen haufig wie mit weiss
lichem Reife iiberflogen; fUr die 
hiesige Gegend abel" kommt noch 
die gar nicht seltene weissliche, 
ja, sehr stark weiss melirte Piir
bung del' Kopfseiten hinzu, so dass 
ohne Zweifel die Andeutungen del' 
nord is chen Farbe sich hier 1m 
'Winter sch1irfer und auch hii,ufiger 
finden als etwa im M tinsterlande. 
A ueh sah .ich hier im Sommer ein 
in unmittelbarster Nahe gemachlich 
und sorglos urn mich herumlau
fendes Exemplar so stark rostfaT
ben, wie mil' noch 'kein anderes 
zu Gesichte gekQmmen isL Tritt 
nun nordisehe (Winter-) Parbung 

in allerdings niehl. haufigen Fallen in einem hOheren Grade als in solchen 
Andeutungen hier auf, 'darin erregt eine derartige Erscheinung einiges 
Aufsehen. So kam in den letzten Jahl'en in der Umgegend von Munster 
ein weisslieh grauer Dreilaufer VOl', und unsere akademisehe Sammlung 
besitzt ein wlch ausgewaehsenes Exemplar, an dem nul' die Rtickenpartie 
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etwas dunkler ers(;heint. Weiter nach Osten, ochon in Ostpreussen, Reg.
Bez. Gumbinniom (woselbst auch das kleine Wiesel im Winter rein weiss 
wird), sind grauweis8c Hasen im Winter keine Seltenheit. Diese Neigung 
zum Canesciren scheint sich ziemlich stetig von Westen nach Osten zu 
steigel'll. Sogar im Siidosten, in den siidlichen W olgagegenden, tritt diese, 
sonst dem Norden eigenthiimliche Farbung nicht in schwacher Andeutung, 
sondel'll stark ausgepr1igt auf. Mit diesen farbigen Verschiedenheiten 
gehen auch plastisehe mehr odeI' weniger parallel: die rostfarbenen siid
lichen Hasen besitzen etwas langere Lofi'el und kiirzere und liehtere Be
haarung, bei den weissgrauen finden wir die kiirzesten Loffel und den 
diehtesten und langsten Pelz, aueh variirt die Anzahl del' Sehwanzwirbel 
(12-16). Da jedoeh iiberall in del' genannten Beziehung kleinere Schwan
kUl1gen vorkomm~n und auch hier, wie bei del' Pehfarbe sieh nirgends 
seharfe Grenzen aufstellen lassen, son del'll sieh die allmithlichsten Ueber
gal1gsformen vorfil1den, und itn Gebiss eine vollige Uebereinstimmung 
herr,seht, so ist eine specifisehe. Trennung diesel' Hasenformen, wie eine 
80lehe mehrfaeh versucht wurde, unmoglich. 

Verschieden von del' bezeichneten nordisehen Farbung und nicht da
mit zu ver'rVechseln, sind die zuweilen vorkommenden hell en Aberrationen, 
die Leucismen. V ollst1indige Leucismen find en sich bei uns sehr selten; 
mil' ist nur ein einziger Fall aus meiner Heimath bekannt geworden; 
aueh die unvollkolflmenen Albinos gehoren, zu den se.ltenen Erscheinungen. 
Von diesen erhielt unsere akademisehe Sammlung in den letzten Jahren 
zwei Exemplare, eins yom Obf. Kirchner (Rogelwitz, Kreis 'Brie,:;) und 
eins yom Obf. Candidaten Worm bcke aus Oldesloe, das erste semmelgelb, 
das zweite weissgelh. Dieselben sind entsehieden sonstigen Leucismen an
zureihen, keineswegs aberjener nol'dischen, bez. ostliehen Varietat. Bei 
letzteren bleibt die schwarze Loffelspitze, sowie die schwarze Oberseite del' 
Blume, bei jenen sind beide, wie die iibrige Oberseite, gelblich. - Aueh 
mochte ieh diesen Aberrationen ein weisses Exemplar aus dem Miinster
lande zuzahlen, dessen Hinterlliufe und Loffel eine mausfahle Farbung 
zeigen. - Reine Melanismen sind mil' vom Ha~en unbekannt, nUl' finde 
ieheinnJaI einen "fast schwarz en " Hasen erwahnt. - Die beiden Ge
schlechter untel'scheiden sich in manchen Einzelheiten, welche sie ZUIll 

Theil schon in einiger Entfel'llung alH solehe kennzeiehnen: del' Kopf des 
weibliehen Hasen (Satzhase) ist spitzer, hat diinnel'e Backen, aIr; del' des 
mannliehen (Raminler); die Loffel stehen bei jenem weiter auseinander, als 
bei dieoem und liegen zuriiekgelegt ,. z. B. im Lager, mehr seitlich mit 
einem etwa zollbreiten Zwischenraum, beim Rammler abel' sieh fast be
riihrend auf dem Hinterhal~e; die Blume wird yom Rammlel' stets, yom 
Satzhasen nul' ausser del' Rammelzeit aufrecht getragen. 

VOl'hin ist bei del' Beschreibung del' Haupthasenformen del' Verbrei-
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tungsbe/'irk un serer Species bereits angedeutet. 1m Slid en gehort del' 
Hase den europaisehen Ltindern des Mittelmeerbeckens noeh gam all
gemein, soga1' noeh ihren slidlichsten Theilen an; naeh Norden geht er 
libel' das slidliehe Schweden und dab in gleicher Rreite liegende Russ
land, etwa den 65-70° n. Rr. nicht hinau~. In Sibirien ist e1' noeh nieht 
aufgefunden. Innerhalb diese~ seines Areab findet er sieh bekanntlich 
keineswegs gieichlllassig vE'l'theilt. Ohgleich seine Amahl durch die Jagd 
und besonders dureh die sehr verEehiedene Art, wie man dieselbe bet1'eiht, 
auf eine sehr ungleichmassige Wei~e beeintrlichtigt wird, so itt doeh 
leicht ersichtlich, dass er in den fmchtbarsten Cultudltichen, namentlich 
Ebenen, in denen Acke1'bau und Vichzmht bliiht und es ausserderil an 
Verstecken, Geoosch etwa, nicht fehlt, seine eigentliche Heilllath findet. 
In \'orwiegend bewaldeten Gegenden tritt er splirlicher auf, in ansgedehnten 
Waldcomplexen verhaltnisEmassig nur selten. Welliges Htlgelterrain ver
meidet er allerdings noeh keineswegs, abel' illl hOheren Gehirge wird 'er 
ebenfalls selten. Obschon e1' sich im Kaulmsus bei 2000 m. Hohe und in 
den Alpen bei 1600 m. noeh findet, so iEt er doeh im bayeri~chen Ober
lande schon bei 1000 m. nul' mehr ausnahmsweise anzutreffcn und weicht 
libel' diese Grenze hinaus gar bald dem Schneehasen. 

Saftige Krauter, welche er auf den angebauten Feldern und in deren 
Umgebung am reichlichsten findet, bilden seine bevorzugteste Aewng. 
Am Tage liegt er in seinem flitch gescharrten Lager geschiHzt gegen 
Wind und Feindesaugen, entweder auf den Feldern, Weiden u. dergl. 
selbst, oder in nachster Nahe im Gebilsch, oder an der ·Wurzel. eines 
Waldbaumes. Rei einbrechender Damlllerung vel'Hisst er des A bends dieses 
Versteck, um dann seiner Aesung nachzugehen. 1\1an sieht ihn dann von 
allen Sciten ins Feld rlicken; bei der Mo,·gendammerung geht p,r zu seinem 
Lager wrlick, naehdem er vorher seine durchthaute Wolle durch kraftige 
Rewegung, sowie dureh ein Sandbad, wo er ein ~olehes haben kann, zu 
trocknen versucht hat. - Von seinen Sinnen ist das GehOr unstreitig am 
schiirfsten, doc.h windet e1' au(;h gut, weniger scharf i~t sein Gesicht. 
Ins' Feld gerlickt richtet er bei dem .geringsten verdHchtigcn Laute seine 
Loffel elllpor, macht einen Kegel, hernhigt sieh wieder, oder lauft langsam 
eine Streeke fort, nimlllt wieder die siehel'l1de Stellung an, drtl<;kt sich 
oft auf Hingere Zeit, und aset erst dann weiter, wenil er die Gefahr ver
schwunden glaubt. 'l'ritt sie ahel' seiner Ueberzeugung nach an ihn heran, 
so liiuft er eine langere. Strecke fort, hiilt an, mHcht wieder einen Kegel. 
und rennt nun, um so raoch. als llloglich aus del' bedrohlichen Niihe des 
geflirchieten GpgeiIstandes zu verschwinden. 

Del' Anfang del' Rammelzeit richtct sich nach del' Beschaffenheit des 
Winters und. del' damit in del' Regel zusamlllenh1ingenden Flille und Gate 
d~r Nahrung wHhrend desselben. Nach milden Wintelll und bei guter 
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reichlicher 1\f'sung faIlt derselhe schon in den Januar odeI' Anfang l!'ebruar, 
andel'en Falles in den Marz. Man hat schon im Januar junge Hasen 
gefunden. Del' Hase ist wahrend diesel' Zeit weit unruhiger als aU8ser
halb derselLen und treibt sich jagend und unstat alsdann auch am hellen 
Tage umher. Die Rammler sieht man dann wohl eifrige Kampfe aus
ftihren. Die beiden Kampfer fahren, gleich kampfenden Hahnen, in 
Spriingen gegen einander und scheinen sich nicht bIos durch Schlage mit 
den Vorderlaufen, sondern auch durch Bi~se zu messen. Ein eigentliches 
Balgen zwischen den Spriingen auf einander dauert jedoch nul' stets einige 
AugenLlicke, del' ganze Kampf kann iibrigens andauernd und hartnackig 
"em. Del' Satzhase wirft nach 30-31 Tagen und zwar, je nachdem die 
Rammelzeit friih oder spat begonnen, 5 odeI' 4 mal, das erste und letzte 
Mal 2, sonst 3 bis 5 sehende Junge mit hangenden, sich bald abel' auf
I'ichtenden Loffeln. Eine gewohnliche Zeichnung del' J ungen ist ein 
kleinE'r, wei&ser Fleck an del' Stirn, del' zuweilen bis zum Anlegen des 
ersten Winterkleides bleibt. Zur Aufnahme del' Jungen dient eine mit 
Wolle ausgefiitterte, gescharrte Vel'tiefung. 

Ungern und nul' gezwungen verlitsst del' Hase den Ort seiner engste.n 
Heimath. Die J ungen bleiben bis halbwiichsig, obgleich sie keine engere 
Gemeinschaft unter einandel' pflegen und jedes sich sein besonderes Tages
veroteck wahlt, doch in gegenseitiger Nahe und riicken des Abends zu
sam men auf die Aesung, und auch spater verlassen sie ebensowenig als 
die Alten die beschrltnkte Gegend. Auf einer kleinen Insel, auf welche 
Rephiihner eingefallen waren, fand einst ein Jager, beim Nachsuchen der
selben, 12 Hasen, 2 alte und 10 junge. Nur gewaltsame Storung, besonders 
Hetzjagden, vennogen sie aus ihrer Heimathstelle zu vertreiben. Del' 
Satzhase soIl jedoch stets zur Satzzeit, del' Rammlel' im Herbste zum alten 
Reviere zuriickkehren. Diese Anhanglichkeit an das einmal behauptete 
Revier bel'echtigt allel'dings Feld -, Busch -, Wald - und Berghasen zu 
unterscheiden, zumal da sich ausser kleinen Korpel'verschiedenheiten auch 
einzelne Abweichungen in del' Lebensweise zu be:lOnderen 'I'ypen auspragen. 
So sucht del' dem GehOlze angehOrende Hase stets im Gebiische, an dem 
Stamme eines stark en Baumes, zwischen abgefallenem Laube Schutz und 
zieht sich bei strengen Win tern und hohem Schnee tiefer ins GehOlz zurUck, 
wahrend del' Feldhase nach del' theilweisen Ernte die Kartoffel-, Klee
und Krautfeldel' aufsucht und sich jm Winter fast yollig einschneien 
lasst. Doch find en wir auch ihn mitten in vom Felde umgebenen kleinen 
GehOlzen, Parks und Anlagen, zumal wenn durch die Ernte und Be
stellung del' Aecker das Terrain ihm zu l1nruhig gewol'den ist. An eine 
schade Sonderung jener Loealformen ist insofern nicht zu denken, als 
sich viele lndividuen auf del' Grenze von diesel' und jener nnden. Wii,hrenq 
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der Sommerzeit treten Sle auch mehl' odeI' mindel' gleichmii~sig des Abends 
ZUJ' Aesung auf's Feld. 

In del' allbekannten und bei uns nUl' mit del" des Kaninchens allen
falls zu verwechselnden Spur stehen die Hinterl1iufe dets VOl' den vordel'en, 
beim langsamen Laufe nehen einandel', beim schnell en Rennen schrag nach 
einander. Auf nicht sehr empfindlichpm Boden drucken sich nul' die 
Spitz en der mittleren Krallen ein. Nach Schnee fall ist leicht zu con
statiren, dass der Hase nach Wiedergang und feitlichen A bsprUngen mit 
einem wei ten Sprunge ins Lager ruckt. Vom verfolgenden H unde be
drangt, schlagt er Haken odeI' druckt sich Illomentan und gewinnt so zur 
ErmUdung sein€s Fe~ndes einen Vorspnmg. Schwer venvundet schreit 
er oft. des nahen Hundes an,;ichtig, laut klagend, selten auf den hlossen 
Schuss. 

Als seine Feinde kann !pan au sseI' inneren Krankheiten, nnter denen 
die sogen. Leberfaule zuweilen epidellli~h auftritt, fast aIle grooseren 
Raubthiere ausser etwa Otter und Dachs, betrachten; jedoch sind auch 
VOl' dem Dachs die klei)len Jungen nicht ~icher. Sogar das Herlllelin, ja 
das winzige Wiesel, das kleinste aller Raubthiere, bewaltigt ihn. an seinen 
Hals festgebissen, durch Blutverlust und Erschopfung. Del' Baummarder 
erbeutet ihn besonders in Echneereichen Wintern; del' Fuchs ist ZIl jeder 
.Tahreszeit einer seiner argsten Feinde, sein Hauptfeind aber ohne Zweifel 
del' Uhu, del' seinen J ungen allnHchtlich 1 bis 3 Hasen zuzutragen 
pflegt, deren oft bedeutende Reste man am andel'll Morgen beim Horste 
findet. 

Die Hauptjagdarten sind die Suche, die zum Gliick so ziemlich aus 
der Mode gekommene Hetzjagd, das gewohnliche Treiben und das KeEsel
heiben. Zur Comervirung del' Jagd mu;:s sich selbstredend del' jahrliche 
AbEchnss genau nach del' sebr verschiedenen Productivitlit des Terrains 
richten. Dieselbe ist abel'. auch in den cultivirte~ten Gegenden erheblicb 
vel'schteden, obgleich sieh die Hasenmenge durehweg als von del' Cultur 
des Bodens, namentlich allch von dem Kornererhage abhiingig zeigt. 
Manche Nebenfactoren niimlich machen sich hier in aufl"allender Weise 
geltend. 1m MUnsterlande z. B. beherbergen die Wallheeken und viel
faehen kleinen GebUsehe eine Menge ldeincren Raubzeuges, besonders 
Hermeline und Wiesel, welche ein eben so wichtiges Gegengewicht gegen 
die Ubel'mii;::sige Vermehl'ung del' E'eldmause, als [luch gegen das stal'ke 
AufblUhen del' niederen Jagd hilden. In del' gegen 9000 Morgen urn
fas€enden HU1shoffel' Jagd ist der jiihrliehe Abschuss auf 1000 Morgen 
etwa 40 bis hOehstens 50 Hasen; in del' Heessener Jagd durfen auf 
1000 Morgen jahrlieh gegen 50 uis 60 abgesehossen werden. Werden 
mehr erlegt, so geschieht das stets auf Kosten des nachstjiihrigen Ertrages. 
1m Durchschnitt kommt aitO dod in den gl'osseren unrl rationell gehand-
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ha bten Jagdfm auf je 20 Morgen 1 Hase; und ein Tag, an dem unter 
gUnstigen Verhaltnissen getrieben wird, liefert 80 bis 120 Hasen, wogegen 
schon am Rhein mehrere Hundert, in Sachsen sogar 1-2000 an einem 
einzigen 'rage erlegt werden. 

Forstlich e Bed eu tung des Hasen. 

Die eigentliche, die primare N ahrung des Hasen bilden bekannUich 
die verschiedensten Krautpflanzen und Graser. Auf den FeldeI'll sieht 
man seine Arbeit bald im Klee, bald im Kohl, bald in den Lupinen u. s. w. 
Allein dort, 'NO er nicht in zu grosser Menge lebt, wird er schwel'lieh 
irgendwo, ausser im Winter in den Kohlgarten, erheblich schadlich. Allein 
wo ihm zu diesel' Zeit solche Krauter nicht geboten werden, wenn ausEer
dem del' Schnee die Plachen bedeckt, greift er den Holzwuchs an. Wir 
mussen in diesel' Hinsicht ein Schneiden und ein Schalen ·unterscheiden. 
1) Er llchneidet alsdann die Knospen und jungsten, doch auch liltere 
Triebe ab von Buchen, Hain buchen', RUstel'll, Asp!ln, Ahornen, Haseln, 
Eschen, Eichen, Besenpfriem, um die Abschnitte zu asen. Seine Losung, 
die man stets zerstreut urn St1 beschadigte Pflanzen findet, be8teht dann 
lediglich aus feiHen Holzspanchen. Von 801cher Wintel'losung hisst si<:h 
seine Sommerlosung leicht untersrheiden. 1m Gegensatz zu Qen von Rehen 
und dem Rothwilde verbissenen Pflanzen tragen die Stumpfe del' von ihm 
abgewhnittenen Zweige eine schrlige und sehr glatte, wie ·vom Messer 
herruhrende Schnittflache, die auch an den feinsten 'rrie ben von del' 
muhen, unebenen Bruchflache, wie sie jenes Wild bewirkt, leichi zu unter
scheiden ist. Am starksten leiden auf wlche ~Weise Buchen, Hainbuchen 
und Rusiern durch ihn. Hier Lei Neustadt finden sich die w mi~s

bandelten Buchen in grasster Menge. Jahr auf JabI' hiilt er dieselben 
stellenweise, namentlich auf Culturen und WaldblOssen, zur Winters?-eit 
unter del' Scheere, so dass sie nieM im Stande sind, auch nur einen 
sehlanken Hohentrieb zu bilden. Sie werden und bleiben haus vel'
witchsene, wiue und niedrige BUsche. Von fl'emden Berichten sei hier 
nUl' die FOl'tsetzung del' oben bei Arv. arualis citirten ~~ittheilung. aus 
Schoningen angefilhrt: "Nicht mindel' (als die Manse) nacbtheilig fill' den 
Ruchenschlag haben sieh aueh die Hasen gezeigt. Man kann umfang
reiche ScbHige mit del' gl'os~ten Aufmerksamkeit durchsuchen und wird 
nUl' wenige Lohden find en , del'en Spitzen vom Hasen nicht abgefressen 
sind. Die anderwlirts von mil' (Schwabe) aufgestellte Behauptung, dass 
del' vom Hllsen in den Bucbenschlagen angerichtete Schad en , den vom 
Rothwilde odeI' von Hehen verul'sachten wesentlich ubersteige, bestatigt 
sich im lanf'enden Frilhjahre (1815) wieder ganz augenfallig; wenigstens 
tritt jener hier weit merklichel' hel'vor, als diesel'. Del' Hase besehrankt 
sich, wie man bei Spurschnee deutlichwahrnehmen kann, wlihrend del' 
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Nacht heim Aufsuchen seiner Nahrung nul' auf einen kleinen Plachen
.caum und nimmt alles fur ibn Geniessbare, was auf demselben vorhanden 
ist, nach del' Reihe weg; das Hochwild durchzieht dagegen viele Bestlinde, 
nimmt hier und dort etwas ab und vertheilt daher den verubten Schaden 
mehr. AUein del' Hase schneidet die Zweige nicht bios ZUl' Aesung, son
del'll auch, um sich seine Wechsel frei zu halten, zuweilen anscheinend 
auch aus :Muthwillen und zwar zu jeder Jahreszeit abo Dahin gehOrt 
lmstreitig sein Abschneiden del' Kiefem- uud Pichtenzweige auf den Cul
tUl'en. Beim aufmerksamen Spahen findet'man hier auf unseren Kiefern
pflanzungen uberall einzelne Seitenzweige abgeschnitten neben den Pflanzen 
am Boden liegen, die seharfe Sehnittflache, die Losung und Pussspuren 
beweisen seine Anwesenheit, und del' niedergetretene Gras- und Kraut
wuehs lasst hier seinen Weehsel erkennen. Wirklieh nachtheilige Be
schadigungen in diesel' Hinsicht sind mil' hier noeh nieht vorgekommen. 
Es handelt sich dabei ;;tets nul' urn die Spitze eines odeI' anderen 
Seitenzweiges. AUein an Akazien war ein ahnliches Verschneiden in 
hiesigel' Stadtfol'st nicht so harmlos. Die Akazien waren, auf einer viel'
jahrigen Kiefel'maat eingepflanzt, yom Hasen auffallender Weise nicht 
geschalt, abel' stark beschnitten, die abgetrennten Spitz en lagen am 
10. November 1873 ungeast am Boden. Von einem Preihalten seinel' 
Weehsel konnte hier kaum die Rede sein. Die einzelnen zel'stl'euten 
Pflanzen waren vielmehr von ihm besondel's aufgesucht. :Man konnte hier 
fast an muthwillige Zerst6rung denke~; allein es bleibt dabei immer die 
grosse Anziehungskraft zu beri.i.eksichtigen, welehe die Rinde gerade diesel' 
Holzart als Aesung fur ihn hat. Wie die gesltttigte Katze lange Zeit 
mit ihl'er Maus spielt, so maehte sieh auch wohl ein solcher Hase an den 
Akazienzweigen zu schaffen und schnitt, ohne zu asen, einen Zweig nach 
dem anderen abo 

2) Versehieden voinSehneiden ist das SC'hlilen desHasen, verschieden 
naeh den Holzarten, die e1' angreift, sowie nach del' Art und Weise, wie 
e1' die"elben beschildigt, Diese Holzal'ten seheinen nUl' 801ehe zu .sein, 
derenRinde sich in Llingssheifen leicht abreissen Hisst, vorzugsweise die 
Leguminosen. In erster Linie steht hier die Akazie. Wenn wir auch 
Ziel'stl'aueher hier berucksielitigen wollen, so rivaliRirt mit del' Akazie del' 
Goldl'egen (Cytisus laburnum), sowie die Gal'tenrose. Ja man kann dem 
Goldregen den erste~ Rang VOl' allen anderen Holzarten einraumen. Es 
ist bei Sehneetreiben an einem Abhange vOl'gekommen, dass die h6heren 
Zweige desselben in grosser Ausdehnung weiss geschtilt waren, .eine Er
scheinung, die naeh dem Schmelzen des Sehnees in hohem Grade l'at.hse!
haft sein musste. Er greift ihre Stamme noeh an, wenn sie auch schon 
4 bis 5 em. im DUl'chmessel' halten. Die Rinde'ist dann noch nicht bOl'kig. 
Von den ill1 forstliehen Interesse anbauungswtlrdigen Holzarten wird wie 
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gesagt, die Akat;ie vor allen anderen bevorzugt. Fig. 54 stellt ZWeI Ab
sehnitte ge:schalter Stammchen dar. Ausser den W unden der horizontal 
eingreifendenund stell en weise aueh das Holz verletzenden Nagezahne 
erkennt man an sol chen stets, dass die Rinde in IAngsstreifen abg.erissen 
ist, eine Eigenthiilllliehkeit, welehe im Gro:;sen und Ganzen den Fntss des 
Hasen von dem des Kaninchen unterscheiden liisst. Diese .Ruinirung 
junger Akazien, d. h. solcher deren Rinde noch saftig ist, trat hier in 
del' Umgebung in verschiedenen Wintern iiberall auf, wo nul' Akazien 
gepflanzt waren. 'Sogar in dem tiussel'st milden Winter 1871/72, wo es 
den Hasen doch keineswegs an hinreichender Aesung fehlen konnte, ist 
in unserem mittleren Fol'stgarten keine einzige Pfianze verschont geblieben. 
In einzelnen Gegenden ist ohne besondere Schutzvonichtungen eine Akazien
cnltur geradezu unmoglich geworden. El' benagt ferner sehr gern junge 
Obstbaumstammchen und kann dadurch Obstgarten, Baumschulen, den 
Obstbaulllen an Chausseen, im Felde u. s. w. sehr schadlich werden. Von 
Strauchern nimmt er gleichfalls Schwarzdorn, Gleditsehia, Blasenstraueh 
an. Die Eiehe leidet selten dureh ihn. 

3) I<;in dritter Forstfrevel ist mil' nul' in einer einzigen Thatsache 
bekannt gewol'den. 1m hiesigen Liepel' Revier hat namlich del' Hase .die 
Eichenplatzesaat ruinirt. Die Eicheln wurden au::;gescharrt und verzehrt. 
So selten del' Fall auch :;ein mag, so wird er doch geeignet sein, bei abn
lichen Vel'wiistungen auf den moglichen Feind aufmerksam zu machen. 

Es ist iiberraschend, das~ sich an allen so ausserst stark verbissenen 
Buchen und Hain bucben, oder an irgend einem andel'en Waldbaume in 
del' Nahe keine einzige geschHlte Stellp, vorfand, und dass er ulllgekehrt 
die Akazie nUl" wie aus Uebermuth, den Obstbaulll, den Goldregen in del" 
Jugend nicht vel'beisst, >ondem nur schalt. Dic unter heiden Beschadi
gungen aufgefiihrte Eiche grcift er sowohl auf die eine, als andere Weise 
nUl" sehr selten an. 

Ais Gegenmittel kann man mit Erfolg die einzelnen SUimllle unten 
mit Stroh odel' Dornen umbinden, Pflanz- unO. andere Garten, BaUlll
Dcbulen, jiingel'e Culturen durcb cine zweckmassige Ulllzaunung schiitzen. 
odeI' auch durcb Anbau von Rainweide (Ligustrurn vulgare), Weiss - undo 
Schwarzdorn die Hasen von den werth vollen Holzern ablenken. 1m Walde 
lasst sich freilich auf diese Weise wenig ausriehten, und es bleibt da del' 
starke Ahschuss das beste .Mittel, seine Lieblingspflanzen VOl' dem Unter
gange durch ihn zu bewahl'en. Ob das empfohlene Bestreichen del' be
droliten Stiimmchen mit Speck schlitzt, vermag ieh nicht zn entscheiden. 
In neuere\" Zeit ist (Allgem. Forst- und Jagdzeitung 1873) folgendes 
Mittel als erfolgre;ch elllpfohlen: Man vel'nlische 8 bis 9 Mesiikannen an
gefaultes Rindsblut mit 1/. Pfund AS8a foetida, welche vorber m warm em 
Wasfier' aufzulOsen ist und bringe dazu eine Partie Kuhmist. Dieses Ge-
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mitch lat'se man einen Tag vor dem Gebrauche ~tehen und sheiche dann 
mit einem Pinsel die zu schiitzenden Pflanzen an (Scherffig, Forsthaus zu 
Doh len). Selbstredend. konnen auch nicht aIle jungen Buchen irn Bestande 
damit . angestrichen werden; allein zur Rettung der gepflamten Akazien, 
sowieder hedrohten jungen Obstbiiume moge das warm empfohlene Mittel 
Berucksichtigung finden. 

2. 0 e r S c h nee has e. 
Lepus val·iabilis. Pall. 

Dieser nahe Verwandte un seres gemBinen Hasen unterscheidet sieh, 
ahgesehen von festen Abweichungen im Zahn- und Schadelbau, durch 
kiirzere, angedriickt die Schnauzenspitze nicht erreichende Ohren, deren 
Spitzen auf beiden Seiten gleichmassig schwarz gefarbt sind, Bowie durch 
den einfarbig wei~sen Schwanz. 1m Sommer ist der Pelt; oberhalb braun
lich grau ohne den hellen Streifen uber den Augen, der unseren gemeinen 
Hasen auszeichnet, im Winter weiss. 

Jedoeh weehselt. die Sommer- und Winterfiirhung in analoger Ueber
einstimmung mit mehreren anderen Thieren nieht an allen \Vohnplatzen 
desselben. 

1m hoh81i Norden von Europa, Asien und Amerika hleibt diese eir
eumpolare Art aueh im Sommer wei~s, in warmeren Klimaten (Irland) 
beMlt er aueh im Winter seine dunkle ]~iirbung, im sudliehen Schweden 
wird er dann aueh nicht wei~s, sondern nul' grau, in den iibrigen Gegen
den, den hayerifchen, tyroler, schweizer, franzo"i~ehen Alpen und den 
Pyrenaen, fOwie in Schottland, Finnland, dem nordliehen I~ussland und 
Sihirien alterni'rt in seharfen Gegensahen sein Sommer- und Winterkleid. 
- Nieht gerade hllufig findet er sieh auch auf der kurisehen Nehrung 
bei Memel und in Littauen. 

Er ist ent:sehieden mehr Gebirg'sthier als der gemeine Rase und bei 
1-2000 m. in den bayerischen Alpen Hehon ein sehr bekanntrs Wild. 
Seine ureitere Spur liisst ihn auf de.m Schnee, liber den er mit Leichtig
keit fortHiuft, sicher von jenem unterscheiden. 

In seinem Betragen ahnelt er vielfaeh seinelll naehsten Verwandten; 
jedoch verla sst er lcichter als diesel' sein Revier und steigt mit An·brurh 
des Winters in die 'l'haler, lllll illl nachsten Friihlinge seine oden Gebirge 
von den Krummholzfeluern aufwiirts wieder einzunelllnen .. 

Ausser Alpenkrautern soIl er aueh die Rinde jungen Rolzes schalen; 
Specielles, was aueh ihn als Forstfrevler zu besehuldigen Grund bote, ist 
mil' jedoch nicht l)ekannt. 
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3. 0 asK ani n c hen. 
Lepus cuniculus. L. 

Im Aeusseren zeichnet 'sich das im Vergleich zum gemeinen Hasen 
klein ere und gedrungener gebaute Kaninchen durch verhiiJtnissmiissig 
kurzere Liiufe, dimkelbraune Iris, durch Loffel und Blume, welehe kurzer 
als del" Kopf sind, sowie durch den roshothlichen Oberhals und Nacken 
aus. Die ul1rige Fih'bung der Oberseite ist ein dur,ch schwarze Haarspitzen, 
welche sich gegen den Hinterkorper wohl stark vermehren, getruhtes 
Gelbgrau, aueh inaeht sich die in der Regel nur im Haat"grunde er
scheir..ende blaugraue P1irbung gegen die Spitze hin geltend, so dass man 
zuweilen Individuen von bliiulichem Tone antrifft. Diese genannten 
schwarzen Haarspitzen wiegen bei einzelnen Exemplaren so stark VOl', dass 
die ganze Fiirbung, besonders abel" die des Unterr1ickens sehr duster er
scheint j ja bereits mehrmals sind mir gam: reine Melanismen vorgekommen, 
wiihrend ich Leucismen aus eigener Anschauung nicht kenne. Einen solchen 
reine,n Melanismus erhielt unsere Sammlung vom Oberforstel'-Candidaten 
Zeissig 1873 aus Neusalz. Jedenfalls bildet das Kaninchen in diesen 
farbigen Erscheinungen einen auffallenden Gegensatz zum Hasen. Das 
neugesetze Ka.ninehen ist dunkelbraunlich grau. Auch in jeder anderen 
Hinsicht bekundet das Kaninchen seine dul'chgreifende Verschiedenheit 
vom Hasen. 

Was zuniiehst sein geographisches Vorkommen angeht, so ist es ent
schieden als ein mehr s1idliches und in del' Bl'eite von Nol'ddeutschland 
alii ein mehl' westliches Thier anzusehen. Spauien 8011 seine urspl'1ing
liche Heimath seinj auf Sardinien,_ Sicilien und in Griechenland ist es seit 
Alters her bekannt. 

In dem nordlichen Verbreitungsbezirk des Hasen fehlt es, kann 
Ubl'igens im nordwestlichen Deutschland stellemveise als Landplage be
zeiclmet werden. Einzelne Diineninseln in der Nordsee wirnmeln von 
Kaninchen. Nirgends hahe ich es so zahlreich angetroffen, als anfBorkum, 
und zwar auf Ostland. Um einzelne DUnenkopfe spielten llicht selten am 
hellen 'rage iiber ein Dutzend zusammen, und einzelne kleine 'l'reiben, 
welche, in den mit Seekreuzdorn bewachsenen DunenthHlern gemacht wnr
den, hatten stets den besten Erfolg. 1m MUnsterlande wird es an den 
meisten Stellen selten, an manchen gar nieht, an a.nderen jedoch hOchst 
zahlreich angetroffen j die in unmittelbarer Niihe von Miinster liegenden 
Garten beherbergen zu ihrem Nachtheile zum Theil eine zahll'eiche }lIenge 
desRelben. Je weiter von dort nach Osten, desto spiirlicher scheint es 
aufzutreten. Hier urn Nemtadt schon ist es keine hitufige Erscheinung, 
von frilher aUBgesetzten kanm ein ode!" andHrer Ban noch vorhanden, je~ 
doch in Pommern an manehen Stellen noeh hliufig, in Ostpreussen wird 
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es nicht mehr gefunden. - Einen iibnlicben Gegensatz ;mm Hasen bildet 
sein topograpbiscbes A uftreten. \Vir k5nnen dieses mit dem einen W orte 
"sporadiseh" bezeicbnen, wcihl'end der Hase wohl nirgends giin;dich fehIt. 

Auf scbwerem Boden, im eigentlichen W~lde, in feuchten Niederungen, 
im hiiheren Gebirge wird man vergebens nach dem Kaninchen suchen; 
abel' auch del' bindige und leichte Sandboden hat es nicht uberall auf
zuweisen. Schwachwelliges, sandiges Terrain, bewachsen mit h5heren 
Kriiutern nebst liickigem Gebiisch, Stockaufschlag, einzclnen Wachholder
und Besenpfriembuschen, Brombeerranken, auf schlechtem Boden Kiefern
kusseln, sind sein LieblingsaufenthaIt. Es muss unter allen U mbtanden 
einen Boden haben, del' es ihm erlaubt, dauernde R5hren mit Leichtigkeit 
anzulegen, und ~ich illl nahen win'en Gestrupp zu verstecken, ohne. da8s 
jedoeh derselbe zu gleichmassig dicht bewachsen ist. Ich habe nie ein 
Kaninchenrevier ohne Bestandesluckeh und freie Platze, nie ein Kanincben 
im alten geschlossenen Hochwalde· angetroffen. Freie Aussicht Will Sichern 
scheint diesen wachsalllen Thieren Bediil'fniss zu sein; jedoch wird ein 
ganz offenes Tel'rain ohne Deckung mit ebenfalls absoluter Comequenz 
verlllieden. - Wie und wo ell in Suddeutschland vorkommt, ist mil' un
bekannt. In Obel'bayern scheint man es .nicht zu kennen. - Versuche, 
es an anderen, als den vorhin bezeichneten Stenen, etwa auf fl1uchtes 
Ter.rain mid zu schweren Boden zu verpflanzen, sind meines Wissens immer 
missgliickt. Dagegen wimmeIten passende, vorhervon ihm unbewohnte 
Oertlichkeiten, nachdem ein Paal' zahmer dort ausgeset7.t odeI' dorthin 
entlaufen war, schon nach 3 bis 4 Jahren von wilden Kaninche11. Dass 
die Nachkommen del' zahmen in del' Freiheit den wilden in kurzer Zeit 
v511ig gleich wei'den, ist ein bekanntes, in meiner Heimath durch mehrere 
Beispiele bestiitigtes Factum. Nach Anlage von Kiefel'l1schonungen werden 
sie oft dort hiiufig, wo vorhin nUl" wenige lehten, ein Beweis, dass sie 
ausser leichtem Boden auch niedrige Holzpfianzen lie ben. Doch sind mir 
auch einige Palle bekannt, in denen sie anseheinend an durchaus ihren 
LebenRbedilrfnissen entsprechenden Stellen, woselbst sie in grosser Menge 
lebten, sieh ohne bekannte' Ursache so 8ehr vermindel'ten, dass man 
schliesslich Milhe hatte, auch nur ein einziges Stuck noch zu entdecken. 
Wahl'scheinlich hatten sich Hermeline, Wiesel, oder gar Iltisse dort 
eingenistet. 

Sein weit verzweigter Rohrenbau, meist am Ahhange eines kleinen 
Hiigels mundend, oft aueh im flachen Boden hergerichtet, ist bekannt. 
In diesem, sowie allch zwischen Gesteinen, mht es meist am Tage, jedoeh 
trifft man es gar nicht seIten auch im Haidekraute unter einem Wach
holdel'husche, einer Kiefemkussel, unter Rromheerranken und sonstige~ 
Gestriipp, auch unter Gemusepflanzen an. Frei im Lager, wie so oft del' 
Hase, liegt es nie, Deekung von oben, welche in etwas die sehiitzende 
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Erdriihre ersetzt, ist ihm stets BedUrfniss. Woes giinzlich ungesturt und 
zahlreich lebt, sieht man es aueh am Tage umherlaufen; meist abel' und 
fUr gewUlmlic)l verlasst es erst bei anbrechender Dammerung sein Ver
steck. Nie' kommt es, ohne an der Mundung del' Rohre zu sichel'll, ins 
Freie und entt'el'llt sich nie weit von seinem V srstecke, in das' es in eiligster 
Flucht hei irgend einer auftauchenden Gefahr zUi'Uckliiuft. Sogar schwer 
verwundet erreieht es sehr haufig noch eine IWhrenmiinqung und schiebt 
sich, so lange es auch nur noch einen Hinterlauf bewegen kann, so tief 
in seinen Bau hinein, dass es in den meisten Fallen fUr den Jager ver
loren ist. Ueber grossere freie FHichen rennt es nul' im Nothfalle, dann 
abel' in sehr ra.schen, kleinlichen, fast winen Sprung en auf dem kurzesten 
Wege in gerader Riehtung dem niiehsten Gebusche zueilend. Dort abel', 
sowie auf sonstigen mit h1iheren Pflanzen bewachsenen Stell en springt es 
fortwubrend, den einzelnen, auch kleinen Hindernissen ausweichend, zur 
Seite ab und eilt somit in sebnellen niederen Ziekzacksprungen dureh das 
Gestrupp hindurch. Nie setzt es, wie del' Hase, in grossen Bogenspriingen 
uber kleinere Hindernisse hinweg. - vVegen seiner el'wahnten grossen 
AnMngliehkeit an seinem vielverzweigten lWbrenbau, del' sieh mit del' 
waehsenden Anzahl del' urspl'ungliehen Familie fortwuhrend vergrossert, 
wird es an solehen giinstigen Stell en , an denen es sieh einmal einge
ricbtet hat, nieht seHen zur Plage. Es tritt eben auf beschrankten SteUen 
in grossen Massen auf und schadet dann dort nicht allein dureh das 
nicht unbetrHchtliche Vel'zehren von KIee, Getl'eide, Gemuse, Benagen del' 
Rinde jungeren Holz!1s, sondel'll auch durch das Niedertreten del' Cultur
pflanzen, wHhrend der mehr vereinzelt lebende Rase mit seinen lllngeren 
Laufen weit mehr uber dieselben hinwegschreitet und auch in weiterem 
Umkreise hier und dort sieh aset. An solehen Stell en sieht man die 
Losung del' Kaninehen :.mweilen wie Maulwurfshugel zusammenliegen. 

Dureh den Winter bringt es sich in del' Regel leichter als del' Hase. 
Seine warme unterirdische Wohnung schutzt es VOl' zu grosser Klilte, die 
Fahigkeit, leiehter durch Aufseharl'en des Schnees seinc Weide zu er
reichen, voi' dem Hungertode. 1m erst en Friihlinge tritt, wie beim Hasen, 
die Rammelzeit ein, auch ist die Tl'agezeit eine gleiehe, die Fruchtbarkeit 
jedoch eine noeh grossere, da es fast aUe Monate w1ihrend del" warmen 
Jahrcszeit bis 8 Junge setzt. 

In neuerel' Zeit hat man es mehrfaeh in Frankreich zu einer frueht
baren Begattung mit dem Hasen gehraeht (Leporinen). 

Von erfolgl'eiehen Jagdmethoden ist nUl' das allbekannte Frettiren und 
del' Anstand zu nennen. Das Treiben. kann nul' auf so singulal'em Terrain, 
wie die vorhin genannten Diinenthaler auf Borkum, vorgenommen werden. 
Doeh wird man es auch zufHllig auf del' Suche aufthun. 
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Die fOl'stliche Bedeutung des Kaninchens. 

Die fOI'1ltliche Bedeutung des Kaninchens ist wichtigcl' ajs die des 
Hasen, und zwar zunaehst aus dem eben berlihrten Grunde seines zahl
reich en Zusammenlebens aneinzelnen Stellen. Es schaIt dort nallllieh in 
~trengen sehneeigen Wintel'llin oft hochst ausgedelmteL' Weise. Dann 
abel' gl'eift es. sehalend eine weit gl'ossel'e Zahl von Holzarten an und 
nagt endlich weit scharfer als del' Hase. Wiihrend del' Hase sieh mit 
denjenigen Holzirten hegnligt, deren Rinde 01' stl'eifenweise abziehen kann, 
scheint varden in del' Regel ins Hoh eingreifenden Nagezlihnen des 
Kaninehens fast keine· sic:her zu sein. Auch flir dieses wird die Akazie 
als die am meisten bevorzugte Holza.·t angegeben, wol'libel' mil', da es 
hier an Kaninehen und in meinel' Heimath an Akazien fehlt, kein Urtheil 
zusteht. Zugleich bedaure ieh, frliher del' Besehadigung dureh SeMIen 
des Kaninehen~ am Holze meine speeielle Aufmerksamkeit nieht zugewandt 
zu haben; doeh kann ieh als vollgliltige Autoritilt den Oberfol'ster Bean 
Go e dec k e, frliher zu He t e b 0 l' n, einem reich besetzten Kaninchenl'eviere, 
hier eintreten lassen, welcher VOl' mehreren Jahl'en die ·Glite hatte, in del' 
bereitwilligsten Weise nieht bIos Berieht libel' die in Frage stehende 
Schadlichkeit des Kaninehens iu erstatten, sondel'll auch eine Anzahl von 
geschalten HOlzel'll, naeh dem Grade, in welchem sie gern oder weniger 
gel'll geschalt werden, als No.1, 2, 3, 4 bezeiclmet, del' biologisehen Ab
theilung umel'er zoologischen Samrnlung einzusenden. Vier dieseJ: Frass~ 
stucke habe ieh gezeichnet; sie folgen hier in Holzsebnitt (Fig. 55-58). 

Sein Berieht i~t folgender: . "Bei ·der vorzliglichen Aesung, welche den 
Kaninchen durch die den Hakel rings einschliessenden Felder in Menge 
geboten wird, schl'eiten sie ZUll1 Sch1llen del' HOlzer nul' dann, wenn tiefer 
Schnee langere Zeit ihnen den Besueh des Feldes verbietet. Es ist mehr
fach beobachtet worden, dass die Kaninchen nach Eintl'itt cineI' solchen 
Calamitiit sieh mehrere 'rage del' Nahrung ganz enthielten, bis sie end
lieh durch den heftig-sten Hunger zum Benagen del' Holzer gehieben 
wurden. War abel' erst damit begonnen, so nahmen die aflgel'ichteten 
Vel'wustungen bald grosse Dimensionen an. So lange sie vom Stamm 
getrenntes Heisholz finden, vel'gl'eifen sie sich nicht leicht an no ell ·stehen
des, sondel'll benagen jenes bis zur Abhiebsstelle, scheuen sich also nicht 
etwa VOl' del' stal'keren Rinde am unteren Stammende. Ougleich die 
Kaninchen keine del' HolzarLen, welche in den von ihnen bewohnten 
Districten de~ Hakel vorkommen, verschmiihen, mit alleinig-~r Ausnahme 
des Sambl!cus nig1'a, so ziehen sie doeh einige Arten den anderen VOl'. 
Mit Bezug hierauf sind die beikommenden Frassstlicke in 4 Gruppen ge
theilt .... " Die von unserm Nager am meisten bevol'zugten· Hoher 
sind dal'llach: Oustbaulll, Wei8sbuche, Pfaft'enhlitchen; dann folgen Ligustel', 
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Hasel, EHche, Faulbaum, Aspe, Hothlmche, Schwarzdorn, ,;V eissdom, Ahom; 
als dritte Gruppe wurden be7.eichnet Birke, Hartriegel, Schnee ball, KirscllP, 
Ruster, Linde, und endlich als die am wenigsten gefahrdetcn Holzer Saal
weide, Eiche, EIsbeere, Ebel'esche, Rose. Die vorhin erwithnte Akazic 

Fig. 55. Fig. 56. Fig. 57. Fig. 58. 

Schwarzdorn. Hasel. Obstbaum. Hartriegel. 
Vom Kaninchen geschiilte Stamme. (Natiirl. Grosse.) 

scheint dort nicht vorzukorumen, auch nicht del' Wachholder, welcher 
gleichfalls dem ScMlen durch Kaninchen sehr ausgesetzt sein soIl. -
Ein alterer Bericht aus demselben Revier stimmt mit Vorstehenderu im 
Wesentlichen uberein. Auch nach ihm wird das Kaninchen im Winter 
erst nach Schneefall forstschadlich. Diesel' Schad en wird um so e1'heb
licher, je tiefer del' Schnee liegt und je !tinger er liegen bleibt, so dass 
eventl. dann keine Hohart mit saftiger Rinde von diesen Thieren ve1'-

Al tnm, Sangethier.. 2. And. 13 



194 Nagethiere. 

schont bleibt. Sehr selten sehalen sie Birken und Linden j von letztel'er 
bleibt die Bastschieht meist UIiversehrt. Die dart so haufig vorkommende 
Myj'ica !laZe ist noch nie vom Kaninchen benagt. Was die Starke del' 
geschalten Stamme angeht, so ist <lie ausserste Grenze etwa 5 em. unteren 
Durehmesser. An derartigen Heistel'll bes~hriinkt sich das Schiilen mei~t 

nur auf einzelne kleine Stellen, wlihrend bei jungen Stiimmchen die Rinde 
oft ringsum oberhaJb des Wurzelknotons bis auf eine· Hohe von 0,6 m., 
je nach del' Hohe des gefallenen Schnees' auch darii15er, abgenagt wird. 
Derartige Beschitdigung verursacht, analog dem Mausefrass, naturgemiiss 
das Eingehen der Stiimme und nUthigt bei ausgedehnterem Sehaden zum 
Abtrieb des Holzes. In- den Forsten des Herm von Homeyer (Murchin, 
Reg.-Bez. Stettin) hat es im Winter nicht bIos starke Eschen, son del'll 
auch am Boden liegende starke Kiefernzweige geschlilt: 

Eine mil' bis dl\hin neue Besehlidigungsweise desselben, das S e h n.e ide n, 
ist mil' von mehren competent en Seiten unter Einsendung del' betrefl'enden 
Objecte bekalmt geworden. Zuel'st war es del' Herr Oberfol'stmeister Werne
burg (Erfurt), von dem Wil: vom Kaninehen abgeschnittene Haselschusslinge 
erhielten. Dann berichtete del' fiirstl. hohenzoll. Oberf'orstrath Fisch bach iiber 
ein starkes Verschneiden del' jungen, bis dreijiihrigen Kiefel'll aus del' Um
gegend von Emmerich. Auch die jungen Fichten waren dort nicht vorschont. 
Dasselbe bericbtet mil' del' Oberf.-Cand. Wegener aus dem Langensolbolder 
Gemeindewalde, woselhst in den Jahren 1873/74 eine Kiefel'lljlihrlingspflan
zung in Rajollochern auf einer FHiche von erwa 3 Hektar stark von den 
Kaninchen gelitten hat, und eine Kiefernllflugfurchensaat durch sie vemichtet 
ist. Del' Schaden wird hauptsachlich im Wintel' und Friihling angerichtet. 
Die Ohjecto, welche Herr Wegener einzusenden die Giite batte, zeigtpn 
nicht bIos die Triebe abgeschnitten, sondern aucb die Nadeln steIlcnweise 
abgeliset. Scbliesslich ist hei meinem Freunde Ob81-£. Renne (Merfeld hei 
Diilmen) eine mit4jiihrigen Schwarzkiefel'll hestandene Flitche von 1 Hectar 
durch Kaninchen in del' erwahnten Weise vollig vemichtet. Ausserdem abel' 
schaut nach Herm Fischbachs.Angaben das Kaninchen auch haufig Pflanzen 
aus. Die ahgeschnittenen sind gar oft an dern W urzelknoten hescharrt, 
ahel' auch ganz unverletzte vlillig ausgekratzt. 

Dem ehen genannten Oberforster Renne sind in seinem Forstdistrict 
Lawesum durch die Kaninchen sogar seine EichenpHitzesaaten· irn 
vertlossenen .Jahre ganzlich ruinirt. Die Tbiere kratzten die im Friihling 
gelegten Eieheln theils sofort, theils nach bereits el'folgtem Keimen aus 
und a5eten dieselhen. 

Schliesslich ~ei noch nachdriicklichst auf den grossen Schaden hinge
wiesen, den dassel be dureh Aesen des Diinenhafers und Diinengrases 
manchen Nordseeinseln zufiigt; Del' Bes~and del' Diinen ist dart eine ab
solute Lebensfrage. Diese Sandhiigel, dem Verwehen an sich schon sehr 
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ausgesetzt, konnen nur durch eine deckende Pfianzenbenarlmng, Bowie 
namentlich durch die weithin streichenden Wurzeln del' genannten Diinen
grasel' gehalten werden, und sie werden nul' dadurrh, wie man sich dort 
an ta usend Stellen durch den A ugenschein iiberzeugen kann, gehalten. 
Nun lebt. abel' das Kaninchen, in so fern icll nach del' Beschaffenheit del' 
Losung urtheilen konntc, wenigstens zur Zeit meines oft81'en Aufenthaltes 
daselbst von Mittc August bis Ende September, fast einzig von diesen 
Grasern. Es kommt hinzu, dass die zahlreichen und grossartig angelegten 
Rohren jenem Verwehen sichel' grossen Vorschub leisten. Ein Gesetz, 
welches dort die ganzliche Vernichtung del' Kaninchen zum Gegenstande 
hat, kann nur mit Freude begriisst werden und ist jedenfalls zweck
mHssiger, als zum Schutze del' Diinen den Badegasten im Bereiehe der
selben das Schiessen del' Seevogel zu verbieten, und die Jagd auf Ka
ninchen zum Privilegium eines einzigen Herrn zu machen. 

Als Sehutzniittel wiirde sieh ausser del' Verminderung del' Kanincllen 
durch Frettiren, Absehuss und Vergiftung (vermiUelst vergifteter Wurzeln, 
etwa Morriihen in ihre Rohren gelegt) naeh vorstehendem Berichte del' 
Vorwurf von Reisig solcher Holzaden empfehlen, welche das Kaninehen 
hesonders liebt. Jene von Seherffig empfohlene und beim Hasen bereit8 
angefiihl'te Composition sehiitzt auch gegen das SeMIen des Kaninehens. 

Eine zweite Gattung del' hasenartigen Thiere bilden die Pfeifhasen 
oder HasenmHuse (Lagornys), welehe sieh 1iusserlieh durch kurze Ohren, 
kaum verllingerte Hint.erbeine und Fehlen des Sehwanzes, sowie dmeh 
nur 5 ohere Backenzahne v~n den eigentliehen Hasen unterseheiden. Sie 
bewohnen in wenigen Aden Asien nnd NOl'darrierika. 

v. Ordnung. Halbaffen, Prosimii. 
Saugethiere mit oben 4, selten 2, unten 2, selten 4 Schneide~ 

zahnen, und einfachen spitzhockerigen Backenzahnen, 
die Innenzehe meist ein Daumen, die vierte am liingsten, 
aIle bis auf die bekrallte zweite hintere fast stets mit 
Plattnageln. 

Die in neuerer Zeit als eigene Ordnung von den Affen getI'ennten 
sogen. Halbaffen, zu denen noeh die mit FalIsehiI'men versehenen, frliher 
wohl zu den ChiropteI'cn gereehneten Pelzfiatterer, gehuren, erinnern vor-

13* 
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zliglieh nur dureh den Daumen an allen Extremitaten, sowie dureh die 
Nagel an jene. Doeh leiden aueh diese Eigensehaften Ausnahmen, die 
genannten Pelzflatterer besitzen sogar weder eine Hand, noeh einen Nagel. 
Die Verlangerung der Sehnauze, Behaarung von Gesieht und Ohren, ein
faehe spitzhoekerige Baekenzahne, nul' unvollkommene Trennung von 
Augen- und Sehlafenhohlen u. a. zeigen ihre wesent.liehe Versehiedenheit 
von den Affen und erinnern eher an die Raubthiere. Sie bewohnen die 
heissen Gegenden del' alten Welt; auf del' etwa 10000 DMeilen gro~sen 
lnsel Madagaskar lehen allein 30 Arten; viele flihren ein nachtliches 
Leben. - Zu ihnen gehOren: 

Die Lemuren oder Maki's (Lemur) auf Madagaskar (L. Mococo, talla); 
Die Gespenstlemuren (Tarsius), in Afrika (T . .spectrum); 
Die Nachtaffen (Stenops), in Ostindien (St. gracilis, tardigradus); 
Die F'ingerthiere (Chiromys), Madagaskar (Ch. madaga.~cariensis), und 
Die Pelzflatterer (Galeopitltecus), Ost.indien (G. volans). 

b. Zonoplacentalia. 

VI. Ordnung. Raubthiere, Carnivora. 

Saugethiere mit scharfspitzigem Gebiss, oben wie unten 
kleinen V orderzahnen, langem Eckzahne und einem 
unter den ubrigen hervorragenden Backenzahn und 
mit Krallen. 

Mehr als in Grosse und allgemeiner Korpergest.alt stimmen die Raub

thiere in ihrem Zahnbau iiberein. Auf -{- kleine Vorderzahne folgen 

jederseit.s + weit. hervorragende spitzkegelige Eekzahne und dann eine 

,echseInde Zahl mehr oder weniger seitlich comprimirter Backenzahne, 
.nter dcnen sich einer durch Griisse und scharfe Zacken auszeichnet meiss

uder Fleischzahn). Die VOl' diesem Reisszahne stehenden kleineren, ein-
liwheren (Liickenzahhe) nehmen von vorn naeh hinten an Grosse zu, die 
auf ihn folgenden (Kau- oder Mahlzahne) zeigen eine mehr breite, in den 
Gaumen hineinragende Kauflache. Es ist somit ein dreifacher Typus bei 
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den Backenzahnen zu unterscheiden. Die Zahnformel iasst sich also im 
Allgemeinen so bezeichnen: 

y.1.x 1 6 1 x.1.y 
y.1.x '1'6'!' x.1.y 

Je grosser und spitzzackiger del' Reisszahn und je geringer die An
zahl del' sammtlichen Backenlahne ist, desto entsehiedener driickt sich bei 
dem Thiere das RaubnatureIl aus, im entgegengesetzten FaIle ist es 
weniger blutdiirstig, ja sogar auf theilweisen Genuss von Pfianzennahrung 
angewiesen. Del' Unterkiefer gelenkt durch einen querwalzlichen Fortsatz 
mit del' gleichfalls queren, mit den Backenzahnen in gleicher Hohe liegen
den Gelenkgrube, so dass nul' eine Bewegung auf- und abwarts ausgefiihrt 
werden kann. Schadel, Atlas und Epistropheus, sowie die Schenkel
knochen bieten· fiir Beiss-, Nacken- und Ortsbewegungsmuskeln grosse 
Insertionsfiaehen. Die Stirnbeine mit einem Orbitalfortsatz nach ausseIi, 
jedoch sind AugenMhle und Sehlafengrube nie vOllig getrennt. Schliissel
bein fehlt odeI' ist nul' sehr rudimental' vorhanden. Del' Magen einfaeh, 
del' Darmkanal kun:. 

Scharfe del' Sinne, vol'zuglich abel' scharfer Geruch, auch GeMr, 
grosse Beweglichkeit und Muskelkraft ist allen eigenthiimlich; die Art 
del' Bewegung jedoch sehr vel'schieden. Sie nahren sich meist von warm
blutigen, doch auch von niedel'en Thieren, Leichen, manche sogar von 
Pfianzenkost. 

Einige von ihnen miissen als forstlich wichtige Thiere angesprochen 
werden, und zwar insofern, als sie auf Vertilgung forstschadlicher Nagel 
mehr oder weniger angewiesen sind; nul' ein einziges unter den hiesigen 
kann stellenweise als forstschadlich auftreten. 

Sie bewohnen die ganze Erde mit Ausnahme von Australien. Die 
dort lebenden sind daselbst wohl eingefiihl't. Meist tl'efi'en wil' sie eim.eln, 
nie heerdenweise an. Wahrendjedoch einige FOl'men beschrtinkten Klimaten, 
Zonen und Regionen angeMren, sind andere ii bel' weite Landerstl'ecken 
vel'breitet. Rchon in del' erst en Tertiarzeit finden sich ihre Reste, welche, 
durch das Diluvium sich hindurchziehend, zunehmend eine gross ere Ver
wandtschaft mit den Raubthieren del' Gegenwal't zeigen. 

Man theilt ihre verschiedenen Fol'men in 6 Familien, von denen 
4 auch in unseren Gegenden ihl'e Repl'asentanten haben oder bis in die 
letzten Jahl'hunderte noch hatten. 

1. Familie. Katzen, ]'elina. 

Backenzlihne 2 . 1. 1 . d h d t b L" k 1 ~----c--, Je oc VOl' em ers en 0 eren ue enza me 
2.1 

oft n0ch ein decidives Stiftzahnchen; Kopf l'undlich, Schnauze kurz, Zunge 
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mit riickwarts gebogenen hornigen Papillen besetzt; Ohren meist kurz; 
vorn wie hini en funf Zehen, ihre hakigen Krallen zuruckzieh bar; Zehen
ganger. 

Die katzenartigen Raubthiere besitzen das ausgepragteste Rauhthier
gebiss und damit ubereinstimmend das entschiedenste I~aubthiernaturell·; 
sie sind die typischen Raubthiere im reinsten Ausdruck, leben J!.ur von 
warmblutigen Thieren, welche sie beschleichen und mit ihren scharfen 
Krallen im Sprunge erhaschen. 1m hOchst geschickten Anschleichen und 

Fig. 59. 

Schadel der Wild kat z e, halbe natiirl. Grosse. 

plotzlichen Aufspringen auf die ausersehene Beute besteht ihr Haupt
angriff; darin sind sie unter allen Raubthieren unubertreffliche Meister, 
wogegen sie es nicht vermogen, im schnellen Dauerlaufedieselbe zu er
reichen. In allen Bewegungen zeichnen sie sich durch elastische Gewandi
heit und zierliche Leichtigkeit so aus, dass man unter dieser geschmeidigen 
Rulle ihre ungemeine Muskelstarke nicht vermuthen solIte. Die Pupille 
ihrer ziemlich grossen Augen vermag sich den verschiedensten Li13htinten
sitaten zu accommodiren, so dass sie am Tage wie in hellen Nachten 
de'utlich zu sehen vel'mogen. Die meisten rauben des Nachts. 

Sie bewohnen mit Ausnahme von A ustralien aIle Welttheile und die 
verschiedensten Zonen, an Mannigfaltigkeit, Colorit, weniger an Grosse 
von den Tropen zu den kalteren Gegenden stetig abnehmend. 

Sie zerfallen in mehrere Gl'uppen, die bald als eben so viele ver
schiedenc, Qald in wenigel'e, bald nul' in eine Gattung zusammengefasst 
und dann als Untergattungen aufgestellt werden: 

LOwen, starker Kopf und Brust, aufgerichtet, Bauch stark eingezogen, 
Schwanz lang, bequastet, einfarbig, Mannchen mit Mahne. 

Felis leo, L O'w e, in Behaarung und Grosse variil'end. Ganz Afrika 
und· das angrenzende sudwestliche Asien, fruher in Syrien, Paliistina, 
Mar-edonien, Griechenland. 

Tiger, Korper gestreckt, Backenbart, ge·streift. 
F. ti[!ri.~, Tiger? VOlll 8° s. Bl'. bis 54° n. Br., III westostlicher Aus-
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dehnung vom caspischen Meer bis ,Japan; besonders im sudlichen Asien 
zahlreich. (Die von Java oft gezeigten Tigerzalme gehoren meist dem 
Panther an.) 

Panther, Pelz gefieckt, Pupille mnd. 
F. pardu8, Panther, Leopard; Ringfiecke, Afrika und siidwest

liches Asien. Die schwarze Varietat auf Java nicht selten. 
F. onea, Un z e; in den Ringfieckeu ein Mittelfieck; grosstes Rau bthier 

Slidarnerika's; von Paraguay bis ~Iexiko. 

F. pardalis, Par del, Pan the l' kat z e; die Flecken fiiessen gcgen den 
Riicken zu sehr langgezogenen, unregelmassigen Ringen zusammen: Peru, 
Brasilien bis Mexiko; kleinste diesel' grossen Arten. 

F. irbis, 11' bi s; Panthe1'g1'1isse, weisslich grau, unregelmassig 1'ing
fieckig; vom mittleren Asien bis hoch in Sihi1'ien hinauf, dahe1' auch 
Schneeleopa1'd genannt. 

Puma, ohne Zeichnung, Pupille fUnd. 
F. coneolor, Puma, Cugua'~'; vom nordlichen Patagonien bis Mexiko; 

von den heissesten Urwaldern bis zum ewigen Schnee. 
Serval, volle Flecken, Pupille mnd, Schwanz kurz. 
F. serval, Serval; Fuchsgrosse, Sud- und Westafrika. 
Luchse, Ohrpinsel, senkrechte Pupille, Beine hoch, Schwanz kurz. 
Von diesel' Katzenform hnnt man etwa' ein halbes Dutzend Arten, 

welehe slimmtlich del' nordliehen Halbkugel und zwar theils Amerika, 
theils dem alten Continente angehOren. Die von Alters her beriihmteste 
Art iRt 

1. D erR 0 t h I u c h s. 
Felis lynx. L. 

In seiner Grosse kann man unseren einheimisehen zur hohen Jagd. 
gerechneten Luchs etwa mit dem W olfe vergleichen. Jedoch seine gestreckte 
imgere Gestalt, sowie seine lang en Laufe verleihen ihm dem robusteren 
Wolfe gegenuber ein sehr abweiehendes Ansehen. Del' letzte, auf Wollin 
erlegte Luehs mass von del' Nasenspitze bis zur Basis del' Ruthe 1,12 m. 
Ohne Aufbrueh (Gerliusch und Gescheide) wag er 16,5 Kilogramll1, wo
gegen die polnischen WOlfe wohl von ungeft1hr gleicher Lllnge ein Ge
wicht von 35-40 Kil. haben. Mag diese Angahe sich auch auf nicht 
aufgebrochene Stucke beziehen, und jener starke Luchs nicht gerade gut 
hei Leihe gewesen 8ein, so ist doch del' UnterRchied so gewaltig, lIass bei 
ungefahr gleicher Langeheider Thierarten nur .ein erheblich verschiedener 
Korperbau diese Gewichtsdifferenz erklaren kann. Messungen am Skelet 
bestatigen dieses. Del' Luchs hat einen 1iusserst schmal en und engen, del' 
Wolf einen hl'eiten und gewolbten Brustkasten. Derselbe ist von der 
Spitze des gl'ossten Dornfortsatzes bis zum Brusthein beim Luchs nul' 15,5, 
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beirn Wolf 21,5 crn. hoch und irn Querdurchrnesser beirn Luchs nur 8,5, 
beirn Wolfe 18,5 crn. weit. Die Rippen des Luchses sind ausserdern 
ausse1'st diinn. Dagegen besitzt der Luchs Hingcre Laufe als del' WaIf'. 
Die Hinterlaufe 'bis zu den auftretenden Zehen erreichen im Skelet beirn 
Luchs eine Lange von 61, beim Wolfe' nur von 52 crn., welche Difl"erenz 
sich auf die einzelnen Knochen, des Obe1'- und Unterschenkels und nament
lich der Fusswurzel und des Mittelfusses vCl:theilt. Diese schrnachtige 
Gestalt des langHiufigen Luchses bekundet sein ausse1'ordentliches Ver
mogen, weite Spiiinge auszufiihren. Sein Sommerpelz ist sehr kurz, die 
schwarzen Haarpinsel an del' Spitze seiner Lanscher stehen nul' 2 em. vor, 
von ]<'arbe oberhalb geslittigt rothbraunlich, uilterhalb weiss. Ausser der 
dunkelg1'auen Basis und del' schwar;"en Spitze auf der Riickseite der 
Lauseher und dem sehwarzen Enddrittel seiner etwa 22 crn. 1angen Ruthe 
treten. nul' schwache verlosehene Fleeke an den Korperseiten, namentlich 
in der Gegend des KnieeR auf. Das weit. langere Winterhaar erseheint 
oberhalb freilieh aueh granbraunlieh, aber mit Weiss gerniseht, das naeh 
den Korperseiten allrnahlich zunimmt; die sehwarzen Zeichnungen sind die
selben wie beim Sommerkleide, die Fleckenzeichnung sehr deutlieh, besonders 
an der Seite del' Laufe, am Knie treten fast schwarze Tropfen auf. Die 
Ohrpinsel stan'en dann 3,5 em. empor und der im Sommer kurze und 
be3chriinkte Backenbart ahnelt dann einer ~Hihne. Seine Iris wird als 
griingelb bezeiehnet. 

Del' Luehs i"t ein e benso gelenkiges, geschmeidiges als kraftiges 
Haubthier. Wenn in tilteren Mittheilungen seine anfangliehen Spriinge in 
grosser Flucht auf 5 m. Weite angegeben werden, so theilt der ]<'or8ter 
Schulemann, der gliickliehe Sch!itze des am 10. Februar 1861 in Nassawen 
(Reg.-Bez. Gum binnen) erlegten Luehses mit, dass derselbe naeh dfln un
trugliehen Spmen iIll Schnee seine Beute in einem Sprunge von 7 -8 Ill. 
iiberfallen habe. Es ist fast durehweg Regel geworden, in Bild und Wort 
den Angriff des Luchse~ auf ein grosseres Opfer so darzustellen, als wenn 
derselbe von oben, etwa von einem Baume herab gesehehe. Solche Dar
stellungen werden durch die bei dem 1818 im Harzerlegten Luehse ge
machten lleobaehtungen keineswegs gereehtfertigt und die zuverlassigen 
Mittheilungen des Forsters Sehulemann dehen mit denselben im directen 
Widerspruche. Wenn jene Darstellungen nieht ganzlieh auf Fabel be
ruhen, so 1ilden sie doeh sichel' nieht den Ausdruek del' regelmassigen 
Angriffsweise unscres Raubers. Das harzel' Exemplar war in grossen An
naherung~bpriingen am Boden auf seine Beute eingedrungen, hatte die
~elbe an del' Kohle gefa~st und dann gerissen. In Nassawen, woselbst 
sich del' stattliche Luchs Hingere Zeit auf besehneitem Boden umhertrieb, 
wurde genau dassel be constatirt. Als Raubthier in reinstem Ausdrueke 
versehmaht der Luchs II bgestandenes Fleisch oder gar Aas, so lange cr 
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frische wal'rne Beute erlangen kann, und rnordet deshalb weit libel' Be
darf. W 0 er hauset, findet sich libel'all zerrissenes Wild und Reste seiner 
l\Iahlzeiten. In kurzer Zeit ist del' ganze Wild stand ruinirt, die noch 
iibrigen Stiieke zeigen sich hOchst unruhig, scheu und fllichtig. Dieses 
aufl'tillige Benci1men des Wildes velTath sofol't dem Forstpersonal, auch 
wenn noeh keine Theile zel'l'i£sener Beute gefunden sind, daEs irgend ein 
ungewohnliehes Raubthier irn Revier hause. Man hat dann zunaehst wohl 
auf. einen Wolf gel'athen, bis nach rnehrfachen vergebliehen Versuehen 
schli~sslich del' Luchs erlegt wurde. Es ist unrnoglich. dass dem Forst
schutzpel'sonal die Anwesenheit eines Luchses im Reviere entgehen kann, 
wenn sich Roth-, Dam- oder Hehwild dOft befindet. Nur, wo dieses 

. ftlhlt, konnte er liingere Zeit verborgen bleiben. Er reisst das grosste 
'Vild, einschliesslich des Elches, verschmahet aber auch keinesweges Hasen 
und andere kleinel'e Siiugethiere bis auf die Maus hinab, sowie selbst
red end Waldhlihner und anderes Gefiligel. - Seine ausserordentliehe 
Starke zeigt sich besonders durch Fortschleppen einer schweren Beute. 
Del' bayerische Revierforster Pauli, welchel' die letzten bayel'ischen Luchse 
dureh Tellereisen und Selbstsehuss erbeutete, beobachtete, dass er ein ge
l'issenes starkes Reh libel' 100 Schritt steil bergauf geschleppt hatte. 
Trotz seines wilden Raubthiernatunills ist doeh schon Zahmung des .iung 
el'zogenen Luchses gelungen, so dass man ihn \vie einen Hund im Frcien 
ulllherflihren konnte. Seine ungerneine Gewandtheit irn Klettern und 
Spring en fand allgemeine Bewunderung; den Katzen war er ein unver
sohnlicher Todfeind. - .Seine Ranzzeit £ant in den Februar und das 
Weibc:hen soIl irn dichtesten Walde, in Fel~- und El'dhOhlen seine in del' 
Regel 2 (M. u. W.) weissen Jungen naeh 9 rnonatlicher Tragezeit bringen. 
Hiermit stimlllt allel'dings nicht die Thatsache libel'ein, dass am 2. Juni 
1852 zwei kaurn zwei Tage alte Junge aufgefunden wurden. 

Aus den Culturlandern von Mitteleuropa, das er fl'lihel' allgemein be
wolmte, ist er seit rnehreren Jahrhunderten fast verschwunden. Nul' 
selten liess sieh in den letzten Decennien bei seinen liberaus wei ten 
Streifereien ein einzelnes, fast stets mannliches, Exemplar in Deutsehlands 
Walde-rn, zUllleist in den iiussersten Nordostmarken sehen. Jeder einzelne 
Fall verdient verzeiehnet zu werden. VOl' etwa 200 Jahren gehOrte er 
illl Herzen Deutschlands noeh zu den bekanntesten Wildarten. In Saehsen 
wurden z. B. vom 9. October 1656 bis 9. October 1677 vorn sachsi~ehen 
Hofe 182 Luehse erlegt; er war VOl' 200 Jahren dort also noeh recht zahl
reich. Relativ hiiufig kommt e1' jetzt noeh in den Alpen, namentlich aber 
im Kaukasus vor; in Skandinavien, Sibirien, dem nOl'dlichen Russland und 
Polen gehOrt er auch jetzt noeh zu den bekannten 'l'hieren. Ohne hin
reichenden Grund ist von 'fernrninck del' nordische Luchs untel' del' Be
nennung F. cervaria, Hirschluehs, von dem Rothluehs als Art abgetrennt, 
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wahrend er auch den in den Gebirgen des siidlichen Europa lebenden als 
besondere Spezies, pardina, auffuh1't. Von 1846-60 wurden in 17 nor
wegischen Aemtel'll 1803 Luchse erbeutet; 1865 fUr 9 e1'legte Luehse in 
Ostgalizien Prlimien bezahIt. In Siebenbiirgen ist erselten; ein EJ'beuten 
von 3 Stuck im Jahre 1846 steht fast da als ein vereinzeltes Factum; 
1845 und 46 wurden in Oesterreich (ohne Ungarn) im Ganzen nul' 6 Luchse 
erlegt; am 5. November ]819 in del' Nahe von 'l'oulon noch 4 Stuck e1'
beutet. So ist er auch im ubl'igen lYIitteleuropa eine grosse SeIteIiheit 
geworden. Er zeigte sich zuletzt stets nur in ausgedehnten Waldrev.ieren 
odeI' schwer zuganglichen Waldgebirgen, in denen er bei seinen weiten 
Streifereien auf kurze Zeit ein schutzendes Asyl gefunden hatte. Am 
29. November 1745 ward im Reg.-Bez. Al'llsherg del' letzte westfiilische 
Luchs geschossen; in den vier Jahren 1773, 88, 89 und 96 wurden 
5 Luehse im thiiringcr Walde und del' letzte daselbst 1819 am 4. Marz 
erlegt, in den ,lahl'en ]809,1817 (24. Marz) und 1818 (]7.MaJ'z) je einer 
im HarJ;. 1825 bei Raggel im Walserthale (Voradberg) einer, im baye
rischen Oberlande im Winter 1830 und 31 die letzten, eine Familie von 
4 Stuck, einer 1846 in Wurttemberg, 1861 (10. Februar) in Ostpl'eussen, 
Oberforsterei Nassawen. Dieses Prachtexemplar im reinsten Wint.erkleide 
ziert un sere akademische Sammlung. Es ist das vorhin schon bezeichnete, 
vomForster Schulemann auf einer vom (spitte1' von Wilddieben el'schossenen) 
Oberfol'ster Reiffangestellten Jagd e1'legte. Del' folgende gleicbfalls in 
Ostpreussen (Obe1'forsterei Puppen) 1868 erbeutete Luchs wurde del' Forst
akademie Munden eingeliefert. 1m September 18:70 ist del' d1'ittletzte, aus
nahmsweise ein Weibchen, in del' Nahe von Lotzen erlegt. Del' vorletzte 
wurde nach Zeitungsberichten im Februar 1872 in del' Nahe von Braunsbrrg 
in den Forsten von Schlodien (Kreis Mohrungen) geschossen. Die Verwerthung 
del' beiden letztgenannten, viel1eicht ein faar, ist mil' unbekannt geblieben. 
Den letzten sehoss am 9. September 1875 ein Bauer auf Wollin in derOber
fOrsterei Wal'llow des Abends auf dem Anstande, als er sicb an eine in 
Hurde gestellte Sehafheerde anschlich, mit feinen Schroten. Von diesem 
Stuck im reinen Sommerkleide ist obige Besehreibung hergenommen. E~ 

wurde hierselbst nieht bIos ausgestopft, sondel'll auch vollstlindig skeletii·t. 
Soweit nach Westen ha tte sich seit lange kein Luchs mehr verirrt. Wie 
er abet' auf die lnsel Wollin gekommen, ob auf einer Eisscholle von 
Skandinavien her, odeI' zu Lande langs del' Ostsee, wo er dann allerdings 
einen sehmalen Arm del' Oderlllundung hatte durchschwimmen mussen, 
sei dahin gestellt. Vielleicht hatte er abel' bereits im Winter vorher uber 
das Eis seinen Einzug gehalten.. Kaum glaublich erscheint die einige 
Waehen nach seiner Erlegung aufgetauehte- Zeitungsnachricht, dass er 
21/2 .Jabr vorher auf Wollin einem Menagerie-Besitzer entsprungen sei. 
Del' Wild stand hatte sich allel'dings auf Wollin vermindert, was durch 
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Wilddieberei daselbst erklitrt worden war; allein zerrissenes Wild ist nicht 
gefunden. Es ist nieht denkbal', dass dem Forstpersonal so lange Zeit 
hindurch spine Amvesenheit hlitte vel'borgen bleibenkonnen. 

Es ist wiederholt irrig bemerkt, dass umer Luchs, tihnlich wie del' 
Biber, sieh noeh zahlreieh· in Nordamerika fande. Allerdings werden' von 
dorther jiibrlieh im Durehschnitt 12,000, im Jahre 1867 wurdcn sogar 
36,000 LuchsfelJe in London verauetionirt. Allein das ist nieht lynx, 
sondern bore.alis Temm. (canadensis Desm.), von welcher Art un sere 
Samrnlung eben falls ein Exemplar, so wie aueh von del' gleiehfalls nord
amerikanischen kleinel'en rufa ("Lnchskatze" del' Rauchwaarenhandlel'), 
besitzt. In Siidamerika leben keine Luehse. 

Katzen, klein, langsch wanzig, mit fleckiger Bandm:zeichnung und 
senkrechter Pupille. 

In eben falls etwa 1/2 Dutzend Al'ten bewohnt diese Katzenform, 
"Katzen" im engeren Sinne, die warmel'enLiinder del' iistlichen Halbkugel 
diesseits des Aequators und zwar meist Ode, gebirgige, felsige, bewaldete 
Gegenden. In unseren Bl'eitegl'aden findet sieh nul' mehl' eine einzige 
wild lebende Species, gleichsam als del' aussel'8te nach Norden vorge
sehobene Posten. 

UnRere allbekannte Hauskatze (Felis domestica Briss.) ist naeh ihrer 
Abstammung wobl nicht auf diese zuriichufiihren. Denn abgesehen davon, 
dass sie bekanntlicb seit uraltcn Zeiten bei den siidlichen Cultul'volkern, 
woselbst unsere hiesige Wildkatze nicht mehr lebt, domestirirt .war, und 
sieh von dol't aus als Hausthiel' allmiihlich mit del' Cultur. tiber andere 
Lander verbreitet zu haben scbeint, steben del' Identifieirung beider, wenn 
anrh geringe, EO doch seharfe Unterschiede im Bau, namentlicli Sehiidel
und Zabnbau entgegen. Wahrseheinlicher wird ihr Stammbaum auf die 
egyptisehe, jetzt noeb in Nubien lebende F. maniculata Rupp., zuruek zu 
fiihren sein. Egyi)tisehe Mumien untel'stiitzen entschieden diese Annahme. 
Aucb ihr Naturell scheint ihre sudliche wiirmere Heimath zu bekunden, 
denn iIll hobcn Norden sowie hoch im Gebirge gedeiht sie nieht mehr. 

2. 0 I e W·II d kat z e. 
Felis catus. L. 

In Zcichnung und Fiil'bung s~eht die wilde Katze manehen Haus
katzen, namentlich verwilderten nahe; doch zeigen, wenngleich gering-e, 
so dvch scharfe Unterschiede in Schii~el- und Zalmbau die specifisehe 
Trennung ohne 2weifel an. 1111' ganzer Bau ist gedrungener, ihr kaum 
die halbe KOl'pcrHinge erreichender Sehwanzgleieb dick und endet stumpf 
Die Gl'1lndfarbe ist ein derbcs kOl'lliges Grau, bald mehr ins briiunlieh 
Olivengraue (bei den Miinnchen), bald mebr ins asehbHiulieh Graue (bei 
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den Weibchen) zieliend. Das einzelne Haar besteht namlich aus einzelnen 
fal'big verschiedenen Stell en und, je nachdem die eine odeI' andere Fal'be 
gesattigtel' oder extensi vel' auf tritt, diffel'irt del' farlige Gesammteindruck 
des Pelzes. An den Seiten des Kopfes stehen nicht sehr scharfe Flecken
binden, auf dem Scheitel ziehen sich vier aus kleineren sch1il'fel'en Flecken 
bestehende dunkle Uingsstreifen bis zwischen die Schulterbliitterj dort auf 
jedem Schulterblatte steht eine dunkle nach oben convexe, geknickt 1II0nd
fOl'lnige schmale Zeiehnung, zwischen beiden beginnt del' dunkle, nach den 
Seiten sieh bald in die Grundfarbe verlierende Ruekenstreif, von dem in 
bestimmten Abstanden 6-8 anfanglieh dunkle, naeh dem Unterkorpel' hin 
abel' allmlihlich in gewltsserte Flecken sich aufiosende Querbinden aLgehen. 
Solche lichte Flecken zieren auch die Aussenseite del' Schenkel, wogegen 
die Innenseite del'selben wie die Bauehseite weisslich ouer braunlich weiss
lich gefiirbt ist. Die Spitze des Schwanzes ist schwarz, VOl' del'selben 
stehen drei breite schwarze Ganzringe und dann mehrere verloschene obere 
Halbringe. 

Mit Ausschluss des hoheren Nordens bewohnt die Wildkatze fast ganz 
Europa, scheint abel' die europliisch asiatische Grenze nur wenig zu Uber
schreiten. 1m Siidosten lebt sie gegenwiirtig noc4 am zahlreichsten, nament
lich im Kaukasus und den Karpathen. In del' Militairgrenze wurden 1865 
525 Wildkatzen erlegt. In DeutsGhland ist sitl in den Gebirgswaldungen 
noch Ubel'all Standwild ;so ist sie im sUdlichen Westfalen, dem sauer
lundiEchen und Eggegebirge und im Teutoburger Wald ziemlich haufig. 
Von diesen Gebirgswiildern aus streift sie in den anstossenden Waldern 
del' Ebene oft weit umher, so dass sie nicht selten einzeln dod a uftritt, 
wo seit Decennien keine Wildkatze mehr bemerkt war. Trotz ihrer Vor
liebe fiir Gebirgswalder scheint sie jedoch im eigcntlichen Hochgebirge 
nicht mehr vorzukommen. So ist sie in den tyro leI' und schweizer Alp~n 
gewiss nul' sehr sparlich; in den bayerischen Hochgebirgen kennt man 
nichts von ihr; dagegen lebt sie in del' bayerischen Pfalz wiedel' verhalt
nissmlissig zahlreieh. Auch wird sie in Norddeutschland nach Osten hin 
allmilhlich s.eltener. Hier bei Neustadt schon erinnert sieh Niemand 
ihres VOl'kommens und in Ostpreussen. hat sie sichel' ihre ostliche Grenze 
erreicht. 

Am 'rage halt sie sieh meist vet'steckt in Baum -, Fels - odeI' Erd
rohren (Dachs-, Fuchsbaue), odeI' auch an dieht mit Sehi1f und GestrUpp 
venvachsenen Stellen. Ihre Spur i~t "fast schnUrend. AIle warmblUtigen 
'1'hiere, die sie in ilirem Reviere bewl1ltigen kann, yom kleinen Vogel und 
dcl' Mans bis zum Auerwild und Sehmalreh, sind ihl'e Beute. Nul' die 
11nsserste Noth 'treibt sie im 'Vinter zum Aas. 

Sie ranzt im el'sten Fl'iihlinge und das Weibchen bringt nach 8 bis 
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9 Wochen im April odeI' Mai 4-6 blinde Junge, welche es bei Deun
ruhigung aus ibrer Hohle nach einem anderen Vel'stecke schleppt. 

Geschossen wird sie meist nur zufallig beim Trciben odeI' heim 
Buschiren. Da sie ihr Versteck, etwa Baumhohle, I1lngere Zeit consc
quent zu beziehen pfiegt, so ist sie dort mit hoher Wahrscheinliehkeit zu 
erlegen odeI' mit dem Tellcreisen, das auf ihren Absprung gestellt wil'd, 
zu fang en. 

Geparde odeI' Jagdleoparden; fast Mittelformen zwischen Katze und 
Hund. An letzteren erinnern die nul' halb zuriickziehbaren Krallen, so
wie namentlich die hohen Deine. 1m Uebrigen katzenartig. Pelz mit 
schwarzen Tropfen geziert. Mit grosserem Rechte als die iibrigen Gruppen 
innerhalb del' Gattung Felis kann man die Gepal'de als hesondet'e Gattung, 
Cynailurus, aufstellen. 

Felis iubata, Nacken mit mahnenal'tigen Haaren; Afrika und Siid
asien, dient zur Jagd auf Antilopen. 

2. Familie. Ryanen, Hyaenini. 
Del' rundliche Kopf erinnert am meisten an die Katzen, Schnam:e 

stumpf; die Zahl del' Backenzahne wecllselt, doeb bei del' typisehen Form: 

: : ! . 1. Gebiss haftig, doch stumpfzackig; Augen hohlliegend. Kurper 

seitlich zusammengedl'iickt, Vordel'korper kraftigel' und hOher als del' 
Hinterkorper; Zehenganger; Schwanz, wie Mahne auf Hals und Riicken, 
buschig; fast stets vier Zehen. 

Diese gross en und kr:tftigen, doch feigen und nicht schnell en Raub
thiere gehoren den 'heissen Gegenden del' alten Welt an < sind nachtlich, 
am Tage versteckt in selbstgegrahenen odeI' vorgefundenen Hohlen, gehen 
gem an Aas, zermalmen starke Knochen; doch iiberfallen sie auch Schaf
und Ziegenheerden. 

Die heiden hekanntesten Arten: 
Hyaena striata, die gestreifte Hyane (Nord-Afrika und das an

grenzende Siidasien); 
H. crocuta die gefleckte Hyane (vom Cap bis Senegal, in Abyssinien, 

steigt bis 4000 m.ins Gebirge hinauf). 

Backelli~lihne 

3. Familie. Runde, Oanini. 
3 . 1 . 2 . (3) 
4 . 1 . 2 . (3) 

, Kopf lang mit massigem Scheitel-

kamm, del' in del' Mitte verengte Schiidel und besonders die Kiefer gestreckt; 
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Beine lang und schlank> vorn 5, hinten 4 Z ehen, die Innenzehe hOher 
als die iibrigen e'ingelenkt, Krallen nicht zuruckzichbat·, stumpf, Zunge 
glatt; Zehenganger. 

Die hundeahnlichen Thiere bewohnen die ganze Erde, sind gewandte 
Raubthiere, welche ihre Beute im schnellen Laufe iiberholen und mit den 
Eekzahnen reissen; doeh nahren sie sich auch von niedercn Thieren, Aas 
und Pflanzenkost. 

Pur uns hat nul' eine Gattung Interesse: 

Hund, Canis. 

Ausser del' Charakteristik del' Familie ist diese Gattung durch masslg 
grosse, dreiseitig ;mgespitzte Ohren, eingezogenen Bauch, Schwanz von 
halber bis drittel Korperlilnge ausgezeichnet. 

Sie bewolmen aIle Erdtheile und zerfallen in Wolfe und Puchse. 

n.) "W"ol:f'e. 

Korper kraftig, gross; Pupille rund. Schwanz ein Drittel des Korpel's. 

Fig. 60. 

Schadel des Wolfe s, 1/4 natiirl. Grosse. 

1. Der gemelne Wolf. 
Canis lupus. L. 

In Gestalt ahnelt der Wolf einem krliftigen, hochbeinigen, mageren 
Metzgerhunde; Schwanz (Ruthe, Standal:te) herabhangend. In der Pelz
farbung nach seinen verschiedenen Wohnplatzen sehr verschieden, zeigt er. 
doeh zumeist auf seiner Oberseite ein gelbhraunliches, mit Schwan: ge
mischtes Grau, auf del' Unterseite ein schmutziges, braunliches Weiss. 
Jener gelbbraunliclte oder der schwarze Ton del' Oberseite kann einseitig 
priivaliren, so dass das Colorit dortentweder 'fahl graugelb oder im 
anderen Extrem schwarzlich oder gar rein schwarz (Canis Lycaon Schnb.) 
erscheint. Ausserdem zeigen sich die nordischen, z. B. lappHindischen 
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Wolfe auffallend weisslieh mit Schwarz gemischt, def gelbliehe Ton fehlt 
bei ihnen vollig. Aueh in del' Ko1'pergrosse va1'iiren die WOlfe aus ver
sehiedenen Gegenden. So libertreffen z. B. die polni~ehen WOlfe in Ge
wicht, Hohe und L1inge die del' Ardennen erheblich. Die Nestjungen 
sind tief russbraun mit hellet'em graubriLunliehen Seheitel. Ein seh1' 
hlibsehes Exemplar unserer Sammlung, etwa 8 Tage alt, hat als franzosisehe 
Kriegstrophae aus 1871 noeh ein besonderes pj'etiurn affectionis!) 

Noeh gegenwartig hat del' Wolf eine sehr weite Verb1'eitung, indem 
er auf del' nordliehen Halbkugel sowohl in del' alten alsneuen Welt 
stellenweise noeh zahlreich auf'tritt. Aus den eultivirtesten Gegenden 
Eur0pas ister jedoeh schon seit lange mehr oder weniger verdriLngt, und 
es erinnern nur noeh zahlreieheBenennungen von Oertliehkeiten und Per
sonen (hei Mlinster z. B. Wolfslake, Wolfskammel', Wolfi'nest, W olfskotter, 
Wolfsgrube) an seine frliher geflirehtete Gegenwart. Die alten W olfsgarne 
sind eingestampft oder ruhen als Andenken einer frlihe1'en Zeit, in del' 
man noeh, bei Mlinster etwa noeh VOl' 100 Jahl'en, das Vieh des NaehtR 
VOl' den Wolfen beaufsiehtigen musste, auf dem Rathhausboden. Gegen
w~l1'tig hat er sieh in die ausgedehntesten ruhigen Waldcomplexe zuriick
gezogen. In ganz Osteuropa (Polen, Galizien, Siebenblirgen, Ungam), in 
Russland und Sibirien hauset er noch zahll'eieh; von 1846 bis 66 wurden 
in 17 no1'wegisehen Aemtel'll 3321 und von 1845 bis 54 in Siebenuli1'gen 
2067 WOlfe el'legt. Ebenso tl'itt er als sehr gefiil'ehtetes Raubthie1' west
lich noch in den PYl'eniien und im slidliehen ·Fl'ankreich, namentlich in 
den· Al'dennen und Vogesen, slidlieh in den Alpen und Karpathen auf. 
Yom 1. Januar 1816 bis L Januar 17 wurden im 86. Depal'tement Frank
reichs noch 2416 WOlfe erlegt und 1820 im G1'ossherzogthum Posen 
16 Kinder und 3 erwaehsene Person en von WOlfen zerrissen. Aueh noeh 
im verflossenen Winter 1875/76 sind aus dem Osten derartige Schau del'
seenen bekannt geworden. Obgleich sich seine Anzahl sowohl im Westen 
wie im Osten seitdem betl'achtlieh vermindert hat, so streift er von dies en 
seinen Standquartieren aus noeh bis in die neu6ste Zeit weit bis in die 
Mitte von Deutschland zumal bei hohem und anhaltendem Schnee. Jedoch 
scheint das. immer dichter werdende Eisenhahnnetz mit seinem gel'uusch
vollen Verkehre diese seine weiten Streifereien stets mehr und mehl' ein
zuschranken. Diesseits des Rheines el'seheint im westlichen Deutschland 
nul' selten mehr ein W olr. 1838 sind die letzten in del' U mg~gend 
Miinstel's gebehen bez. gesehossen worden, davor 1834 und 35, und 1826 

it) Yom Oberfiirster Candidaten, Feldjiiger-Lieutenant Herrn Schmidt in den 
Vogesen bei Charmes erbeutet und filr unsere Sammlung gestreift. Man fand dort 
am 20. Mai ein Nest mit 7 Jungen. Die beiden Alten wurden auf einem darnach 
angestellten Treiben erlcgt. 
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wurde sogar ein ganz schwarzer dort erlegt; dagegen sind im Reg.-Bez. 
Trier 1868 9 und 1871 noeh 26 Wcnfe und gewiss in den folgenden 
Jahren namentlich zur 'Vinterszeit noeh manche daselbst geschossen Er 
gerHth ins 'l'rier'sche aus Frankreich, Belgien und Luxemburg, gam be
son del's durch die Ardennen, auch das hohe Venn und selbsj, die Vogesen. 
Am 8. December 1871 la.s man in den Zeitungen, datis allein in dem 
Kreise Saarburg in diesem Winter bereits 16 Wolfe erlegt und manche 
andrre erfolglos eingekreist waren. Ueber die Haufigkeit des W olfes im 
Siidosten diene eine amtliche MiUheilung, wonach im Jahre 186[) in del' 
oster1'eichischen Monarchie ohne Ungal'll 1037 Stuck erlegt sind, die sich 
folgender Maassen vertheilen: Steiermark], Krain 23, 'l'1'iest 1, Westgalizien 
15, Ostgalizien 183, 'Bukowina ], Militail'grenze 813. In Asien, welches 
er, wie bereits angedeutet, im Norden sehr zahh'eich bewohnt, steigt er 
siidlich bis nach Nepal hinab. In Nordamerika lebt er ebenfalls noch 
zahlreich und solI dort das ungeheure Gebiet von den nordlichen Kiisten 
des Eismeeres his naeh Mexiko bewohnen. Auf den Inseln des Mittel
meeres, auf Island und Gronland hat e1' nie gehauset. 

Seine Nahrllng ist kurz alles mogliche Haar- und Federwild, sowie 
zahmes Vieh. Sogar Pferde, Elche, Rennthiere, Rindvieh fallen ihm zur 
Beute; diese grossen Thiere reisst er allrp.ahlich, die kleineren beim ersten 
Angriff. 1m Winter rotten sich wohl mehrere zn gemeinsamel' Jagd zu
sammen, welche dann hliufig hinter einander trahen, so dass aIle folgenden 
genau in die Spur des ersten treten. Del' Wolf schniirt heim Trabe, und 
unterscheidet sich dadurch, sowie durch die in der Spur spitz vorstehenden 
Ahdriicke del' mittleren Zehen vom gleich starken Hunde. Pferde- und 
Rinderheerden schliessen bekanntlich zur gemeinsamen Abwehr gegen 
seinen Angrifi' einen Kreis. Aas verschmiiht er durchaus nicht, es liisst 
sich daher als Ankirrung8mittel verwenden. Doch das, wie iiberhallpt jede 
Jagdmethode auf ihn, ist fUr uns gegenstandslos. 

Die Ranzzeit fant in den Februar, je nach del' herrschenden WiUel'ung 
und Nahrungsfiille auch friiher und spater. Nach einel' ] 3 wochentlichen 
'l'ragezeit wolft die Wolfin 4-9 blinde Junge. Man findet diese in ein8l' 
flachen dureh Gestriipp und Aehnliches geschiitzten Bodenvertiefung; ob, 
wie behauptet wird, auch in Fuchs- und Dachsbauen, mochte ich del' 
Natur des Wolfes wegen, del' sich sonst nie wie del' Fuchs als R1ihren
bewobner zeigt, bezweifeln. Jenes Nest,aus dem nnser Cabinetexemplar 
genornm(1l1 wurde, stand in bezeichneter Weise im Dickicht, noch durch 
einen alten liegenden Baum8tamm halb geschiitzt. Die Jungen wachsen 
bis zum dritten .Jahre und sind dann fortpflanzungsfahig. 

Del' Wolf hat in fl'emden, meist wiirmeren Liinde1'l1 beider Welt,en 
eine Anzahl von Verwandten, del'en hekanntester wohl del' S c h a k a 1 
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(Canis aureus, L.) ist, ein Mittelding zwischen Wolf, Hund und Fuchs. 
Er bewohnt ganz Nordafl'ika, Westasien und Sudosteuropa und kommt 
ilol'dlich noch in Dalmatien VOl'. Aus del' Bibel ist er durch "Simson'R 
Rache an den Philistern" bekannt. Man halt ihn allgemein fUr die 
Stammart, odeI' eine del' Stammarten des H und es (C. jamiliaris, L.). 
J edoch hat letzterer trob seiner beispiellos mannigfachen Formen so viel 
Eigenthumliches, dass man ihn bis jetzt nicht hat mit irgend einer wilden 
Species identificiren konnen. Sehr nahe steht er auch dem Canis alpinus 
vom Altai und dem p1'imaevus aus Ostindien. Fur Amerika sind zwei 
specifische Verschiedenheiten des Hundes mit Bestimmtheit nachgewiesen. 
FUr die Zuruckfuhrung unseres Baushundes auf den Schakal spricht" in
dessen die aufl'allende Thatsache, daRs gerade die altesten Culturl~inder, 
in denen del' Baushund so weit, wie die Geschichte reicht, bekannt war, 
auch die lIeimath des Schakales sind, und dass dort, wo del' Schakal 
nicht lebt, auch del' Hund als spater eingefuhrtes Hausthier betraclltet 
werden muss. Verwilderte Hunde nehmen in den Schakalgegenden, z. B. 
um Constant.inopel, eine aufl'allend sehakaHihnliche Gestalt an. Auch Dind 
fruchtbare Kreuzungen dieser beiden dort keine Seltenheit. Doch hat or 
aueh wieder so viel W olfiihnliches, dass es gewagt ware, ihn ausschliess
lich vom Schalml herleiten zu wollen. Merkwilrdiger Weise trafen die 
Spanier VOl' Einfuhrung europiiischer Hunde in Amerika daselbst Bunde, 
in Mexiko sogar stumme an. Del' Schakal kommt dart abel' durchaus 
nicht VOl" Es scheint also, als wenn mehrere Wolfsarten, viene~cht 

erst nach mehrfachen Kreuzungen und durch solche das Dasein unseres 
getreuesten .Hausthieres bcdingt hatten. -

Dr. Fitzinger*) behandelt den Ursprung des Bundes sehr eingehend. 
Den sichersten Anhalt geben nach ihm die bildlichen, 8 Hundeformeu ent
haltenden Darstellungen auf den ligyptischen, z. Th. aus del' Zeit von 
6000 Jahren VOl' Chr. herruhrenden Monumenten. Die alteste Form ist 
ohne Zweifel del' noeh wild lebende Schakal; an ihn reihen sich zwei 
Windhunde, dann Jag-dhund und Pariah hun de. Auf den Denkmalern del' 
alten Grieehen und Romer begegnen wir 14 verschiedenen Hundeformen, 
welche 5 ·Haupttypen odeI' vielleicht selbststiindige Specie~ enthalten sollen. 
Die griechischen und romi8chen Schriftstellor nennen gleichfalls melll'e 
Formen, bis urn die Zeit von Christi Geburt meist nul' 2 odeI' 3, doeh 
auch 5, Aristoteles sogar 7. Sie tragen fast sammtlich ihre Namen von 
Studten, Landei'll , Volkern und lassen eine Deutung mit unseren gegen
wllrtigen Hacen wegendllr ausserordentlichen seitdem eingetretenen Mischung 
und des Wechsels del' VOlker· nicht mehr zu. Bemerkenswerth ist es 

*) Der Hund und seine Racen, Thiibingen 1876, H. Laupp'scbe Buch
handlung. 

Alt UID. Siiugethiere. 2. Aut!. 14 
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jedenfalls, dass Ovid seinen Canis Lyciscus ~ls Bastard von Wolf und 
Hund hezeichnet. Es ist nach Geschichte wie Korperbau des Hundes wohl 
nicht zweifelhaft, dass sein Stammhaum wenigstens theil weise einerseits 
auf Schakal, anderseits auf Wolf zuruckgefuhrt werden muss. 

Bei der eimig dastehenden Mannigfaltigkflit der Hundeformen mochte 
die heruhrnte Linne'sche Diagnose: "Cauda sinistrorsum recurvata", wohl die 
einzige allen gemeinsame sein.*) 

SoUte aber der mil' aus den letzten Jahren bekannt gewordene Fall 
wieder eintreten, dass zum Zweck einer event. Priimiengewiihrung die 
Frage entschieden werden mus,'"te, oh ein erlegtes Thier ein Wolf oder 
ein Hund sei, so lasst nach allen bi~herigen Untersuchungen die relative 
Lange del' Nasenbeine am Schadel die Art mit Sicherheit· erkennen. 
Beim Hund narnlich treten dieselben kauru, beim Wolf stark die Ober
kieferheine uberragend in die Stil'llheine hinein. Auch konnte die Be
schaffenheit del' beiden mittleren Zehen, die beim Wolfe enge IlUsammen
liegend die ubrigen spitz uberragen, jene Frage entscheiden. 

b. Fiichse. 

Korper schlank, kleiner; pupine senkrecht; Schnauze spitzer; Schwanz 
wcnigstens von hal her Korperlange. 

2. Der gemeine Fuchs. 
Cimis ,!!ulpes. L. 

Obgleieh die PelzHi.rbung unseres Fuchses stal'k variirt, so bedarf es 
flir ihn doch keiner niiheren Beschreibung, da es kaum moglich ist, ihn 
llIit irgend einer an.deren einheimischen Thierart zu verwech~,eln. Constant 
I,leibt die schwarze Zeichnung der Hinterseite seiner dreieckigen, die halbe 
Kopflange erreichenden Ohren (Lauscher), sowie der Vorderseite seiner 
LHufe. Die Unterschiede in del' Farbe ~eines Pelzes sind nirht bIos dureh 
.-\lter, Jahreti:leit, Geschleeht und Heimath bedingt, sandel'll gar oft aueh 
individuell. Ganz junge Neotfuchse sind wegen ihrer noch dicken Schnauze 
und wegen ihres oeinfarbigen tief russbraunen Pelzes, an dem sich nul' 
del' graubriiunliche Scheitel und die weisse Spit:le (Blume) des Sehwanzes 
(Lunte, Ruthe) farhig abheben, kaum als Fuchse zu erkennen. Dieses 
erst.e Jugendkleid, von dem un sere Sammlung mehrere Exemplare besitzt, 
ist nicht leicht zu acquil'il'en und deshalb den Meisten vollig unbekannt. 
Bald keimen die blassgelblichen Grannen zwischen del' schwlinlichen wone 

*) Es .kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die einzelnen hervorragendsten 
HUllderacen naher zu charakterisiren, eben so wenig, als den HUlld im Dienste des 
Jiigers eingehender zu behandeln. Dieses 'l'hema ist in zahlreichen Artikeln in 
den Jagdzeit~chriften sowohl als auch in eigencn Werken hinreichend erortert. 
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em pOl', und in diesem Kleide sind die jungen Fuchse allbekannt. Diesel' 
schwarze Unterton verliert ,ich allmiihlich, hleibt jedoeh auch bei einzelnen 
lndividuen, ja es tritt nieht gar .selten ein Melaniren in freilieh sehr ver
~ehiedenem Grade bei erwaehsenen Fuchsen auf. Nehmen wir nun ein 
gleichfalls mehr odeI' weniger stark auftretendes Variiren des fuchsrothen 
'rones seiner Normalfiirbung hinzu, so lassen sich in diese beiden Momente 
aIle bei uns sich zeigenden Differenzen seines Colo rites zusammenfassen. 
1m Allgemeinen zeigt del' Sommerhalg ein zarteres, reineres, blasseres 
Fuchsroth als der dUTCh mehr weisse Haarspitzen und schwarzlichen Haar
grund sich auszeichnende Winterbalg. Die Weibchen (Fuchsinnen) sind 
im Ganzen heller als die "Fuchse", ihre Lunte schmaler und spitzer, die 
Blume kleineI'. 'Venn jedoeh schwarzha.uchige vorkommen, so sind das 
in der Regel !<'uchRinnen, deren Blume sich dann nul' auf den letzten 
Schwanzwirbel erstreckt, ja zuweilen nul' aus wenigen Haaren besteht. 
Diese. schwarze FiiJ:bung mischt sich dann nicht sehen mehr oder weniger 
auch mit del' fuchsbraunen del' ganzen Oherseite, sowie del' Lunte. Mir 
ist bei Munster eine auffallend schwache Fuchsin vorgekommen, deren 
ganzer Balg weit mehr schwarze als rothe Haare zeigte. S.olche schwarz
Lauchigen, in Italien nicht seltenen, Fuchse hat Bonaparte als melanogastej· 
specifisch von den normalen abzutrennen versucht. In Rauchwaaren
GescMften heissen sie "Kohlfuehse", welche Bezeichnung (wohl mit "Brand
fuchs" identificirt) von den Jiigern auf Individuen mit. schwarzer Kehle 
und sonst nonnalem Colorit bezogen zu werden pflegt, wogegen "Brand
fuchs" Individuen mit dunkelbrauner Luntenspitze (C. alopem, L.) be
zeichnet. Doeh andere wollen solche mit durchaus roth em Balg abel' 
weisser Kehle unter" Brandfuchs" verstanden wissen. Beim "Silberfuchs" 
ist die Kehle und Blume weiss, Pelz grauroth; und unter "Gelhfuchs" 
werden Individuen von' gelber Oberfiirbung mit schwarzen Spitzen und 
weisser Unterseite und Blume verstanden. In del" Schweiz unterseheidet 
man Kohl-, Edel- und Bisamfuchse. Man sieht, es schwanken diese Be
zeichnungen. E~ wiirde nicht schwer sein, dm'ch verschiedene Com
hinationen noeh ein halbes Dutzend farbiger Kategorien aufzustellen. Ueber 
den Begriff "Kreuzfuehs" (C. crucigera, Briss.) kann man jedoch wegen 
del" bestimmten Kreuzzeiclmung auf derSchulteJgegend nicht im Unklaren 
sein. Reine Melanismen, SOWifl auch Leucismen sind sclten. Ein bis auf 
die schwarze Riickseite del' Lauscher und V orderseite del' V orderHiufe 
vollkommener Albino ward 1858 auf dem Gute Gross-Ehrenberg bei 
Landsherg a. d. Warthe (Neumark) erlegt und im verflossenen Winter 
1875/76 in del' Umgegend von Munster ein weisser Fuchs mehrmalR ge
sehen. A uch kommt eine eselgraue Varietilt, aber ausserst selten, vor. 
Sonte auch der amerikani3che Fuchs (C. fulvus, Desm.) unserer Art an-

14* 
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gehOren, so wiirde sieh dad urch eine Reihe noeh anderer Varietiiten den 
einheimischen Fiirbungen zugesellen. 

Del' Fuchs besitzt von allen einheimischen Thieren wohl die scharfsten 
und in ih1'er Scharfe sich gegenseitig untel'stiitzenden Sinne; er augt und 
vernimmt gleich scharf und wittert beispiellos, und da er mit seinem 
H undenaturell noch das sehleichende Wesen del' Katze verbindet und sich 
so ausgeriistet den an ihn herantretenden Verhaltnissen in oft iibel'
rasehender Weise aeeommodirt, so ist er dadurch in den Ru.f des schlauesten 
Thieres gekommen. Er schrankt beim langsamen Umherschleichen und 
sclmiirt beim Trabe. Trabend legt er des Nachts sehr weite Streck en 
zuriick; er reviel't dann den Wald ab, das Feld, die Wasserlinie an 
FIUssen, Teichen, Seen. Am Tage hiilt er sich meist sehr versteckt in 
seinen unterirdischen Rohren, im Getreide und sonstigen Pfianzendickicht, 
oder bei stiirmischem Herbstwetter auf verwachsenen niedrigen Baum
stumpfen und Kopfbiiumen. 

Seine Baue stehen meist hoch im Sand boden, gewohnlich in del' Mitte 
einer Anhohe, oft im iirgsten Dickicht, doch auch nicht Relten in einer 
liickigen Kiefernschonung, in steinigen Gegenden auch in Felskliiften und 
SteinbrUchen. Sie sind nur klein, wenig umfangreich, da er sie nul' zur 
Rollzeit, welche in den Februar fiillt, zum Werfen und Ernii.liren seiner 
Jungen, oder beim erst en Sehneefall und Schlackenwetter; sonst aber nul' 
als Zufiuchtsstatte, wenn e1' sehr geangstigt odeI' gar verwundet ist, be
nutzt. Zuweilen baut er gar nicht einmal, sondern benutzt zum Werfen 
del' Jungen t1'ockenes Gras auf einem Torfmoore, einen alten Erlenstock, 
Holz- oder Kornhaufen. Grosse Baue sind uralt und allmahlich entstanden. 
Sehr ausgedehnte und tiefe Baue riihren von Diichsen her, die er benutzt 
und nach Bediirfniss fiir sich herrichtet. Del' Haupteingang in den Bau, 
welcher fUr gewOlmlich nur allein benutzt wird, liegt nicht naeh einer 
"bestimmten Himmelsgegend, wenigstens wird bald Siid und Nord, bald 
SUd und Ost als die bevorzugte Lage angegeben. Den windigen Westen 
sch"int er zu vermeiden. Baue, deren Haupteingang nach Norden liegt, 
oder die gar an nurdlichen Abhiingen angelegt sind, 8011en nur auf kurze 
Zeit, etwa fUr ein, hOchstens zwei Jahre benutzt werden. 

Die Tragezeit dauert 60-63 'l'age und die FUchsin wirft dann im 
April 4 bis 5, doch auch 3, seltener 6 oder gar 7 Junge. Am 5. Marz 
fand man bei einer tragenden Fiichsin 9 Embryonen, und in del' Ober
forsterei Habichtswald bei Tecklenburg wurdcn in einem Baue mit e i ne r 
Rohre 11 Junge, flilmmtlieh von gleicher Grosse gefunden. Del' friihste 
Termin, del' mil' betreffs deB Werfens bekannt geworden, ist del' 26. Marz 
(1867), an dem gleichfalls im Habichtswalde junge, etwa 8 Tage alte 
Fiiehse gegraben wurden. -

Del' Fuchs lebt nicht in Monogamie, wie das vielfach behauptet wird. 
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Nul' die Fuchsin crnahrt ihl'e Jungen und sich selbst; del' Fuchs klimmei't 
sich wedRr um die einen, noch um die andere. Doeh kommt del' Fall 
wohl VOl', dass junge Flichse, ihret· Mutter herauLt, auf ihrklagendes 
Bellen von einem fremden Fuchse eI'llahl't werden. - Anfangs bleiben die 
jungen Fiichse im Baue, spater ersclteinen sie an del' Rohrenmiindung, 
treten ins Fl'eie und spielen VOl' derselben im Sande. Drei Monate alt, 
werden sic von del' Alten aus dem Baue gefUhrt, und die Familie bl'ingt 
dann den Sommer im Getreide odeI' ahnlichen Verstecken 7.U. Nachher 
tl'ennen sich aile. 

Del' Baumwuchs bestimmt in Europa die Grenze seines VOl'kommem;, 
amh bewolmt el' Nordafl'ika und vom Baumwuchs Sibirien5 an Asien bis 
zum Himalaya, und, wenn del' nordamerikanische Fuchs von dem uusl'igen 
nicht verschieden ist, was nach del' Pelzflirbung sich nicht ent8chciden 
la8st, die iIOrdliche Riilfte del' ganzen W ~lt. Mit del' Verbreitung des 
Wolfes verglichen, reicht del' Fuchs weiter nach Siiden, jener weiter nach 
Norden. - Am. meisten findet er sich dort, wo fern vom Geriiusclte in
dustrieller Etablissements und lebhafter Verkehrswege del' Wald mit 
dichtem Unterholz, uberhaupt dichtes Ge~trUpp, jlingere dichte Kiefern
schonungen mit fruchtbaren Getl'eidefeldern abwechseln; aueh im dichten 
Schilfe halbtrockener Slimpfe findet er sich im Sommer und Winter, selbst 
dann, ,wenn el' seine Verstecke da~elbst nicht andel'S als schwimlllender
reich en kann. Die Niihe einer 'kleineren oder grosseren Oekonomie mach t 
ihm keine Sorge. Mil' ist sogar ein Fall bekannt, dass er Rohl'en mit 
Jungen untel' einem bewohnten Landhause hatte und den Haushund an
griff, wenn er an ihm vorbeipassirte. 

Ueber Nut-zen und Schaden des Fuchses kann man je nach vet't;chie
denen lnteressen und Gcsiehtspunkten mit vollem l~eehte das Entgcgen
gesetzte Lehaupten. Er ist ein Ruin flir die Jagd.Hasen seheinen seine 
liebste Beute zu sein. Man findet in seinem Bane stets HasenMlge; in 
einem mit' bekannten Faile ziihlte man bei einem einzigen Bau die Uebe]'
re8te von 20 Hasen. Rehkitze werden ihm gleiclifalls oft zur Beute. -
Del' GeflUgelzucht tritt et' als arger Feind entgegen. Enteneier niwmt 
er sehr gel'll. Das grosste U nheil richtet er stets in del' Zeit, wenn er 
Junge zu ernahren hat, im. Er mordet dann liher B.edarf (in einer NacM 
12 bis 15 Gtinse, libel' 60 HUhner), und verschleppt und ve1'scharrt davon, 
~o viel e1' kann. Ein solcher Schaden ist namentlich zur Zeit des stiirksten 
Eierlegcm: sehl' empfindlich. Sogar Schwane werden getodtet und vel'
schleppt. Manche Oekonomen meine]' Heimath, welche zwischen kleineren 
dichten WaldeI'll und Culturfeldern wohnen, erlitten an ihl'Clll HUhner
bestande das ganze Jahl' hindurch durch den 'Fuchs so starke Einbus~e, 
dass sie durchschnittlich jede Woche den Verlust eines Hulmes rechnen 
konnten, und mehl'c derselben die HUhnerzucht ganzlich aufgaben. Aueh 
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Reste von Puten und Enten, sogar ganze Ruhnereier, merkwurdiger Weise 
auch Reste von }<~lstern und Krahen sind bei seinem Bane gefunden. 
Seine Beute raubt er nieht bIos aus weiter Ferne, sondern auch von den 
zunachst gelegenen Oekonomien. Manehe Thiere, die ihm in der Nach
barschaft seines Baues als Beute anheimfallen wurden, werden ~ich aus 
seiner gefiLhrlichen Nalle, vielleicht durch einen Fehlaagl"iff seinerseits oder 
durch seine verr1itheri~che widerliche Amdunstung gewarnt, zurUckzieilen. 
- Fur die Jagd und Geflligelzucht ist del' Fuchs ohne Zweifel eins del' 
schadlichsten Thiere. 

Forstlich kann man den Fuchs nul' unter die nutzlichen Thiere 
rechnen. Er ist namlich ein gar fleissiger Mausefiinger un~ nub:t dem 
Forstmanne im Gestrupp und auf Culturen gar sehr gegen die feindliehen 
.Manse (Arvicola arvalis). W 0 der Fuchs geschont' wird, hort. mall selten 
Klagen libel' Mausefrass. Del' ForstmaJ]n, der zugleich passionirter Waid
mann ist, wird sich schwerlich einer gewissen Collision ~einer Urtheile 
uber den Fuchs entschlagen konnen. Des NachLs reviert er gern die 
Raupengraben nach den darin gefallenen Miiusen ah; deshalb findet 
man so selten am 'rage cine Maus darin. Bine Fuchsin warf auf einen 
blinden Schnss hin 32 Mause aus. Del Fuchs schnappt amh bei vollem 
Maule stets noch nach MUnsen, his er absolut keine mehr fa:-sen ~ann. 
W 0 der unter Arvicola arvalis oben nUher erorterte Mausefrass zu be
furchten ist, ist del' Fuchs zu schon en. 

Dem Oekonomen nutzt der Fuchs durch sein Mausen ebenfalls mehr, 
als er ihm an seinem Geflugel, das er in den meisten Fiillen doeh gegen 
ihn schlitzen kann, schadet. Am meisten treibt sieh ja derselbe in den 
Kornfeldern umher, zieht sieh naeL den vom Mau~efra"s bedrohtell Gegen
den zusammen und zeigt sich dann ungewohnlieh wohlbeleiht. 

Seine sonstige Nahmng ist sehr ver~chieden. Er verzehrt ausser Aa,,; 
auch allerhand grossere Jnsecten, deren Reste man in seiner Losung hliufig 
findet; man hat ihneinmal beim eifrigen Maikiiferfange langere Zeit 
beobachtet. Er ~rselmappte die aUB dem Boden gekommenen Kafer bei 
ihrem ersten Flugversuche. Maikiiferreste in seiner Losung find')t man 
zeitweise hiiufig. Hier bei Neustadt gefundene Losung bestand sogar fast 
nur aus den unverdauten Eiern des Kiefern~pinners; er hatte sich also 
auch die tri:ige niedrig am Stamme sitzenden Weibehen dieses Kiefern
feindes wohl schmecken lassen. Gern frisst er auch susse saftige Heeren, 
namentlich der Vaccinien. Am Rhein wird zuweilen stellenweise durch 
ihn die Weinerntw bedeutend beeintrachtigt. 

Man jagt ihn ·in der Regel auf 'rreiben, und schiesst ihn auf dem 
Anstande; nieht ~elten winl er auch zufiillig vor dem Runde erlegt, aueh 
bei stlirmischem Herbstwetter von alten Kopfweiden und Erlenstocken 
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geschossen. In" Hasenstricken" fangt er sich leicht, jedoch vermogen ~ie 

nicht, ihn festzuhalten. Nicht selten wird in Gegenden, in denen diese 
verpontc Methode von Wilddieben angewendet winl, ein Fuchs mit ab
gedrehter Drahtschlinge um den Hals, wodurch sich die Hautbei starker 
Ent\\tindung und Eiterung beim Streifen als durchfault erweist, geschossen. 
Auf dem Rittergute Loburg wUl'de einst ein sehr herabgekommener, sicht
lich erschOpfter Fuchs mit 5 Drahten um den Hals erlegt. Am schtirfsten 
fangen die sog. Fuch~gruben, durch die sich die Fuchse del' ganzen Um
gegend vollig vel'tilgen lassen. Woman aus besondere)1 Grtinden., Z. B. 
in Fasanerien, auf die A usrottung allen Raubzeuges bedacht sein muss, 
bieten die Fuchsgruhen das sicherste Mittel gegen unseren Rauber. Einst 
entkam bei Hbeine" ein Fuchs mit Zuriicklaswng del' unteren Kinnlade 
his zum. Reisszahn aus dem Tellereisen. 1-11/2 .Jahl' spateI' wurde ein 
starkel' Fuchs dort geschossen, dem gcrade dieses Stuck fehlte. Die 
Unterlippe war zusammengewgen, die Kiefer selbst durch eine harte 
Knorpelmasse wieder verwachsen. Seine Lebensziihigkeit tibertrifft die des 
m eisten Wildes. -- Ueber das Verhalten auf del' Fuchsjagd, die verschie
denen Fangmethoden und Instrumente (Schwanenhals, Tellereisen, Angel, 
Verwitterungen und Ankirren) mich weitcr zu verbreiten, liegt ausserhalb 
dt's Zweckes diesel' Schrift. 

Von den Verwaudten des Fuchses in fremdm Gegenden sei hier nur 

3. 0 e r Pol a r f u c h s. 
Canis lagopus. L. 

envlilmt, ein circurnpolare1' Bewohner des hohen Nordens. Ktirzere Laufe, 
Schnau~e, Ohren, dichteJ'er und Hingcrer Pelz, illl Winter meist schnee
weiss, im SOlllmer dunkeIgrau odeI' br1iunlich, doeh nicht tiberall gleich
ruiiRSig von Fiirbung, kenn7.eiehnen ibn ausserlich gegentiber unsel'em, ihn 
an Grosse wenig tibertrcffenden Fuchse. Auch er griibt sieh Hohlen, und 
I1iihrt sich meist VOIl Saugethieren und Vogeln. Seine Rollzeit fallt urn 
volle 4 Wochen" 8plite1' als bei diesem. Seine Pelze hilden einen nicht 
unbedeutenden Handelsartikel. 

4. Familie. Viverren, Viverrini. 
Die Vivcnen erinnern durch ihren Bau, wie Lebensweise, eben so 

sehr an die Katzen als an die Marder. Ihr Korper ist marderartig 
gestreckt, Kopf wgespitzt, Beine rnittelhoch oder kurz, an allen FiiBsen 
5 Zehen, del' Schwanz lang, Zilhne schal'fspitzig. - In ihrem Betra,gen 
bekunden sic sieh als sehr beweglicbe, ulllherschleich~nd('. oder klette1'nde~ 
mo1'dgierige Raubtbiere. Die grossten er.('eichen etwa die Gri)sse einer 
Wildkatze. 



216 Raubthiere 

Sie bewohnen die warmen Gegenden del aU en Welt, eine Art auch 
Nol'damel'ika. 

Man theilt SJe in zwei Gattungen: 

Zibethkatzen, Viverra. Ihre graue Grundfarbe mit dunkler Streifen
Heckung, .sowie ihre halb zuriickziehbal'en Krallen erinnern lebhaft an 
die Katzen. 

DieZibethkatze (V.civetta, Schreb.), Afrika, liefertauseinerBauch
tasche den achten Zibeth. 

Die Ginstel'katze (V. genetta, L.), Siid-Frankreich, Spanien und 
Afrika. 

Mangusten, Herpestes. Kurze Beine, Krallen nieht zuriickzieh bar, das 
einzelne Haal' sb'aff, lang, hell und uunkel geringelt. 

Das Ichneumon (lL ichneumon, L.), den alten Aegyptern wegen 
Ve1'tilgung von Krokodileiern heilig. 

5. :Familie. Marder, Mustelini. 

Mit den ma1'derartigen Thieren eraffnet sich uns eine l~eihe mannig
faltiger, wenigstens fiir verschiedene iiusse1'e LebensverhliItlliBse ausserlieh 
verse hied en gestalteter und organisii'ter R.aubthiere, von denen Deutsch
land 8 Arten aufzuweisen hat, da von 7 fast u berall sehr bekannte. 1m 
Skelet, namentIich Zahnbau stimmen sie jcdoch wesentlich uberein. Die 
Zahi ihrer Backenziihne variirt nur bei den Luckenziihnen, so dass die 

" 1 11 . d h x. 1. 1 
X' orme a gemem urc x . 1 . 1 ausgedriickt werden kann. Mit del' 

schein bar ganz bedeutungslosen gemeinsamen Eigenthiimlichkeit, welche 
si~h iibrigens auch bei den Buren finuet, dass niimlich del' zweite 
untere Vorderzahn aus der Zahnreihe aufiallend nach hinten zuriicksteht, 
gehen mehre andere parallel, niimlich die langgestl'eckte waizenfOnnige 
Gestalt des Karpel'S, kul'ze Beine, funf Zehen an den Votder- wie Hinte1'
fussen und das Auftreten mit del' Fusssohie. Abgesehen von den zu 
ihnen gehal'enden plumpen und f1'iedfertigen Arten einer Gattuug, sind 
sie seh1' behende und riiuberische Thiel'e, welche gewalldt. PHanzengewirr 
und ErdlOchel' nach Beute durehschlupfen, oder iiusserst geschickt klettern, 
odeI' vorzuglich sehwimmen und tauchen. - Beslndere Driisen am' Hinter
karper sondel'll eine stark und specifisch riechende Plussigkeit ab, welche 
bald rein, bald mit den Excrementen vermischt auf den Boden gelangt 
und zum Zusammen(iihren von Individuen derselben Art bei ihrem sehr 
weiten Umhe1'schweifen namentlich zum Zweek del' Fortpfianzung dienen 
wird. Abgesehen von den exotischenFo1'men del' Galictis, Halictis u. m. a. 
theilen sich die warderartigen Thien' un serer Gegenden in drei Gruppen 
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in eigentliche, in Wasser- und Erd-Marder, welchehier als die drei 
Gattungen jlfustela, Lutra und Meles belmndelt werden sollen. 

Sie lehen mit Ausnahme von A usb'alien auf del' ganzen Erde, in 
allen Zonen j viele der nordlichen liefern ein ausserordentlich geschatztes 
Pclzwerk. 

Marder, Mustela. 

Backenzahne ! i:~ : ! : ~ , Gebiss sehr scharf, Hoekerzahn klein, 

Krallen scharf, nicht auftretend, Kopf gestreekt, oben verbreitert, die 
dreiseitigen kurzen Ohren querge~tellt, Korper gestreckt. In ihren Be
wcgungen zeigen sie sieh liusserst gewandt. Es gibt fast 11/2 Dutzend 
in allen Welttbeilcn, vom hohen Norden bis weit jenseits des Aequaiors 
vorkommende Arten, die wieder mehrfaeh in Untergattungen getheilt 
sind. Unsere einheimischen Arten zerfallen wiederum in drei Gruppen in 
Marder, Iltisse und Sumpfotter, fur welche jedoch del' gemeinsame 
Gattungsname Mustela dienen moge. 

n. Marder. 

Backenziihne 3. 1 . 1 • Korpel' verhiiltnissm~isbig robust, Schwanz 
4-:-~' 

von hal bel' Korperliinge. 

1. Der Edelmarder. 
lI'Iustela ma1·tes. L. 

Der Edel- oder Baummarder bedarf als sehr bekanntes Thier kaum 
einer niiheren Beschreibung. VOIl1 weisskehligen Stcinmarder unterscheidet 
ihn liusserlich die dottergelbe Keble, die jedoch in der Jugend noeh nicht 
rein, sand ern durch dunkle Flecken unterbrochen erseheint und bald in 
mohr, bald weniger g.estlttigtem Tone auftritt. Bei den weisslieh el'd
hraunen N estjungen ist sie noch kaum angedeutet, und da diese ausser
dem eine dicke Schnauze und dicke Lippeu zeigen, so erscheinen sie 
jungen Fischottern t1iuschend tlhnlich, zumal da aucb Lei diesen wohl die 
Kchle heller gef1irbt ist. Del' etwas klirzere Schwanz und das Fehlcn del' 
Schwimmhliute Wsst indess libel' die Art keinen Zweifel, von ne~tjungen 

Steinmardern kann ieh sie jedoch nieht unterscheiden. Die Alten del' 
beiden Marder differiren' ausser durch die Fiirbung auel! dureh, wenngleich 
gel'inge, EO doch schade Zahneigenthlimlichkeiten. Mil' ist wcnigdens 
noeh kein Mardel'schiidel v(,rgekommen, den ieh nieht so fort hatte mit 
Sicherheit bestimmel1 konnen. Uehl'igens ist e~ nieht unmuglieh, dass zu
weilel1 aueh Bastarde von beiden so nahe vel'wand,!en Marderarten vor-
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kommen, bei denen sieh dann auch die geringen Schadel- und Zahn
differenzen verwischen werden. So schrieb mil' einer der tiiehtigsten mil: 
bekannten Kenner und Praktikel' des edlen Waidwerks, Hr. Clemens Prh. 
v. Fiirstenberg-Kiirtlinghausen, dass er einen solchen Bastard gefangen, 
dessen Kehle ganz hellgellJ und dessen Sohle nUl" wenig behaart gewestn 
sei. Den aufgeholJenen Schiidel die8cr Seltenheit hahe ieh a!lel'dings noch 
ni-rht gesf,hen. Ueber derartige Bastarde wird jedoeh mehrfach lJeriehtet. 
[eh hatte hisher noch keine Gelegenheit einen solehen genauer zu unter
suehen. Aueh an del' Nasenufthung am Suhiidel, welehe beim Baurnmarder 
Hinglich, beim Steinrnarder rund ist, lassen sieh die beiden Arten leieht 
unterseheiden. Allbekannt iot ferner die vullig dieht behaarte Fus~sohle 
des ersteren, wiihrend lJeim let~teren dio naekten Pussballen aus dem Peh 
stark hervortreten. - Del' lichi.e Sornmerpelz des Baummarders bildet 
farbig einen nieht ~p,hr starken Gcgensatz zu dem diehton helleren Winter
pelze. Gegen Mitte Novernller l\lgt er in hiesiger Gegend sein Winter
kleid an. 

Seine Verbreitung erst.reckt sich durch ganz Mitteleuropa und das 
an~tos8ende Asien; im O~ten reieht sie jedoch in del' Gegend des Sr:hwarzen 
Meeres noeh in die Fauna des Mittelmeerge1>ietes hinein. Er uewohnt 50-

wohl die Ebenen als die Hochgebirge; in den bayerisehen Alpenland
schaften kennt lIIan ihn iiberal!. Auch hoi uns ist er ein sehr bekanntes 
Thier. Seinen eigentlichen Sitz hat er in grosseren WHldern, denen es 
an aIten ·lJOhlen Biiumen nieht fehlt. Mit dem allmiihlichen Schwinden 
der letzteren nimmt auch ·cr an Amahl abo Von diesen seinen eigent
lichen W ohnsitzen streift er oft, zumeist wohl durch die Axt des Porst
mannes dazu veranlasst, vielleicht abel' auch nnch Beute, odeI' zur Ranz
zeit nach WeiLehcn ulllher:mchend weit fort in andere bonachbarte Wiilder, 
so dass ein einzelnes Individuum wweilen dart angetrofiim wird, wo seit 
6 und 10 .laln·en, ja wohl soit Menschendlmken kein Marder 111ehr vor
gekomlllen war. Ieh kunnte davon eine Reihe von Beispielen auffiihren. 
Seine N achtstreifereien gehen oft grenzenlos weit. Man ist seiner Spur 
schon 8 Stunden lang illl ordentlichen Schritt vergeLens gefolgt, auf 
welchem \\T ege er lllehrmal aufgebiiumt und dann die Passage dmeh die 
Zweige von Baurn zu Baurn fortgesetzt hatte, - bis endlich die herein
brechende Ounkelheit del' Verfolgung ein Ziel setzte. Am Tage ruht er 
Lei schlechtem Wetter gem in Hohlen von Laub-, nicht oder selten von 
Nadelholzbiiumen, in denen ibn ein geiibtes Auge bei frisch gefallenem 
Schnee von EaUl}] zu Baurn, jedoch hliufig nicht olme mancherlei Un
gewissheiten una Schwierigkeiten, festspiiren kann, noeh lieber jedoch, 
namentlich im Sommer, auf alten Eichhorn- odeI' Krlihennestern in Nadel
holzbaumen. 1m Winter verriith er sich daselbst durch das mit dem 
Schnee ausgekratzte und auf del' Bodendeclce liegende Nestmaterial, auch 
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pflegt er bei seiner ausersehenen Ruhestdle, hevor er sich niederlcgt, Zll 

niissen. W 0 dieses auf dem Schnee sich zeigt, kann man mit hoher 
Wahrscheinliehkeit den Marder in niich~ter Niihe vernmthen. Er wiilllt 
gem solche N e~teJ:, wekhe uber der Gabelung eines starken hori7.0ntalen 
Zwpiges btehen, und liegt dann mit dem Vorderklilyer so auf dell! Neste, 
das~ er yom Baume abgewendet zwischen der Gabel uber dcn Nestrand 
·hinweg die Gegend umher uherschen kann, Hinterkorper und" Schwanz 
ruhen auf dem Zweige vor del' Theilung. Nest und Zweig decken ilm 
zuweilen nul' unvollkommen. Seltener ruht er ohne Ne~t frei auf einelll 
Zweige. In gemischtem Besbnde gibt er zu einer solchen Tagesnihe 
einer alten starken Kiefer mit ihren fuchsbraunen Aesten VOl' den grau
iistigen Eichen und anderen Biiumen den Vorzug. 1m Allgcmeinen jedoch 
scheint er Laubholzreviere den Nadelhohwaldungen yonmziehen. "Krilhen 
verrathcn ihn auf einem solehen Versteek oftmab dureh ihl' heftiges 
Schreien und iingstliches Flattern. W 0 ein Baummarder hauset, kann 
man auch, ohne seine Spur andcrweitig entdcekt 7.U hallen, sehr Icicht 
an den zerzausten Eiehhornnestern erkennen. Die Eichhornchen" pflegen 
daselllst sehr bald seltener zu werden. Beim Rittergute Hulfshotf in del' 
Niihe von Munster hatte vor einer Reihe von Jahren del' Besitzer die 
ll!unteren niedlichcnEichhOrnchenzur Belehung del' grosl'en Eiehenallee 
beim Hause, so wic der uhrigen Baumilnlagen so geschont, dass sic sich 
in bedeutender Amahl dart umhertrieben. Das loekte einen Baummarder 
an, welcher in kurzer Zeit so unter ihnen aufraumte, dass kaum noeh 
einzelne mehr gesehen wurdcl1. Er jagte sie zuweilen alll hellen 'rage, 
wie solehes die Leute mehrfach geseh,~n hatten, und zwar mit einer der
artig sturmisehen Hcftigkeit und sicheren Gewandt.heit, dass er sie trotz 
ihrer verzweifelten SprUnge von Zweig zu Zweig sehr rasch uherholte. 
Aueh der hohle Baul11 , welcher ihnhirgt, lasiit sich, olme dass eine 
Schneespur zur Hohle fuhrt, unschwer an den Resten von EiebhOrnclwll 
und Vogeln, sowie an seiner Losung, welche auf dem Boden umher liegt, 
ausfindig machcn. Auf eillen solehen steigt er nie direct, sondern, wie 
das allerdings nur bei Schneefall zu sehen ist, immer von den Zweigen 
der niichsten Biiume her. Del" Baum, an de~sen Stamm er zu diesem 
Zwecke hinaufklett;'l't, steht gewohnlich 10-30, doeh auch wohl 100 Sehritt 
von s(:;inem Versteckc entfernt. Aus seiner Hohle geschcucht, springt er 
alle Mal mit Blitzesscbnelle auf die ahgewendete Seite des Stammes, UUl 

eiligst und in der Regel weit fort zu entfliehen. Mit seinen Bohlen 
weehselt e1' sehr, EO dass el~sieh an zwei auf einande:' folgenden Tagl'n 
wahl an den entgegengesetzten Theilen cines Waldes verborgen halt. Die 
Nester sc~int er hestandiger zu hewohl1ml. Es machte sich ciner meincr 
Bekannten mal das Vergniigen, ihn illl Vorbcigehen Hingere Zcit hindurch 
regelmassig von einem in einer Fichtenparcelle stehenden Eichhornneste 



220 Raubthiere. 

durch Anklopfen aufzusttiren. Auf dem Boden Hiuft er in etwas hiipfen
dem Galopp, die Ruthe nur wenig yom Boden gehohen, den Riicken etwas 
gekriimmt und 30 schnell, dass ein Dachshund ihn einzuholen nicht im 
Stande ist, VOl' einem Jagdhunde hingegen muss er sehr hald aufbaumen. 
Kein inlandisches Thier erreicht seine Meistel'schaft im Klettern. Er ver
steht es sogar eichhornahnlieh einen Stamm mit dem 'Kopfe nach unten 
gerichtet herahzukletterD, indem eine freiel'e Gelenkung seiner Hinterfiisse 
es ermoglicht, dass dieselben bei einem solehen Herabsteigen, wenn auch 
nicht in dem Grade, wie beim Eichhornchen, doch immerhin sehr stark 
nach hinten gewendet werden. Nur durch diese Fahigkeit konnen die 
Krallen der Hintel'fiisse den herabhangenden Korper halten. Sein Vetter, 
der Steinmarder, dagegen klettert katzenartig herah, weil ihm, so wie den 
Katzen, jene Fahigkeit, die Hinterheine und l<'iisse so nach hint en zu 
wenden giinzlich fehlt. In dei' Regel lebt er fern von mensch lichen W oh
nungen, vermeidet es auch hei irgend einer verdiiehtigen Unruhe, am 
hellen Tage naeh Beute zu jagen; del' stille Wald ist sein' eigentlich.es 
Revier, er liebt abel' nieht so sehr die Mitte wiister Bestiinde, als viehnehr 
die RHnder oder solehe Partieen, an denim del' gesehlo~sene Bestand mit 
liiekigen Stellen abwechselt, und zwar vielltiieht wohl seiner an solchen 
Stellen haufigeren Beute wegen. 

Seiner Nahrung wegen muss man dieses scharfe Raubthier einerseits 
zu den forstnii bliehen Thieren zilhlen. Wo die EichhOrnchen schad en 
- und die schad en im Walde iiberall, was die Ratte in den Hiiusern ist, 
ist das Eichhorn illl Walde, - ist er das eingreifendste Gegengewieht, 
gegen deren Forstfrevel, denn er rHumt, wie hel'eits erwiihnt, gewaltig 
un tel' denselben auf'; Auch vertilgt er eine grosse Menge von im Walde 
lebenden ~Iiitlsen.Dorh wird er auch die Bruten forstniitzlicher Vogel, 
als Meisen, Spcehte, Raken, Staare, sowie die Alten, wenn sie ihm er
reichbat· sind, erwiirgen und dadurch forsLschlldlich werden. 

Der Jagd ist er .nur schadlich. Kein Waldhuhn ist VOl' ihm sichel' 
und in schneereiehen Win tern wil'd ihm, wie ich das VOl' einigeI). Jahren 
hier beobachtet habe, auch mancher Hase zur Beute. Auch dem Dohnen
stiege thut e1' sial' ken Ahbruch. Man constatirte hier, dass ein Marder 
in einer Nacht 6 gefangene Drosseln und ein Eichh5rnchen verzehrt 
hatte. Doch frisst er auch Beeren und sonstige saftige Friichte, sowie 
Eier und Honig. Seine nach Moschus stark dnftende Losung hesteht iill 
Juli oft einzig nur aus den Resten del' Blaubeeren (Vaccinium myrtillus). 

Mittc Januar soll die Ranzzeit beginnen und das Weibchen 9 Wochen 
trlichtig sein. Die Jungen werden Ende Mlirz, Anfangs April geworfen. 
Die einzigen ganz jungen Baummardcr, welche ich sah, wurden am 
18. April 1868 in einem 8 m. boch auf einer jungen Kiefer stehenden 
Neste gefunden; nachdem das Weibchen durch Anprellen des Stammes da~ 



Marder. 221 

Nest im raschen Sprunge verlassen hatte.. Bis in den Sommer hinein 
bleiben die Jungen (wohl in der Niihe der Alten) zu~ammen. In der 
Regel werden 3, selten 2, noch seltener 4 Junge in einem frei stehen
den Eichhorn- oder Vogelneste, haufiger noch in einem hohlen Baume 
gewOlfen. 

Man schiesst ihn selten beim Treiben, da er nicht gem vorgeht, weit 
hiiufiger beim Aufbitumen. 1st er in einer BaumhOhle festgespiirt, so 
schaut er auf Ueizen sofort zum Loche hinaus und erheischt dann einen 
.sehr schnellen Schuss. Zum Fangen eignen sich am besten senkrecht an 
einen Ba].lmstamm gelehnte, und zweckmllssig bis auf einen engen Zugang 
verhiillte Tellereisen und die sog. Prugelfalle . 

.'lIs nachster Verwandter des Baummarders sei llier kurz 

2. Der Zobel. 
Mustela zibellina. L. 

beruhrt, del' in den nordischen Wiildern und felsigen Gegenden vom Ural 
bis Kamschatka lebt. Sein Pelz variirt von gelbbraun; ja zuweilen orange
gelb oder weisslich braun his tiefbraun mit einzelnen weissen, silbrig glanzen
den Haarspitzen. Solche Pelze werden das Stuck mit gegen 240, die ersten 
mit 45 Mark bezahlt. Del' gelbe Kehlfleck ist hiiufig durch dunklere 
Fleckung unrein, fehlt auch wohl vollstiindig. Von allen ausseren Unter
scheidung~zeichen des Zobel& vom Marder ist die Kiirze des Schwanzes, 
de~sen Spitze die gestreckten HinterHiufe nicht Uberl"agt, an jedem Pelze 
am lflichtesten zu constatiren. 

Nach fremden Berichten zeigt er auch in seiner Lebensweise mit 
unserem Baummarder viele AelmIichkeit. Sein Schadel- und Zahnbau 
soIl sich mehr dem unseres Steinmarders anschliessen. 

3. Der Stelnmarder. 
Mustela foina. L. 

Del' Steinmarder, beim fluchtigsten Blick an del' weissen Kehle vom 
Baummarder zu unterscheiden, steht die~em in allen Korpertheilen an 
Grosse etwas nacho Sein hranner Pelz wird mit zunehmendem Alter 
lichter, bis endlich fast weisslich, jedoch bewahren die Spitzen del' Grannen, 
sowie die Pfoten den braunen Ton. In seiner Spur treten die nackten 
Ballen del' Zehen und del' Sohle aus dem Pelze des uhrigen Sohlentheiles 
auf empfindlichem Boden deutlich hervor und dieselbe ist dadurch von 
del' des Baummardera mit Sicherheit zu untersclteiden. 

Seine Verhreitung ist ungefahr die des Banmmarders; jedoch inlier
halh der Grenzen trifft man ihn im Ganzen weniger huufig und mehr 
sporadisch an. Seinen Aufenthalt bilden zumeist wiiste ahliegende oder 
einzeln gelegene Gehaude, hesonders GehOfte niit vielen Oekonomiegebauden. 
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Daselbst setzt er sich dann auf Scheunen, Bodenrliumen, Bleicherhutten, 
alten Thurmen und sonstigem Gemiiuer, doch auch in Steinklippen fest. 
In del' Regel dienen die Mchsten Stell en solchel' Gebaude, z. B. das 
ohersie Spul'renwerk del' Daeher, zu seinen Verstecken. Gestort, verandert 
er seinen Platz, ohne jedoch die heutereiche Gegend zu verlassen. Seine 
al'gen Riiubereien, uesondel's am HausgeHiigel, setzen ihn in del' Regel 
gar bald ernstlichen Vel'folgungen aus, und him'in mag theilweise sein 
Rporadisches Auftl'eten begriindet sein. Er kommt jedoch auch in grossel'en 
Stadten und del'en Peripherie in freiliegenden, iihnlichen, wiisten Gebiiuden, 
als Magazinen, Stallungen, Holzschuppen, VOl'. Sogar in Berlin wurde 
VOl' einigen Jahren in einer Kaseme (am Oranienburger Thor) ein Stein
marder gef'angen. Hiel' in Neustadt im Akademie-Gurten werden jiihrlich 
mehre Stucke erbeutet. Auch den Wald vermeidet er nicht giinzlich; 
gl'ossen zusammenhangenden Waldcomplexeri scheint er jedoch fern zu 
bleiben. Man kennt ihn wedel' hier in unseren nOl'ddeutschen Ebenen 
noch im suddeutschen Hochgebirge in solchen. Wo er sich abel' im Walde 
spurt, MIt er mei:stens die Wege, wie im Sommer seine Losung, im 
Winter auf dem Schnee seine Spur bekundet. Dagegen durchstreift 
del' Baummarder den Wald nach allen Richtungen kreuz und quer. 

De,; N achts geht el' seiner Beute, namentlich warm blutigen 'l'hieren, 
nach j doch verzehl't er bekanntlich auch niedel'e Thiere, Eier, sogar susses 
Obst und Beeren. In seinen Excrementen, welche im Gegensatz zu del' 
llloscllUsartig duftenden Losung des Baummarders sehr unangenehm 
riechen, finden sich oft Kirschensteine, Wachholderbeeren, Ebereschbeeren, 
'rraubenkeme u. a. j an Spaliertrauben l'ichteten einst junge Steinmal'der 
arge Verwustungen an. 

Auch er sb'eift auf seinen Nacbtwanderungen ungemein weit umher. 
Man ist seiner Spur auf frischclll Schnee wohl fUf.t cine Meile weit gefolgt, 
bis er endlich in cineI' Scheune fest.gespurt wurde. Auf diesem Wege 
hatte er den Wald keineswegs vermieden, hatte vielmehr zweimal auf' 
eine Eiche aufgebaumt. Er wechselt !;ogar wohl von Dor±' zu Dor±'. 
1m Allgemeinen sind seine Wechsel genau. Gewitterluft macht ihn sehr 
unruhig, er liiuft dann sogar alI! hellen 'rage auf den Diichern,. etwa von 
Magazinen, um her. 

Er pflegt zu seinen Vel'stecken solche geriiumige Localitiiten auszu
wahlen, welche mit allerhand Hindernissen, mit Holz, Reisern, Stroh 
u. dergl., gefiillt sind. N ichtsdestoweniger gelingt es bei festgespurten 
Steinmardern verhiiltnissmiissig leicht, sie durch Klappern oder Hunde
gebell aus solrhen Schlupfwinkeln herauszutreiben, zumal wenn das Ge
riiusch mehr anhaltend, abel' weniger sturmisch und larmend ist. - 1m 
Klettern steht e1' dem Baummarder nacho Doeb ist auch er bewunderungs
wlirdig gewandt und versteht es sogar, an rauh beworfenen senkrechten 
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Wanden, freilich nicht senkrecht, sondern unter einem Winkel von etwa 
30° herabzulaufen. Er beginnt diesen uberraschenden, Husserst schnellen 
Kletterlauf z. B. oben in del' linken Ecke del' Wand und erreicht in del' 
unteren rechten dt~n Boden. 

Ais seine Ranzzeit wird .Mitte Februar angegeben. 
Von seinen mil' bekannt gewol'denen Nestern stand eins in einem 

Schuppen, ein anderes in einem Reiserholzhaufen (jedes enthielt 3 Junge), 
ein drittes auf dem Hausboden eines adeligen Gutes, ein viertes auf dem 
Boden des Oberlandsgerichts - Gel1iudes mitten in MUnster; sogar unter 
Fussboden legt er zuweilen sein Nest an. Ueber 5 ,Junge werden wohl 
nul' selten geworfen. 

Sein wirthschaftlicher Werth erhellt aus den vorstehenden Angaben 
uber seine Nahmng. Eine torRtliche Wichtigkeit kann ihm schwerlich 
beigelegt werden. 

b. Iltissc. 

B k "h 2 . 1. 1 ac'enza ne 1 
3. . 1 

Kiirper sehr gestreekt. Del' Schwanz unter 

halher KoqJerHinge. 
Auch die Iltisse kann man in zwei Gruppen scheiden, in dunkel-

1iiuchige (Iltisse im engeren Sinn e) und in weissbauc.hige (Wiesel). 1hre, 
besonde'rs del' Wiesel, gestrecktere Gestalt bedingt den Mardern gegenuber 
einen mehr hUpfenden Lauf. Sie halten sieh mehr auf dem Boden als in 
del' Hohe auf, ja mjagElll ihre Bente sehrhaufig unterirdiseh. Il1re ge
ringere Anzahl Backenz1ihne bekundet ein noch blutgierigeres Naturell. 
Es ist mil' nicht bekannt, dass auch nul' eine Art von saftigen FrUchten 
lebte; dagegen bilden die warmblUtigen Thiere ihre Hauptnahrung, deren 
gl'osseren sie hiiufig nur das HIut aussaugen. Ausser diesen verzehren 
sie auch klein ere Amphihien und Eier. Sie rauben rneist des Nachts; 
jedoch nicht gar selten auch am IteHen 'l'age. 

1hre Verbreitung erstreckt sieh in einer Anzahl Aden, welehe die 
del' Marder urn das Doppelte Ubertritft, auf Europa, Asien, Afrika und 
Amerika. In unseren Gegend'en ~ind drei Species uberaH bekannt. 

4. Der gemelne litis. 
Mustela putOriU8. L. 

An Korpergl'osse stcht der Iltis den Mardern nicht unerheblieh nacho 
Seine Grannen heben sich pechbraun gegen den namentlieh an den Korper
seiten stark durehscheinenden gel ben Wollpelz prachtig abo Unterseite, 
Beine, Schwanz sind tiefbraun; am gleichfalls dunk'elbraunen Kopfe treten 
die einzigen Zeiehnungen: weisse Lippen, Nage, Kinn und Ohrrand, sowie 
ein weisslichel~ grosser Fle'ck zwischen Auge, Ohr und Mundwinkel auf. 
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Unsere akademische Sammlung besitzt auch einen semmelfarbenen Leucis
mus, an wclchem sich die eben genannten weis8en Kopfstellen noeh sebI' 
deutlicb markiren. Beka):mtlicb wird das gelblicbweisse Frettcben 
(Must. furo, L.) allgemein und wobl mit Recbt als der doruesticil'te 
Leucismus des Iltitlses angeseben, und steht ~u diesem in einem iihnlichen 
Verhilltnisse, wie dBr gelbe Kanal'ienvogel unserer Zimmer zu seinem noeh 
in del' Freiheit lebenden Stamme. An solchen Frettchen sieht man jene 
normale Kopfzeichnung sieh nicht mehl' abheben. Wenn zuweilen draussen 
ein weisser· Iltis erbeutet wird, del' sich von einem Frettchen in nichts 
unterscheidet, so hat man es aller WabI'scheinlichkeit nach wohl mit 
ei~em heim Frettiren im Kaninchenbau zul'lickgebliebenen und spliter ver
wilderten Frettchen zu thun. Braune Frettchen, welcbe mehr oder 
weniger die lVIitte halten zwischen Iltis und Frettcben, kommen ebenfalls 
vor. Mil' sind mebrere bekannt geworden. Eins war fast Iltis, nul' die 
Farbung del' Grannen auf del' Oberseite heller, ein zweites fast norm ales 
Frettchen, jedocb mit briiunlicbcr, ein drittes eben so mit auffallend dunkel
bi-auner Unterseite. Flir unsel'e Sammlung acquirirte ich ein Exemplar, 
welcbes ziemlich die Mitte zwischen beiden in· Rede siehenden Formen 
zeigt. In Frankreich sollen die braun en Frettchen ganz gewUhnlich sein. 
Die Frage nach del' A bstammung diesel' lVIittelfiirbungen vermag ich nicht 
zu beantworten. Man kennt das aus Slideuropa, Spanien, stammende 
Frettchen nul' im geziilunten Zustande. - Die Nestjungen des lItis sind 
am ganzen Karpel' mit weissllcher Wolle bedeckt. 

Die Heimath des Iltis ulllfasst ganz Mitteleuropa, sowie in illmlichen 
Breitegraden das angrenzende Asien. In allen bewohnten Gegenden ist 
er daselbst ein sehr bekanntes Thier; doch vermeidet er ausgedehnte 
Frucbtfelder, Haiden, Wiesenflilchen und den eigentlichen Waldo Am 
liebsten hiilt er sich in del' Nuhe von GehOften, sogar illmlich wie del' 
Steinmarder in SHillen, Scheunen, Holzhiiusern, sowie zwischen Hol.lhaufen, 
Reiserbiindeln und in Kornhaufen auf, und treibt sich meist niedrig am 
Boden, namentlich gel'll an Griihen und Blichen mit hohen iiberragenden 
verwachsenen Ufern umher. In diesel' Vorliebe zeigt er eine bc~ondere 
Verwandtschaft mit dem Narze. Dort an di-esen kleinen Gewilssel'll findet 
man seine Wechsel, welche er von allen seinen Verwandten am bestimru
te5ten und regelmilssigsten hiilt. Er macht am Grahen oder Bach stets 
genau denselben Weg, schliipft durch dasselhe Loch, kriecht an denselben 
Stellen unter einer U eberbriickung hindurch, an knorrigen Baumwurzeln 
vorbei u. del'gl., Hat man diese seine Passage einmal entdeckt, so 1St 
sein Fang nicht mehr schwierig, obgleich er oft erst nach mehreren 
Tagen wieder an diesel' Stelle erscheint. Mit den beiden Mardel'll hat 
auch e1' ein weites UmherRtreifen gemein. Seine Spur fiihl't im Miinster
lande aus del' Nahe eines Colonates wohl mal lIU einem andel'll, welches 
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fast 1/2 Meile davon entfel'llt liegt. El' kletted wenig und ungei'll; doch 
findet man ihn zuweilen auf alten Kopfweiden, selten auf hOheren, etwa 
knorrigen Obstbitumen. In Gebauden wiihlt er sich im Gegensab zum 
Steinmarder zumeist die Verstecke in del" Nlihe des Erdbodens zu Sclilupf
winkeln. lst es l)(~im Steinmarder picht sebr schwierig, ihn aus seinem 
Ver"tecke hervorzuscheuchen, so gelingt das beim Iltis nul' sehr selten. 
In del' Regel muss man, um seiner habhaft zu werden, aus einer Scheune 
etwa alles Stroh oder Reisig fol'tr1iumfln, denn del' Iltis sitzt unter dem 
letzten BUndel. Bieten sich ihm entfernt von den Landwohnungen keine 
natUrlichen Verstecke, so benutzt er nicht nul' vorhandene Fuchsrohren, 
sondeI'll grabt sich auch selbbt kleinel'e, aus mehreren lWhren bestehende 
Baue. Uebe1'l111issig grosse Reinlichkeit ist nicht seine starke Seite, denn 
in solchen Bauen liegt rund urn sein Lager nicht nul' in Menge seine 
Losung, sondeI'll auch reichliche Ueberl'este von RaUen, ~Hiusen, Froschen, 
Igeln und anderer Beute. 

FOJ'stlich ist del' Iltis unwichtig, in KOl'lldiemenaher des Oekonomen 
bester Freund. Leider vergreift er sich ahel' auch sehl' arg am Raus
gefiUgel und mordet und verschleppt, zumal dann, wenn er Junge hat, 
aIle erreichbaren Stucke. Sein ruol'derischer Biss trifl.'t bei den grosseren, 
etwa Enten, stets das Genick. 

Die Ranzzeit faUt in den Februar. Das· Nest befindet sich gewohn
lich zwischen Rei~er- odeI' Scheitholzliaufen, in trockenen DurchHissen, 
alten Scheunen zwischen Holz und Stroh u. del'gl. Es wurde sogar unter 
dem el'hohten Fussboden eines grossen, im Parke liegenden Gartenhauses 
aufgefunden. Man findet in demselben gewolmlich 5-7, selten 8 oder 
gar 9 Junge. Es· scheillt mil', als wenn er jahrlich zweimal sich fOl'tpfianze. 
Noch blinde Junge, die ich am 17. August erhielt, sprechen entRchieden 
fiir eine doppelte Generation. 

5. D asH e r mel i n. 
Jvfu.stela el·minea. L. 

Das allbekannte, sellr gestreckte, kmzbeinige Hermelin oder grosse 
Wiesel kanll nm mit dem kleinen Wiesel vel'wechselt werden. Abgesehell 
von del' Ledeutenderen Grosse Ces erreicht eine Llinge von I/S m.), kenn
zeiclmet die unter allen Umstanden schwarze Schwanzspitze diese Art. 
Junge Exemplare von ungefiihr Wieilelgrosse sind bei weitem plumper 
gebaut als das Wiesel. Die Unterseite ist stets weiss odeI' zart weisslich 
gelb bis schwefelgelb, die Kehle pfiegt jedoch auch. im letzten Faile rein 
weiss zu sein; die Oherseite im Sommer geslittigt h;'aun, iIll Winter 
sclmeeweiss. 1m Sliden soll es aucoh illl ·Winter seine Sommel'fiil'hung be
halten. Nach meinen Notizen, welche ieh nuch einigell dl'eissig J<jxemplal'.en, 

All u m. Sliugethiere. 2. Au1I. 15 
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in Uebergangskleidern, welehe mil' frisch III die Hunde fielen, machte, 
steht es in unseren Gegenden Mitte Man und Mitte November in voller 
Mamerj' bereits im Anfange Murz zeigen sieh die erst en Spuren des 
Sommerhaares und EnGe Marz, noeh Reste yom Winterbalge. Jedoeh 
seheinen Nahrungsfiille, Temperatur und Witterung auf die Mauser von 
erhebliehem Einflusse zu sein. A ueh wird das Alter del' Individurn ein
wil'ken. Wah rend ieh z. B. am 21. Miirz noeh ein reines Winterkleid er
hielt, war am 31. d. M. ein anderes Exemplar bereits vollstHndig zum 
SOlllmerkleide vermausert. Naeh dem schneereichen und sehr kalten 
Winter 1870-71 lind dem dann folgenden so heillos nasskalten 'Friih
linge und Vorsommer war sogar am 9. Juli ein hie!' bei Neustadt 
acquirirtes, sonst kruftiges Mlinnchen noell nieht vollig vermausert j sein 
Sommerpelz trug noch an mehl'el'en KOl'pertheilen Spuren yom Wintel'
haar. Eben so unregelma~sig ist in Folge uusserel' Einfliisse die Hel'bst
mauser. Noeh am 22. Decem bel' habe ieh nicht unerhebliehe Spuren vom 
Sommerhaar gefunden. Del' Haarwechsel beginnt gewohnlieh an den 
Seiten zuer~t und zieht sich allmuhlieh nach del' Mifte des Wickens hin
auf. Del' Kopf behult das braune Haar am HingsLen. Sehr hiibseh ist 
ein weibliehes Exemplar un serer Sammlung yom 26. April 1872, dessen 
Sommerpelz noeh eine scharf abgesetzte weisse Riickenmitte nebst weissem 
Schwanz und weissen Fiissen zeigt. Aehnlieh ein M,innchen von hier 
vom 11. April 1874, bei dem die weisse RiickenmittE{ jedoeh schon mehr
farh unterbrochen ist. Die Nestjungen sind iltisahnlich mit weisslichel' 
Wolle bedeckt. 

Die Heimath des Hermelins ist das kiiltere .und mittlere Europa, so
wie in iihnlichen Breitegraden dasangrenzende Asien und ganz N ol'd
amerika. In die Fauna des Mittelmeerbeckcns tl'itt es nul' wenig mehr 
hinein, toll jedoeh nach neueren Angaben noeh in Griechenland vorkommen. 
Seinen lieb~ten Aufenthalt bilden 'Felder mit anstossenden Gebiischen odel' 
tehiitzendem Kraute. Ein Landschaftscharaktel', wie etwa das Miinster
land ihn t1'ligt, ist sein wah res Eldorado. Den tiefen Wald, sowie odes 
offenes Terrain scheint es zu vermeiden. Als seh1' blutgieriges Raubthie1' 
wirkt es also namentlich an Reindern von Fl'urhtfeldern, in und bei VOl'
hOhern, a'uf Gartcnlandereien, in Parks und Anlagen. Seine N ahrung 
bilden die wannbllitigen kleineren rfhiere, doch iiherwaltigt es auch er
wachsene Hasen, indem es sich am, Nacken derselben, den es blitzsclmell 
im Sprunge el'fasst, festheisst, bis diese, dUl'ch Blutverlust und An
strengungen el'schopft, seine Beute werden. Selten frisst es Eideehsen 
und Schlangen. 

AI~ sehl' krllftiges Gegengewieht gegen die Mlluse, besonders abel' 
gegen die verderbliche Wiihlratte (Mollmaus) kann man es nur als ein 
fo r s t lie h durrhaus niitzliches Thier hezeiclmen. Es verfolgt dieselbe 
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sogar unterirdisch, sowie es sieh liberhaupt dort, wo sehlitzendes Kraut 
und Gestrlipp in del' N1ihe fehlt, gel'll in Th'Iaulwurfs- und selbstgegrabenen (?) 
Bohren bei Gefahr verbirgt. Seinem Ka~pfe mit einer 80Ichen Wlibl
ratte habe ieh mehrmal zugesehen: ein hastiges, sehr schnell endende" 
Balgen im 'Kraute - und die maehtige Mollmaus ist bewaltigt. Mit 
einer solehen schwer en Beute, von sttirkereni als seinem eigenen Korper
umfange, vermag es die Bretterbekleidung eines Gartenhauses hinanzu
klettern, mit einer WanderraUe, entschieden viel grosser und sehwel'er 
als es selbst, dureh's Wasser zu schwii1JJnen (von einem hervorragenden 
Steine zum andern, wobei es sieh bei jeder neuen Station ausruhte). Aueh 
flir den Oekonomen ist das Hermelin ein sehatzbarer Gast in8einen Kot'll
speichern und Diemen. Gegen Alles ,. wa>. Maus heisst, bildet es einen 
del' wiehtigsten Gegner aus dem 'rhierreiehe. Allein es pllinded aueh in 
furehtbarer Weise die Nester del' nlitzliehen Vogel, und da sind es nach 
meinen Erfahrungen ausser allen bodenstlindigen Nestel'll vorzuglich die 
del' Drosseln und des rothrlickigen Wlirgers, welche arg von ihm heim
gesucht werden; aueh ruinirt es als geschickter KleUerel' hiiufig die Nester 
del' Hqhlenbl'liter, Meisen, Rothsehwam:e, Staare u. a. Dass es aueh dem 
kleineren Hausgeflugel eifrig naehstelIt, ist hekannt. Verscheueht man 
e8 von seiner Beute, 80 kehrt es schnell wieder zu derselben zurlirk. So 
kann man ihm mehrmal eine getodtete Ratte odel' einen jungen Hasen 
nehmen und man wird es naeh kurzer Plueht, wenn es den SWrenfried 
entfernt glaubt, aus seinem nahen Vel'steck wiedel' hervorkommen und 
seine vorige Beute wieder ergreifen sehen. Es sehaut liberhaupt neugierig 
aus seiner Rohl'e, in del' es so eben al~ Asyl verschwundeli ist, gar bald 
wieder hemus. Del' sieh l'uhig dasclbst in einigei' Eutfel'l1uug anstellende 
Schiitze ist seiner Beute sichel'. In we it hOherem Grade als die hisher 
behandelten Mustelinen raubt es am hell en Tage, zumal zu del' Zeit, w!'nu 
es seine Jungen zu ernahren hat; sonst zeigt es sieh, obsehon man es 
einzeln zu jeder Jahreszcit am Tage drausscn bemel'kt, mehr als Diimme
l'ungs- und Naehtthier. In allen 8einen Bewegungen hekundet cs Kraft 
mit grosser Gewandtheit und Elastieitat vel'bunden, sowohl beim Rau be 
als heim spielcnden Umherrennen und Springen. Den Thieren von der 
Grosse eines Hasenab~arts ist es zu allen Jahres- und Tageszeiten ein 
furehtbal'er Feind. Del' niederenJagd sehadet es cmpfindlieh. In 
Thliringen fand man 1856 auf einem :Felde oft todte Hasen, im Ganzen 
einigc 20, so dass man an cine unter ihncn grassirende Krankheit als 
Ursaehe daehte, his das morderisehe Hermelin aut friseher That ertappt 
wurde. In iihnlieher Weise ist es aueh del' Rephlihuel'jagd aU3serst ver
del'blich. 

Seine Ranzzeit fiiIlt im Pruhlinge mit dem Ende des Haarwechsels 
Zllsammen, im AIIgelllein8n in den Mlirz oder April. Bei keinem allderen 
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'l'hiere lasst sich die Thatsache, dass das Erwaehen del' Puberttit im Frlih
linge in innigster Beziehung zu del' sonstig'en Korperentwieklung, nament
lich zum Haarweehsel steht, bessel' alsbei diesel' Art wegen ihrer so 
hOehst verschiedenen Jahreszeitfarbe eonstatiren. Rei dem oben erwahnten 
hiesigen Exemplar yom 9. Juli, an dem sich noeh Winterhaar vorfand, 
waren auch die Testikeln noeh im Winterzustande. Das Thier war also 
am 9. Juli noch nicht fortpflanzungRfahig. - Seine Nester von Moos 
und Laub stehen im verworrenen Gestrlippe, unter Baumwurzeln, zwischen 
altem Reiserholze, ab~elagerten Planken und dergl. In del' ersten Halfte 
oder Ende Mai wirft es 6 -9, his zur Mitte dieses Monats noch blinde 
Junge. 1m ,luli sieht man sie schon liber halhwLtchsig umherlaufen. 

6. D a s W i e s e I. 
JJ£ustela vulgaris. L. 

Das Wiesel, Mausewiesel, kleine Wiesel, ist in jeder RLtcksicht die 
kleinere, schwaehere Ausgabe des Henuelin. Seine Ltinge betrtigt nul' 
0,6 m., wovon der Schwanz ein Drittel einnimmt. Es ist verhttltnissmassig 
noch schmachtiger als jenes, Kopf, Hals, Leib von gleichel' Sta.rke auf 
sehr kurzen Beinchen ruhend. Die ganze Unterseite ist weiss, die Obe1'
seite abel' wie del' Schwanz, del' keine abweichende Endfarbung tragt, zu 
jeder Jahreszeit rothbraun; doch wird es in Sibirien und im slidlichen 
Skandinavien, del' nlirdlichsten Grenze seines Vorkommens, ja schon wohl 
in Ostpreussen im Winter wie das HeJ'melin, ganz weiss. Das einzige 
rein weisse Winterkleid, welches ieh frisch erhielt, wurtle am 23 .. lanuar 
yom H-erl'll Forstseeretair Bluhm (Jablonken bei Osterode in Ostpreussen) 
un serer akademischen Sarnmlung glitigst eingesandt. 1m iibrigen Deutsch
land gehOrt dieses Kleid gewiss zu den seltenen Erscheinungen. 

In seiner VerbreitUl1g verhalt es sich zum Hel'melin, wie del' l"ucbs 
zum Wolfe. In den meisten Gegenden wohnen beide Thiere zusammen, 
doch steigt das Hermelin hOher ZUl1l Norden binauf, wahrend das Wiesel 
tiefer-im Sliden noch vorkommt. Es gehOrt entsehieden noeh zur Fauna 
des Mittelmeerbeekens. Die rrD."f) del' alten Grieehen, welche ihnen unsere 
Haus!mtze verh-at, ist diese Art, Ob die sardinische Boccamela mit 
Ullserem Wiesel zu derselben Art gehort, wird sieb nieht naeh del' ab
weichenden Pelzfarbung, sondel'll naeh festen plastischen Verhaltnissen, 
namentlieh naeh Schadel- und Zahnbau. entseheiden lassen. 1m Allgemeinen 
hint es sieh an ahnlichen Orten wie das Hel'melin auf und ist aueh vollig 
so haufig. Obsehon es die ganze Naeht bindureh thatig ist, sieht man 
rs doeh auch wie das Hermelin sehr haufig am Tage umherlaufen. 
1m Laufen und Springen ist es verhaltnissmlissig eben so gewalldt und 
schnell als jenes, es kommt abel' nieht so htiufig aus dem scplitzenden 
Kl'aute und Gestrlippe hervor und vermeidet es uoeh ling~tlicher als das 
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Hermelin, uber offene Stellen von nul' irgend einer erhebliehen Ausdehnung 
zu lauren. 1m Gegentheil halt es "ich viel mehr unieril'disch in Malll
wurfs- und Mause-Rohren auf als dieses. Sein hOchst schmlichtiger, fact 
schlangenf6rmiger Leib, nicbt starker als Hals und Kopf, mit den auffallend 
kUl'zen Beinchen macht es ihm moglich, jede Mauserohre zu durchschltipfen, 
wJhl'end das starkere Hermelin nul' die Gange del' Mollm1iuse und Maul
wiirfe besuchen kann. Dieseseine Gestalt ist der 9prechendste A USdl'llCk 
seiner Hauptaufgaue und Thiitigkeit, des Mausefanges. So fiihlt es sich 
denn 'auch in mausereichen Jahren aus~erordentlich wohl, und man kann 
mit Sichel'heit darauf rechnen, in den auf solche folgenden Jahren eine 
stark ere Vel'mehrung del' W~esel anzutreffen. Sie vermindern stets die" 
Ungeziefel' in unseren Garten, im Gartenland, auf den Aeekern, sowie in 
Kornhaufen und Scheunen ganz ungemei», sind aber keineswegs von all em 
Unfug und Schadenstiften frei zu sprechen. Bodenstilndige Nester werden 
schonungslos vom Wiesel gepliindert, sogar alte Rephiihner, Kaninchen, 
manche junge Hasen von ihm erwiirgt, gl'ossere Thiere jedoch nicht ~o 

haufig angegriffen als von dem stal'keren Hermelin. Zum Gluck klettert 
es schlechter als dieses, weshalb es den in Str1luchern stehenden Vogel
nestern nicht so arg schadet. Ob es fl'eiwillig .auch schwimmt, ist mil' 
unbekannt. Eine sc.hwere Beute, . etwa einen jungen Hasen, schleppt es 
haufig bis zum Eingang seines Versteckes, seiner Rohre, und saugt sie 
von dort her aus und fl'isst sie an. Nimmt man ihm eine 801c11e Beute, 
so kommt es eben falls gar bald wieder zum Vorschein, spiihet nach der
selben und, wennes nichts Vel'dachtiges in del' Nahe mehl' bemel'kt, so 
ergreift es dieselbe wieder, urn sie abermals zu seinem Lache zu zerren. 
Seine Raub- und Mordgiel' grenzt zuweilen an blinde Verwegenheit. So 
raubte es des Nachts in einem Stalle die Kiiehlein von del' Henne fort, 
und als del' Besitzel' mit Laterne und Stock seincll Thien'hen zu Hiilfe 
eilte, l'auute es unter seinen Handen, obgleich mehl'l1lal nach ihm, freilich 
vergebells, geschlagen wurde, noch mehrcl'e, so dass jemil' sich genothigt 
sah, Henne und Kuchlein fortzutragen. 

Es Hisst sich nicht leugnen, dass auch dieses kleinste Raubthier sieh 
stellenweise, namentlieh an den Grenzen von Fl'uchtfelclel'l). und Wald 
dern Forstmann sehl' niitzlich el'weist. Wo daselbst Gestrupp mit Kl'aut
und Graswuchs auf tritt, wOl'in die Peldmaus sich mit Vorliebe vom Acker 
her hineinzieht, findet auch das Wiesel seine bevorzugtesten Schutzstellen 
und fiihlt sich aUl'h weiter im Bestande auf luckigen und sperrig ver
wachsenen Stellen sehr heimisch. 1m geschlossenen Walde kommt 
es jedoch nicht mehr VOl'. Weit mehr noeh als dem FOl'stmann nutzt 
es dem Oekonomen; dem Jager ist es mit vollem Rechte ein Dom 
im Auge. 
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Seine Ranzzeit flint m den Marz; es wirH Ende Mai 4 - 6, selten 
mehr Junge. 

c. SUIDpfotter. 

Gebiss del' lItisse, jedoch die Hockerzahne stlirker entwickelt, Stim
beine unmittelbar VOl' del' Mitte des ScMdels am btarksten verengt; Zehen 
sperrig behaart und mit hal ben SehwimmMuten, Pelz mit relativ kurzen 
glanzenden Grannen. Sie leben am Wasser. 

7. Ihr Norz. 
Nustela lutreola. .L, 

Del' N01"l, (Nerz, Mink, Ottermink, Sumpfottel') MIt in jeder Hin
sieht die Mitte zwischen dem ung'efahr gleieh gl'ossen lItis und del' Fisch
otter. Sein glanzend brauner Pelz, an dem sich die kl'eideweissen 
Lippen scharf abheben, ist entschieden oUerfihnlich, wahrend sein Schwanz 
mehr dem des lItisses entspl'icht. Das kurze Ohr ragt kaum aus dem 
Pelze hervor. 

Seine Verbreitung erstreckt sich uber Osteuropa und Nordamerika. 
In fl'uheren Jahrhunderten scheint er auch in vielen Gegenden des mitt
lere~ Deutsehland vol'gekommen zu sein; allein gegenwartig treten dort 
nul' noeh iiusserst selten Norze auf und wir miissen ihn mit Biber, 
Luehs u. a. als in unseren Gegenden so gut als wie ausgestorben be
trachten. 1852 wurde am Harz noeh ein Exemplar erbeutet. 1853 erlegte 
del' Forster Ziraeh eins bei Boitzenburg, 1854 bei Gelegenheit des Schnepfen
shiches. del' Forster Demantowsky ein Stuck in unserem Lieper Reviere 
an del' Hasselbrucke und 1858 am 21. Marz wurde ein Norz Lei 'den 
Riddagshauser Teichen hei Braunschweig geschossen. Prof. Munter hat 
ihn durrh seine Al'beiten liber die fossil en Thiere Pommerns als frliheren 
Bewohner diesel' Gegenden naehgewiesen. Bekannt ist er noch in Mecklen
burg, von woher unsere akademische Saltlmlung ein 1Llteres Stuck besitzt; 
1818 wurden daselbst in dem Sumpfwalde Lewitz 11 Stuck erbeutet. 
Sichel' hauset e1' noeh im ostlichen Holstein, Lauenhurg, besond.el's in del' 
Nahe von Lubeck. Herl' Revierverwalter Claudius, del' unserel' Sammlung 
d~"s zweite Exemplar, das einzige dort im Winter 1864-65 erheutete, 
gutigst libermaehte, verofl'entlichte in Gruner's forst!. B~attern 1866 inter
essante Daten. Herr Claudius halt anch dort seine Existenz fur el'l1st
lich bedroht, da VOl' ca. 10 Jahren jahrlich etwa ein Dutzend, jetzt (J865) 
kaum einer erbeuttJt werden Konnte. Nach milndlicher Mittheilung des 
Oberfol'ster-Candidaten WOl'mhcke wurden im Winter 1860/61 in Stock
see, Amt PIon, im ostlichen Holdein, woselbst sich derselbe langere Zeit 
aufhielt, etwa 6 Norze erbeutet. Durell seine Vermittlung erhielt a.m 
15ten .Januar 1875 von dem Herm Revierjager Rehfeldt zu Schelf-
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werder bei Schwerin i. M unsere akadelllische S\lll1mlung ein drittt~::; 

(mannliches) Exemplar mit so dunkler, fast kastanienschwarzer PeIzfiLl'bung, 
wie sie mil' nnch bei keinem anderen bekannt gewol'den ist. Dort tritt 
die~e Art jetzt kcineswegs mehr haufig, abel' imruerhin noch regclmii~sig 
auf. In jedem Winter werden noch einzelne Exemplare el'beutet. Einc 
kleinere Anzahl Bulge, etwa gegen 30, kommen alljiihrIich nodI au~ 

Tyrol, bez. Ober-Italien in den Handel; in Russland, Pinnland, Polen leLt 
er noeh 7.ahlreic.her, am haufigsten jedoch in NOl'dalllerika, von woher in 
den letzten 12 Jahren in London durchsehnittlich 86162 verauctionirt 
wurden. Doeh scheint auch del' dortige Reichthum in Abnahme zu 
kommen; denn 1860 wurden 143855; 1861 109239; dann 81727, 77028, 
96871, 78430, 58375, 83577, 89125, 98105 und endlich 1871 nUl' lIIJhr 
55700 None dort unter "Mink" als Pelzw·aare versteigert. Del' ameri
kanische Nol'z ist wenig grosser, lichtel' braun und etwas rauhhaariger 
als del' hiesige, iibl'igens wohl schwerlich ab eine besondere Art an
zusehen. 

Del' Norz bewohnt die bl'uchigen, schilfreichen, mit ErIen, Weiden 
bewachsenen Ufer del' Seen und Fliisse, ruht am Tage in selbstgegrabcncn 
oder vorgefundenen UferhOhlen, unter den vVUl'zeln del' dortigen Biiullle 
und hat von seinelll Lager aus ruehl'ere Ausgange nach dem vVassel', in 
welches er sich bei Beunruhigung sofort simkl'echt stlirzt und dann eine 
Gewandtheit im Sehwimmen und Tauchen zeigt, die aueh hei beschriinktem 
Terrain den Anstrengungen des H undeo spottet. Obgleich e1' aueh Vogel, 
del'en Eier und kleinere S1lugethiere verzehrt, so besteht seine Hanpt
nahrung doch in Krebsen ("Krel1sotter"), Fist'hen und auch Fl'oschen. Bei 
ansgelegten Fischen fiingt man ilm im Laueuburgischen leicht. Del' Yor
hin genannte Revieljiiger Rehfeldt fand einmal die Losung des ~o]'z('~ 

auf eincm Sandhaufen, den er ZUIll Otterfange an einel1l Kanal auf den 
A us~tieg geschlittet hatte. Dieselbe war del' del' .Fischotter sehr iihnlieh, 
griinlieh, und bestand aus Schuppen, Graten und kleinen }):nochen. NUl' 
des Nachts treibt er sieh an und in diesen Gewiissel'l1 munter umher, um 
tihnlich wie die Fisch otter seiner Beute hahhaft zu werden. Del' eben 
angcflihrte Fund del' Losung spricht dafUr, dass el' mit diesel' gl'osseren 
Venvandten aueh betreff.~ del' Ausstiege libereinstinllnt. An einpl1l ge
fangenen Nol'z hat man bemerkt (Schmidt, Zoo!. Garten), dass er nUl' 
seiner Beute wegen ins Wassel' geht, dieses abel' nicht otteriilmlich aL 
Spiel- und Tummelplatz wlihlt. Seine Beute, die er event. durch einen 
Biss am Entrinnen hindel'te, trug er in seine Hie durch Beutereste oder 
seine Losung vel'uHreinigte Hohle, urn sie dort zu verzehren. - Sein 
Balg i~t im Sommer wie Winter von fast gleicher Glite; - seine Spur, 
del' des Ilti~ses 8chr ahnlich, zumal da nul' selten sich die hal ben Schwiml1l
h~illte deutlich abdrlicken. Herr :Rehfeldt hat die Tritte nul' paal'weisc 
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und zwar so nahe zu~ammenstehend gesehen, dass ein fiiichtiger Blick eine 
Verwec'hselnng mit del' Spur des E'uchses veranlassen konnte. Del" Norz 
lauft folglich hiipfend. _0 An manchen Stellen komrllt er mit dem lltis 
wie mit del' Otter zusammen VOl', und so soIl er im Lauenburgischen 
allgemein als ein Bastard von Beiden gelten. Merkwiirdig ist iihrigens 
eine grmse Seltenheit, welche 1870 aus Tyrol, muglicher Weite auch aus 
Ober-Italien in den Handel kam, und mir von den Herren Bern. und 
Cl. Hotte, Inhabern des Rauchwaarengeschaftes J. B. Hotte & Sohne in 
Leipzig, geschenkt wurde - jetzt eine gr08se Zierde unserer akade
mischen Sammlung, niimlich, nach deio Pelze zu urtheilen, ein Bastard 
von Norz und lltis. - Die Ranzzeit des Norzes soIl ~n den Marz fallen, 
und das Weibehen 3 bis 6 Junge werfen. 

E'iirden E'orstmann wie Oekonomen ist der Norz dun-haus gleich
giiltig, nUl" Jager una. :Fiseher haben Grund sieh dafiir zu interessiren. 

Nach den Mardern wiirde in systematiseher Folge der dem Namen 
nach allhekannte Vielfrass (Field-!<'ra3, norwegisch;OFjiLll-Fras, schwedisch, 
d. i. Alpen-Raubthier), GuZo borealis, ein arger, selbst den gros5ten Thieren 
gefahrlicher Rauber im hohen Norden, hier eine Stelle finden miissen. 
Doeh wenden wir uns sofort zur folgenden G<tttung: 

Otter, Lutra. 

Die Otte rn bilden eine scharf umschriebene Gattung mit nicht 
wenigen Arten, welche sich 1Lusserlich sowohl in Grosse als im allgemeinen 
Habitus und in Gestalt und Ausbildung del' einzelnen Org<tne rel'ht Jiahe 
stehen, jedoch dmeh manche kleinere Merkmale stets bestimmt unter
,schieden ~ind. Von den Mustelinen bilden sie mit Ausnahme der plumperen 
Dachse die gros5ten Fonnen; es sind colosDale Marder mit ahnlieh ge
strecktem Leibe, iihnlich knrL:en Beinen, die mit del' ganzen E'usssohle auf
treten, und obgleieh fiir d<ts Wasserleben nach Organisation und Lehens
weise umgebildet, gleichen sie doeh in den wesentlichen Merkmalen, 
namentlieh in Schiidelbau und Gebiss slimmtlic\18n Mardel'll so seh]', dass 
~ie nur generisch von denselben zu trennen sind. Man konnte sie passend 
Wassel'marder nennen. 1hr Wasserleben bedingt einen etwas platt
gedriickten Karpel' und Schwam, weleher letztere lang und krMtig sich 
allmlihlieh zllspitzt, ferner durch eine Schwimmhallt verbundene Zeh~n, 
8eh1' ku~ze, nicht oder kaum hervol'tretende, durch eine Klappe verschliess
bare iius~ere Ohren, einen kurzen, strafT' anli8genden Pelz, dessen eimelne, 
von oben nach unten plattgedriickte Haal'e an sehr litnggezogene Fisch
schuppen erinnern und dadurch dem Pelze die auffallel1cle GHitte und den 
[ilall7, verleihel1. 1hr Kopf ist im Gegellsatz zu dem del' iibl'igen .Mllstelinen 
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abgel'undet, diek, flach, die Schnauze stumpf, die Lippen breit. Wie bei 
vielen Wassersaugethieren, zeiehncn sich ihre Schnurrhaare durch be
d.eutende Gr1.bse und Straffheit aus. 

Man kann die Arten nach dem Verhaltni8s del' Lange der Zehen zu 
einander, nach del' Ausdehnung del' Schwimmhaut, und nach del' Starke, 
bezUglich dem Vol'handensein oder 1<'ehlen del' Krallen in zwei Gruppen 
theilen. Die meisten bewohnen SUdamerika, wenige Nordamerika, Afrika, 
Asien und nm eine Europa und unsere Gegenden. Die suss en Gewasser, 
namentlich fischreiche Fliisse, doch auch gross ere Teiche und Landseen 
hilden ihren Aufenthalt. Wenn wir auch die Seeotter (Enhydris) ihnen 
zuzahlen, so haben die Ottern auch an den Meereskusten einen Vertreter. 
1hre Hauptnahnmgbilden Fische, denen. sie in gro8sen Revieren eifrig 
nachstellen und oft die Bergfiusse hinauf bis hoch ins Gebirge folgen; 
jedoch giebt es. auch ausschliessliche Gebirgsbewohner unter ihnen. Ihre 
sonstige Nahrung, Krebse, Fr0sche, Saugethiere, Vugel, scheint ein Surrogat 
fUr fehlende Fi:-che zu bilden. Ihre Fertigkeit im Schwimmen und Tauchen 
ist bewunderungswurdig; ihre Bente greifen sie in del' Regel von unten 
an; ihre sehr scharfen Sinne (besonders Gemch) leiten sie bei allen ihren 
Bewegungen Husserst sichel'. An den Ufem bewohnen sie selhstgegrabene 
odeI' vorgefundene Bohlen. - Ihre Backenziihne kaben folgcnde Formel: 
3.1. 1 
----
3.1. 1 

Die gemelne Fischotter. 
Lutra vulgaris. Ej·,,,z. 

Wie viele de/' vorhin belmndelten Thiere ist auch die Fischotter all
gemein bekannt und keiner Verwechselung mit irgend eineranderen cin
heimischen Species fahig. Die vorstehende Charaktel'istik del' Gattung 
mage .fUr sie als einzigen hiesigen Reprasentanten dersel1Jen genugen. Ihre 
Lange beHiuft sieh auf 1,3 m. Ihl' oben dunkelbl'auner, doeh bald helIerer 
bald dunklerer, unten weibsgl'au briiunlicher Pel7. bleibt ~ich bei Ver
~chiedenheit del' Jahreszeit und des Geschlechts, weniger des Alter., gleich. 
So sind die neugebornen Jungen mit einer mehr· aschgrauen, an del' Kehle 
helIeren WolIe bedeekt, und die halbwUchsigen trag en hier einen schmuhig 
gelblichen nicht scharf umschriebenen Flecken, welchel' entfernt noch an 
die Verwandtschaft mit den Mardem erinnert. Farbige Variettiten schcinen 
iiusserst selten zu sein. Doch theilte mil' Hr. Forster Lassig mit, dass 
OJ' einst ein stark weissgefiecktes Stuck erlegt habe. Viellcicht jedoch 
ruhrte diese auffallellde Zeichnung von einem fruheren Schrotschusi>e her. 
Ihre Spur ist leicht dllrch die zwi8chen allen Zehen sich befindenden 
SchwimmMute, welche sich bis an die Mitte del' Zehenballen erstl'ecken, 
zu erkennen. Die Sohle ist ganz nackt. 
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Sie bcwohnt das gernassigte und stidliehe Europa, Nol'dafl'ika und, 
wenigstens spol'adiseh, fast gam Asien. In Deutschland kommt sie wohl 
an allen Fllissen und Fllissehen, in del' Ebene wie im Gebil'ge VOl'; sie 
ist eben so bekannt im 'l'ieflande unseres nol'dwestlichen Vaterlandes aIR 
in den romantisehen GebirgsHindel'll im Stidosten. Von dem Flussbette 
biegt sic gel'll in die Auslaehen, ('ftmal;;; Sammelplatze vieler Fische, ein, 
wechselt auch hiiufig tiber Land nach entf'el'llten Fliissen und Teichen 
dureh Berg und ThaI meilenweit. Oede, ruhig gelegene Gewlisser mit 
liberhangendem Ufer, unterwaschlmen Baumwurzeln und sonstigen Ver
stecken sind ihre bevorzugteu Reviere; doch niihel't sie sich auch oft be
wohnten Stellen, sogar gel'liu8chvollem Vel'kehl'. Man findet sie n1ill1lieh 
vorlibergehend nicht bIos in abgelegenen Mlihlen- und Hallsteichen, sondel'll 

Fig. 61. Fig. 62. Fig. 63. Fig. 64. 

Fiisse der Fischotter. 
Vorderfuss Hintcrfuss 

von oben. von untcn. von oben. von unten. 

auch sclbst in Stadten. VOl' einigell JaIn'en tllmmelten ,ieh dl'ei Individllen 
hiel' in N eL\stadt beill1 Einfluss del' Schwlirze in dem aufgestauten \Vasser 
mehl'ere Abende hinter eillandel'hel'lllll. Sie schienen sich wedel' VOl' den 
fl'iedlich noeh VOl' den feindlich gesinntell Zuschauel'l1 besonders zu fiIl'chten. 
Mehr als die librigen Mustelinen ist sie Dl1ll1merungs- und Naehtthier. 
Ueber Tag hiilt sie sich versteckt in einer ausgewasehenen Uferhohle odel' 
in ihrem Bau. Derselbe ist oft so grOi:<s als ein starkel' Fllchsbau und 
von. ihl' selbst gegraben odel' wenigstens erweitel't und wohnlich her
gerichtet. Derselbe hat mehl'el'e Rohren, welche theilweise libel', theils 
a bel' und vOl'zliglich, sogar bei niedl'igem Wasserstande, unter dem Wasser
spiegel mlinden. Haufig befindet sich VOl' den Rohren libel' dem Wasser 
ein freier Platz, oftmals abel' ruIu'en sie direct ZUlU Wasser. Aueh ruht 
sie am 'rage ausnahlllsweise auf geneigten Baumstlimmen odel' aus dem 
Wassel' am Ufer hervorragenden Felsen. Bald nach Eintritt del' Ditmme
rung verHisst sie ihl'en Ruheplatz, um eifl'igst ihl'er Jagd obzuliegen, und 
sie solI entweder in del' A benddltmmerung stl'omaufwal'ts und in del' 
Morgendtimmerung stromabwllrts odeI' umgekehrt fiiichen. Sie nimmt da
hei eine grosse Wasserstl'ecke VOl' und zeigt sich liberhaupt als ein sehr 
unstetes Thiel', welches sich an allen unseren Gewassern Uberall voriibel'~ 
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gehend und fast nirgends hleibend findet. Bei kleineren Fltissen schwimmt 
sie hiiufig fortwiihrend von einem Ufer zum and ern , steigt aIle Augen
hlicke halb aus oder schaut wie neugierig aufs Ufel', kratzt dort im 
Winter in Echnellem Tempo ein Loch in den Schnee bis auf den Boden 
kehrt eben so schnell ins Wasser zurlick, taucht, schwimmtein wenig 
stromatifwiil'ts, steigt ganz aus, schaut mit gekrulIlmtem Katzenbuckel 
umher, steigt wieder ein, kurz, beweist sich als ein hOchst unruhiges, 
munteres, lebhaftes Thier. 

Das eigenthlimliche Platschern bei dies en Bewegungen vernimmt man 
an rubigen Abenden libel' 100 Schritt weit. Wie die meisten mardel'
artigen 'l'hiere, so hat auch die FischoUer seh1' sichere Wechsel und ihrem 
Wasserleben entsprechend Aussticge, und zwar steigt sie gewohnlich auf 
Sandbrrnke dort aus, wo del' Fluss eine Krlimmung macht. In dunklen 
Niichten waren in meiner Reimath an del' Ems zwischen Wiedenbrlick 
und Rietbel'g die Fischottern an einer etwa 15 bis 20 Minuten lang en 
Strecke fast aIle 20 Sbhritt ausgestiegen. Es lllochten im Ganzen etwa 
6 erwachsene Exemplare gewesen sein, die sich dort umhergetrieben hatten. 
Beim darauf folgenden Mondschein blieh jeder Anstand auf Ottern daselhst 
erfolglos, sie waren verschwunden, und diese Thatsache wurde von da ab 
mehrfach constatirt: in dunklen Niichten haufige Ausstiege, in mondhellen 
Nlichten keine neue Fahrte. Es ist wahl'scheinlich,. dass sie ihren Aufent
haltsort dann ahnlich, wie bei eintretendem Frost und Schnee wechseln. 
In letzterem FaJJe ist n1imlich ebenfaIls Alles an Biichen und kleineren 
Fllissen, sogar oft an del' Ems, vel'schwunden. Man trifft sie abel' dann 
bei del' gl'ossel'en und tieferen Lippe, etwa in del' Gegend von Lippstadt. 
Riel' in Neustadt ist sie an del' s(:hnell fliessenden und deshalb fast immer 
offenen Schwitrze das ganze Jahr hindl1n~h und in del' Umgegend liberall 
am Wasser anzutrefi'en. Wenn auf den frlihel'en Brackenjagden einzeln 
mitten im Walde eine Otter aufgebracht wurde, so hatte di('selu~ wohl 
hei einem deradigen Ueberwechseln vom 'rage liuerrascht dort ein vor
libel'gehendes Vel'steck gesucht. Als gewiss 8ehr a.uffallende Thatsache 
wi¥d vom k. bayr. Fol'stmeistel' v. Lips aus Oberuayern berichtet, dass 
am 7. Nov. 1859 in einer halben Stun de drei weibliehe Ottern in einem 
Walde auf del' Jagd aufgebracht wurden. Auf dem Lande bewegt sie 
sich als ein marderartiges Thier nicht gerade rasch, doeh ist sie wohl von 
keinem Menschen dort einzuholen. - Ih1'e Beute besteht fast ausschliess
lich aus Fi8chen und Krebse~, selten aus anderen Wasserthieren; doch 
wll sie auch jungen schwimmendcn Wasservogeln verdel'blirh werden. Ihr 
lJei del' Jagd und in Gefahren leitendel' Geruchsinn ist iiusserst scharf. 
Sic scheint aus weiter Perne fischreiche Teiche zu wittern, und del' Jiiger 

. auf dem Anstande muss sehr guten Wind habert, wenn er die Erreichung 
seines Zieles hofl'en darf. Dagegen augt sic offen bar schlecht und ver~ 
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nimmt auch weniger scharf' als viele anderen Saugethiere. 1h1'e hoch
schwimmende Beute ergreift sie bekanntlich von unten her und zwar in 
del' Ruckenlage. Sic schwimmt namlich in del' Ruckenlage vollig so ge
wandt als in del' Bauchlage, sie scheint die erstere bei ihren Jagden vor
wiegend anzuwenden. 1m zoologischen Garten von Hamburg beobachtete 
ieh wohl eine Viertelstunde lang 2 Ottern, welche heisshungel'ig auf 
Futterung wal'teten. Sie schauten vom Gemiiuer ihl'es Kerkers sehnsuchtig 
nach <.ler Seite, von woher sie den Wllrter erwarteten, warfen sich ins 
Wassel', abel' kaum halb untel'getaucht, hegann schon eine Wendung des 
Karpel's und im Nu erschien die hellgraue Unterseite nach oben gewandt, 
und so schwammen sie im Kreise in ihrem Bassin, um an del' erstcn Stelle 
sich aalal'tig geschmeidig wieder in die Bauchlage versetzend aus1.Usteigen, 
auf einige Augenblicke nach jener verhangnissvollen Seite zu augen und 
dann sofort das Einsteigen und lWckenschwiml11en im Kreise wieder auf
zunehmen. Eine andere am 3. FebI'. hier in del' Schwtirze todtlich gctroli'ene 
Otter nahm so fort die Ruckenlage an, wie ihre vier nahe dem WaBser
spiegel arheitenden Branten auf del' OberfHLche deutlich zeigten, und 
schwamm so unter heftigen Steuerbewegungen des Schwanzes· noch etwa 
15 Schritte weit, worauf sic untersank. Es ist demnach wohl keinel11 
Zweifel unterworfen, dass sich die Otter unter Wasser in del' Regel und 
am gelaufigsten in del' Riickenlage fortbewegt. An del' Oberflache schwiml11t 
sie selbstl'edend in del' Bauchlage, und zwar so lange sie sOl'glos ist, so 
hoch~ dass del' Oberkarper in fast seiner ganzen Lange uber dem Wasser 
sichtbar ist; wenn sie abel' Gefahl' wittert, g1tnzlich bis auf die Schnauzen
spitze unter Wasser. 1hre Losung, welche in den unverdauten Schuppen 
ihl'e .Fischbeute (bei Munster z. B. vOl'wiegend Barsche) genau erkennen 
Iii sst, setzt sie an hestimmen Platzen ab und kratzt dal'11ach wie ein Hund. 
Hier bei Neustadt besteht ihre L08ung meist aus den harten Fischresten 
und ist oaTIn griinlich, oft auch aus Fragmenten des Krebspanzers, die 
von del' Magensnure r5thlich gef1irbt erscheinen und denen auch die sogen. 
Kl'cbsBteine, " Krebsaugen", zuweilen auch Fliigeldecken von vVasserkiifel'11, 
'I.. B. von Dytiscus mal'ginalis, beigemengt sind. Das Absetzen del' Losung 
an bestimmten Stellen und ihJ'e gleichfalls bestimmten sonstigen Ausstiege 
erleichtern den .Fang dieses argen Wasserriiubers. 

Die Ranzzeit del' Fischotter wird in del' Regel in den FelJl uar 
gelegt, doch auch del' September oder allgemeiner del' Herbstanfang als 
,olche bezeichnet. Zur Beleuchtung diesel' Frage magen hier die mil' bis 
jetzt bekannt gewordenen 21 Daten fill' Aaffindung noch blinder Nestjunge 
aufgefUhrt werden. Es sind folgende: 

2 Fane im Januar, ohne genaueres Datum, 
2 " "Februal', am 3. und 4., 
l Fall " ~!lirz, ohne nahere Ang-abe, 
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2 Falle im April, ohne nlihere Angabe, 
4 " "Juli, am 3., 8., und zwischen dem 15. und 20., 
5 " "August; am 5. wurden yom Oberforster R"utel' 

in del' Garbe 12 unter Reiserhaufen verschleppte 
blinde Junge aufgefunden, fur welche hier vier 
Weibchen angenommen sind; der funfte Fall ohne 
nahere Angabe des Tages, 

1 Fall " October, am Ende des Monats, 
1 " "November, am 1., 
3 FaIle " December, am 5., 12. und 30. 

Es fehlen in diesem Verzeichnisse also nur drei Monate, Mai, Juni 
und September. Die Falle hiiufen sich einerseits im Juli und August 
und ,andel'seits, abel' weniger, in den Wintern~onaten December, Januar 
und Anfangs Februar. Die obige Angabe del' Ranzzeit ist darnach un
gefahr und im Allgemeinen richtig, diese Zeit muss del' Hauptsache nach 
in 'den ersten Friihling und in den Anfang des Herbstes fallen. ,J edoch 
zeigen sich andere Daten .des obigen Verzeichnisiies damit dun-.hans un vel'
einbar. Wir werden daher mit del' Annahme wohl nicht fehlgreifen, dass 
die FischoUel', weil an das mehr gleichmassig temperirte Element des 
Wassers gebunden und in den eben falls mehr gleichmassig warm en Erd
hauen ruhend und deshalb den extremen Einfliissen del' verschiedenen 
Jahreszeiten mehr als andere Thiere entzogen, weit weniger eine durch 
die wechselnde .Jahrestemperatur bedingte tempor,ire Beschrankung ihrer 
Disposition fur die Fortpflammng erleidet, Auch wird sie im ganzen 
Jahre gleichmassige und gleich reichliclle Nahrung find en , was ebenfalls 
in beregter Hinsicht nicht ohne Einfluss sein kann. Ihre Fortpflallzung 
ist folglich an keille bestirnmte Jahreszeit gebulldell, nnlt jedoch zumeist 
in dl~n Frilhlillg und Herbst. In Uebereinstimmung mit den vorstehellden 
Bemerkungen ilber ihre mehr als hei den Uhrig en Thieren, vielleicht mit 
A umahme des Dachses odel' des Maulwurfes, gleichrnassigen Lebellsvel'
hiiltllisse wahrelld des ganzen Jahres steht die fast zur Ununterscheidbar
keit ahnliche Uebereinstimmimg ihreiJ Sommer- und Willtel'pelzes. 

Die Anzahl ihrer Jungen betr1igt 3, auch 2, hOchstens 4. Die obige 
Allnahrne von 4 Weibchen fUr 12 Junge bei dem Reuter'schen Fall, ist 
deshalb sicher nicht ~u hoch gegriffen, doeh sei bemerkt, dass diese 12 junge 
Ottem in zwei Gruppen, zu 7 und zu 5 lagen. 

Dass sieh die Fischotter, jung aufgezogen, in einem sehr hohen 
Grade zahmen lasst, ihren Herrn im E'reien begleitet, sogar auf Fiseh
fang ahgerichtet werden kann, ist bekannt. - Ihre Stimme ist ein 
pfeifender Ton. 

I<'orstlich hat die Otter nicht die mindeste Bedeutung, der Fischerei 
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ist sie schiidlir:h. dell! Jiigel' gewilhl't sie einen schlechten Bl'aten, abel' 
bl'auchbal'es Pelz"iverk. 

Dachs, Meles. 

Linne haUe die Dachse ihres plumpen Kol'perbaues und ihl'er baren
artigell Bl'anten wegen mit den Bliren vereinigt. Sie stehen jedoch in 
ihrem Zahnbau und den sonsiigen wesentlichen Mel'kmalen ohne Zweifel 
den Mu;;telinen sehr nahe und nehmen ein ahnliches :v erhiiltniss zu 
den Mardern ein, wie etwa die Murmelthiel'e ~u den EichhOrnchen. Sie 
~ind durchaus an dl;n Erdboden gebunden, ja bringen die lang-ste Zeit 
ihl'es Leben~ unterirdisch zu. Man konnte sie deshalb passend El'dmarder 
nennen. 

B k "h 3 . 1 . 1 dR' hIt' h h t' k It ac enza ne: 4.1. l' er elssza n re a IV se wac en WIC e , 

del' el'ste Luckenzahn oben wie unten nur ein Stiftzalmchen; auf dem 
Scheitel ein starkel' Knochenkamm; del' Korpel' uiedrig, gedrungen, hreit
ruckig; Schwanz, unter' dem sich eine tiefe TlbSche mit Drusen hefindet, 
Bowie die Ohren kurz, Haar lang und derb. - Das Raubthiernaturell ist 
von allen M ustelinen bei ihnen am schwiichsten ausgepragt. Sie bewohnen 
in nur wenigen Arten die nardliche alte und neue Welt. 

In Europa findet sich nUl' eine Art: 

Del' gem e I neD a c h s. 
Meles taxus. Pall. 

Del' obere Hackerzahn sehl' breit; Kopf weiss und schwarz hlngs
gestreift, Auge und Ohr liegen in einem solchen schwarzen Streifen, del' 
tibrige Theil des Kopfes ist weiss; die Untel'seite des ganzen Karpel'S und 
die Laufe schwarz; del' ubrige Karpel' mit schwarz und weiss geringelten 
stal'ren Haaren hesetzt, in welches Grau sich die Kopfstreifen allmiihlich 
verliel'en. A18 Variet11ten kann man ausser den seltenen weissen oder 
gescheckten auch wohl die Normalfiirhung mit weissem Kragen im Naeken 
hinter den Kopfstreifen ansehen. Das W ollhaar und die unteren Theile 
del' Gl'annen schmutzig gelhlich. Anfangs Marz sind die grauen Haar
spitzen auf dem Rucken durch den Aufenthalt im Baue wohl mal so 
stark abgeseheuert, dass del' ganze Oberrucken gelblich erscheint. Die 
kleinen Nestjungen tragen kurze, hell schieferblauliche Wolle, doeh sind 
die spater weissen und schwarzen SteIIen schon deutlich als solche zu er
kennen. Die J11gerciassification in Hunde- und Sehweinedachse ist zooIogisch 
ganzlich unhalthar. Diese und andere gel'ingen Untersehiede, welche man 
unter den Daehsindividuen auffindet, scheinen vol'zUglieh nur Ausdl'uck fUr 
versehiedenes Lebemalter zu sein, da del' Dachs bis zum 2. Jahre w'ichst. 
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E1' bewohnt ganz EUl'opa von den kalten Landern bis zu denen des 
Mittelmeerbeckens ausschliesslich, und kommt auch in dem angrel17.enden 
Asien ungefiihr in ahnlichen Breitegraden VOl'. 

Sein Rohrenbau ist weit umfangreicher als del' des Fuchses. Zum 
ausgepolsterten Kessel fuhren mehrere, oft sehr weit gehende IWhren, 
deren Ausgiinge wohl 100 Schritt auseinander liegen. Kleinere HUgel 
sind oft vollst1indig unterkellert. Gleichwohl benutzt er fur gcwuhnlich 
nul' einen oder hOchstens zwei Ausgange. Sehr ~elten errichtet e1' sich 
im argsten DlCkicht aus Moos, Laub, Reisig eine oberirdische Wolmung. 
In die;lem Baue verbringt er seine Tages- und Winterruhe in del' Regel 
einsalll, doch sind auch im Sommcr zwei und im Winter (Decembcr) dl'ei 
alte Dachse, letztere zusammen in einem flachen Bau angetroffen. 1m 
Spiitherust bei einer Kinte, welche ihm ein Stechen nadr seiner Nahruug 
des ha'rt gefrorenen Bodens wegen nicht mehr erlanbt, zieht er sieh in 
seine unterirdische W olmnng anf langere Zeit zuruck und verstopft zum 
Schutze gegen eindringenden Frost die Rohren mit Laub, Moos u. dergl. 
Vorber jedoch, Anfangs October, tritt die Rollzeit einj del' Dachs hat 
seinen Winterbalg angelegt, frisst sHirker als vorher, wird unruhig, reiz
bar, treiLt sich sogar wohl am Tage die Feh verfolgend umher, die Anal
dru~en sondern reichlich ihr widerlichriechendes Secret ab, das dauu durch 
ReiLen des Korpers (Schlittenfahren) auf den Boden geln:acht wird, his 
gegen Mitte dieses Monates seine fruhere Ruhe wicdel'kehrt, er ausser
ordentlich feit wird und sich so durch diesen Reservestofl' auf eine lange 
Winterruhe vorbereitet, welche nicht so gar selten bei etwas hOherer 
Temperatur wiedel' untel'brochen wi1'd. Neuere zuerst dUl'ch Ludw. Beck
mann gemachte 'und angeregte Beohaehtungen stellen die angegebene Zeit 
del' Fol'tpflanzungspel'iode des Daehses ausser Zweifel. Doeh finde ieh 
schon 1859 Berichte yom 6. September uber ein nut' durch den Beginn 
del' Rollzeit zu erklal'endes Jagen und Tl'eiben von Dachsen, wonach in 
einzelnen JaIn'en die Fol'tpflanzungszeit also noeh fruher ihren Anfang 
nehmen wurde. Ja, in Burckhardts "Aus dem Walde", IV. 1873, berichtet 
Prof. Gust. Herbst (Gottingcn), dass eine am 3. August 1869 eingefangene, 
am 7. Marz 1870 durch Stryehnin vergiftete Feh 3 au~getragene Junge 
hei sich gehabt habe. Sie ist also spiitestens Anfangs August befruchtet. 
Diese 'l'hat~aehe in Verbindung mit den beiden vorstehenden Angauen 
lHsst [lhnlich wie hei der Fischotter schliessen, dass sich die Portpflanzungs
zeit des Dachses nicht an einen genau hestimmten Termin bindet. Die fast 
gleichmassige 'l'emperatur, die ihn in seinen tiefen Bauen umgieut und 
die annaherd ithnliche del' lauen Luft del' SOlllmemaehte, i:t;l del' er ober
irdisch e1'seheint, wird diese rrhatsaehe begrunden. Jedenfalls ist er wie 
die Fisehotter unvergleichlieh weniger den extremen 'l'emperaturgraden 
und ibl'en Einflussen ausgesetzt, als unsere uhrigen einheimisehen rrhiere, 
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wenn wil' etwa vom Maulwurf ab5ehen wollen. Auch ist sein Sommel'pelz 
vom Winterpelz nicht ~ehr versehieden. 1m Febl'l1ar oder Marz wil'ft die 
Feh 2 bis 4, sogar bis G Junge, welche noeh sehl' lange, ja bis wm 
nlichsten Janual' mit ihl' zusammen bleiben. Dass sieh nach del' Ranzzeit 
auch diese Zeit erl~eblich, um mehr als zweiMonate vel'sehieben wird, ist 
nieht zweifelhaft, doeh fl:\hlen mil' dafiil' bestimmte Facta. VOl' Mitto 
Mai kommen die jungen Dachse selten VOl' den Bau, von da. ab abel' 
spielen sie gel'll VOl' del' Hauptfahrrohe. Von einem monogamischen Zu
sammenleben findet sich beim Dachse eben so wenig etwas, wie beim 
Fuchse. - M~n hurt vom alton Dachse sehr selten eine Stimme, z: B. 
ein Klageschreien. Letztel'es kann jedoch, wenn er getodtet wi I'd , wohl 
ein ausserst grelles Kreischen sein, das mit dem weit schwachel'en Klagen 
eines Hasens eill.ige Aehnliehkeit hat. Zur Rollzeit solI er einen halb wie 
Schnarchen, halb wie Schreien t0nenden Laut von sich geuen, ufld nach 
Forstmeister Beyer lockt e1' des Nachts eh ih - eh ih ih, auch eh 7.i 
- eh zi zi. Ausserdem sind mil' l.llehre FaIle bekannt geworden, in denen 
ein Daehs aueh ohne erkennbare Ursache so ausserol'dentlich laut 8ehrie, 
dass del' Ton nicht bIos die ganze Aufmel'ksamkeit, sondel'll sogar wohl 
Furcht und Sehreeken erregte. Del' el'ste Fall el'eignete sich bei \Viinne
lJerg im Mlirz auf dem Sclmepfenstriche, wo ein Dachs, del' zu Gesichte 
kam, einem unter dem Messer des Schliichtel's blutenden Schweine allll
lich Behrie und wohl eine Viertelstunde mit diesem Schreien anhielt; del' 
zweite heim Rittergute Hi'tlshoff in del' Nahe von Miinster, woselbst ein 
unerklHl'liehes "Schreiding" sieh jeden Abend in del' Dammel'Ung lange 
Zeit hUren liess und dann die zurn Kuhmelken ausgegangenen Madchen 
zur eiligen Flucht vel'anla~ste; und endlich hei Freiburg i. 13. auf eillem 
Treibjagen. Viele Schiitzen liefen wegen dieses unheimlichen Geschreies 
VOll ihren Standen. Auch ein im VOl'sommel' 1872 hier im Kahlenberger 
Belauf von einem Fuchs verfolgter, bez. angegriffener Daehs schl'ie sehr 
laut. Dass in diesen Fallen del' LHl'lll von einem vom Daehs angegriffenell 
19e1, wie vel'muthet ist, hel'l'uhrte, ist vollig ulll'ichtig. Ein 1ge1 in soleh~l' 
Situation schl'eit allerdings aueh l'eeht laut; abel'. in allen diesen Filllen 
war sichel' und el'kannter Massen del' Dachs del' ilberlaute Schreier. Die 
Jungen gebert einen Ton wie den des Iltisses von sich. 

Seine Nahl'ung besteht meist in niederen 'fhiel'en, Priichten und 
Wurzeln. Al8 pflanzliehe Nahrung scheint er besonders siisse Aepfel, 
Rirnen, besonders Zwetschen, Haselniisse und Trauben zu lie ben ; auch 
besucht er geyn die Riibenaeker. Er begiebt sich erst spat am Abend 
auf seine Weide. Bevor er den Bau verlitsst, siehert er als kurzsichtiges 
Thier erst bald in .diesel', bald jener Rohrenmiindung, fiihrt sehrbehut
sam siehernd hemus, reinigt seinen Pelz VOll Staub dUl'ch starkes Schiitteln 
und trollt nun bei vollstiindigel' Ruhe langsam, SOllst fliichtig auf einem 
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bestimmten Wechsel zur Weide und kehrt eben so fliichtig zuriick. Diese 
Wechsel sind schlies81ich stark ausgetreten. Von allen Mustelinen ist er 
del' gutmuthigste, am wenigsten blutdurstig. Er wird gewiss den Inhalt 
eines bodenstandigen Nestes nicht verschmahen und fangt auch manche 
Maus, Bowie auch Igel. Trotzdem, dass sich dieser moglichst eng zu
sammenkugelt, bringt er es doch fertig, seine spitze und abgehiirtete Nase 
eim:uzwangen und so seine Bente zu el'l·eichen. Bei solchem Angriffe er
schaut ein Geschrei, wie von rivalisirenden Katern, was ohne Zweifel von 
dem Sehlachtopfer herruhrt. Unser Forster Lassig, einer solchen Katzen
rnusik uberdrussig, schoss nach. dem irn Dun keln un bestirnmten Etwas und 
hatte statt der vermeinten Kater einen Dachs und Igel erlegt. Die rneisten 
Thiere" welche er verspeist, seheinen jedoch Regenwiirmer, K~Je1' und 
de1'en Larven und andere Insecten zu sein. In seinem .geoffneten Magen 
fanden sich einmal sieben Kl'oten. Seine Losung, die e1' in wohl 20 bis 
50 scharf ausgestochene Erdgruben absetzt, enthalt stets eine'grosse Menge 
Kaferfragrnente' (Geotrupes silvaticus und Verwandte), jedoch auch, welln
gleich seHen, Knochen kleiner Siiugethiere, sogar die vom Maulwul'fe. 
Man findet diese Appartements des reinlichen Dachses hier stellenweise 
haung. Sie stehen in dem Bereiche, welches er von seinem Baue aus 
nach Nahrung abreviert. Nach jedem geht .aus del' Nlihe . ein kleiner 
Wechsel. Gefiillt werden sie von ihm mit Erde bedeckt. Nach seiner 
Nahrung sticht er, wenn diesel be sich unter del' Obel'flache befindet, den 
Boden auf, so dass er seine Niihe dadurch stets verriith. Dieses "Stechen" 
geschieht mit den Krallen, die er scharf' in den Boden eindriickt und dalln 
densdben aushebt, jedocp bei weichem Boden odeI' wenn die Bente nur 
unter del' Bodendecke ruht, auch sehr gern mit del' Nasenspitze. Man 
sieht deutlich, das~ eine bolche Dccke, Moos, ~adeln, Laub u. ahnl., fort
geschoben, nicht aufgekratzt 1st. Ein solches Portschieben kann nul' mit 
del' Nase, nicht mit den Krallen ausgeflihrt werden. Jene Gruben mit 
glatten senkrechten Wand en odel' einel' schragen Seite legt er in del' Nahe 
seines Baues dod all, wo er seine Weide nimmt. Er trennt 8ich zu' dem 
Zwecke Uberhaupt nie sehr weit von seinem Baue. Sonst macht er jedoch 
zuweilen wohl 2 - 3 Stunden weite Tom'en von einem Bau zum andern. 
Auch findet man ilin zuweilen stundenweit von jedem Bau entfel'llt. Seine 
Wechsel bis etwa 10 Minuten vom Bane, sind ganz bestimmt. Seine Spur 
ist wegen del' breiten Sohle und del' abgedruekten Krallen nicht zu ver
kennen, auf nicht sehr empfindlichem Bodfn nul' mit del' del' FischoUer 
zu verwechseln. 

Man darf ihn nicht unter die forstlich gleichgiiltigen Thiere reehnell. 
lill Ganzen ist er durch Vel'tilgen manchen Mausenestes und alter Mause 
nllhlich. Doch kann er auch schad en. Mein Freund, del' Oberforstel' 
Renne auf Merfeld, erlitt z. B. durch den Dachs fortwiihrend so starke 

All u m. Siugethief., 2. Aut!. 16 
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Einbusse an seiner Eichelsaat, dass er sich entsehliessen musste, um uber
haupt eine Eichelsaat zu ermoglichen, ernstlichst gegen ihn vorzugehen. 
Aueh wird die Mast wohl durch ihn beeintrachtigt. 1m Uebrigen kann 
man ihm seine Wurzeln, Brom-, Wald- und Erdbeeren gonnen; im Herbste 
lebt er vorziiglich von sii:;sem Obst, namentlich Zwetschen. 

Del' Jagd schadet er von allen seinen Verwandten am geringsten, 
jedoch stellenweise nicht unerheblich. In Fasanerien und in Waldhiihner
reviel'en kann er sogar sehr unangenehm werden. 

Der Dachs wird im Spatherbst in der Nahe seines Baues auf dem 
Anstande des Nachts bei Mondschein geschpssen, in del' sog. Dachshaube 
gefangen odeI' in seinem Baue ausgegraben. 

6. Familie. Baren, Ursini. 
Unter ,aUen Raubthieren, zeigen die barenartigen Thiere das ~aub

thiernaturell und die diesem entsprechende Organisation a,m sehwachsten 
ausgepragt. . Ihr Korper ist plump, ihre Bewegung bedachtig. Sie be
sitzen die grosste Anzahl Liickenzahne, del' Reisszahn, nicht zum Zer
schneiden del' Nahrung gebaut, ist nul' durch seine starke Entwicklung 
als solcher zu erkennen, die beiden Hockerzahne zeichnen sieh oben wie 
unten durch ihre Grosse und flache Gestalt aus, die Schneidezahne sind 
verhaltnissmassig gross, die Eekzahne haftig, abel' mehr stumpfkegelig als 
bei den ubrigen Raubthienin. Der Schadel massig rund und, wie die ver
langerte Schnauze, gestreckt; Augen klein, Ohren kurz, Beine massig 
hoch, an. den Vorder- wie Hinterfussen 5 gross~ Krallen. Sie treten mit 
der ganzen, meist nackten Soh Ie auf. Ihre Bewegung auf dem Boden 
erscheint ih1'es Passganges wegen unbeholfen, doch erlaubt eine freie 
Gelenkungihnen den Gebrauch ihrer Extremitaten zum Klettern und 
Greifen. 

Sie leben in nicht zahlreichen Formen in allen Zonen und nahren 
8ieh sowohl von thieri~chen als pflanzliehen Stoffen. 

Btir, Ursus. 

Die eigentlichen Baren sind von plump em, massigem Korperbau und 
die Riesen unter den Raubthieren. 

V d "h I t B k h 3 . 1. 2 d' d t L" k or erza ne .ge app, ac enza ne 4. 1 . 2' Ie VOl' ers en uc en-

zahne klein, getrennt und oft hinfallig; Schadel lang, im Profil flachbogig 
alJfalhmd; Nase langgestreekt und ziemlich spitz; Schwanz sehr kurz, im 
Pelil versteckt. In etwa 8 Arlen bewohnen sie. die kalten und gemassigten 
Lander der nUl'dlichen Halbkugel, sowie die Gebirge Sudamerikas. Mit 
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Ausnahme des Eisbaren leben sie in weiten ausgedehnten Waldgegenden 
mit passenden Verstecken, als Felskliift.en und Hohlen. 

1. 0 erg e m e i neB i r. 
Ursus arctos. L. 

Del' gemeine odel' braune Bar bedarf unter den iibtigen europaischen 
Saugethieren keiner naheren Beschreibung; jedoch muss ausdriicklich her
vorgehoben werden, dass er nach Grosse und Pelzfarbe, sogar nach 
Schadelbildung und Naturell nicht unerheblich variirt und darnach als 
.ver~chiedene Arten, als Honig-, Ameisen-, Aasbar u. a. angesprochen ist. 
Die meisten diesel' Abweichungen deuten auf verschiedenes Alter hin, 
doch treten auch geographisch odeI' topographisch absonderliche Formen 
auf, ohne dass es jedoch wegen del' Mittelformen und Uebergangsstufen 
bis jetzt moglich gewesen wltre, diese Eigenthiimlichkeiten scharf zu 
sondern. 

In del' Jugend ist er dunkel, im Alter braun gefarbt. Die braun en 
Exemplare ubertrefl"en die schwarzen an Grosse und Wildheit. Andere 
Fiirbungen sind mehr als Ausnahmen zu betrachten, z. B. eine helle, sogar 
weisse Halszeichnung odeI' Binde, oder eine gelbliche odeI' gar silberige 
Pelzfarbung. Standig kommt allen zu eine gewOlbte Stirn, platter Scheitel, 
kleine, nackt umrandete Augen, gezackter Unterlippenrand, kurzer Hals, 
etwas gewOlbter Riicken, itn Pelz versteckter Schwanz, nackte Sohlen und 
langere V order- als Hin terkrallen. Europa und das nordliche Asien hat 
nul' diese eine Art, Urs. arctos, aufzuweisen, und auch . del' machtig Gri
s e I y- Bar, u. jerox, in Nordamerika lasst sich schwerlich von unserer Art 
specifisch trennen. 

In friiheren Jahrhunderten war er in unseren Wlildern allgemein 
verbreitet, ist abel' gleich dein Luchse jetzt aus allen Culturlandern in die 
ausgedehnten und unzuganglichen Gebirgswaldungen gedrangt. Die Pyreniien, 
Asturien, Wallis und Graubiindten, GalizieJl, Siebenbiirgen, Russland, Si
birien und Skandinavien beherbergen ihn noch heute. 1m Gouvernement 
Archangel (olme Novaja Semlja) wurden 1834 173 Baren erlegt. 1m 
Miinsterlande, kaum P/2 Stunden von Miinster· entfernt, ward del' letzte 
Bar im Herbste 1446 erlegt; aus del' Darstellung del' Jagd geht hervor, 
dass damals schon, also VOl' 430 Jahren, die Erscheinung eines Baren ein 
ganz ungewohnliches El'eigniss war. In Sachsen kamen 1704, 1705 und 
1707 noch mehrere Baren VOl'. Del" letzte ostpreussische Bar wul'de am 
Ende des vorigen Jahrhunderts auf del' Halbinsel Crapmoka im Geserich
See in del' Gegend von Alt-Christburg erbeutet. In Siebenbiirgen, beson
del"S in den nordlichen Gebirgen, wurden 1845 8, 1846 9, 1851 86, 1853 
62 und 1854 wiederum 86, 1845 und 46, in Oesterreich (ausser Ungarn) 
183 Baren erlegt. rm Bohmerwalde schoss man 1836 einen "Honigblireu" 

16* 
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und 1856 am 14. November den letzten, ein starkes weibliches Exemplar 
von 230 Pfd.; in Skandinavien jedoch, ntirnlich ill 17 norwegischen Aerntern, 
wurden vom Jahre 1846 bis 60 3456, also irn Durchschnitt jahrlich fast 
247, in einem Arnte iibei· 17, Baren erlegt. Nicht in gleicher, aberdoch 
noch in bedeutender An:.~ahllebte er wenigstens VOl' del' letzten polnischen 
Insurrection noch· in russisch Polen. 

Seinen Lieblingsaufenthalt bilden einsarne ausgedehnte Walder, in 
denen er gern unter Baumstammen und in Hohlen lagert. Des Nachts 
geht er nach Nahrung aus, welche er so wahl aus dem Pflanzen- als 
Thierreiche nirnmt. Jiingere Individuen ziehen im Allgemeinen saftige 
und siisse Friichte, als Beeren, Obst, besonders Zwetschen, nach denen 
sie auf Baume steigen, thierischer Kost vor; Honig bildet eine Lieb
lingsspeise. 

Alte Bllren .reissen nicht n~r Schafe sondern auch Kiihe, sogar Pferde. 
Grosse Thiere werden durch scharfes und. anhaltendes Verfolgen errniidet 
von hinten angegriffen. Den Menschen rneidet del' Bar, wenn er nicht 
verwundet oder anderweitig gereizt ist, oder seine Jungen bedroht sieht. 
Auf seinen Feind geht er auf die Hinterbeine aufgerichtet los, urn ihn 
dureh Umarmung und Biss zu todten. Auf diesel' Eigenschaft beruhen 
bekanntlich verschiedene Weisen, ihn ohne Schiessgewehr durch Stich und 
Hieh zu erbeuten. - Trotz seiner plurnpen Gestalt ist del' Bar, wenn 
aucli nicht nach Art der iibrigen Raubthiere blitzschnell, so doeh keines
wegs unbeholfen. Sein anhaltender Trab, welcher nur wegen des Pass
ganges scliwerfUllig erscheint, fordert ziernlich rasch, besonders bergauf, 
,.,eine Geschicklichkeit, Baurne zu erklettern und riickwarts herahzuklettern, 
reissende Strome zu durchschwimrnen, ist allgernein bekannt. 

1m Winter wird er trager, ohne in eine eigentliche Erstarrung 
zu fallen. - Die Ranzzeit fallt in den Mai oder Juni, nach ungefahr 
8 Monaten wirft das jiingere Weibchen 1, das altere 2 oder auch 3 in 
den ersten 4 Wochen blinde Junge, welche erst irn vierten Jahre fort
pflanzungsflthig werden. 

Forstlich, wie aucli fiir unsere Gegenden jagdlich hat der Bar keine 
Bedeutung. 

Von anderen Barenspecies llloge noch del' Eis- oder Polarbal' 
(Ursus maritimlts L.), das gro8ste aller Raubthiere, weiss, mit langern. 
Halse und his a~f die nackten Sehwielen behaarten Sohlen, ein Bewohner 
des hoehsten Nordens, der sich ausschliesslich von animalischer Kost, 
Robben, Fischen, Vogell1, Eiern, Leichen, nHhl:t, und gegen den Menschen 
auch ungereizt aggressiv auf tritt, genannt werden. 
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Waschb4r, Procyon. 
Eine zierliche, kleine Biirenform mit kurzer spitzer Schnauze, gross en 

abgerundeten Ohl'en, geniiherten Augen, langem Schwanze. Sie lebt in 
vier Arten in Amerika von den PolarHindern bis Paraguay. Die als sehr 
currentes Pelzwel'k unter dem Namen Schubbe oder. Schuppe allbekannte 
Art ist del' gemeine Wascbbiir, Procyon lotor. 

Zur Familie del' Baren gehi;iren noch die gleichfalls zierlich gebauten 
Riisselb1tren, Nasua, aus Siidamel'ika, durch riisself6rmige Schnauze 
und sehr langen Schwanz, sowie die Wickelbaren, Cercoleptes, eben
falls aus Siidamerika, durch einen behaal'ten Greifschwanz .ausgezeichnet. 

VII. Ordnung. Flossenfusser, Pinnipedia. 

Wasserbewohnende behaarte Saugethiere mit vier fiinfzehigen 
Flossenfiissen. 

Die Flossenfiisser, gewohnlich Robben genannt, entsprechen in maneher 
Hinsicht den Raubthieren, nul' dass ihl'e ganze Organisation dem fast aus
schliesslichen Wasserleben angepasst ist. Dahin gehOrt die kegelformige 
Gestalt ihres Karpel's, die sehr knapp anIiegende glatte Behaal'ung, die 
Vel'schliessbal'keit del' Nasen- und Ohl'ofi'nung, das Feblen del' Ohrmuschel, 
die Umwandlung ihrer fiinfzehigen Fiisse zu Ruderorganen. Die Schnauze 
ist stumpf, die mit Behr starken Schnurrhaal'en besetzten Lippen dick
fieischig, die Zahne lassen den Unterschied del' einzelnen Zahnarten weniger 
deutlich als bei den Raubthieren erkennen, Vordel'zahne oben und unten 
nicbt gleich an Zahl, Backenzahne von einerlei Form; die sehr kurzen 
Beine, von denen die hinteren ganz zuriickliegen und den kurzen Schwanz 
einschIiessen, sind durch die bis zu den Krallen reichende flossenartige 
Verbindung del' Zehen, von denen die aussere grosser ist als die mittlere 
nul' fur die geschickte Bewegung im Wasser passend, wahrend sie den 
Thieren auf dem Lande den Dienst beinahe versagen. - Sie bewohMn 
die Meere UM einige Binnenseen und leben am zahlreichsten in den klil
teren Zonen. . Ihre Nahrung, welche sie durch das Gesicht, namentlich 
abel' durch den ausserordentlich scharf entwickelten Geruch erspahen, be
steht zumeist aus Fischen und sonstigen Meeresthieren, nul' niihrt sich 
eine Art ausserdem auch von Pflanzen. - Sie leben gesellig, und man 
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sieht sie bei heiterelll Wetter truppweise auf SandbHnken, am Ufer oder 
auf Eissehollen sieh sonnen. 

Selbstredend haben sie fur den Forstmann nicht die mindeste Be
deutung. 

Die·Flossenfilsserzerfallen in eigentlieheRobben, zu denen derin 
unserer Nordsee so haufige Seehund, Phoca vitulina L. gehort, (man 
kennt etwa 30 Species Seehunde), und in Walr08se, die jedoch nul' in 
einer einzigen Art, das Wahoss, Trichechus rosmarus L. vertreten 
sind, de8Sen eolossale obere, weit aus dem Maule nach unten hervorragende 
Eekzahne ein sehr feines Elfenhein liefern. Dieses plumpe Thiel' lebt 
gegenwartig nur in den nordischen Meeren vom 60 bis 82,5° n. B. Seine 
Nahrung besteht vorzngsweise aus Mya. 

VIII. Ordnullg. Halbhufer, Lamnunguia. 

Die Arten diesel' au~serst armen Ordnung . erinnern durch ihren Zahn
han und ihr Aeusseres a.n die Nagethiere und durch ihre Zehenbildung 
an ~ie alte Ordnung del' Die khauter oder nach Auflosung diesel' letzten 
an einen Theil derselben. Diese Aehnlichkeit hat bei iHteren Naturforschern 
aueh in del' systematisehen SteHung derselben ihren Ausdruck gefunden. 
Allein es sind eben Thiere welehe sieh von allen Ol'dnungen wesentlieh 
unterseheiden, und obschon sie nul' in 2' oder 3 Arten auftreten, als selbst
sUlndige Ordnullg behandelt werden mUssen. 1h1' Zahnsystem ist folgendes 
3.4 0 2 0 4.3 
"3.4 0 T 0 T:lf Die dreLkantigen 0 beren V orderzahne schleif en 

sieh naeh Art der N agezahne vorn scbrag a b, die unteren liegen Hhnlich 
wie hei den Spitzmausen oder auch den Igeln fast horizontal, erinnern 
abel' dadurch, dass sie sehr tief im Kiefer steck en wieder an die Nage
thiere. 1hre vorn 4 hinten 3 Zehen sind mit Ausnahme del' bekrallten 
1nnenzehe durch halbe Spannhliute verbuuden und mit Halbhufen (Hufen, 
denen die Sohle fehIt) versehen. Rorper gestreckt, Schnauze kUl'Z mit 
hasenartig gespaltener Oberlippe, Ohren kUl'z, rundlich, Beine und name nt
lieh Schwanz kurz, Pelz dieht und weich. Magen in zwei ALtheilungen 
eingeschnUrt. Diese kleinen 0,3 bi~ 0,5 m. la.TJ.gen 'l'hiere bewohnen das 
game ostliche Afrika, Arabien, Syrien, Paliistina, besonders in den fei
sigen Gegenden. 

Sie bilden nUl' eme Familie: HyraCina mit. del' einzigen Gattung 
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Hyrax, Klippschiefer, Klippdachs. Die Art Hyrax syriacus Schreb. wi I'd 
in del' Bibel, namentlieh in den Psalmen, mehrfach unter dem Namen 
Sap han (Vulgata: Erinaceus - Luther: Kaninchen) angefuhrt. 

IX. Ordnung. Riisselthiere, Proboscidea. 

Die Ordnung del' Riisselthiere umfasst die Elephanten, sowie die 
ausschliesslich vorweltliehen Mas to don t en. Del' plumpe kurzhalsige, 
meist fast naekte Leib ruht auf hohen saulenartigen Beinen. Nase 
zu einem sehr langen und sehr beweglichen Russel verHingert, del' 
an seineI' Spitze oben mit einem fingerformigen Fortsatz versehen zum 
Ergreifen del' Nahrung und zum Einsaugen des vVassers dient, urn beides 
in den Mund zu bringen. Kopf hoch, Stirn eingefallen, Zwischen kiefer 
selir stark, er triigt die machtigen Stosszahne. Ausser diesen sind nul' noeh 
aus einzelnen, durch Cement verbundenen Querblattem zusammengesetzte 
Backenzahne vol' hand en , von denen man jederseits in jedem Kiefer nul' 
einen anzutreffen pflegt. Sobald durch den Gebrauch die Backenzahne bis 
auf einen kleinen Theil abgenutzt sind, schiebt sich namlich zum Ersatz 
ein neuer gr15sserer hervor. Die Kauflache mit charakteristischen Schmelz
leiEten oder Schlingen, bei den Mastodonten, deren Backenzahnen dasCement 
fehIt, mit stumpfspit,zigen R15ckern versehen. Funf bis auf die kleinen 
stumpfen Rufe, deren Zahl jedoch wohl nul' 4 odeI' gar 3 betragt, vel'
wachsene Zehen. 

Nul' eine lebende Familie: Elephantina mit del' Gattung Elephas. 
Elephas asiaticus Blumenb. {indicus Cuv.) , Backenzahne mit parallelen 
Schmelzlinien auf del' Kauflache, Stirnconcav, Ohren klein. Gr5sste Art. 
El. africanus Blumenb., Baekenzahne mit rhombischen Schmelzlinien, Stirn 
convex, Ohren sehr gross. 

El. primogenius Blumenb., das Mammuth. Dem Diluvip.m von Europa 
und Asien angehOrend, im Eise in Nordsibirien, aufrecht eingefi'oren 
mehrfach noch als Cadaver mit Fleisch, Raut und dichtem Haar auf
gefunden. 'Fossiles Elfenbein im n15rdlichen Sibirien sehr haufig. 
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2. Indeciduata. 
x. Ordnung. Paarhufer, Artiodactyla. 

Zebenganger mit paarigen bebuften Zeben. 

Meist grosse Saugethiere, welche sowohl im allgemeinen Habitus, als 
in del' Ausbildung ihrer einzelnen ausseren Organe sich schwerlich einheit
lich charakterisiren lassen. Jedoch hildet die Paarzahl ihrer Zehen, 4 oder 
2, ein leicht kenntliches Merkmal. Die 4 Zehen sind nul' ausnahmsweise 
aile naeh vorn gerichtet, in den meisten Fallen sind die beiden ausseren 
nach hint en gewendet und stutzen dann den Karpel' nicht oder nul' sehr 
unvollkommen. Bei wenigen gehen sie ganzlich ein. Von den Zahnen 
stimmen die im Querschnitt faHt quadratischen Backenzlihne mit ihren 
Schmelzbuchten und Hockern am meisten uberein. An ihrem gestreekten 
Schadel ist Augen- und· Schllifenhohle mit seItener Ausnahme vollig ge
trennt. Schlusselbein fehIt. Von Rucken- und Lendenwirbeln sind stets 
10 vorhanden. Del' Magen zerfallt in mehr odeI' weniger deutliche Ab
theilungen. Die Placenta ist cine diffusa odeI' auch cotyledonia. Ausser 
den vorweltlichen Anoplotherien gehOren zu diesel' Orc1nung einerseits 
die fruher mit anderen als DlCkhauter zusammengefassten Nilpferde und 
Schweine, sowie anderseits die alseigene Ordnung behandelten Wieder
k au e r. Sie bewohnen alle Zonen, tl'eten jedoch in den heissen Gegenden 
in ungleich zahlreicheren Arten auf als in den gemlissigten oder gar 
kaHen. Die einzelnen Formen gehOl'en mit Ausnahme von Australien 
bald del' alten, bald del' neuen Welt, zu weilen nur einem Continent, etwa 
Afrika, odeI' allen mit Ausnahme von Afrika odeI' Siidamerika an. 

1. Unter- Ordnung. 

Nichtwiederkaner~ Art. non ruminantia. 
Den nicbt wiederkauenden Paarbufern kommen all-e Zabn

arten und 4 Zeben zu. 

1: Familie. Plumpthiere, Obesa. 
Unter denjetzt lebenden Thieren gehOrt nul' eine Art, das Nilpferd, 

Hippopotamus amphibius L., diesel' Familie an. Sein massiger tonnen-
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artiger Leib ruht auf kurzen Beinen, deren 

behufte Zehen tragen; Zahnformel: ::! 
Fusse 4 nach vorn gerichtete, 

1 4 1 4.3. 
" 1.2.1' '4.3' 

Schnauze sehr dick und stumpf; Augen klein. Die dicke Haut fast un
behaart. 1m heissen Afrika an und in den Gewlissern. 

2 .. Familie. Schweine, Suina. 
Kopf seitlich zusammengedruckt, schief kegelformig; die abgestutzte 

Schnauze endigt in eine platte, knorpelige wuhischeibe, in deren FHiehe 
die Nascn15chcr liegen; Ohren gross; aIle, luckig getrennte, Zahnarten vor
handen, die unterenSchneidezahne liegen eng an einander und bilden zu
sammen eine Schaufel, die Eckzahne ragen aus beiden Kiefern nach oben 
gekI'ummt, empoI', die Backenzahne hOckerig; Beineschlank, mit 4 (bei 
einer Form die hinteren mit 3) Zehen, nur die beiden mittleren treten 
fest auf, die beiden ausseren hOher und seitlich geruckt, beriihren nur 
mit del' Spitze den weicheren Boden. Del' mehr odeI' weniger seitlich 
zusammengedruckte Leih mit Borsten bedeckt. 

Die Schweine leben auf feuehtem, bewaehsenem, schattigem 'reI' rain 
und nahren sieh hier sowohl von pflanzliehen wie thierisehen Stoffen, 
welehe sie mit Vorliebe aus dem Boden wiihlen (brechen), sowie sie sich 
glflichfalls gern im Schlamm walzen (suhlen). Sie sind uber die ganze 
Welt verbreitet, zumeist jedoch in den heisseren Landern heimisch. 

:NIanehe FOl'men sind ausgestorben. Die noeh lebenden gruppiren sich 
in 6 ausserst anne Gattungen. 

Schwein, SUS. 

Zahnformel: 
3. 1 1 
3.3.i-·1 

6 J 4.3 d' .. ht' 
3 ' Ie mac 1gen 

1 . 3 . 6 J 

Eekzahne (Hauer, Gewehre) dreikantig, Fusse vierzehig, Schwanz I'ingelig 
getragen. - Diese Gattung enthalt nur eine genauer bekannte, in Asien, 
Afrika uud Europa verbreitete Art. 

Das Wildschwein. 
Sus seraja. L. 

Korper gedrungen, bedeckt mit sehwarzlich braunen, gelblieh melirten, 
am Vorderhalse struppig naeh vorn starrenden, auf del' Mittellinie des 
Ruckens und am Ende des .Sehwanzes verHingerten Borsten (erstere in 
del' .Jagdsprache: ."Federn") und braunlich grauem Unterhaar. Die all
gemeine grausehwarze, mehr odeI' weniger braun melirte Farbung andert 
in einzelnen ostliehen Revieren, z. B. Gauleden, in Braunschwarz abo Hals 
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kurz und dick, Vorderkorper stark gebaut; Kopf langgestreckt, Augen 
klein. Die Fahrte ist von der des Rothwildes an den seh,r gespreizten 
und schiefen Eindrucken des Geafters, welche weiter von dem Eindruck 
der Schalen entfernt sind, leicht und sicher zu unterscheiden. Die Jungen 
(Prischlinge) zeichnen sich bis .mm sechsten Lebensmonate durch ein hell 
und dunkel, unregelmassig langsstreifiges Kleid aus. Vom Oberf. Ger
ding (DaIle bei Eschede) erhielt unsere akadem. Sammlung einen etwa 
8 Wochen altenFrischling, welcher auf weiss em Grunde eine unregel-

Fig. 65. 

massige tiefschwarze, scharf abgesetzte Fleckenzeichriung tr~gt, unter del' 
Bemerkung, dass dergl. weissbunte Stucke nicht selten im Hannover'schen 
vorkitmen. Auch anderwarts kennt man diese abweichende Farbung. 
Ein anderes Exemplar, vom Oberf. v. d. Borne (Neuhaus bei Rerlinchen), 
etwa 5 Wochen alt, ist erwies8ner Maassen ein halbwilder Frischling. 
Ein wilder Keilel' hatte sich in die Heerde del' zahmen Schweine begeben 
und mit einer Sau· gerauscht, welche dann Junge warf, die theils den 
zahmen Schweinen gleich waren, theils wie unser Exemplar, auf weiss
lichem Grunde nur stellenweise und zwar verloschen und matt die Wild
zeichnung trugen. Ob fur die eben erwahnte weissbunte Farbung gleich
falls eine ahnliche Thatsache den erst en Anstoss gegehen hat, wird sich 
schwerlich feststellen lassen. 

Das Wildschwein (Schwarzwild) findet sich in unseren Gegenden 
steIlenweise Mufig. Seine urspriingliche Heimath ist jedoch wohl im Siiden 
von Europa, N orda±i:ika und in ahnlicher Breite im westlichen Asien zu 
suchen. In Siideuropa, auch auf den grosseren Mittelmeerinseln, bewohnt 
es namentlichzahlreich die feuchten, schilfreichen oder mit sonstigem 
Gebusch bewachsenen Deltabildungen del' grosseren Fliisse, und ist ausser
dem an den ahnlich bewachsenen, oder in den halb a usgetrockneteh 
Siimpfen besonder~ haufig. II). Asien i:iberschreitet es nach Osten die Lena 
und in Europa nach Norden den 55 0 nicht mehr. Vom Menschen in 
ganzlich fremde Lander eingefiihrt und dort theilweise verwildert, hat es 
sich daselbst wohl in einem sol chen Grade acclimatisirt und vermehrt, 
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dass seme Anzahl fUr unsere von del' Cultur beherrschten Gegenden ganz 
abnorme Verhaltnisse zeigt. Das Grossartigste in dieser Hinsicht ist mil" 
von Ncuseeland (Zool. Garten V) bekannt geworden, woselbst drei Jager 
in 20 Monaten auf einem bestimmten Districte 25,000 Stuck erlegten und 
sich erboten noch femere 15,000 zu liefem. 

Feuchtes, sumpfiges, dichtbewachsenes Terrain ist in seinem Verhrei
tungsbezirke Hauptbedingung fUr seinen Aufenthalt j wo esSuhlen findet, 
wirft es ~ich gem hinein. Am Tage halt es sich eben in 80lchen bewach
senen BrUchem oder im Waldesdickicht verborgen, schieht sich einzeln oder 
rotten weise in seine "Kessel", flache, von del' Bodenstreu entblosste Pllitze, 
die mir fur langere Benntzung mit Moos, dUrrem Grase, Schilf u. dergl. 
ausgepolstert werden. Wo es llicht beunruhigt wird, benutzt das einzelne 
StUck denselben Kessel, wlihrend die etwa 10 StUck starke Rotte mit dem 
Kessel bestandig wechselt. Nur zur Winterszeit schiebt sich letztere 
langcre Zeit in denselben Kessel, del' dann eine grosse Menge Schilf und 
trockenen Grases enthlilt, gleichsam aus solchen Haufen hesteht, hinein. 
Mit Anhruch del' Dammerung geht das Schwarzwild in den Wald del" 
Nahrung nach, geht "zu.Holz ins Gebrache", erst bei einbrechender Nacht, 
wenn es auf den benachbarten Feldem und Wiesen gllnzlich ruhig ge
worden ist, besucht es zu gleichem Zwecke offenes Terrain. Es wUhlt, 
"bricht" bekanntlich nach N ahrung, welche sowohl in thierischen als 
pflanzlichen Stoffen besteht, die Bodennarbe mit seiner RUsselscheibe auf, 
und entdeckt, vermoge seines feillen Geruchssinnes, auch die kleillsten ihm 
dienlichen Korper. Es wittert Uberhaupt s1oh1' scharf und weiss sich da
durch auch in unbekannten Gegenden zu orientiren, woselbst es sich 
etwa als vereinzelter Streifer mehrere Wochen lang aufhlilt. Aus dem 
MUnsterlande sind mil' einige recht auffallende derartige Thatsachen he
kannt geworden. Auch vernimmt (hOrt) es mit grosser ScMrfe. Mit 
Tagesanbruch zieht es sich von dem offen en Terrain schndl bis zum Rande 
des schutzenden Waldes zurUck, und sucht nun bl'echend im langsamen 
V ordringen seine Lager und Kessel auf. Harten, namentlich gefrornen 
Boden vermeidet es. 

Mehr als die anderen Wildarten liebt es die Gesellschaft seines 
Gleichen. N nr in del' Rauschzeit, welche in del" Regel gegen Ende No
vember ueginnt, jedoch nach Nahrungi'menge und Gute auch friiher oder 
spater (bis Pebruar) eintreten kann und 4-5 Wochen dauert, werden 
die schwachen Schweine abgeschlagen, und in der Setzzeit (Frisch;l.eit), 
etwa Ende Marz, irennen sich' die Bachen vom Rudel, vereinigen sich je
doch dann, wann die Frischlinge ihnen folgen konnen, wiederum mit den 
Uebrigen. Mit 13 bis 18 Monaten werden die Frischlinge fortpflanzungs
fahig, ~ie heissen dann in der Jagdsprache "U eberlaufer", die mllnnlichen, 
Keiler, mit dem vierten Jahre "angehendes Schwein", mit dem fUnften 
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"hauendes" oder "gutes", mit dem siebenten ttHaupt- oder grobes Schwein"; 
die Bachen mit dem dritten Jahre "starke", spater "grobe". 

Forstlicher Werth des Seh warzwildes. 

In einer landwirthschaftlichen Zoologie wurde das Wildscbwein als 
eine der schadlichsten Thienirten behandelt werden mussen,. ohne dass 
irgend namhafte Compensationen seines Schad ens aufgefuhrt werden konnten. 
Seit vielen Jahren werden daher aus Gegenden, in dllnen es zahlreich 
haust, wie z. B. aus dem Reg.-Bez. Trier, die heftigsten, leider nur zu 
berechtigten Klagen uber seine ~ erwustungen laut. Vom linken Rheinufer 
daselbst liefen vor wenigen Jahren Petitionen von 13 Gemeinden urn 
schleunigen und gesetzliehen Schutz gegen dies en Ruin der Landwirthschaft 
an das Haus der Abgeordneten ein. 

Aber aucl] dem Forstwirth wird es in mehrfacher Hinsicht schaqlich. 
Es vertilgt zunachst eine grosse Menge der Eichen- und Buchenmast. 

In Jahren reichlieher Eichenmast gedeiht es so gut, dass seine Rauschzeit 
statt Ende November oder Anfangs December wohl in die l\fitte ersteren 
Monates 'f<int. Wo es zahlreich auf tritt, wird dal1l1 die Mast nicht bloss 
bedeutend vermindert, sondern fast vollig vernichtet. So nach Grunert's 
ForstL BL seit den funfziger Jahren im Reg.-Bez. Trier. Als Grund seinei' 
besonderen Haufigkeit daselbst wird angegeben die Anzucht dichter junger 
Waldbestlinde, sowohl Nadelholzschonungen als .ausgedehnte Eichenschal
walder bei schw.er zuganglichem Terrain, sowie Buchen- und Eichenmast
jahre, wodurch es stark angelockt war. Hier vereitelte es nun beharrlich 
aUe kiinstlichen Ansaaten del' Buche und Eiche, so dass zu Laubholz
pflanzungen und Ausbesserung del' Liicken mit Nadelholz geschritten we.r
dEm niusste. Man sah sich daher. zu starkem Abschuss bewogen und er
legte 1859 37 ulld 1860 sogar 88 Stuck. (Yom Jahre 1869-72 wurden 
in diesel' Gegend jahrlich nicht weniger als 183,8 -Stuck abgeschossen). 
Auch hier in Neustadt haben wir hinreichend Gelegenheit, das starke 
Brechen des Schwarzwildes unter den Buchensamenbaumen zu beobachten. 

Bei solchem Brechen nach Mast werden nicht selten auch zahlreiche 
junge Pflanzen zerstort. So hatte der Herr Forstmeister Schmidt aus 
Boitzenburg i. d. U. 1874 die Gute, fur unsere Sammlung eine Probe sol
eher, von Frischlingen ruinirter vierjahriger Buchen zu iibersenden. Mehre 
von dies en ~ind unverletzt ausgehoben, andere am Wurzelknoten durch
gebrochen odeI' vielmehr durchgebissEm und zuweilen finden sich auch an 
den Stamm chen selbst zerbissene Stellen. Dass grossartigste, was mir in 
diesel' Hinsicht bekannt geworden, trafen wir auf UllS81·er grossen aka de
mischen Herbstexcursion 1874 im Reviere Proskau (Schlesien). Wir iiber
raschten daselbst am 27. August eine Rotte Sehwarzwild, welcne· gerade 
damit beschaftigt war, eine Kiefernschonung durch tiefes,. stellenweise 0,3 m. 
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tiefes Breehen an einer, etwa 0,2 Hektar grossen Stelle, woselhst der Adler
farn (Pteris aguilina) in Menge wuehs, zu ruiniren. Hier war durch das 
Breehen Alles wilst verlVorfen, eine Menge Stamme unterMhlt und mit 
mehr oder weniger entblOssten Wurzeln halb niedergelegt, sogar ganzlich 
geworfen. Es hot diese Flache ein Bild, als wenn Arbeiter mit Hacke 
und Spaten in "del' rohesten, unordentIiehsten Weise dort gewirthschaftet 
hatten. Naeh Auss!!ge del' 
anwesenden Forster hatte 
die Rotte naeh den Wur
zeIn des Adlerfarns ge
broehen. Alles spraeh dort 
filr die Riehtigkeit diesel' 
Behauptung, welehe ilbri
gens ja a ueh bereits ander
weitig eonstatirt war. 

Wie die wilden, so 
konnen aueh die zahmen 
Schweine in ahnlieher 

Weise sehade.n, wenn sie 
etwa zur Vertilgung von 
Inseeten in den Wald ge
trieben werden. Auch 
neue Beobaehtungen sind 
in letzter Zeit bekannt 
geworden. So schrieb mil' 
im vel'flossenen Jahre del' 
Herr Obf. Bekuhl's (Plan
ken beiNeu-Haldensleben, 
R.-Bez. Magdeburg): "Ieh 
habe gefunden, dass die 
Schweine noeh auf zweier
lei Art sehadlich werden: 
1) indem sie die Wurzeln 
del' Kiefern blosslegen und 
sehaIen, . und 2) dass sie 
die jungen Kieferntl'iebe 
(Maitriebe) knautschen. 
Ersteres dill'fte wohlsebon 

Fig. 66. 

Malbaum. 

allgemein beobaehtet sein (allel'dings !), namentlich im Pl'iihjahr in Stangen
und 1tltel'en Kiefernol'ten; lE"tzteres war mil' dagegen so neu, dass ieh es 
gar nieht glauben wolIt.e, Lis ieh mich selbst davon iilJerzeugte. Wir 
lassen hier der Maikaferlarven wegen die jungen Kiefernschonungen Frilh-



254 Vie1hufer. 

jahr und Sommer mit Schweinen betreiben. Unter ·der Borner Heerde 
sind nun einige Sehweine, welche die jungen Maitriebe zwischen das Ge
brach nahmen und dieselben vollstandig zerquetschten. Was die einen vor
machten, ahmten die anderen nacho Del' Schaden wurde so erheblich, 
dass ieh den Schweineeintrieb wahrend der vier W ochen von Anfang 
Juni bis Anfang Juli, bis die Triebe hart geworden waren, verbieten 
musste." 

Eine ganzlieh andere Beschadigung im Walde durch das Schwarzwild 
zeigen die sogen. "Malbaume" (Fig. 66). Es hat namlich das Bediirf
niss, sich an Baume.n zu reiben, besonders nachdem es sich gesuhlt. Es 
wahlt dazu gern in der Nlihe stehende Kiefern, verschmaht abel' aueh 
andere Nadel- wie LaubhOlzer nieht. In der Regel sind dieseiben etwa 
12 -15 cm. im Durehmesser stark, ganz schwache wie die starksten Stamme 
scheint es zu vermeiden. Durch das Reiben, wobei ausser dem feuchten 
Boden del' Suhle aueh noch Borsten an den Stii,mmen haften bleiben, wird 
die Rinde bald vollstandig ringsum, bald unregelmassig entfernt. Es 
iibt abel' auch die Macht seiner Gewehl'e an den Stammen. Unsel'e 
Fig. 66, nach einem solchen Malbaume im Belaufe Bornemannspfuhl des 
hiesigen Biesenthaler Revieres entworfen, zeigt oben links wie in del' Mitte 
del' entrindeten Stelle an den aufgerissenen Holzfasern diese Arbeit. Von 
einem yom Hirsche gefegten Stamm unterscheidet sich ein solcher Mal
baum abgesehen von dem niedrigen Stande del' Beschadigung auch dadurch, 
dass die Entrindung oben nicht allmahlich, sondern plotzlich beginnt und 

·in gleicher Weise unten aufhOrt. Auch fehlen' an demselben die lang en 
Langsrisse und Schrammen, welche das auf und ab bewegte Geweih ver
ursacht. Auch zahme, iill Walde vel'wendete Sehweine konnen solche 
Malbiiume herrichten. Berr V. Nathusius (Alt-Baldensleben, R.-Bez. Mag~e
burg) hat im verfiossenen Jahre diese Beobaehtung gemacht: "In meiner 
Forst, sehreibt mil' derselbe, ist in diesem Jahre eine eigenthiimliche Be
sehiidigung an 60jahrigen Kiefern durch Sehiilen zahmer Sehweine vorge
kommen. Del' betreffende Bestand liegt dieht an einem selten abtroeknenden 
Wege,' so dass di~ Sehweine, mit denen ieh aIle Kiefernorte regelmassig 
und stark hiiten lasse, Suhlstellen in den Seitengraben haben und in Folge 
dessen sieh an den Baumen reiben. Nachdem dadurch von einer Amahl 
Baumen die harte Borke entfernt ist, haben einige alte Sauen angefangen, 
wirklich mit den Zahnen zu scMlen und zwar so vollstandig, dass die 
betreffenden Baume ausgehen." Die zwei, unserer Akademie giitigst ein
gesandten Stammabschnitte zeigen in del' That auf dem rindenentblOssten 
Holze zahlreiehe Zahnangriffe. Dass Sehweine am Boden liegendes Rtarkes 
Kiefernreisholz in lihnlieher Weise entrinden und die aussersten Splint
sehiehten dessel ben verletzen, ist mil' anderweitig e benfalls bekannt ge
worden. 
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Jedoch bringt das Schwein dem Forstmann auch grossen Nutzen, 
welcher den Schaden, den es zeitweise stiftet, weitaus iiberwiegt, wenn er 
das zahme Schwein wr rechten Zeit und am rechten Orte fiir seine Interessen 
verwendet. Vom wilden ist freilich diese Bebauptung nicht aufzustellen, 
da es sich fur unsere Culturzwecke nicht dirigiren lasst. 

Durch eine eingetriebene Heerde Schweine ltisst sich zUllachst del' 
Boden zur Aufnahme einer bevorstehenden l'Iast sehr empfanglich machen. 
Sowohl auf bereits stark berasetem als auf durrem odem Laubboden ist 
das Breehen derselben VOl' AbfaH del' Bucheln und Eieheln ausserst vor
theilhaft. Die Mast findet spateI' daselbst ein sehr passend vorbereitetes 
Keimbett. 

In Kiefernrevieren ist Schweineeintrieb das anerkannt beste Mittel 
zur Verllichtung del' oft massenhaft unter der Bodenstreu hibernirenden 
nackten Raupen und del' Puppen mehrer Schmetterlingsarten, namentlich 
del' Forleule, des Kiefernspannel's und anderer Spanner, sowie des Kiefern
schwarmers. Gegen diese "Erdmast" arbeiten au sseI' den Schweinen zu
meist nul' einige Drosselspecies (Turdus iliacus, musicus, merula). Man hat 
es in del' Hand, dureh Schweineeintrieh den Boden annahernd von diesen 
Feinden zu saubern. Auch das wilde Schwein kann hier vortheilhaft 
wirken. Dass dieses Mittel zur Sommerszeit, in del' die Engerlinge flach 
liegen, auch gegen diese grassten aller thierischen Feinde fiir unsere Cul
turen mit ErfoIg angewendet wird, geht aus dem vorstehend mitgetheilten 
Schreiben des Obf. Bekuhrs bereits hervor. Was von diesel' Erdmast 
nicht verzehrt wird, wird zertreten oder unnatiirlich verworfen. 

l<Jndlich ist del' Schweineeintrieb, sowie aueh das Wildschwein das 
beste Gegenmittel gegen die im dichten Bodeniiber:lug und jungen Auf
wuchs massenhaft steckenden Mause. Die Sehweine verzehren sowoh! die 
Brut.en als die alten Mause, zertreten deren Rahien, verwerfen den Boden 
und zerstoren die behaglichen W ohnstatten derselben. Die Leistungen des 
Rindviehes stehen in dieser Hinsicht dem der Schweine weit nacho 

Dass unser zahmes Schwein von dem wilden abstammt, ist eben so 
sichel' als allgemein bekannt j weniger abel' steht fest, ob einzelne hOchst 
aufl'allende FOl'men, Z. B. das Maskenschwein (S. pliciceps) und andere den
selben Ursprung haben. 

Andere Arten, wie die siidamerikanischen Bisamschweine, Dicotyles, 
del' ostindische Hirsche bel', Porcus, (Celebes, Molukken), die afrikanischen 
Warzensehweine, Phacochoerus. reprasentiren in verschiedenen Welt
'theilen ehensoviele verschiedene Gattungen del' Familie del' schweineartigen 
Thiere. In den Schichten der Erde finden sich Reste von zahlreicheren 
fossilen Schweineformen, welch!) zum Theil den NashOrnern nahe gestanden 
haben. Es scheint mithin, dass die Schweine, ahnlich wie die Tapire, in 
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jenen Urzeiten ihre Bliitheperiode hatten, und die wenigen jetzt noeh 
lebenden als die sparliehen Naehziigler jener reichen Vel'gangenheit an
zusehen sind. 

2. Unter-Ordnung. 
Wiederkiiuer. Art. ruminantia. 

Gebiss liickenhaft und dann 4 Zehen, oder vollstandig und 
2 Zehen; Speiserohre mit Schlundrinne, der Magen in 
4 oder auch 3 stark ausgepragte Abtheilungen zer
fallend. 

Die Wiederkauer enthalten fast nul' grosse, kraftig zierliche, ge
streckte, dicht Lehaarte Formen mit langem breitstirnigem Kopfe, langem, 
seitlich zusammengedriiektem RaIse nnd schlanken Beinen, an denen die 
Oberarm- und Oberschenkelbeine sehr kurz, die Mittelhandknochen meist 
und Mittelfussknochen, sowie die Rand- und Fusswurzelknochen stets 
verwaehsen sind und nm zwei behufte Zehen den Korper tragen ("Bisulea 
Zweihufer"), wah rend noeh zwei kiirzere, hinter dies en liegende, hOher ge
stellte, den Boden nicht erreichen. Diese Afterzehen ("Geiifter") feblen 
den Kameelen. 111' meist lii.ckenhaftes Gebiss besteht Lei den typischen 
Formen aus 8 unteren, schaufeIfOrniigen Schneidezahnen, denen oben ein 
hartscbwieliger Gaumenrand entspricht, zum Abbeissen ihrer Nahrung. 
Eckzahne sind nm bei einzelnen im Oberkiefer vorhanden; von den oben 
wie unten· vorbandenen schrag stehenden Backenzahnen zeigen die drei 
vorderen eine, die drei hinteren zwei halbmondformige Schmelzschlingen, 
deren hohle Seite bei den oberen niwh innen, bei den unteren nach aussen 
gerichtet ist. Die Zahnformel ist bei den typische~ Gattungen daher 

folgende: 8.30(1) 00(1) 3.3 
~·-O~· -'8'-O-'~' 

von welcher einzelne nicbt typische kleinere Abweichungen ze,igen. Bei 
den Kameelen treten obere Schneidezahne auf, welche sich bei den iibrigen 
Wiederkauern nul' voriibergehend im Embl'yonalzustande linden. Das mit 
querspaltiger Pupille versehene Auge liegt in einel' geschlossenen Rohle. 
Ihre grossen bl:lweglichen Ohren sind unten tntenfOrmig geschlossen. Ihr 
Verdauungsapparat ist complicirtel' als bei den iibrigen Thiel'en: Die 
Speiserohl'e enthalt im Innern del' Lange nach zwei diinne Rantfalten, 
die sich zusammenneigend die " Schlundl'inne" dal'stellen. Del' Magen 
zel'fiillt in vier, bei den Kameelen in drei Abtheilungen: Pansen, die 
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grosste ;,ackartige A usstiil pung , N etzmagen , Blii ttermagen, La hmagen. 
Die Nahrung gelangt gl'Oh zel'klf'inf'l't. dUl'ch die Speisel'lihl'e in den 
Pansen, von dOl't partieenweise in den kleinen N efzmagen, woselhst sie 
zu einzelnen Bissen zmammengdmllt wird. Diese steigen wiedel' ZUlU 

Munde empor und werden nun durch seitliches Hin - unrl Herbewegen 
(lefl Unt.el'kiefel's fein zerldeined, "wiedergekaut", woher die Thiere diesel' 
OrdnUllg auch Wiedel'kiiuer (l~uminantia) genannt werden. Die so fein 
zel'riebene Nahl'ung gelangt, wie auch del' 'l'rank del' Thiere, dureh die 
Sehlundl'inne, welehe dired in den Bllittenuagen miindet, in rliese dl'itte 
A btheilung, aus del' sie sieh in die vierte hegiebt und zul' weitel'en Ver
dauung hier angesammelt wil·d. Bei denjenigen, welche nul' dl'ei l\1agen
ahtheilungen hesit.zen, fehlt del' Blattfmnagen, und die wiedergekaute 
Nahrung gelangt sofol't in den Lahmagen. 

Die meisten Arten zeigen hald in heiden Ge&chle('htel'll, hald UIll' hei 
den Mannchen Stil'llbeinzapfen, welche entweder mit einer hohlen Horn
scheide odel' mit hehaartel' Haut daue1'lld Ubel'zogen sind, odel' ein jahrlieh 
ahfallendeg Geweih hagen. 

Sie leben aussehliesslich von Pflauzennahrung, KrHutern, Baum11Httern, 
Rinde, Flechten, und bilden wohl den H1:ihepunkt slimmtlichel' pflanzen
fressenden Saugethiel'e. A usser Australien hevulkel'll sie die ganze .Erde 
in allen ZOllell und Regionen, woselbst sich ihl'e Nahrung findet, doeh 
haben nieht selten versehiedene Gegellden ihl'e besondel'en Fol'mell auf
zuweisen. Bei allen Hussert sieh pin starker Hang ZUl' Geselligkeit, 
manelle lehen sogar in zahlreiehen Heerden zusallimen. 'i'rotz ihrel' gl'ossen 
Sclmelligkeit und bedeut.enden Kurpel';;;Wrke zeigen sie sich stets furcht
sam und scheu. - Die wenig en Jungen, 1 odel' 2, ausnahmsweise 3, 
kommen hoch ausgebildet ZUl' Welt. 

1. Familie. Hohlhorner, Cavicol'nia. 

Ih1' Zalillsystem ist das typische; die stark pOl'osen Stirn beinzapfen 
mit. bleihender HOl'llscheide iiberzogen, finden Bich meist hei heiden 
Geschlechtern. Dpn nicht gleiehmassigen, sondel'll periodiseh starkel' auf
t.retenden Jahres:mwachs an den Hormcheiden erkennt man an ringd
formigen odeI' knotigen, stellenweise auftl'etenden starkeren Ablagerungen 
del' Hornmasse. Diese neUAn HOl'nhildungen an del' Basis werden mit 
zunehmenden Jaln'en stetig geringer. 

Die HohlhOrner enthaHel1 die rohusteHten, plumpsten Wiedel'kliuel'; 
doeh giebt es auch sehl' zierlicae Formen unter ihnen. Sie hewohnell 
die ganze WeH, sind jedoch in den heissen Gegendell del' alten Welt, 
namentlich in Afrika, am zahll'eiehsten, und leben dort theils auf offen en 

Altum. Saugethiere. 2. Auf!. 17 



Zweihufet. 

Grassteppen, theils im diehten Walde, bald in del' Ebene. bald III hohen 
Gebirgsregionen. 

Ochs, Bos. 
Die Ochsen zeichnen sich VOl' den ubrigen Zweihufern durch kraftig 

gebauten plumpen Karpel', drehrunde, wenigstens an del' Spitze runde, 
nach aussen gebogene Horner bei beiden Gesclllechtern, breite, nackte, 
feuchte Nasenkuppe, langen bequasteten Schwanz aus. Sie lie ben gras
reiche, doch nicht offene Gegendenj ziehen vielmehr lichte feuchte Wald
complexe VOl' und leben dort gesellig. Ausser Siidamerika in den iibrigen 
Welttheilen in wenigen Aden. 

Der Wisent. 
Bos pj'imigenius Bojan. 

Die flache Stirn langeI' als breit, die Basis del' miichtigen Horner in 
gleichel' Hohe mit del' Stirnleiste j AugenhOhlen nicht rohrig vortretend j 
Korper in del' Schultergegend nicht odeI' kaum hoher als in del' Kreuz
gegend j Behaarung anliegend glatt. Diesel', jetzt ausgestorbene Oehs ist 
del' Au er del' A lten. V. Herherstain erwahnt bereits in seinem Werke: 
De Rebus Moscovit. Comment. 1556, die Vel'wechselung del' heiden Namen 
Auer und Wi sent seitens del' "ignari." Del' Name Wisent odeI' Wisont 
odeI' Bisont und Bison findet sieh in den Urkunden nebst dem des Auer 
odeI' Ur, 'I'ur oft zusammen VOl': Uri et Bisontes odeI' Auel'oxen und 
Visonten, so dass an del' Coexistenz zweier Aden in unseren Waldern 
nir;ht zu zweifeln ist. Del' alte Auer vel'~chwand allmiihlich ganz, und 
sein Name wurde auf den noeh el'haltenen alten Wi sent ubertragen. Diese 
Uehel'tragung IlLsst sich jetzt nicht mehr riickgiingig machen und so mage 
denn del' "Wisent" als del' ausgestorbene Ochs gelten. 1m wilden Zu
stande erhielt er sicn noeh lange in Osteuropa, in Preussen und Polen. 
1364 wurde del' letzte in Hinterpommern erlegt, im Anfange des 15. Jahl'
Imnderts gab es in Preuss en noch uri et bisontes. V. Herberstain erziihlt, 
dass Sigismllnd von Polen ein so starkes Stuek erJegt, dass er mit zwei 
stat'ken Mannern zwischen den Hornern desselhen hahe sitzen kannen. 
Diese eolossale Dimension kann sieh nUl' auf den jetzt sog. Wisent 1,e
ziehen. In Gl'ossbritanien erhielt er sieh noeh langer. Daselbst soIl er 
1684 noeh in einigen Berggegenden gelebt haben. 1m schottischen Rinde 
hat ~ich seine Art noeh ziemlich rein erhalten. Bei uns finden sich seine . 
Reste liheral! in den jiingsten Erdbildungen, namentlich in den TOl'f-
mOOl·en. Die oft riesigen Knochenzapfel! seiner Htirnel' el'innern lebhaft 
an jenen dl'eisitzigen Raum jenes polniselJen Exemplares, ja iibertreffen 
densel ben noeh zuweilen. 
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D e r H a U soc h s. 
Bas taUl'IIS L. 

Del' Hausochs Uhnelt in manchen seiner FOl'men auffallend dem 
Wisent. 'Vie das eben genannte schottische Rind, so ~tillllllen auch das 
Holsteiner und andere Racen mit ihm in allen wesentlichen Eigenschaften 
iiberein. Jedoch setzen andere dOlllesticirte Rinder, wie das algiiuer und 
schweizer (braune) andere Formcn, deren Reste sich in den Pfahlbauten 
und Diluvialbildungen finden, als Stamm voraus. So werden als Stamm
arten fill' diese die fossilen Bas fj'onto,ms Nilss. und longffrons Ow. als von 
pl'irnigeni1ls verschieden aufgestellt. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, 
dass Bas taurus eine Colleetivhezeichnung ist, die mehrere Ul'spriingliche 
Species enthUlt, welche jedoch im Dienste des Menschen allmahlich viel 
von ihren gegensatzlichen Charakteren eingebUsst und fast nur den Werth 
von Racen angenommen haben. 

D erA u e r. 
Bas 111'U8 N01'llm. 

Die gewulLte Stirn hreiter als lang, die Basis del' kurzen Hurner 
niedriger als die Stirnleiste; AugenhUhlen rohrig vortretend; IGjrper von 
derSchuItergegend zum Krenz stark abfallend; Kopf und Hab, bcsonders 
Kinn langwttig hehaart. Wie vorhin unter pl'imigenius angegeLen, ist 
diesel' unser jetziger "Auerochs" dcr Wi sent del' Altcn. Del' nord
amerikanische Bas bison ist mit ihm wohl speeifisch gleich. Er hat sich 
weit Hinger als jener in Europa erhalten und lebt gegenwartig im 
Kaukausus und namentlich in dem durch ihn beriihmtcn Bialowitzer Forste 
in Lithauen, einem "\Valdeomplexe von 213,700 Hektaren noeh in del' 
Wildniss. In Preussen waren die Auer schon im Anfange des 17. Jahl'
hunderts auf den Bannwald (SternLergcr .Forst u. a.) besehriinkt. ] 729 
wurden noeh 42 lebend eingefangcn und eben so viele zuf,illig odeI' durch 
Wilddiebe .(in Schlingen an lliedergehogenen Biiumen oder in Ledeekten 
Gruben gefangen) getiidtet. 1744 liess Friedrich II. den letzten Auer ini 
Konigsberger Hetzgarten ersehiessen. 1742 spiirten sich nUl' mehr 2 (im 
Winter vorher noch ] 6) Auer hei den "Auen;eheunen", J 744 noeh 2 mit 
2 KliJbern, diese 4 noch his 1746, illl folgenden Jahre nur noeh 2, wahr
scheinlich Kiihe daselbst. Del' letzte preussische Auer erlag 1755, del' 
letzte siebenbiirgische 1775 den Kugeln eines Wilddiebes. In jenem Bialo
witzel' Forste zlihlt del' Auer noeh nach Hunderten. ] 825 wurde seine 
Anzahl auf 381 aIte und 58 junge Stiere und 258 alte und 38 junge 
Kiihe, jm Ganzen also auf 7.;32 StUck geschiitzt. Ein)\elne zoologisehe 
Garten, z. 13. dOl' Berliner, sind von dorther mit ihm hereichert. Seine 
Kraft wird al8 ganz ('olossal geschildel't. So berichtet del' Medizi)lalrath 

17* 
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Dr. Hagen *), dass del' letzte Auer im Konigsberger Hetzgarten den 
grossten Baren und stltrksten Hund mit den Hornern in die Hohe ge
worfen un.d wieder aufgefangen habe, bis sie verendet. Muthige und 
sr:harf beschlagene Pferde seien in wenigen Minuten das Opfer seiner 
Wuth geworden. Mit einem StoBse seiner Homer hahe er Baume 
von del' Dicke eines Sehenkels abgebrochen. Andererseits wird dagegen 
erzllhlt., dass die Auer an den Auerseheunen so sanft gewesen, dass sie 
Putter aus den Handen del' Kinder angenommen. - Del" Kampf des 
Jiigers mit einem solehen eoloFsalen Thiere, welehe8 dureh die zottige 
Rehaarung des 110hen Vorderkurpel"s und den tief gesenkten drohenden 
Kopf mit seinen vortretenden Augen noeh wehr imponirte, galt gewiss 
mit vollem Rechte bei unseren Vorfahren a Is ritterliehe That. Die Ritter 
sind versehwunden und von diesem Wilde Iagern aueh nul' noch die 
Knochenreste, im Allgemeinen weniger huufig als die del' erst en Art, in 
unseren :NIoOl·en. Man l)ezeidmet diese fos~ile Form als B 0 S P l"i self S 

Bojan. 
Bekanntel' ist del' aus Asien stammende, in Ostilldien noch wild 

lebende, in Europa aher nur als Hausthier erhaltene Buffel (Bos 
bllbalus) , dessen nach hinten gerie:htete, abgeflaehte Horner nul' gegen 
die Spitze dl'ehrund werden. 

Schaf, Ovis. 
Del' Korper del' 8ehafe ist kruftig gehaut, doell nicht plump, die 

Beine hoch, diinn, Nasenkuppe behaart, Na~enriickpn gehogen, '1'hranen
grube sehwaeh vorhanden, die Hurner an del' Basis im Qnel'sc1mitt mehr 
breit als lang, nach hinten und seitJich spiralig gekrummt uni] meist mit 
gleiehmlif;~igen Quenviilsten heset7.t, die Hufe nach hinten zugespitzt, 
zwi,ehell ihneil Driisen. Doell 1indern manche diesel' gigens(,lJaftell hei 
einzehwn Arten zu einer Anniiherung an die Ziegenform abo 

Sie bewohnen au~sehliesslich die nlirdlirhe Erdh iiI fte , am meisten die 
der aIten Welt, lehen heel·denweise gesellig in gebirgigen felsigen Ge
gellden, nuhren sich daselbst von Kr;iutern, sind lebhaft in ibren Be
wegungell und mit feinem Geruch und GeMr ausgestattet scheu und 
fiiiehtig. Fast jedes grQssere Gebirge ihrel' Heimatlt hat eine besondere 
Schafform aufzuweisen; so die Gebirge del' rmel Sardinien nebst Corsika, 
des siidlichen Spaniens, Himalaya, Altai, Cypern, Armenien, del' ustliehen 
Umgebung des caspisehen Sees, NOl'damerikas u. a. Reste von ihnen 
finden wir in jenen neuen Bildungen, den 'forfiagern, in denen so viele 
K norhen der beiden vOl'erwuhnten Ochsenarten lagern, hei uns nieht, was 

*) GeRchichte des prrussischen Auers. Beitrage znr Kunde PreussellS II. Bd 
Seite 207. 
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selbstl'edend nieht von unserem Hausthiere gilt. Ob un~el' H a u s s eh a t 
(Ovis aries L.) von irgend einer bestimmten noch wild lebenden Art ab
stammt, z. B. vom M u flon (0. nil/simon, Sch1·eb.), del' die felsigen Mittel
meerinseln, namentlich Sardinien bewohnt, oder ou es in seinen Ver
srhiedenheiten, welche dureh Zueht und Cultur den Typus del' Stammfol'm 
durchaus verwi~eht haben, auf mehrere wildlebende ArLen ;.:uriickzuflihren 
ist, wie unser "Hausochs", wird sirh schwerlieh entscheiden lassen. 

Ziege, Capra. 

Nicht bios in del' allgemeinen Gestalt des Karpel's, sonder)1 auch in 
del' Beschaffenheit seiner einzelnen Theile stehen die Ziegen den Schafen 
sehr nahe. Del' Querschnitt del' Horner ist jedoch an del' Basis mehl' 
lang als hreit, und die Horner selhst sind vorn mit einem Riel odeI' mit 
Querknoten versehen, halbmond- oder leierfiirmig nach hinten gekriillllUt. 
Zwischen den NasenlOchern befindet sich ein kleiner nackter Fleck, del' 
N asenriicken ist gerade, die Beine. iill Ganzen hOher als uei den Sehafen. 

Auch die Ziegen bewohnen die felsigen Gehirge del' nordlichen Halne 
del' alten Welt, aueh fUr sie bildet fast jedes gl'ossere isolirte Gebirge, 
ab Kaukasus, Pyrenaen, Alpenkette, Altai, die Geuirge von Syrien u. a., 
die Heimath besonderer Ziegenformen. Die europaisehen sind, wie die 
Sehafe , auf die slidliehen Gegenden beschrankt; ihl'e Sinne eben :00 

seharf, ihre Bewegungen gewandt und sichel', in ihrem Betmgen ;.:eigen 
~ie sich scheu und ftiichtig. - Eine einzige Art war noeh illl vorigen 
Jahrhundel't in Deutschland heimisch. 

D e r S tel n b 0 c k. 
Cap1'a ibe;r. L. 

KUrper gestreekt und stlimlllig. L1iufe stark, von Farbe ein mit 
Wei8s und Braun gellJischtes Grau, Obel'korper etwas dunkler IIJit 
sehwachem hellerem briiunlichem ~littelstreifen, desgIeiehen an den Kopf
seiten mit schwachen helleren Fleeken, kein Bart, Horner vorn breit mit 
Querknoten, robust, sichelformig. Die Hornknoten entsprechen den ein
zelnen Lebensjahren, wenigstens in del' J ugend; in spateren Jalu'en treten 
sie in geringerem Abstande von einander und in geringcrer Starke auf. 
Die Horner del' Ziege sind schwiicher als die des Bockes. Die Hi:irne)' 
eines starken Bockes konnen libel' 1 m. Liinge und 24 "Knopfe" enthalten. 
Ucbrigens kOlD!)lt del' Steinbock in verschiedenen Gebirgsgruppen mit 
etwas abweichendem Gehorn VOl'. Ob 801che Typen, welche z. Th. aueh 
eine etwas verschiedene Behaarung zeigen, selbststiindige Arten l'eprlisen
til'en, oder nUl' Formen des Alpensteinboekes sind, wird sieh VOl' del' Hand 
schwerlich feststellen lassen. Del' Stein bock im engel' en Sinne bewohnte 
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in fruheren Zeiten wohl die ganze Alpenkette; auer aus den bayel'ischen 
und tyroler Alpen ist er schon lange verschwunden. Ein aus neuester 
Zeit ganz einzig dastehendes EreignisB ist die Thatsaehe, das~ 1872 
zwischen Tyrol und Salzburg' ein JUDger Bock gefangen wurde. Dagegen 
lebt del' Steinbock als Stand wild gegenwlirLig noch auf den SudMngen 
des Montblanc und noeh in den auf dem l'echten Ufer del' Dora Baltea 
gelegenen Eiswusten des Cognethales und zwar hOchstens in einer Amahl 
von 300 StUck. (Mittheilung v. L. Lungershausen, Zoo!. G. 1868.) An 
del' Siidseite de~ Montblanc habell bis 1861 noch kleine Rudel davon 
existil't, sind abet sei£ del' Zeit vollsHtndig ausgerottet worden. Die Un
zugangliehkeit del' Standorte und die schonende Ausiihung del' nur delll 
Konige von Italien zustehenden Jagd werden trotz del' diu'eh sehr hohe 
Freise, welche von Naturalienhandlern und GehOrne sammelnden Eng
Hindern gezahlt werden, veranlassten Wilddiebereien den Bestand vor del' 
Hand noeh schiitzen. Der Konig sehiesst jahrlieh nur 3 --4 Stuck und 
zwar meist nur einsam lebende alte Boeke ab . .. Dieses Cognethul wird 
als Standort des Stein wildes nur in Bechsteins Jagdzoologie, dagegen von 
den neueren Schriftstellern die SiidMnge des Montero:'a als solcher bt'
zeichnet, woselbst jedoch nach Freiherl'l1 von Beck, del' dOlt grosse Liegen
sclmften besitzt, seit Mensehengedenken kein Steinbock erlegt ist. Auch 
fruher sollen dort solche llicht vorgekomlllell sein, indem die stel'ilen 
Wlinde dieses Gebirgsstockes keillen genugenden Schutz fUr das Steinwild 
darbOten. Nach einer Miscelle (ebd. S. 383) soli en in den Bergen von 
Courmayeur, Valsavaranche, Valgrisanche, Cogne, CereRole u. a" sellr ge
schutzt dmeh die koniglichell .Jiigel' noeh nber 400 SteinhOcke leben. 
M i c h a hell e s sagt 1831 (Allg. FOl'8t- und Jagdztg.) libel' sein VOl'kollllllen: 
"Die Gegfnd Ulll das Chamounythal, namentlich die Berge des 'l'hales 
von COl'mayeur illl Sliden des Montblanc, die mittiigige Seite diesel' Alpen
kette, die Bergkette zwischen dem Montblallc ulld den \Valliser Gebirgen, 
die Gebirge des Saravanehe-Thales, besonders abel' die Berge de8 Logen
thales, welches an das ThaI de Pont in Piemont angrlinzt, femer die 
Berge des Scria und Villscherthales, stets auf del' Mittag8seite, mochten 
gegenwlirtig die eillzigen Orte scin, wo SteinbOcke leben. Ferner gibt 
man noch den Berg Fermunt im Sardaska-Thale in GrauhUndten und die 
unzuglinglich6tell Felsen zwischen \V 01' ins und dem BreEcianischell als 
Aufenthaltsort des Steinbockes all; doeh ist dies zweifelhaft." 1m 
Pinzgau (in Tyrol) hat 81' sich lloeh bis in dieses Jahrhundel't hinein er
halten. Mi.:haheUes b6zweifelt jedoeh seine dortige Existenz im genallnten 
Jahre 1831. 1m 14. und 15. Jahl'hundert, nihrt er fort, war er in den 
Gebirgsketten vom Montblanc his Salzburg nicht selten; zu Allfang des 18. 
abel' in Tyrol schon gallZlich ausgerottet. 

Erzhischof Andreas yon Sahdmrg kaufte daher in del' Mitte des 
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18. Jahl'hundel'ts fur den Thiergarten zu Hellbrunn 4 SteinbOcke aus den 
entfel'llten Gegenden del' Schweiz, welche sieh bis 1802 bis zu 12 Stuck 
vermebrten und dann Ieider von den Franzosen niedergemetzelt wurden. 
1m Zillel'thale wurden im vorigen Jahrhundert noch SteinbOcke erlegt, 
del' letzte o~terl'eichische Steinbock 1803 in IllYl'ien geschossen. ~ Del' 
Steinbock ist demnach als europaisehes Thier SChO~l 8ehr selten. Nicht 
bIos die morderischen Kugeln del' Alpenjager, sand ern manche widrige 
Naturgewalten, welche ihn in seiner luftigen Heimath mehr als fruber, 
wo er tiefere Gegenden bewohnte, bedrohen, furchtbare Stiil'me, heftige 
Kiilte, geringe und durch Schnee unzugangliche Aesung und Lavinen, 
haben diese stattliche Alpenspecies so heruntel'gebl'acht. Zu Deutschlands 
Fauna ist er keineswegs mehr zu l'echnen. 

Seine Aesung besteht im Sommer zumeist aus Grasel'll und duftenden 
Alpenkl'autern, welche er in tieferen Alpenthiilern findet, von wo er gegen 
'l'agesanbruch sich wiedel' nacb den luftigen und sonnigen Hohen zuriick
zieht. 1m Winter verbeis~t er, tiefer' nach del' Waldregion hinabsteigend, 
die NadelhOlzer und aset ausserdem namentlich Flechten. - Mit scharfen 
Sinn en versehen zeigt er sieh scheu und fluchtig; unter allen Alpen
thieren ist er del' gewandteste Springer und Kletterer, er vermag d urch 
Zickzackspl'iinge zwei senkrechte parallele Wande hinanzusp1'ingen. -
'Wie seine Verwandten zeigt auch e1' einen stal'ken Hang zur Geselligkeit; 
die alten Backe tJ'ennen sich ausser del' Brunftzeit auch bei diesel' Art 
von del' ubrigen Gesellschaft. Die Brunftzeit fant in den December ode!' 
JanuaI', und die Steinziege setzt im Juni odeI' Anfangs Juli ein wolliges 
J unges, welches schon sehr bald im Stande ist, mit del' Alten die gefahr
lichsten Wege zu wand ern. 

Unsel'e Hausziege, Oapra hircus, stammt yom Steinbock durch
aus nicht abo Ihre seitlich comprimirten, nul' mit Quel'l'unzeln versehenen 
Horner weisen schon auf eine andel'weitige Abstammung, etwa auf die 
Bezoal'7.iege, C. Aegagl'us, del'en Heimath del' Kaukasus und die Ge-
1il'ge Persiens smd. Mit geringerer Wahrscheinlichkeit 'will man ihren 
Stall1mbaum auf C. Falconerii aus den westlichen Gebil'gen Ostindiens 
zuritckfUhl'en. Die vielen Val'ietaten, in denen sie auftl'itt, lassen mit 
volligel' Sicherheit ihre Abstammung wahl kaum mehr el'kennen. 

Antilope, Antilope. 

1m Allgemeinen werden sicl! die Antilopen schwerlich charaktel'isiren 
lassen. So wahl die Gestalt, als die einzelnen Theile ihl'es Karpel'S tl'eten 
in del' mannigfaltigsten Verschiedenheit auf. Erstere ist eben so hiiufig 
zierlich, als plump, und erinnert bald an Ziege und Reh, bald an Hirsch, 
Rind, Pferd; ihre Horner tl'eten in del' allerverschiedeusten Gr(:i~se, Ge-
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stalt und Richtung auf: sellr kurz bis sehr lang, gerade auf&teigend, stark 
nach hinten zuruckgelegt, nach vorn, nach hinten gekrummt, gleichmassig 
verlaufend, hakig, geknickt, gerade, glatt, geringelt, spiralig gedreht, fein, 
plump, sogar bei einer Art gabelig, bei einer anderen in der Vierzahl 
vorhanden. Auch in del· Behaarung, Kopf- und Srhwanzbildung tl'eten 
die aufi'alligsten Gegensatze, und alle diese Verschiedenheiten ohne Zu
sammenhang durchcinander auf. Mil' ist fill' alle, fast 90, Species, von 
clenen 70 ihre Heimath in Afrika, 17 in Asien, 1 in Europa und 1 in 
Nordamerika haben, kein einziges durchschlagendes Mel'kmal als allen ge
meinHam bekannt, obgleich sich die meisten durch schlanken Bau, dunne 
undhohe Beine und aus del' Kopfrichtung nicht odel' nul' wenig hemus
tretende Horner von den iibrigen Hohlhornern unterseheiden. - Sie be
wohnen meist heerdenweise das warme Asien und nawentlich Afrika, bald 
in den ELenen, bald in den hohen Gebirgen; Europa und Nordamerika 
hat kaum, Sudamerika keiIl.e Antilopen aufzuweisen. Sie leben von Gras, 
Krautern, Baumknospen und sind mit scharfen Sinnen ausgerUstet scheu 
und flUchtig. 

Man fasBt sie mit Recht ala eine Familie zusammen und theilt ihre 
verschiedenen Formen in etwa 20 Gattungen. Fur uns genugt abel' die 
eine linneische Gattung Antilope, da uns nul' eine einzige Art, die einzige 
europaische und deutsche, interessil't: 

Die Gem s e" 
Antilope 1·upicapra. L. 

Korpel' und Laufe dieses Hochgebirgsbewohners kraftig, stammig, 
Schwanz kul'z. Die allgemeine Korperfarbe weehselt nach den Jahreszeiten 
nicht unerheblich. PUr den Sommer wil'd sie bald als lowengelb, bald ala 
rehfal'llen, graurostiarben mit dunklem IWckenstreif und helll'ostgelber 
Untel'seite, fUr den \Vintel' als schwarzbraun mit kaum dunklerer RUcken
mitte uud mit weis~elll Bauch und weioser Hiil'heite del' Schenkel ange
geben. 1m FrUhlinge i,;t, Bie in del' HaupU,lrbung schmutzig gran. Frisch 
geschossene habe ieh nul' illl Herbst, gegen Mitte September gesehen, bei 
denen sich das an sich hellere und verbliehene Sommerhaar gegen das 
neue Willterhaal' aufi'allend abhob. Eine I:)ehl' genaue Beschl'eibung des 
lIaares gibt mil' del' bereits beim Munnelthier erwiihnte Herr FOl'stllleisLel' 
Goldmayer, welche ieh hiel' anzusehliessen mil' erlaube: "Die Winterhaare 
sind am Halse und Ritcken und an den obel'en Theilen del' LHufe uUll 
an del' Seite am GlOunde grau, werden gegen die Spitze hin inllner dunkler 
und sind oben schwal'zhraun. Sie werden 8-10 em. lang. Del' lWeken
streifen ist noeh mehl' dunkelbraun, andas Schwarze grenzend, und hier 
das Baal' noeh Hinger. Anf diesem Streifen befinden sith bei 1iltere"n 
GeUloen und namentlieh bei den Boeken ziellllich dieht btehend die 15 his 
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17 em. langen, aufreeht stehenden odeI' vermage ihrer Sehwere sich etwas 
neigenden, sog. Gemsbarthaare mit kaum 0,5 em. langen, weisslich gel ben 
Spitzen. Aus diesen letzteren Haaren, welehe ausgerupft werden, fertigt 
man den sog. Gemsbal't. Die Bauchhaare und jene an del' inneren Seite 
del' Hinterlaufe sind am Grunde weiss mit gelbliehen Spitzen und nul' 
ein ganz kleiner Theil del' inneren Seite del' Hinterlaufe ist mit ganz 
weissen Haaren besetzt. Unterhalb del' "Knie" (Hand- und Fel'sengelenke) 
sind die lIaare klirzer, etwa 2 em. lang und am Grunde graubraun mit 
gelbbraunen Spitzen, welch' letztere obel'halb del' Sehalen mehr hervo1'
treten, so dass die Behaarung fast gelburaun erseheint. Die Scheibe ist 

Fig. 67. 

II 
Kitz, ein-, zwei-, drei-, vier-. fiinfj ahriger Bock. 

Fig. 68. 

" r r r r 
Kitz, ein-, zwei-, dl'ei-, vier-, fiinfjahrige Geis. 

weiss mit gelblichen Haaren eingesaumt. Am Kopfe geht von den Lusern 
ein brauner kurlluehaa1'ter Streifen bis zum Wind fang , del' iibrige Theil 
des Kopfcs i~t gelblich weiss, an den Backen tiefer gelb (ehamois) gefarbL 
Das Kinn i~t wei&sgelh, nicht dunkel, wie wohl angegeben. 

Die liingsten Gemsbarthaare sind am Hintel'theile des Rlickens ober
halb del' Hintel'Hiufe. 

Die SOlllmel'haare sind we it kiirzer als die Winterhaarej die Grund
farbe ist je nach del' Jahreszeit, dem Alter und delll Geschlecht bald heller 
bald tiere!' gelbbraun, (beim Rehe mehr gelblich roth) mit dunkelbraunelll 
Riickenstl'eifen, auf welehem sehr kUl'ze Gem>:barthaal'e mit wei>s
gelben Spitzen stehen. Bauch und del' inn ere Theil del' Hinterhiufe ist 
gelblich weis~." Die jungen sind dunkler und lIeichnen ~ich auch dureh 
auffallend dicke Laufe aUi!. 

Die Horner (Kl'iicken , Kl'ickel) sonkrecht vom Scheitcl auf~teigenc1 

nnd in em em kunen Haken l'Uckwiirts gekl'iilllmt, verleihen den 
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Thieren ein keckes Aussehen. Dieser Haken markirt sich schon schwach 
beim Kitz von 2 bis 3 Monaten, und nimmt dann von Jahr zu Jahr 
an Scharfe zu, so dass sich dessen Spitze bei einem vierjahrigen 
Bock schon fast parallel zum aufsteigenden 'rheil und beim fUnfjahrigen 
voll parallel fast in einem Winkel nach unten wendet. Die einjlihrige 
Gemse trligt wenig mehr als die stets glatte Bakenspitze; in den folgen
den Jahl'en bildet sieh absatzweise die senkreehte Stange und zwar so, 
dass die einzelnen Jahresbildungen sieh durch starkere Querrunzeln gegen 
einander abheben. Doeh wird dieser Zuwaehs von Jahr zu JaIn kiirzer, 
so dass sich iiber das 5. Jahr hinaus an der Basis nur mehr kurze 
Runzeln ansetzen, welehe das Alter nicht mehr sichel' bestimmen lassen. 
Die aufsteigende Stange ist unterhalb del' glatt en Spitze mit feinen Langs
furchen versehen; durch haufiges Reiben an Baumzweigen und Stammen 
werden diese allmahlich abgerieben. Das Alter lasst sich also mit an
nahernder Sicherheit bis zum fiinften Jahre: 1) an del' schwacheren oder 
starkeren Biegung des Hakens, 2) an del' Zahl del' starkeren Querrunzeln 
und 3) an dem abgeriebenen Zustande del· feinen Langsfurehrn erkennen. 
Jedoeh wird diese Abreibung und Glattung des Krickels unterhalb del' 
Spitze dureh Harzkrusten, welche sich durch das Anreibcn an den harz
haltigen Holzern (Legefohre) ansetzen, beeintrachtIgt. Die Krickel del' 
beiden Geschlechter differiren aufiaJlend. Beim Bock cind diesel ben starker, 
sie stehen mehr senkrecht und ihre Spitze hakt scharfer, in hOherem Alter 
fast parallel mit der Stange, auch divergiren die Stangen gegen die Spitze 
nur schwach. Die schwacheren Stang en del' Geis treten dagegen nach 
oben weiter auseinander und ihre Haken bilden stets nur kurze und fiaehe 
Bogen. Vom Oberf6rster Herrn Doderlein in Oberammergau be~itzt unsere 
Sammlung die sehr instructiven Reihen von beiden Gesehlechtem vom Kitz 
bis zu Capitalstiicken. 

Die Gemse lebt noeh sehr zahlreich im siidlichsten Deutschland, im 
bayerisehen Oberlande. Ihre Anzahl wurde mil' in einzelnen Revieren zu 
2-300, zu 12 und f'ii.r das Revier Burgberg (Algliuer Alpen) zu ] 500 Stiick 
angegeben. In den zum hohenschwangauer Leibgehege gehOrenden Revier 
Ettal sollen gegen 2000 Gemsen leben. Am Konigssee ist sie nebst dem 
Murmelthiere gleichfalls zahlreieh. Ueberhaupt ist die Umgegend von 
Berchtesgaden, Miesbach, die Gegend im Riess in Bayern am gemsreiehsten. 
Die Schweiz, Tyrol, vorziiglich Steiermark und die Centralkal'pathen be
herbergen gleichfalls eine Menge Gemsen. Sie findet sich jedoch auch in 
den Pyrenaen und sogar im griechischen Gebirge (Olymp). 

Die Gemsen zeigen grossen Hang zur Geselligkeit, nur leben die alten 
Boeke amser del' Brunftzeit einsiedleriseh. Sie bewohnen bekanntlich die 
Alpenregion und halten sich im Sommer gern in del' Region des Knie
holzes oder gar iiber del' Baumgrenze in del' Nahe des ewigen Schnees 
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auf, wogegen sic im "Winter tiefer in die Waldungen hinal1steigen. Man 
sieht sie in ihren gefahrvollen Hohen mit eben so grosser Schnelligkeit 
als bewunderungswiirdiger Sicherheit springend dahin eilen. Ein eigent
liches Lauf'en sieht man von ihr selten. Auf grasigen Abhlingen geht sie 
freilich im Schritt und Galopp; ein Traben ist seItene Ausnahme. Meist 
springt sie. Sie setzen iiber Kliifte von 6-7 m. und vermogen einen 
Sprung von 4 m. Hohe mit Leiehtigkeit auszufiihren. Sie halten sehr 
strenge Wechsel. 1hre Sinne sind ausserst scharf. Sie wind en auf:> bis 
800 Schritt und vernehmen aus grosser Entfernung den menschlichen Fuss
tritt. Ein Rudel, in del' Regel aus 5-6 Stiick bestehend, wird dureh 
ein Kopfthier, die alteste Geis, seltener einen Bock, gefuhrt. Bei dem ge
ringsten Verdachte einer Gefahr stehen sie wie festgebannt und stampfen 
ein- oder mehrmal mit einem Vorderlaufe; scheint die Gefahr wirklich 
vorhanden, so entfliehen auf ein heiseres, langgezogenes Pfeifen dureh die 
Nase, einem dumpfen Bnssardschrei nicht unahnlich, eiligst aIle, halten 
an, sichern wieder, urn gar bald die Flueht fortzusetzen. - Sie lieben 
fruchtbare \ViesenaLhltnge oder stille Waldungen, und Hsen schon VOl' der 
Morgendiimmerung und dann den ganzen Tag mit Unterbrechung ?Urn 
Wiederkauen. Oft schon kmz nach Sonnenaufgang thuen sie sieh zum 
vViederkauen an irgend einer geschiitl:ten Stelle, etwa in einem "Latschen
felde" (Legfohrenfeld) auf Stunden nieder. Sie wtihlen gem dasselbe Bett, 
namentlich unter dem Schutz iiberragender Felsen. Man findet hier eine 
"Menge Losung, welche etwas schwlicher ist, als die des Rehes. ~VepidiU1n 

alpinum, das aus dem Gerolle hervorsprosst, bildet im Sommer ihre Haupt
nahrung, Jlfeum mutelUna ihre Lieblingslisung. Auch Hsen sie gern die 
jungen Triebe des Laub- und Nadelholzes. 1m \Vinter sind sic meist auf 
dunes Gras, Baumrinde und Holzfasern angewiesen. - Zur Brunftzeit, 
welche in den November flint, gesellen sich die alten Boeke zu den Rudeln, 
halten aIle zusammen und treiben wohl stundenweit, einzelne Geisen ein
kreisend, urn sie mit dem Rudel wieder zu vereinigen. Die Violen, 
"Brunftknopfe", hohle, Hingliche, pflaumenformige, in del' Mitte ihrer 
Lling~richtnng eingedriickte TalgdrUsen hinter del' Krickelhasis, mit einer 
gelblichen, stark und iibel riechenden Fliissigkeit gefitllt, erreiehen dann 
wohl die Grosse eines starken Taubenei"es. Ausser del' Bnmflzeit sind 
diese Driisen, weil ganz mit Haaren becleckt, nicht sichtLar, in derselben 
dmch Ausdehnung del' Haut fast nackt und gran gefHI'bt. Die Feistzeit 
ist im September und October. Die Geis trligt 20-22 Wochen und setzt 
gewolmlich iIll Mai ein .Junges, selten zwei. Mehre Geisen mit ihren 
.Jungen bleiben zusammen und bilden kleine Rudel, wlihrend sich die 
starken Boeke im Friihlinge von denselben trennen. 

}'orstsehadlich wi I'd dureh Verbeissen oder SchHlen dip, Gemse III 
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jenen, z. Th. unproductiven Gebirgen schwerlich werden konnen. Nirgends 
habe ieh eine Klage in diesel' Hinsieht vemommen. 

Uebel' die fremdIandischen Antilopen sei nur Folgendes bemerkt: 

1m ganzen nordlichen Afrika und Arabien lebt die zierliche Gazelle 
(A. dorcas), lichtbraun, unten weiss, Homer leierfOrmig. Hirschgrosse 
erreicht A.orp,r, mit langen, geraden, aufgerichteten Hornei'll (Siidspitze 
Afrikas und am roth en Meer). Gleiche Grosse hat A. addax, mit miich
tigen, lang gezogenen SchraubenhOl'llern, in den sandigen Steppen Nubiens, 
Aegyptens, Al'abien,:. Noeh grusser iot die plumpe Kuhantilope (A. bu
balis) mit doppelt gebogenen, an del' Basis dicken und genaherten 
Hornern, au" Nordafrika. Das wilde in den siidafrikanischen Gebil'gen 
lebende Gnu (A. gnu) trligt an del' Basis sehr breite, erst abwarts, und 
mit den Spitzen nach aussen' und aufwiirts gebogene Homer; von Gestalt 
ist es einelll kleinen Pfel'de ahnlieh. Die Elenantilope (A. 01'eo s), einem 
stattlichen Pf'el'de an Grusse gleich, mit Miihne und Walllllle und kurzen 
leieht gebogenen, mit spiralig verlauf'endelU Kiel versehenen Hornern lebt 
eben falls in Siidafrika. Die stark naeh hinten geneigten, sann gebogenen, 
fa8t korperlangen Homer del' A. Icltco'I'Y<'r, aus Arahien, Persien und den 
oberen Nilliindern, werden von den Eingebornen zum Bogen verbunden. 
A. quadrico1'nis aus Ostindien und Thibet triigt zwei Paar Horner. Die 
merkwiil'digste Horneruildung zeigt unstreitig die nordamel'ikanisehe A. 
furcif e r, nicht allein wegen del' Gal1elung del' Horner, ;,;ondel'll weil diese 
auf einem besonderen Stirnbeimapf'en, gleichsalI' einem Rosenstocke, stehen 
und regelmiissig geweehselt werden. Diese Eigenthiimlichkeit bildet somit 
einen auffallenden Uehel'gang del' HohlhOrner zu den Hirsehen. 

2. .Familie. Hirsche, Cervina. 
Die Zahnformel ist die typische; jedoch t.reten im Oberkiefer zuweilen 

bleibende oder bei einzelnen Individuen nul' in del' J llgend vorhandene 
Eckzahne ("Haken") auf'. Thl'iinengrubell vol'handen, an den Hinterlaufen 
auf rundlichen Erhebungen Haarbiil'sten, Hufe klein, Aftel'hufe vorhanden, 
Die miinllliehen Individuen, beieinel' Art auch die weiblichen, tmgen auf 
stets mit Haut umkleideten Stil'llbeinzapfell ("Rosenstocke") ein jlihrlich 
wechselndes, anf,inglieh einf'aehes, spater in del' Regel sieh progl'essiv bi8 
zu einer gewis8en Gl'em.e astiger gestaltendes Geweih. Naeh Abwel'fell 
de8 alten erhebt "ieh auf' del' Spitze des Rosenstockes das neue als noeh 
mit hehaartel' Haut ("Bast") ii.bel'zogene unformliche knorpeltge weiche 
Bildung Bofort wieder und erreicht in verhliltnissmlissig kurzer Zeit seine 
nOl'male Gri.isse ("Stlil'ke"), scharfe Form und durch Kalkeinlagerung seine 
Fe8tigkeit. Die el'lliihl'enden Gefii~se versiegen, del' Bast wird trocken, 
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l'issig und nun von dem Hirsche durrh Reiben an Baumstammen entfernt. 
Das Geweih ist "vel'eckt", del' Hirsch hat " gefegt " , in der Bilduhgszeit 
hiess es "1\olben". Diesel' v.organg del' jahrlichen Geweiherneuerung ist 
ein so iibel'aus mel'kwul'diger, dass es angezeigt erscheint, etwas naher auf 
denselben hier einzugehen. 

Das jiingst vollendete Geweih steht mit dem Rosenstocke und dUJ'ch 
diesen mit dem ganzen iibrigen Organismus des Hirsches in inniger Lebens
verhindung. BeiAnwendung von bedeutender Gewalt bricht alsdann eher 
ein "Ende" (Zacke), oder·die "Stange" (Trager del' Enden), oder gar del' 
Rosenstock, - als die Stelle del' Vel'bindung von Rosenstock und Stange. 
Nach einiger Zeit Hlst sich diese Verhindung von selbst, die Stange fallt 
auch ohne mechunische Gewalt ah, wie im Herhst das Blatt vom Zweige. 
Es fl'agt sich, dUl'ch welchen physiologischen Vorgang diese vorhin so 
ausserst enge Verbindung gelockert und schliesslich ganzlich aufgehoben 
wil'd. Wenn wir durch einen Langsschnitt, welcher Stange und Rosen
stock spaltet, das Innere freilegen, so sehen wir leicht, dass wahl'end del' 
Bildung des Geweihes, so wie noch einig-e Zeit nach seiner Vollendung, 
die Knochenkanalchen des Rosenstoekes Ullmittelbar in die Stange iiber
gehen, da'ls Rosenstock wie Stangenbasis ganz diesel be Structur und Be
lebung zeigen, dass niIgends eine alB Grenze zwischen heiden sich geltend 
machende Schicht hervortritt. Fiihren wir den Schnitt abel' in verschie
denen A hschnitten nach del' Brunftzeit, his endlich kur~ VOl' dem natur
lichen Abwerfen des Geweihes, so zeigt ein auch fliichtiger Blick, dass del' 
Rosenstock fortwalll'end ungeschwacht lebt, dagegen die Stange allmahlich 
vertrocknet., erstirht, dass' so die Lebensverbindung beider zunehmend 
schwacher wil'd, bis endlich eine Trennungslinie zwischen beiden die Bruch
stelle scharf markirt. Diese Linie wird FUl"che und alle Verbindung ist 
aufgehol)en, die Stange faBt abo Unmittelhar darauf abel" hebt sich schon 
die Neuhildnng wieder als Anfal1g des folgenden Geweihes. 

Es fragt sich daher, woller kommt das A bst.erben und in Folge dessen 
dag Ahfallen des GeweiheR? In welchel' Weise wird die Trennung bewirkt 
und in welcher Weise das neue Geweih wieder aufgehauet? 

Bekanntlich wird ein jeder Knochen von del' sogen. Knochenhaut, dem 
Periost.eum, ern1thrt und aufgebaut. 1st das Periost zerstlirt, so hort die 
fern ere Erniihrung de8 Knochens auf, er stirht ah und wil'd ein t.odt.er 
Korpel' in dem Organismus. Genau dasselbe findet beim Geweih statt. 
Nachdem dasselbe seine relative Vollendung erlangt hat, vertl'ocknen die 
friiher dasselbe ernahrenden periphp,rischen Gef'asse, e~ vertrocknet die 
Knochenhaut, verknoched vollkommen und hildet die aussere Schicht des 
reifen Geweihes, nachdem die aussere Haut mit ihrer Behaal'ung sich ah
gelost" nachdem del' Hirschgefegt hat. Die Matrix des Knochens, des 
Geweihes, ist somit todt. Das Geweih muss jetzt allmahlich ahsterhen. 
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Jedoch befindet es ~ich noch durch die gemeinsamen Knohcenkanillchen 
mit dem Rosenstock, als einer secundaren Matrix, und durch diesen mit 
dem ubrigen Organismu8 in lebendiger, nioht sofort, und ohne femere 
abschwachende Momente erst ganz allmahlich, vielleieht nie vollig er
Wsehender Verbindung. Allein es tritt die Brunftzeit ein, welche den 
polygamen Hirsch aufs Hochste erschOpft. Feist, auf dem G ipfel seiner 
diesjahrigen Kraft und Lehensfiille geht er in diese Zeit hinein; in hohem 
Grade herabgekommen, schlecht., tritt er aus der~elben. Er hat geschrieen, 
getobt, gekiimpft, keine Aesung zu sich genommen, durch zablreiches Be
schlagen seine Kraft verhraucht, er ist am ganzen Korper reduzirt. Ab
gemattet, fast welk, mit hum einem Drittel seines frUheren Gewichtes 
tritt er von del" Brunft ab und schleieht traurig einher. Es kann kein 
Zweifel sein, dass diejenigen Organe, welche am weitesten yom Henen 
entfernt sind oder deren Lebensverbindung schon vorhet· geschwiicht, deren 
Emahrung dureh anderweitige Beeintrlichtigung bereits auf ein Minimum 
reducirt war, am stiirksten unter diesel' ErschOpfung leiden. Das ist abel" 
hier ohne aIle Frage das Geweih, dessen Hauptmatrix schon Hingst ver
loren ist, des sen Leben nur noch an dem 7:arten Erniihrungsfaden des 
Rosenstockes hiingt. Gerade in diesel' Zeit beginnt das Geweih rasch ab
zusterben, die Itosenst5cke vermogen es nicht mehr, die Lebensverbindung 
zu erhalten. Dass der Grad del' kiJrperiichen Reduction des Hir~ches mit 
der Schnelligkeit. dieses Absterbcns des Geweihes in geradem Verhiiltnisse 
steht, kann bei del' hier versuchten Erklarungsweise nicht befremden. E~ 

ist allgemein bekannte 'rhatsache, dass w1ihrend del" Brunftzeit weniger 
reducirte Hirsche ihr Geweih langer behalten, als die stiirksten Brunft
hirsche. Es sind das die slimmtlichen schwacheren, abgeschlagenen Stucke, 
sowie die geschlechtlich noch unreifen Spiesser. Castrirte Hirsche, diese 
geschlechtlichen Neutra, erleiden im Allgemeinen uberhaupt keinen Ge
weihwechsel. Fiir diese genUgt die Lebensverbindung des Geweihes durch 
den Rosenstock ZUl' nothdurftigen Conservirung desselben. Bei den noch 
unreifen Spiessern erklare ich mil' die Schwankungen in del' Zeit des Ab
werfens ihrer Spiesse gleichfalls dadurch, dass nicht eine solche kOl·perlich 
aufreibende Lebensperiode den Zeitpunkt des Ersterbens del'selben lJestimmt 
fixirt hat, und flir das allmahlichc Absterben die meltt· oder weniger kraftige 
Constitution des Individuums und dessen gunstigere oder weniger giillRtige 
tlussere Verhiiltnisse entscheidend sind. 

Die Art und Weise, wie das todte Geweih ahgest,ossen wird, wird 
sich durclt nichts von dem gewohnlichen Vorgange des Abstossens erstor
bener, brandiger KiJrpertheile durolt den lebenden Organismus unterscheiden. 
Del' letztere sucht zunlichst die betreffende Stelle zu isoliren. Zu dem 
Zwecke erweitern sich die Gef1iRse um diesen abgestorbenen Theil, so dass 
derselbe von einer geriJtheten Zone umgeben wird. In dem ·inneren Um-
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fange dieser Zone biidet sich eine Menge neuer, jedoch sofort zerfallender 
Zellen. Diesel' fortschreitende Zellenzerfall umgiebt jene Stelle alsbald 
stat,t des ge"otheten Ringes mit einer Furche, so dass dadurch die Isolirung 
weiter fortschl'eitet. Allmahlich jedoch werden mehr Zellen gebildet, als 
zerfallen, und diese todte Stelle wird so mit einer :N eubildung umgeben. 
Diesel' Vol'gang abel' findet nicht nur in del' Peripherie del' Stelle statt, 
sondel'n iibel'all dort, wo sie mit dem Organismus friiher zusammenhing, 
heispielsweise also bei einer ausserlichen Verletzung auch von unten. So 
wird dann dieselbe von allen Seiten abgeschniirt, abgehoben, abgestossen, 
und durch Neubildung, etwa Narbengefiecht, el'ganzt. Uebermassig starke 
Neubildung heisst im gewohnlichen Leben wildes Fleisch. Jene Absclmii
rungsfurche, von den Physiologen Demarkationslinie genannt, ist es, 
welche, wie bereits vorhin bemerkt, auf dem Llingsschnitt, welcher kurz 
VOl' dem Abwerfen des Geweihes Stange und Rosenstock theilt, auf del' 
Grenze beider sichtbar ist. Del' ganze Vorgang.wird etwa 14 Tage VOl' 
dem A bwerfen beginnen. 

Das Abwerfen des Geweihes ist also eine Folge des Abgestol'benseins 
del' Stangen. Das Absterben del' Stangen beruht auf del' Entfernung del' 
Knochenhaut, beschleunigt von und in Verbindung mit del' ErschOpfung 
des Hirsches durch die Brunf't. Abel' konnte denn die Knochenhaut, als 
lebendige Matrix, nicht dauernd bleiben? Wenn del' Hirsch das Geweih 
ZUlli Kampfe gebrauchen soIl, gewiss nicht. Beim Kampfe wliren die 
argsten Verletzungen derselben unvermeidlich. AUe Thiere, deren Stirn
beinwaffe nicht wechselt, sind mit Hornern, mit festen Horniiberziigen, 
Hornscheiden iiber den Stirnbeinzapfen versehen. Eine solehe Verletzung 
ist bei diesen nieht moglich. Fehlt abel' diesel' Horniiberzug, so darf ent
wedel' gar nicht, oder es muss mit nackten und daher a.llmahlich ersterben
den Knochenbildungen gekampft werden, weiche sieh bei del' Periodicitlit 
des Kampfes periodisch erneuern. 

Del' Prozess des Abstossens eines abgestorbenen Theiles ist zugleieh 
del" Anfang del' Neubildung. J<Js wurde oben schon bemerkt, dass nUl" 
anfHnglich die in del' unmittelharen Umgebung des abgestorbenen Theiles 
unter starker Erweiterung del' BlutgeHisse neu sich biidenden Zellen sofort 
sammtlich zel'fallen, dass hingegen spliter ein Theil derselben bleibt. und 
ZUl' N eubildung schreitet, und fiir diese zugieich plastische Lymphe reie11-
lich absondert. Dieses ist beim frisch abgefallenen Geweih sehr sichtlich. 
Die Bruchfiliche del' alten Stangen ist trocken, die del' Rosenst5cke dagegen 
erscheint alsbald mit einem Gerinnsel von Blut und plastischem Serum 
bedeckt. Es ist dies del' Zeitpunkt, in dem del' ganze Organismus des 
so ausserst herabgekommenen Hirsches sich wieder zu heben beginnt. Die 
Knochenhaut des Rosenstockes hat bereits angefangen, wiederum empor
zuwachsen, die Geftisse sind in voller Thlltigkeit, bevor noeh die Verbindung 
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del' Stange mit dem Rosenstock vollig gel1ist, bevol' die Stange abgeworfell 
ist. Auf del' BrnchfiHche des Rosem:tockes sieht man sehr deutlirh, dass 
die pel'ipherischc Kllochcllhaut mit ihrell Gefiissen an del' Basis des alten 
Geweihes ein Hindel'l1iss fUr ihfe ungehemmte Weitel'entfaltung gefunden 
hat. Denn sie Lili!et eine Ringwulst um die obere FHichedes Rosenstockes. 
Dass in diesel' Stauchung del' peripherischen Gefasse mit ihren Bildungs
stotl'en unter del' Platte del' alten Rose del' Hauptamtos8 zur Bildung del' 
neuen Rose zu such en ist, kann wohl kaum hezweifelt werden. E,.; kommt 
hinzu, i!ass die das neue GelVeih aufbauenden, aus del' A1·teria tempomlis 
in einelll stark en , zum Hosenstocke aufsteigenden Aste entspringenden 
Artel'ien erst ein Ringgefiiss unter del' flIten Hose hilden uni! ~'ieh dann 
erst zahlreich theilen. Es i~t somit. von selbst klar, dass \lei del' Erst
lingsbildung, also bei den Spiessen eine eigentliche Rose noch nicht auf tritt, 
und dass diese in etwa aneh noch bei del' zweiien Geweihhildung, weil 
noch keine vorspringende Platte (Hose), gleichsam kein liberrageilder Deckel 
del' peripherischen Neubildung hindernd im Wege stand, auch die normale 
spatere Hosengestalt, die Gestalt eines scharf vOl'springenden gcsehlossenen 
Pel'lenkranzes no(~h nieht annehmen wil'd. Es sei jedoch hier keineswegs 
behauptet, dass nicht hei verschiedenen Hil'schal'ten diesel' VOl'gang modi
ficirt 'werden kunne. Beim Re n z. B. belebt sich die Mitte del' Rosen
stockhruchfiache ehel' als die periphel'i~che Knoehenhaut. Sein Geweih 
wi1'd in Folge dessen ehe1' ahgewol'fen, als eine ringflirmige Stauchung del' 
betl'effenden Gefii~se eingetreten ist. Dal'aus folgt we'iter, dass eine kraftige 
Rose, wie sie beim Ed e I h irs c h nud R e h so sehl' ansgepl'agt el'scheint, 
hier nie, auch nicht p.inmal illl huheren Alter dieses nordischen Ril'sches 
auftritt. Beim Dam schiebt "ieh nicht, wie beim Edelhil'sch, del' neu ge
bildete Rosenstoek des Kalhes in eineru ununterbrochenen FOl'tgange zum 
ersten Spiesse weite!', sondel'll die Bildul1g setzt nach vollendetem Rosen
stocke aus, und die el'ste Spiessbildung muss als eine neu begonnene 
ThHt.igkeit des Ol'ganismus angesehen werden. Ehe del' Erstlingsspiess 
die Raut des Rosenstoc1:es dlll'chbricht, ist bereit.s an del' hinteren Seit.e 
del' Rosenstockspitze cine Menge Bilduug~stoff angehauft, welcher sich 
dort spateI' als eine Hosen)llatte geltend macht. Das Alles sind Modi
ficationen des vOl'hin beschriebenell Vorganges, welche noeh durch die 
Neigung einiger Species 7.Ul· stark en Perlenbildung illl Gegensatr. zu 
andel'en, welche nie Perl en an den Stangen ahlagcl'l1, erhehlich gest.eigert 
werden konnen. Nul' unter Beriicksicht.igung solcher Eigent.hiimliehkeiten 
ist del' ohige Sat7., dass ev. die beiden ersten Spiesse, hesondel's aher del' erste 
Spiess, im Gegensatze zu den spiitel'en Bildungen keine Rosen zeigen, auf
zunehmen. Die Geweihbildungen jeder einzelnen Species sind nUl' unter 
sich zu vergleichen, welln man 7.U1' genauell Kenntniss del' einzell1fm, he
sonders del' Anfal1g8stufen deJ'~elhen gelangen will, ollschon sie alle 
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einem allgemeinen Bildungsgcsetze, urn das es sich hier handelt, unter
worfen sind. 

Es ist unzweifelhaft, dass das Geweih zum Fortpflanzungsgesrhafte in 
del' engsten Beziehung steht, allein nul' function ell , nicht physiologisch. 
FUr diesen Zweck entsprosst es del' Stirn des Hirsches, es ist die Wafi'e 
zum Abschlagen del' schwacblieheren Nehenbuhler, damit trotz del' Inzucht 
bei del' polygamen Fortpflanzungsweise doch eine starke ungeschwachte 
Nachkommenschaft entstehe. Beschadigung am KurzwildpreH oder gal' 
Entfernung desselben wirken allerdings in ausserst hohem Grade auf die 
Geweihbildung ein. Allein eine jede hedeutende BescMdigung odeI' Ver
sttimmelung, ein Keulen- oder Laufschuss, an dem del' Hirsch Hingere 
Zeit krlLnkelt, crzeugt Geweihverkummerungen. Del' Hirsch ist nicht im 
Stan de gewesen, die normale Jahreshohe in seiner Korperentwickelung zu 
gewinnen, und das Geweih ist dafUr ein sehr empfindliches Barometer. 
Sogar schlechte Durchwinterung, Mangel an Aesung oder das Gegentheil 
drucken sich, wie allbekannt, durch die Geweihbildung aus. Dm so mehr 
muss jene VerstUmmelung, welche den Hirsch nie zu seiner jlihrlichen 
mlinnlichen Hohe und Kraft gelangen Hisst, von tief einschncidender 

Fig. 69. 

Wirkung fiIr die Geweih bildung sein. Eine anderweitige, eine directe 
physiologische Beziehung zwischen Geweih und Testikeln findet sichel' 
nicht statt. 

In seltenen Fiillen treten in del' freien Natur Ausnahmen von den 
vorstehend erortertell Erscheillullgen auf, welche hier im Allgemeinen 
eine kUl'ze El'wUhllung find en mogen. So wird zunachst das Geweih wohl 
mal nicht oder welligstens nicht zur richtigell Zeit abgeworfen. Herr 
OberfOrstel' Beyer (Ringellwalde i. D.) schenkte unserer Sammlung em 

A It u m. Siiugethiere. 2. Aufi. 18 
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Seehsergeweih vom Rothhirsch, der dasselbe am 29. August, wo er erlegt 
wurde, noch nicht abgeworfen hatte. Aehnliehes ist mir aueh vom Reh~ 
bock bekannt geworden. Am hliufigsten findet Bich eine solche Abnormitilt 
beim Damhirsche, hei dem die vorhandene Bildung wohl his zur Vollen
dung der folgenden, die alsdann sich freilich nicht entfalten kann, bleibt. 
In Pig. 69 steht bei a un tel· heiden alten Spiess en die Neuhildung nUl" 
oder kaum mehr als Rose, waln·end bei b der rechte Rosenstock die 
Bildungen zweier Entwickelungsperioden triigt, auf der linken Seite 
dagegen nur die neuste und zwar normal aufhitt. 

Eine zweite Abnormitiit bilden die sogen. PelTuckengeweihe, knorrige 
knotige, Imollige Missbildungen, welche den Bast nicllt verlieren und 
meist im Innern nUl· knorpelig bleiben. Sie sind in der Regel die Polge 
von verkummertem oder verietztem, oder gar gHnzlich entferntem K Ul"Z
wildprett, treten aber auch wohl bei intactem Korper auf. Beim Reh 
finden sich diese Missgestaltungen am meisten, beim Rothhirsch seHen, 
fUr Damhirsch ist mir noeh kein solcher Fall bekannt geworden. 

Zuweilen wird Uberhaupt gar kein Geweih gehildet. Die Rosen~toeke 
sino alsdann verkUmmert und von der behaarten Raut vallig bedeckt. 
Doeh treten auch wohl kleine nackte Knopfe an der Spibe derselben 
dmeh die Raut. Aeus~erst selten ist die Geweihlosigkeit beim Rehboeke, 
wiihrend sie beim Rothhirsehe Uberall zerstreut, in einzelnen Revieren, 
z. B. in Letzlingen, sogar relativ htiufig auftritt, und beim Dalllhirseh 
wohl noch nicht beobachtet sein machte. 

In Ausnahlllef,iIlen endlich triigt auch wahl mal ein weibliches Stuck 
ein, jedoch lIleist verkUmmertes Geweih. Es sind das nicht bios alte, 
bereits sterile, sondern auc·h wohl fortpflanzungsfiihige, normale Individuen. 
Umgekehrt, wie vorhin, trifft man diese Abweichung besonders Leim 
Rehwild, selten heim Rotilwild an. Das Daillwild scheint sich auch hieran 
nicht zu hetheiligen. 

Gehen wir nun Uber zu den allgemeinen Gesichtspunkten und 'l'llat
sachen in del' weiteren AusLildung del" Geweihe von Stufe zu Sture. 
In dem Kalend'\]"jahl'e, in welch em das Ril"schkalb illl FrUhlinge 
gesetzt i~t, :,;eheint sieh hei keiner Art bereits das Geweih zu bilden. 
Erst im SplltherL,t erheben sich hei den hiesigen die Stirnbeine zu kleinen 
Hackel'll, welche allmilhlieh Wiihrend des Winters zu den Rosensti.ir-ken 
emporwach::en und im Fruhlinge die erst en Geweihe, einfache kiirzere 
odeI' llingere Stangen, die sogen. Spiesse, tragen. Diese ersten Bildungen 
sind zuweilen liu~serst schwaeh. Von allen kunftigen Geweihen unter
scheid en sich diese Spiesse nicht allein durch das Pehlen aller Enden, 
sondern aueh dadureh, dass sieh an ihrer BaRis noch keine "Rose", 
d. h. keine p(!l·lige knotige, sowohl gegen den Rosenstock als gegen die 
Stange scharf vorspringende Ringwubt zeigt. Zuweilen findet ·sich kaum 
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eine Spur von Anhaufung deR Bildungsstoffes an diesel' Stelle, zuweilen 
abel' auch grosse wulstige Massen desselhen, abel' ein Binghanz nie. 
Die niichstfolgende Bildung entbehrt oft auch noch einer eigentlichen 
Rose und die Stange bleiht gleichfalis haufig :oLueh noeh ein unverastelter 
Spiess. ,Jedoch hiingt die Geweibbildung in del' Jugend, in del' sieh del' 
Korper liherhaupt weit starker und rascher entfaltet, als in den "pliteren 
Jahren, sehr von den ausseren Lebensverhaltnissen abo Wenn ein junger 
Hirsch in del' Gefangenschaft sofort vom Spiesser Achter, ein anderer 
sogar Zehner wurde, so ist flir diese Erstlingsbildungen in del' freien 
Natur ohne Zweifel die Zeit deR '''urfes, die l'eichlichere odeI' sparlichere 
Milchnahrung (ob ein Kalb, odel' ob zwei odeI' gar dl'ei bei dem Mutter
stucke waren), die Witterung und Aesung, die Durchwinterung u. abnl. 
von gr08semEinfiusse und es wird die Abweichung in den faetisehen 
Thatsachen lediglich hierin ihren Grund haben. Auf aIle FaIle haben 
wir abel' in den noeh Spiesse tragenden jungen Stiieken noch fortpfian
zungsunfahige Individuen zu erkennen, wenig-stens waren sie zu del' Zeit, 
als sie die Spiesse aufsetzten noeh geschleehtsul1l'f'if. Es gibt iibrigens 
eine odeI' andere auslandische Species, Z. 'B. CerV1f8 sirnplicicornis Ill., deren 
Geweih stets ein Spiessgehorn bleibt. Auf (liese Spiesserstufe folgi ein 
Geweih, welches ausser del' gl'ossel'en Stfirke 1) eine Hose an del' Ba~is 
del' Stangen triigt nnd 2) iiber del' l~ose nach vom bin ein Ende ah
sendet. Dieses Geweih heisst Gabelgeweih. Del' Hir~ch set;.,t ein solches 
nicht VOl' seiner Gesehlecht~l'eife auf. Diese Geweihform bleibt in allen 
kiinftigen Bildungen. Diese letzteren unterscheiden sich von ibm pur 
durch Starke und vermehrte Endenzahl. Jene erste, libel' del' Rose ent
springenue Sprosse heisst Augensprosse. Man konnte sie fiiglich Kampf
sprosse nennen, da vorzugsweise sie drohend dem Gegner als fUl'chtbare 
Waffe entgegen starrt. Von allen spit tel' hinzukommenden Enden zeigt 
sich diese im Kalllpfe am meisten wirksam. Weiter IHsst sieh die Geweih
bildung im Allgemeinen nicht fUglich mehr darstellen, ua die Abweichungen, 
welche die Sehaufelgeweihe von den Rundgeweihen zeigen, zu erheblich 
sind. Ja jede einzelne Hirschspeeies zeigt ein besonderes Gesetz in del' 
Weiterbildung ihres Geweihes. Del' CervlIs rmmtjac Zim. von den Sunda
inseln hleibt stets auf del' Gablcrstufe stehen. Andere Species erhalten 
ausser del' Gahlersprosse (Augensprosse) nul' noeh eine an del' Spitze del' 
Stange. Dazu gehoren z. B. C'el'vus I'USUS, p01'zinus, hlppelaphus, Aristoteli8, 
a,1,i8. Unsel' Rehbock tragt in del' Regel auch nur ein solches Geweih. 
Del' Waidmann zahlt die Enden heidel' Stangen und bezeichnet foIglich 
die ehen aufgeflihrten Aden, wenn jede ihrer Stangen dl'ei Enden enthiilt, 
als Seehsender odel' Sechsel'. Kom111en bei anderen noch ein, zwei, 
drei u. S. W. Rnden hinzu, so heissen sie Achter, Zehner, ZwOlfer u. S. w. 
Bei Sl,haufelgeweihen ist eine Rolche Benennung nirht durehftihrbar. 

18* 
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Enthalt die eme Stange mehr Enden als die andere, so wird die Enden
~ahl der ersten verdoppelt und mit dem Zusatze "ungerade" versehen. 
Ob die Enden normale Bildungen oder gesetzlose zufiillige, oder dureh 
Verletzungen wahrend del' Kolbenzeit entstandene Zacken ,Spitzen und 
Spitzehen sind, ist fUr die waidmannisehe Bezeichnung vollig gleieh. Es 
muss en jedoeh dieselben so scharf vorragen, dass sieh eine Hornfessel an 
denselben aufhangen lasst. Dureh diese Jagerpraxis kommen bei mon
strosen Bildungen haufig so hohe Zahlen del' Enden heraus,· wie sie auch 
nicht annahernd eine geEetzmassige Weiterbildung des Geweihes jemals 
el'reieht hat. Es hOrt die weitere Entfaltung des Bildungs- und Theilungs
processes am Geweihe uberhaupt schon nach einer kurzeren oder langeren 
Reihe von Juhl'en auf. Theoretisch oder sehematisch lasst sich das einmal 
erkannte Gesetz bis ins Unendliche weiter fiihren, allein faetisch erreieht 
es bald seinen Abschluss. Nur seHen reicht das Geweih einzelner Stucke 
in die hOheren Bildungen hinein. Yom Rehbock wird selten einer ein 
normaler Achter, noeh seltener ein Zehner, ausserst seIten ein Zwolfer. 
AIle Enden aber, welche im Widerspruell mit dem Gesetze der Geweih
enttaJtung dieser bestimmten Art stehen, sind als monstrose Bildungen 
olme allen zoologischen Werth. Del' Jager mag sieh ihrer freuen; man 
kann es erklarlich finden, dass in fruheren Zeiten dem Hirsehe ein grober 
Schrotsehuss in die Kolben gegebell warde, damit man ein moglichst 
merkwiirdiges, vielendiges Kl'uppelgeweih erhielt; es soU Niemandem sein 
Vergnugen an einem monstrosen, etwa durch Fractur odeI' sonstige Ver
letzung in del' Kolbenzeit missgestalteten Geweihe verleidet werden. Allein 
regel- und gesetzmassige Bildungen verdienen eben als Ausdruck des 
Bildungsgesetzes, das sich unter versehiedenen ausseren VerhaItnissen in 
gewissen Madificationen, gleiehsam in Varietaten darstellen kann, ein weit 
hOhel'es Interesse. Auch gehOrt das Zurucksetzen des Geweihes im hOheren 
Alter des Hil'sehes ohne Frage IIU den Gecletzmassigkeiten. Solche Ge
weihe sind mit jenen mechanisch erzeugten Missbildungen nicht zu ver
wechseln. Auch sind ~chliesslich die Geweihvel'klimmerungen, welche auf 
einer Kurperverletzung, z. B. auf einem Keulen- oder Laufschuss, heruhen 
und starker oder gar einzig auf del' verletzten Seite auftreten, von wissen
schaftlichem Werthe. 

Aus aHem Vorhergehenden folgt, dass sich das Alter des Hil'sches 
nul' in beschranktel' Weise nach der Zahlder Enden ansprechen lasst. 
Man beriicksichtigt deshalb auch die Starke del' Stangen und Enden, so
wie die Stellung del' letzteren und die Starke und SteHung del' Rosen, 
da aUe diese Theile sich im Laufe del' Jahre nach jedem neuen Geweih
wechsel mehr oder weniger zu verlindern pflegen. Vorziiglich aber faUt 
die Starke und die LUnge del' Rosenstlicke boi dieser Schiitzung ins 
Gewicht. Die Rosellstlicke sind del' einzige Geweihtheil, del' sich im 
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Leben des Hirsches stetig und gleichartig verandert, und, da er nicht 
an 'Vucherungen und perligen Unebenheiten leidet, wcit klarer und be
stimmter ausgepragt bleiht, als die Stangen mit ihl'en Enden. 1eh glauhe 
berechtigt loU sein, die Rosenst5cke, wenn auch im weitel'en Sinne, aj" 
zum Geweihe gehOl'end aufzufassen. Dass dieselben fortwahl'end sttirkel' 
und in annahemd gleichem Verhaltniss auch kUrzer werden, ist a11-
gemein bekannt. Sie verkiirzen sich aher nicht schein bar , etwa blo~ 

relativ zu ihrer Dicke, odeI' durch Umwachsen ihrer Basis von dem siC'h 
verdickenden Stirnbein, sondeI'll wirklich, indem die abfallende Stange stets 

Fig. 70. 

eincn Theil del' Oberflache des sie tragenden Rosenstockes mit abhebt. 
Die Bruchflache jeder abgefallenen Stange springt an fangs schwach, 
spater immer starker VOl'. Er verkiirzt sich aher auch nicht gleichmassig. 
Die abfallende Stange heht nicht etwa von del' ganzen oheren Rosenstock
Hache eine gleich dicke Schicht ab, sondeI'll sie bricht an einer bestimmten 
Stelle ruehr von dem Rosenstocke aus als anderswo, und die starkere 
Ausbruchstelle liegt nicht in del' Mitte seiner oberen FHiche, sondeI'll, um 
hier das Rothhirschgeweih als demonstratives Object zu wahlen, stets 
seitlich unt,er del' Basis del' Augensprosse, also nach vorn und aussen, in 
del' Fig. 70 bei a. Die Convexitat del' Stangenbasis und diesel' entsprechend 
die Concavitat .der Rosenstockspitze ist folglich schief, und zwar, wie eben 
gesagt, nach VOl'll und aussen geneigt. Dass diese Neigung sich stetig 
durch jedes folgende Stangenabwerfen steig ern muss, ist selbstredend. Del' 
Rosenstock wird fortwlihrend von oben her abgebrochen und zwar an del' 
bezeichneten Stelle am sUil'ksten. Stante e1' beim Spiesser noeh hoch 
empor, so muss e1' sich allmllhlich neigen und endlich ganz niede1'gedriickt 
erscheinen. Da nun ferner die Rosenebene auf dem Rosenstock senkrecht 
steht, so mUss en die Ebenen del' rechten und linken Rose bei jedelll neuen 
Geweihwechsel eine andere, eine spitzwinkligere Neigung gegen einandel' 
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einnehmen. Diesel' Winkel lasst sich messen und ieh VCl'welse auf die 
vorstehende Fig. 71. Als Originale fUr diese Zeichnung habe ieh eine 
Auswahl moglichst nOl'maler Geweihe rrctroffen. Die Rosenebenen des 
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Scbmalspiessers bilden gegen einander einen Winkel von 150°, die des 
Achters von 115°, die des Vierzehners von 70° und endlich die des Serh~

zehnel's einen von 64°. Man el'kennt in dem angedeuteten physiologischen 
Vorgange den Grund, warum sich beim alten Hirsch die stark en Rosen 
fast platt VOl' die Stirn legen und del' Zwischenraum zwischen den Rosen 
und dem Stirnbein einerseits und del' zwischen den beiden allm·dings sich 
auch verbreiternd,m Rosen andererseits zunehmend geringer wird. Es i~t 

selbstvel'standlich, dass diesel' Neigungswinkel, den die beiden Rosen
ebenen machen, ganzlich unabhlingig ist von der Zahl del' Enden. 01 
ein Hirsch Kl'onzehner oder normaler Zehner, odel' ob er ein etwa vom 
ZwOlfel' oder vom Vierzehner zurUckgesetzter Zehner ist, wird sich auf 
diese Weise vielleicht endgUlt.ig entscheiden lassen. Die DiffereIlzen an 
den Original en vorstehendel' Zeichnungen sind erheblich genug, urn zum 
ernstlichen Verfolgen dieses Gegenstandes anzul'egen. Ob sich fUr jedes 
Lebensalter ein ganz bestimmter Neigungswinkel del' Rosenebene aufstellen 
Htsst, woran ich ubrigens keineswegs zweifle, ob ein solcher 'Yinkel gam 
allgemeingiiltig ist, odeI' ob auch hierin jede Localrace ihre Eigen
thumlichkeiten hat, musseD fortgesetzte Untersuchungen und Messungen 
ergeben. Vorhtufig sei nur bemerkt, dass abgeworfene schwache Stangen 
eine weniget· convexe Bruchflliche zeigen alH l1littel~tarke. Die Convexitiit bei 
einer mil' vorliegenden Achterstange ist so stark, dass sie ein,en schiefen 
Kegel bildet, doch zeigt diesel be auch an del' Spitze eine gewaltsame 
Bruchstelle. Es ist daher wohl anzunehmcn, dass sie vor der Zeit del' 
natlirlichen 'l'rennung, also bei noch nicht erstorbenel' Lebensvel'bindung 
unter Anwendung von Gewalt ab- und ausgebrochen ist. - Die Be
deutung des schiefen HosenRtockabbruche~ liegt auf del' Hand. Del' Hebel 
del' Hauptkampfsprosse wil'd kurzer, letztere kommt dadurch stets in die 
zweckmassige Kampfstellung, ohne denselben wurde beim Rothhirsche ein 
Kranzgeweih entstehen, dessen Spitzen sich in einander verfingen, em 
Fegen ware dann unmoglich. 

Was hier beispielsweise am Geweihe des Rothhirsches nachgewiesen 
ist, findet mutatis mutandis bei allen iibl'igen mil' hekannten Hil'sch
arten statt. 

Es mag an diesel' Stelle angezeigt erscheinen, auf eine Gl'uppe 
winziger Feinde, auf die Lal'ven del' Oestriden, Bie~fliegen oder Bremsen, 
in del' Jagdsprache allgemein unter dem Namen "Engerlinge" bekannt, 
aufmel'ksam zu machen. Sie zel'fallen in Rachen- und Hauthrelllsen 
(Cephenomyia und Hypoderma). Die Weibchen del' gedl'ungenen, rauh und 
hunthaal'igen, hUlllmellihIilichen Rachenbremsen belegen qie NasenHichel· 
des Wildes mit ihl'er, bei del' Geburt hereits zu kleinen Larven ent
wickelten Brut, indem sie VOl' del' Nasenkuppe desselben einhel'iliegen 
und die Larvchen dorthin spritzen. Letztel'e arbeiten sich vel'mitteM 
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ihrer scharfen Mundhaken und Stachelkranze III die Nasenhohle hinein 
und setzen sich schliesslich dod fest. 

F · 7 Komrnen spater neue Larven hinzu, so 19. 2. 
zwangen sie sich zwischen die alten und 
drangen schliesslich diese von der Wand 
ab, so dass endlich die sarnmtlichen Itespi-

Larve der Elchrachenbremse. rationswege mit parallel neben, auch uber 
Natlirl. Gr. einanuer zusammenhiingen Massen von Lar-

ven gefiillt sind. Das behaftete Stiir,k leidet furchtbar. Ein unaufhOr
liches Niesen, Husten, Keuehen, Austritt blutigell Schleimer:; aus der Nase, 
Unmoglichkeit zu ruhen, schlafen, as en ist die Folge. Das Stuck kOlllmt 
sehr herunter, magert in hohem Grade ab und geht schliesslich unter 
heftigen Schmerzen ein. Sind die Gaste weniger zahlreich, so erholt sich 
del' Wirth, nachdem jene erwachsen wieder aus del' Nasenofi"nung getreten 
sind, allmahlich wieder. Aus den letzten Jahren ist mir besonders aus 
dem Revier Himmelspforten diese Calami tat , die den grossten Theil des 
dortigen Rehstandes vernichtete, bekannt geworden. In anderen Revieren 
wurden einzelne Stucke Roth- und Elchwild, die stark mit jenen Larven 
behaftet waren, unter , Umstanden verendet aufgefunden, dass an eine 
andere Todesursa<;he nieht zu den ken war. Leider Hisst sich ansser Ab
schuss del' behafteten Stucke kein zur Venninde·rung des Uebels dienendes 
Mittel empfehlen. Die einzelnen Hirschspecies hltben jhre besonderen 
Gaste. So lebt Ceph. Ull·ichii im Elch, trompe im Ren, ntJibel·bis und pieta 
im Rothhirsch und stimulatot· im Reh. - Die Hautbremsen treten weniger 
gefahrlich auf. Die weiblichen I"liegen lJelegen die Raut, meist zu beiden 
Seiten der Wirbelsaule mit Eiern. Die jungen Larven hew irk en durch 
ihren Reiz ein wulstformiges Auftreiben und eine Entzundung del' Haut. 
Diese Stelle schliesst sieh endlieh bis auf eine hleine Oeffnnng zu einer 
eiternden Beule, welche unter dem Namen Dasselbeule, wovon diese .Pliegen 
auch Dasselfliegen heissen, bekannt ist. Erwaehsen arbeiten sie sich dureh 
die kleine: Oeffnung, welche zm Vermittlung der Respiration geblieben 
war, hindurch und gelangen EO auf den Boden. Beide Gruppen verwandeln 
sich hald darauf unter del' Bodenstren in einem Tonnchen zur Puppe. 
Die Hautbremsen, welche bekanntlich auch beim Vieh haufig auftreten, 
konnen so zahlreieh sein, dass ihre Verletzungen die ganze Rant (Decke) 
vOllig entwerthen. - Die alten Jagdschriftsteller, denen die Larven der 
genannten Bremsen sehr wohl bekannt waren, hatten sich ihre Entstehung 
nach dem damaligen Standpunkte ihres zoologischen WiRsens hOchst sonder
bar zurecht gelegt. Es sei mil' erlau ht, hier die Worte v. Fleming's 
dafUr wieder zu geben: "Des FriIhlings, wenn sie (die Hil'sche) haaren, 
treibt ihnen die Natur aus dem innersten scorbutischen und saltzigten 
Geblute amch aIle PQ1·os, so zu solcher Zeit sich offnen, zwischen Haut 
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und .Fleisch solehe Materie, aus welcher PutJ'efaction Wiil'mer wachsen, 
Enderlinge genannt, so auch zuweilen durch den Schlund, Nasen und 
Maul herausgehen und eine Reinigung des Gebliites sind, ztlzeiten abel' 
durch besagten Schlund so ~tal'k treiLen, dass das Thier el'sticken und 
crepiren muss." 

Die Hirsche bewohnen in fast 30 Aden Asien, Amel'ika, Europa, 
die meisten das siidliche Asien nebst Ostindien, darnach Siidamerika; 
Europa hat die wenigsten, Afrika, das Land del' Antilopen, keine ein
zige eigenthihuliche Art aufzuweisen. Eine Art i5t auf den hohen Norden 
heider Welten angewiesen (das Ren). Einige bewohnen die Tiefebenen, 
andere steigen hoch in die Gebirge, z. B. in die Cordillel'en bis 5400 m., 
empor. Sie bewohnen rudelweise bewaldete und grasreiche Gegenden, 
selten offene Flachen, sind tl'otz ihrer Grosse und Starke scheu und fliichtig 
und ziehen sich zum Schutze in dichte schattige Waldungen zuriick. Ihre 
Nahrung hesteht in Grasern und Krautern, doch verbeissen sie auch gel'll 
Lauh- wip, Nadelholz und viele von ihnen schalen auch die noch weiche 
Rinde jiingerer Baume. Da sie ausserdem noch durch Fegen schwachere 
Stamme arg verletzen und mit ihrem Geweih die Holzpflanzen zerschlagen, 
so sind sie im Allgemeinen forstschadliche Thiere. In del' Brunftzeit 
fiihren die Hirsche Kampfe auf Tod und Lehen un tel' einander und hc
schadigen dann durch Zertreten auf den KampfpHitzen noch sehr hiiufig 
j unge Pflanzen. 

Nach del' Gestalt des Geweihes, del' Form und Stellung del' Enden 
und anderen Eigenthiimlichkeiten theilt man die Hirsche in eine Anzahl 
Gattungen ein. vVir konnen jedoch unsere hiesigen Arten als die eine 
Gattung C'ervus zusammenfassen. Bei uns in Deutschland leben vier 
Arten, von denen eigentlich jede eine singulare, einer besonderen Gattung 
angehOrende Hirschforrn repl'asentirt. VOl' Alters, wahrscheinlich noch in 
histol'ischer Zeit, hewohnte noch eine andere, riesige Species unsere Gegen
den; auch deren Geweihform steht als eigenthiimliche Bildung da. 

1. D erR i e sen h irs c h. 
C'ervus megaceros Ow.*) 

Del' Riesenhirsch findet sich gegenwartig nUl' fossil, am zahlreichsten 
III den TOl'fmooren Irlands, jedoch auch bei uns werden Fragmente 8eines 
colossalen Geweihes gefunden. Zur Bestirnmung eines etwaigen Fundes 
moge die :Fig. 73 dienen. Wenn man ibn als den nlichsten Verwandten 
unseres Elch darstem, so hat cine solche Be~eichnung allerdings cine ge
wisse Berechtigung. Allein die Bildung seines riesigen Schaufelgeweihes 
ist nichts desto weniger so eigenthiirnlich, dass del' Gedanke, das Elch als 

*) Cervus euryceros, Megaceros hibernicus. 
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degenerirten Nachkommen von ihm abzuleiten, unbedingt abzuwei8en ist. 
Seine Stangen hagen Augensprossen, die Schaufeln zerfallen nieht in zwei 
Theile (Vorder- und Hinter- [oder Haupt-]schaufel) und an ihrcm Hinter
rande steht ein mehr oder weniger starkes Ende. Ieh habe Geweihe VOlll 

Riesenhirsch in Halberstadt (Sammlung des Domherrn Frh. v. Spiegel 
zum Dcsenberg), Dresden, auf Moritzburg, in Berlin, Wien und auf Schloss 
Miramare gesehen, und mehr oder weniger bedeutende Fragmente linden 
sich in zahlreichen palaonthologischen Sarnmlungen. Aber hci keinem 
Stucke ist mir eine Uehergangs- oder Mittelform zwischen ihm und dem 
Elch vorgekommen. Auch in SchUdcl- und sonstigen Skelethildungen find en 
sich manche Verschiedenheiten zwischen beiden Axten. Das stHrkste 
Exemplar war das eine der beruhmten Spiegel'schen Sammlung, dessen 
uusserste Spitz en fast 4 m. von einander entfernt stehen. In Wien iot 
das vollstandige Skelet aufgestellt. - Es kann wohl keinem Zweifel 
unterliegen, dass der S c h e I ell des Nibclungenliedes den Rie,,;enhirsch be
zeichnet. In den bekannten V ersen: 

"Darnach sluog er sehiere 
einen Wi sent und einen Eleh, 
starker Ure viere 
und einen grimmen Sehelch," 

werden klar und bestimmt vier l'iesige Jagdthierarten aufgezuhlt, fiir 
deren vierte ausser dem Riesenhirsch absolut kein anderes Thier anzu
sprechen ist. Ja er soIl sich in Irland noch bis ins 12. Jahrhundert 
hinein en;treckt haben. Die meisten Geweihe in Sammlungen, Bowie auch 
das vo1l5tandig erhaltene Skelet in Wien stammen ehen daher. Ein starkes 
SchHdelstuck zu Miimter stammt aus der an fossilen Kno(:hen reichen Lippe. 

2. D a s E I c h. 
Cervus alces. L. 

Zahniormel typisch; Korper plump, Kopf lang gestreckt, in del' 
Augengegend verschmalel't, Nase und Oberlippe dick, letztere herabhangend, 
Nasenkuppe breit, bis auf ein kleines dreieckiges Mittelfeld behaart, Laufe 
lang, die vorderen hOher als die hinter en , welche an· der Innenseite der 
Ferse ein stark hervorragendes Haaruii.sthel tragen, Schalen schmal, HaIs 
karz, unter deruselhen ein lang behaarter, sehon im Emhryonahustande 
vorhandener Fleisehzapfen bei beiden Geschlechtern. Das Elch odeI' Elen 
ist unter den gegenw1irtig bei uns lebenden der starkste Hirsch, dessen 
SchulterhOhe 2,5 m. und dariiber ruisst. Sein Gewicht kann mit Aufbruch 
(dem Eingeweide) 450-500 Kilogramm en'eichen. Die Farbe des frisch 
gesetz.ten Kalbes ist nicht f1eckig, sondern einWnig dunkelbriiunlich mit 
innen schmuhig weissen Ohl'en (GehOl'en). Allmahheh nimlllt wohl 
unter Einwirkung des Sonnenlichtes die FUrlmng einen helleren briiunlich 



284 Zweihufer. 

gelben Ton an, ahnlich wie die Sommerfarbe des Rehes. Anfang Juli 
beginnt del' Haarwechsel ("Farben") und damit die Farbanderung del' 
Decke, welchel' Wechsel von den Seiten nach ohen (wie bei den meisten 
Siiugethiel'en) fortschl'eitend, erst im September auf dem Ruckgrat vollen
det ist. Del' Ton ist dann ein derbes dunkles Aschgrau mit Ausnahme 
del' weisslichen Innenseiten del' Laufe und des Bauches, und im Sommer 
schwarzbraun odeI' auch tl'ub gelbbraun mit den gleichen hellen Korper
theilen. Die Stelle des kiinftigen Geweihes bezeichnen *) beim Hirschkalbe 
erst Ende Juli erbsgrosse, weiche, fieischtiubene, noch unbehaal'te Warzen, 
welche sich im August mit Haal' ubel'ziehen. 1m April odel' Anfang Mai, 
also mit Eintritt in das zweite Lebensjahl', beginnt das Wachsthum des 
eigentlichen Geweihes und zwar in del' nol'malen Weise, wie bei den 
ubl'igen Hil'schal'ten. Del' Bast ist mit feinen bl'aunen bis schwlil'zlichen 
Haaren besetzt; das Fegen findet im August an freistehenden astl'eichen 
El'lenbuschen statt. Alte Hirsche fegen kul'z VOl' Beginn del' Bl'unftzeit, 
Ende August, und zwar stets fl'uhel' als die jungen Hirsche; letztere nicht 
selten bis Mitte September. Ueberhaupt tritt iIll Jahre del' Kl'eisJauf d.er 
eimelnen Veranderungen bei den alten Stiicken fruhel' ein als bei den 
Jungeren. So wel'fen erstere Ende October bis l~Ette November, letztere 
(sowie auch kl'ankliche Individuen) wohl um einige "Monate spliter abo 
Sechsender sieht man selten noch im December, Gabler und Spiesser 
dagegen in del' Regel noch wlihrend December und Anfang Januar. So 
in Ibenhol'st. Doch treten an anderen Standorten abweichende Termine 
auf.· Auch del' Haarwechsel verspatet sieh bei den jungel'en Stucken. Auf 
den Spiesser folgt del' Gabler, nicht, wie Blasius zeichnet, del' Sechsender. 
Dass statt des Gablers del' starke Spiesser auftreten kann, vel'steht sich 
von selbst, da diese El'scheinung bei a]len Hirschen sehr gewohnlich ist. 
Gerade del' Gabelhirsch tritt bei manchen Al'ten verhliltnissmassig selten 
auf, haufiger folgt nach dem Spiesser del' starke Spiesser und darauf del' 
Sechsender. Zu bernerken ist fur das Elchgeweih, dass diese Gabelbildung 
die spatel'e Schaufel stets in zwei Abschnitte, in eine schwachere vordere 
und starkere hintere Schaufelfiltche theilt. 1m funften Lebensjahre, also 
beim Achtender, zeigt sich bei den Ibenhorster EIchen erst die eigentliche 
Schaufelform; bei eim:elnen Stiicken jedoch komnit dieselbe nie zur klal'en 
Auspl'agung, das Geweih bleibt stets ein kurzes Stangengeweih. Beide 
Schaufeln sind in der Regel stark asymmetrisch. Ein bedeutendes Geweih
material setzte mich VOl' 2 Jahren in den Stand, gehauel'e Untersuchungen 

*) Nach Ulrich in Danckelmann's Zeitschrift (1871. 1. H.) Abweichende 
Angaben lasse ich unberucksichtigt; da Herr Ulrich, der wiederholt KiHber auf
gezogen und junges, zahmes Elchwild langere Zeit gehalten hat, ohne Zweifel die 
competenteste Autoritat ist. 
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fiber das Geweih des Elehes anzustellen, welehe ieh in Danekelmann's 
Zeitsehrift fiir Forst- und Jagdwesen (Band VIL), sowie in Separatab
driicken veroffentlichte. Meine damaligen Resultate mogen auch hier an
nahernd in del' friiheren Ausfiihrlichkeit. Platz tinden, da es wohl nul' 

Fig. 74. 

1 Schadel eines 9 Monate alten Hirschkalbes; 2. Erster, 3. Zweiter Spiesser. 
a. abgeworfener erster, b. zweiter Spiess. 
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wenigen Waidmannern vergunnt ist, am; eigelwr Anschauung genauere 
Studien liber die Geweihbildung dieses Hirsehes machen zu kunnen. 

Wie in seinem ganzen Bau, PO steht das Eleh auch in seiner Geweih
bildung unter allen lebenden Hirscharten illl hUchsten Grade abRonderlich 
dar. Und fast scheint es, als wenn das sonderbare Elrh selbst als ein 
antidiluviales Thier befremdlieh noeh in die .Jetztwelt hineinschaute. Diese 
Geweiheigenthiimlichkeiten beriihren powohl den Rosenstock, als die Rieh
tung der Stangen und Bildung der Schaufel. 

Rosenstock. Schon der Rosenstock, diese Basis deB GeweiheR, weicht 
sowobl nach seiner Gestalt als nach seiner Richtung von dem del' librigen 
mil' bekannten Hirscharten in aufi"alliger Weise abo Pig. 74 No. 1 stellt 
in 1/, natlirlichel" Grosse den yorhin el'wahnten Schadel eines 9 Monate 
alten Hirschkalbes., weiches im Anfang Mar7. 1873 im 1benhorster Revier 
verendet gefunden wurde, dar. Das Entwickelungsstadium desselben be
statigt, nebenbei bemerkt, die im vorhin angezogenen Artikel des ver
storbenen Hrn. Ulrich gemachten Angaben, sowie die briefliche Mittheilung 
des Ohf. A x t, dass nlimlich erst mit Beginn des zweiten Lebensjahres die 
eTPten Spiesse ZUlli Durehbruch kommen. Die Gestalt dcr RoscnsWcke 
ist keinesweges, wit:' sonst, cylindrisch, oder, wie wohl in einelll so jugend
lichen Stadium, kegelformig, sondern, zumal an del' Basis, seitlich stark 
zusammengedriickt, platt. Sie steigen ferner, wie del' Holzstlmitt wieder
gibt, nicht wie etwa beim Roth- und Damhirschkalbe, mehr oder weniger 
senkrecht empol", oder neigen sich nicht, wie beim Rehboekkitz, nach 
hinten. Sie gehen von den Stirnbeinen vielmehr seitlich, schl'iig naeh 
oben und aussen abo Beides, Gestalt wie Richtung, iindert sith illl spiiteren 
Alter pl'ogl'essiy. Beim Gabler nellmen sie hei noeh comprimil'tf'r Basis 
an del' Spitze schon die walzliche Gestalt ail; heim Gabler stehen sie schon 
horizontal yom SchUdel ab; im spiiteren Alter senken sie sic-h sogar als 
kurze Walze abwUrts. NUl" del' diluviale Riesenhir~ch stimmt in dieser 
Richtung seiner RosensWcke mit dem Elch ilberein. Da die Geweihstangen 
die unmittelbare FOl'tsetzulIg del' HosensWcke ~ind, so stehen hei heiden 
Arten die Schaufeln nicht auf dem Kopfe, sondei'll sie hiingen so zu sawm 
heiderseits nellen del1l;;elhen. 

Spiesse. Nach den El'ul"terungen im allgemeinen 'fheile Seite 27.1 
ist das Geweib del' Hirsrhe als ein nUl" del' Fortpflamung dienendes Organ 
anzusehen. Die Vorlliufer diesel' Bildungen des mannbaren Alters, die 
GeMrne der noeh unreifen .T ugend sind die Spiesse. Es kann nicht he
fremden, dass ihnen die Eigensehaften, ali; Wafi·e zn dienen, noell fehlen. 
Als die Ill1pubertHt~ -, als die neutralen Bildungen, wie wil' sie frUher 
nannten, weichen sie nieht nUl" quantitativ, sondern qualitativ von den 
spatel"pn Geweihen ab. 1hre Riehtung ist fiir einen Kampf nnzweekmassig, 
ihnpn fehlt die Kampfsp]'osse. Sic zeigen ausserdem eine sil1guliil'e Gestalt 
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und entbehren del' Rose. Sie sind, wie gesagt, die Bildungen del' noeh 
ulll'eifen, del' actmill geschlechtlich noch neutl'alen Jugend. Mit Riicksicht 
auf das angedeutete Wesen des Geweihes mochte ihre BezeiPlmung ab 
neut1'3le Bildnngen nieht unpassend sein. Diesen indifJ'erellten, nel1t1'318n 
Charakter zeigen die Elchspies~e in aufi'lilligcr Weise. Fig. 74 ~tellt zWt·i 
Spiesse doppelt dar, am Schiidel (von VOl'll) und getrennt von demselben 
(a und b) seitlieh. Ihre Gestalt lasst noeh in keinel' Weise, nieht einmal 
in schwacher Andeutung die spatere Schaufelform erkennen. Ihl'e Rich
tung schrag nach oben ist ebenfallH seh1' hedeutsam. Herr Ulric h beml'rkt 
in dem oben angezogenen Al'tikel, dass die Spiesse mit den GehOl'en 
ungefahr parallel emporragten. Diese Richtung allein schon nimmt ihnen 
den Charakter als Waffe, Hisst sie in diesel' Hinsieht aIR indifferent er
scheinen. Del' junge ELchhirsch vel'mag sie an Baumst1illlll1en zu fegen, 
ist abel' nicht im Stande, sie als Waffe zu gelmiuchen. Endlich entbehren 
diesel ben, trotz del' reichlichen Perlen an ihrel' Basis, einel' Rose. Schaufel
geweihe besitzen uberhaupt eine nm' schwache Rosenhildung, allein an 
denen des geschleehtsreifen Alters fehlt eine solche doch nie. An den 
Elchspiessen ist, bedingt dmeh die abnorme Gestalt des Rosenstocke." dir 
Basis hochst singuJa l' gehildet. Sie rlickt nlimlieh, wie Fig. 74 a und b 
deutlich zeigt, einseitig sattelf(h'mig aus del' Llingsachse des Spiesses und 
umfasst sowohl die Spitze aLs einen 'rheil del' vorderen FIHche dt)s Btal'k 
('ompl'imirten Rosenstockes. DieSel' halh aufsitzende, halb anlehnende 
Stand del' Spiesse bedingt ferner beim A bwel'fen derselben eine von del' 
del' iibrigen Spiesse giillzlich abweichende Abbruchsstelle. 1st lebtel'e SOIlRt 
srhiet' convex, so erscheint sie hier (7.111' wahenf6l'1uigen Verdirkung des 
Rosemtockes an seiner Spitze) schief concav. 

Die Frage, ob beim Elchhirsche nul' ein SpieS3el' und unmittelhar 
darauf del' Gabler auftritt., oder ob zweimal Spie8se getragen werden, 
wil'd von den Beobachtel'l1 in Ibenhorst im ersten Sinne beantwol'tet. 
Herr A x that liher die heiden abgeworfenen, Pig. 74 a und h dal'gestelltell 
Spiesse den Finder derselben, Herl'll Forstaufsehel' Deckner zu Protokoll 
7.11 vel'l1ehmen die Gute gel1aht. Del' betreffende Passus i~t folgender: 
"Die heiden Spiesse wUl'den von einem Hirsch get1'3gen, welchen ieh vom 
November 1872 his wm Januar 1873 heobachtet und haufig 7.11 Gesichte 
hekommen hahe. Es war etwa Mitte JannaI' v. J. (1873), als ieh die 
beiden Spiesse im Jagen 100, Sehutl.bezirk Ackmenisehken, hart an eine!' 
Kiefernstange liegend, fand. Beide konnten nur erst kiirzlich ahgeworfell 
sein, da die Bruchflaehe noch frisch sehweissig war. Ieb bin del' festell 
Ueberzeugung, dass diesel ben beide von dem erwlihnten Spiessel' he1'
st,ammen." Solehen Versicherungen gegenu bel' schwinden allerdings alle 
Bedenken, welche etwa auf Analogien sich Btiitzen. Auch will ich kein 
besondel'es Gewicht auf die znverliissige Mittheilung Ulrich's legen, dass 



288 Zweihufer. 

namlich der junge Elchhir~ch mit Anfang seines zweiten Lebensjahres 
Spiesse, im nachfolgenden wieder Spiesse, odeI' einen Spiess und eine 
Gabel, oder an beiden Stangen Gabeln tragt, weil auf den Charakter del' 
Spiesse keine Rucksicht genommen ist. l!'ig. 75 No. 2b stellt auch einen 
Spiess, abel' einen solchen Spiess dar, del' Gabel Mtte sein mussen, einen 
Gabelspiess. Fur unseren concreten Fall sind fur mich die beiden Objecte 
ma~sgebend. Die sehr verschiedene Lange derselben (Fig. 74 No. a und b) 
ist an und fiir sich bedeutungslos. Sehr ungleiche Spiesse auf demselben 
Schadel gehoren durchaus nicht zu den Seltenheiten. AUein solche werden 
doch von gleich starken Rosenst0cken getragen, und ihre BruchfHichen 
beim Abwerfen zeigen sich folglich stets gleich. Hier abel' hat Spiess a 
einen Durchmesser dieser Flache von 17 mm., Spiess b von 28 mm. Nach 
AHem, was meines Wissens bis jetzt bei sammtlichen Hirscharten bekannt 
ist, ist eine solche Asymmetrie geradezu undenkbar. Selbstredend sehe 
ich hier von seltenen Abnormitaten, wie Hirschen mit nul' einer Stange 
und dem entsprechend nul' einem normalen und einem abortiven Rosen
stocke, abo Nach den zwei Elchspiessen a und b, welche ich in 1/4 natiirl. 
Grosse moglichst genau zu zeichnen versucht habe, ist mil' die Annahme, 
dass beide zu derselben Zeit von demselben Stiicke getragen seien, ganz
lich unmoglich, und so habe ich es denn gewagt, fiir dieselben die Schadel 
No.2 und 3 del' Fig. 74 als zwei verschiedene Spiesserstufen zu zeichnen. 
Selbstredend soIl hiermit die Spiesserfrage durchaus nicht abschliessend 
heantwortet sein. Dazu ist ein weit reichhaltigeres Material erforderlich; 
auch werden fortgesetzte Beohachtungen helfen, dem Ziele naher zu 
kommen. 

Auf die jugendlichen Spiesser folgt die Gablerstufe. Die Stange 
erhiilt auf diesel' die nach vorn starrende, fUr den Kampf wichtigste 
Sprosse, die "Vordersprosse", wie sie beim Elch wohl passend genannt 
wird. Sie entspricht genau del' Augensprosse des Rothhirsches oder del' 
Vordersprosse des Rehbockes. Allein die Geweihveranderung beschrankt 
sich hier, wie bei allen Hirscharten, nicht auf diese Gabelung. Del'Rosen
stock hat sich durch den (zweimaligen?) schiefconcaven Abbruch del' Spiesse, 
sowie durch gleichzeitiges Wachsthum in del' Dicke gesenkt und somit 
auch die Geweihstange, und beide gehen jetzt horizontal vom Schadel abo 
Auch diese vel'andel'te Geweihrichtung dient dem Kampfe. Ausserdem ist 
zum erst en Mal die Rose aufgetl'eten. Vom Gabelpunkte wendet sich die 
Stangenspitze schwach nach oben und die neue Sprosse nach vorn. Beide 
liegen mit dem .6asaltheile del' Stange nicht in derselben Ebene. Endlich 
hat das Gabelgeweih den Charakter eines Rimdgeweihes dadurch verloren, 
dass sich an del' Gabelungsstelle eine Abflachung, eine Velbreiterung, 
folglich del' erste Beginn del' spater oft so stark ausgeprtigten Schaufel
form findet. Somit ist das Gabelgeweih in jeder Hinsicht del' friiheren 
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unreifen ,Jugendform entrUekt und ganz und voll in den Charakter allel' 
spate l' folgenden Geweihe geheten. 1eh ha he eine Menge Ga Lelgehorne 
untel'suehen konnen. Allein das Eleh LleiLt, wie wi!' unten sehen werden, 
oft lange Jahre, vielleicht fUr immer auf del' Gabelform stehen und fast 
siimmtliche sehienen naeh del' Stiirke des Rosenstockes und del' Stangen 
einem spiiteren Lehensalter anzugehoren. Die beiden schwiichsten sind in 
:Fig. 75 wiedergegeben, und ieh zweifle nicht daran, dass sie die auf die 
Spiessstufen unmittelhar folgenden Bildungen darstel1en. Allein normal 
mochte wedel' No. 1 noeh 2 sein. Die gebriiunte Farbe des Schiidels von 
No. 1 liess mich auf ein dnmssen verendet und verfault aufgefnndenes 
StUck, folglieh wahl einen Kummerer, del' endlich seinen Leiden erlag, 
schliessen. :Fur einen normalen Elchgabler sind die Stangen wie die 

Fig. 75. 

Gab ler. 

Rosen zu sehwaeh. No.2 zeigt schon dnl'ch seine rechte Stange (2 h), die 
einen gesehweiften Spiess darstellt, seine N eigung ZUl' a hllOl'men Bildung. 
Die linke Stange (2 a) ist freilich Gabel; aUein die unnatiirliche l3ildung 
von 2 b ll1sst sich auch hier nieht verkennen. Die naeh oben ragende 
Spitze mU~ste del' Haupttheil, die gesehweift horizontal verlaufende, weit 
vorragende die Vordersprosse sein. Seltene Gahelhildnngen, an clencn sich 

Altum. S1iugethiere. 2. Autl. ]9 
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die Hauptstangenspitze gabeIt, die Vordersprosse aber ganzlich fehIt, ge
hOren dieser Gablerstufe in keiner Weise an. (Fig. 76.) 

Fig. 76. 

ji 
'I 

t ;t 

Del' Schadel, dessen Ralfte in Fig. 76 gezeichnet ist, zeigt an beiden 
Stangen diesel be abnormaJe Bildung, und ist somit jagdlich ein sehr eben
massig gebauter Gabler. Zoologisch abel' muss er wenigstens als Sechser 
(mit fehlender Vordersprosse) angesprochen werden. Die Starke des 
Rosenstockes und del' Schiidelknochen lassen eine noeh hOhere Altersstufe 
vermuthen. 

Die bei del' Gablerstufe zuerst auftretende Zweitheilung des Elch
geweihes bleibt bi'S in das sp1iteste Alter des Hirsehes bei allen, auch den 
stal'ksten Sehaufeln bestehen. Die hintere (Stangen-) Spitze wie Vorder
sprosse bildet sich zu einer mit Enden versehenen SchaufelfHlche aus, so 
dass jede Elchschaufel aus zwei Abtheilungen, einer Hinter- odeI' Haupt
und einer Vordersehaufel besteht. Diese Zweitheilung zeigt deutlich sogar 
das Kolbengehorn, wenn es bis zum Begilln del' Schaufelbasis vorge
sehritten ist. 

Fig. 77 stellt eill ~olehes dar, dessen Original ieh in der U 1 ri c h 'schen 
Sammlung vorfand. leh zweifle nieht daran, dass es dasselbe ist, dessell 
Herr Ulrich in dem oben angezogellen Artikel erw1ihnt. Es gehorte 
einem starken, am 20 . .Juni 1854 von Wilddieben gesch08senen und diesen 
abgenommenen Stiicke an. Die aufgetriebene Kolhenspitze 11lsst deutlieh 
zwei Partie en , eine vol'dere filr die Vorderschaufel und eine bintere flir 
die Hauptsehaufel erkennen. Anf dieser Theilung del' ganzen Schaufel
flaehe in zwei Abtheilungen, wol'auf schon 1857 Blasius aufmerksam 
gemacht hat, bel'uht eine del' wesentliehsten Eigenthiimlichkeiten des 
Elehgeweihes. 
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Jedoch nicht aUe Elchgeweihc bilden sieh zu solchen Doppelschaufeln 
oder liberhaupt zu Sehaufeln aus. Viele bleiben wahrend des ganzen Lebens 
des Hirsches auf der einfacbell Gabelung, bei del' al~o sowohl Vorder- als 
Hillter- odeI' Hauptschaufelbildllng nur aus einem einzigen drehrunden 
Ende besteht, stehen, odeI' sie lailsen nur die Spitze del' Hinterschaufel, 
die sich dann aUerdings zu einel' lattenfOnnigen FHiche schwach verbreitert, 
zweiendig, also das gauze Geweih sechsendig werden. Die Geweihe Rolcher 
Gabler odeI' Sechser heissen StangengehOrne. 

Die Unterscheidung von Stangen- (Fig. 78, aueh Pig. 80 No, 1) und 
Schaufelgeweihel1 ist jedem Waidmann in unserell Elchrevieren sehr ge
laufig. Hr. Ulrich bemerkt dies au~drlicklich, ohne dass er amser der 

Fig, 77. 

Individualitat del' Hil'sche einen Grund fitr diese auf del' Stangenform 
7.Ul'lickbleibende Bildung angibt. Herr Obm'f6rster Sc h u ltz (Skallischen, 
Reg.-Bez. Gumbinnel1) theilt mil' in diesel' Hinsicht auf meine brieftiche 
Anfrage mit, dass in seinem bis VOl' 30 .Jahren noch vom Elchwilde be
wohnten Reviere ausschliesslich stangel1formige Geweihe vorgekommen 
seien und zwar nach Behauptung del' alteren Porster in Folge del' kargen 
Aesung, da dieses W"ild sich grosstentheils nUl' von Nadelholz ernahren 
musste, welches dort den Hauptbestal1d bildet im Wechsel mit geringen 
Birken und El'lenbrlichern. Auf Revieren mit vorherrschendem Laubholz 
und sonst guter Aesung soU sich das Geweih mehr schaufelfOl'lnig gestalten. 
Nichts desto weniger sind. die Stangenelche oft sehr starke Stucke und 
gut an Wildpret. .Qie Starke del' Stangen und del' RosensWcke (Fig. 78 
und Fig. 80 No.1) liisst Z. Th. auf sehr alte Hirsche schliessen. Nach 
Hrn. Ulrichs Artikel scheinen beide Formen in Ibenhor8t unter gleichen 
Verhaltnissen zu leben. Wir miissen uns daher VOl' del' Hand mit del' 
einfachen Thatsache ohne nahere Begrlindung begniigel1. 

Aus dem Vorstehenden erhellt, dass eine Bestimmung des Alters des 
Elchhirsches nach del' Starke und Gestalt del' Schaufelftache seines Geweihes 
oder gar nach den Enden desselben - wenigstens nach dem mil' bis jetzt 

19* 
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zul' Untel'suchung gebotenen Matel'iale - vollig unmoglich ist. Bei diesel' 
Umegelmassigkeit del' Geweihbildung bin ieh nieht im Stande, aueh irgend 
ein anderes :Moment als sichel'en Anhalt fur eine solehe Peststellung auf
zustellen, oLschon ieh ausser einel' Menge inlandis"hel' Stucke auch viele 

Fig. 78. 

Stangengeh6rne. 

arnerikanisehe in Hiinden hatte. Zunachst hat mieh die Ihage nach dem 
Verhaltniss del' Endenzahl del' Vordel'- zu del' del' Haupt- oder Hintel'
schaufel lebhaft besch1iftigt. Wie uel'eits uemel'kt, ist die letztel'e als die 
fiuchig verureitel'te und mit Enden vel'sehene Stangenspitze zu betrachten, 
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wiihrend die Vorderschaufel die ahnliche Umbildung del' Vordersprosse 
des Gahlers darstellt. Es steht ferner wohl fest, dass sich die Hinter
schauf'el friiher als die Vordcrschaufel ausbildet. Herr Ulrich liess mil' 
VOl' fll,nf Jahren auf mein Ersnchen folgende Entwickelungsl'eihe skizziren. 

Fig. 7~. 

In diesel' Reihe oesitzt sogar die st1irkste Schaufel (Zehnender) als 
Vorderschaufel nu)' die isolirte einfache Vordersprosse. Ein solches Ve1'
haltniss habe ich bei den untersuchten Stiicken nie gefunden. Mehl'fachc, 
nach verschiedenen Seiten hin gemachte Anfragen, wann, auf welcher 
Altersstuf'e die VOl'del'spro~se die Rchaufeltheilung eingeht, konnten mil' 
nur von Herrn Kroker, welcher mit dem ihm befreundeten Herrn Obf. 
Ulrich 12 Jahre lang die Elchhirsche in Ibenhorst zu einer Zeit, ab sie 
daselbst noch zu Hunderten zahlten, mit clem Stecher beobachtet und 
aUSSt~rdelll wohl 'fausende von Schaufeln gesehen hat, beantwol'tet werden. 
Nach ihm gabelt sich die vordere Partie erst beim Achter , auel' auch 
dieses nicht immer. Eine Dl'eitheilung findet erst heim Zwalfer statt; eine 
viel'endige Vordel'sehaufel entsteht nicht friihel' als hei einem Zwanziger, 
und 5 bis 6 Enden daselust triigt erst del' Vierundzwanzig-J<~ndel'. Da 
aber zahlreiche Abweichungen durch Znriicksetzen odel' Zuriickbleiben auf
treten, so geht das Alter des Hirsches mit del' Endell1.ahl im A lIgemeinen, 
wie mit dem VerMltnisse del' Endenzahl del' Haupt- Zll del' del' Vorder
schaufel so wenig parallel, dass darnach eine Altersbestimmung nicht mag
lich sein wird. Gesetzmltssig steht fe8t, dass die H,wptschaufel mehl'endig 
ist als die V ol'derpartie. 

Mil' ist nul' ein Geweih Lekannt geworden (Fig. 80 No.3), welches 
an seiner vorderen Schaufelabtheilllng endenreicher war, als an der Haul,t
schaufel. 

Eine Menge Zahlungen ergaben unter Ausschluss von Gablei'll und 
Sechsendern folgendes Resultai: 
Vol'del'schaufel. Haupt.schaufel. 

I Ende 5 Enden (ein Geweih) 



2D4 Zweihufer. 

Fig. 80. 
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Vorderschaufel. 
2 Enden 

Hauptschaufel 
2 Enden (wenige Geweihe) 

(viele G., 8owohl 2 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 

3 Amerikaner als Iben-
horster) 

4 
5 
6 
7 
9 

(ziemlich viele, eins davon Fig. 81) 
(ziemlich viele) 
(drei Geweihe) 
(drei Geweihe) 
(ein Geweih) 

3 (wenige G., davon eins Fig. 80. No.2) 
4 (einige Geweihe) 
5 (sehr viele G.; diese Form scheint das nor-

male Hohenstadium zu sein) 
6 (viele Geweihe) 
7 (vier Geweihe) 
8 (ein Geweih) 
9 (ein Geweih) 
5 (ftinf Geweihe) 
7 (ein Geweih) 
8 (zwei Geweihe) 
4 (ein Geweih Fig. 80. No.3) 
5 (desgleichen) 
6 (ein G., in del' Kroker'schen Sammlung) 
7 (desgleichen) 
8 (desgleichen) 
6 (desgleichen) 
7 (desgleichen) 

Es sei bemerkt, dass ich vorstehend unter "Geweih» oft eine Schaufel 
verstanden habe. Die Zahlen bezwecken nul' die grosse Verschiedenheit 
del' Combination darzulegen. 

Nach denselben giebt es: 
Einen Achter mit 2 Enden der Vorder- (V.) und 2 der Hinter-

schaufel (H.). 
Einen Zehner mit 2 V. und 2 H. 
Drei Zwolfer mit 2 V. und 4 H.; 3 V. und 3 H.; 1 V. und 5 H. 
Zwei Vierzehner mit 2 V. und 5 H.; 3 V. und 4 H. 
Zwei Sechszehner mit 2 V. und 6 H.; 3 V. und 5 H. 
Vier Achtzehner mit 2 V. und 7 H.; 3 V. und 6 H.; 4 V. und 5 H.; 

5 V. und 4 H. 
Zwei Zwanziger mit 3 V. und 7 H.; 5 V. und 5 H. 
Vier Zweiundzwanziger mit 2 V. und 9 H.; 3 V. und 8 H.; 4 V. 

und 7 H.; 5 V.'und 6 H. 
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Vier Vierundzwanziger mit 3 V. und 9 H.; 4 V. und 8 H.; 5 V. 
und 7 H.; 6 V. und 6 H. 

Zwei Sechsundzwanziger mit 5 V. und 8 H ; 6 V. und 7 H. 
Selbstl'edend sind mit diesen Angaben die fact.ii'chen Endenverhliltnisse 

wohl nicht erschapft, da sie ja nul' dem mil' zugang-lichen Materiale nebst 
den Angaben des Berrn Kraker entlehnt ~ind. Allein es ist aus den
selben ohne Zweifel klar, dass ein so venvorrenes Resultat fUr eine auch 
nur annahernd genaue Altersbedimmung nicht verwerthbal' ist. Nicht 
seHen zeigt die Starke del' Enden, besonders die oft colosHalen Dilllcnsionen 
del' wenig endigen Vol'del'pal'tie, dass ih1'e Anzabl stark zuriickgeblieben 
ist. "Die schwel'sten Enden derVorderschaufel zeigt in del' Regel, schreibt 
mir Herr Kraker, del' Capitalhirsch :"on 16-20 Enden, del' wohl gute 
Schaufeln (Haupt-, Hinterschaufeln) tl'ligt; bei dem die Vol'derpartie abel' 
nicht so endemeich ist und nul' aus ciner Gabel besteht." Ein solches 
Capitalgeweih steht mir momentan fiir eine Zeichnung nicht mehe zu 
Gebote, allein annahernd wil'd del' Zwalfendel' Fig. 81 diese starke Aus
bildung del' endenarmen Vol'derpartie veramchaulichen. 

Fig 81. 

Man wird schwerlich irren, wenn man die nUl' zwei Enden ent
haltende Vordersch:wfel diesel' linken, wie del' enisprcehenden rechten 
Stange dieses Geweihes, als eine in ihl'er Sprossentheilung wriickgebliebene 
Bildung ansieht. 

Ein zweites Moment, welches fUr die AltersbestilllY11Ung von W iehtig-
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keit zu sein Behien, bot du· fortwiihl'end sieh vel'andemde Willkel, welchen 
die inneren Rilnder der beiden Halbschaufeln mit del' horizontal oder gar 
etwas gesenkt vom Kopfe a bstehenden Stangenbasis marhen. In Fig. 80 
z. B. bildet von No.3 del' Innemand del' Hintenehaufel, als gerade Linie 
gedaeht, mit del" Richtung del' Stangenbasis ungcfahr einen l'eehten 
Winkel, wiihrend diesel' Winkel bei allen schwacheren Stiicken grooser ist. 
Es ist nieht zu bezweifeln, dass "ieh die Hinterschaufel bei jedem folgen
den Geweihweehsel mehl' und mehr hebt, dass somit diesel' Winkel fort
wahrend kleiner wird. Del' ldeinste Winkel, den ieh gem essen , betrug 
80°.. Auf diesel' fodwlihl'end gesteigel'ten Hebung des Innemandes del' 
Hauptsehaufel beruht die hemerkenswerthe That~aehe, dass sich trotz des 
Wach~thums eines Geweihes del' Zwischemaum seiner heiden Schaufeln an 
del' Spitze ihl'es Innemandes nicht vergrossert. Diesel' Abstand del' beiden 
inncl'en Schaufelspitzen betragt bei den sta1'ksten Stucken etwa 75 cm. 
und bei weitaus schwacheren ungefahr eben so vieI. Allein zu1' auch nur 
annahernden Bestimmung des Alters ist jener Winkel trotz seiner p1'o
gres,;iven Ve1'kleinerung nieht zu verwel'then, weil aus~er dem Alter a uch 
noeh die Starke del' Schaufel das allmiihliche Heben del' Hinterschaufel 
bedingt. Wird nul' eine sehr schwache odel' gar keine Schaufel gebildet, 
so hebt sieh die Stangenspitze (Hinterschaufel) stets nur wenig. An den 
beiden Stangensechsem Fig. 78 betragt deshalb diesel' Winkel gegen 115 
und 135°. Ja bei dem stHrksten diesel' beiden kann eigentlich von einelI! 
Winkel, d. h. von einer mehl' oder weniger gekniekten Brechung von 
Stange und Hintel"schaufelpartie, kaum die Rede sein. In Fig. 76 ist hei 
fehlender Vorderspl'osse nUl' eine Schweifung erkennbar. Wo folglich die 
Starke del" Hebung del" Hinterschaufel ebemosehr von der Starke diesel" 
Schaufel als von dem Alter des Hirsches abhangt, lassen sieh fur lehteres 
am derselben keine Sehlu.,~e ziehen. 

Ieh habe noeh eine dritte mit dem Alter des Hinches sieh verUndcmde 
Eigenthumlichkeit des Elchgeweihes fur die Altersbestimmung zu· ver
werthen gesucht. Vorder- und Hinterabtheilung einer Sehaufel liegen 
namlich nieht in derselben Ebene, sondel'll stossen mit iIll·en gebogenen 
./!'!1iehen unter einem veriinderlichen Winkel an einander. Dieser Winkel 
ist beim normalen Gabler am grot'~ten und nillimt von Jahr zu .Jabr an 
Gfosse abo Sogar die Stangengeweihe lassen diese fortschreitende Ver
anderung deutlich erkennen. So zeigt das GabelgehOrn Fig. 75 No. 2 a 
diesen Winkel = 145°, :Pig. 78 No. 1 = 118°, No. 2 = 100°, der Sechsel· 
Fig. '78 No.3 = 98° und No.4 = 96°. Allein bei den sUlrksten Geweihen 
treten nicht so sehr die Fluehen del" heiden Schallfelabtheilungen, als viel
mehr die Enden del' Vorderschaufel scharf aus del' gemeinFam gebogenen 
Flache heraus. Das ganze Gebilde ist demnaeh einerseits derartig gekrilmmt 
dass sich mei~tens eine irgend genaue Messung kaum vol'llehl1len Hlsst, 
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und anderseitig zeigen gerade die aus del' ganzen 8chaufelflache nach vorn 
vorspringenden Enden der Vorderschaufel in ihrer Richtung die mannig
faltigste Verschiedenheit. (Vergl. z. B. Pig. 80 No. 3 mit Pig. 81.) 80-
mit scheint ~ich auch diese im Allgemeinen progressive Pormvel'anderung 
fur den genannten Zweck nicht verwerthen zu lassen. 

Fig. 82. 

Endlich hat mieh auch die versehiedene Sti\rke del' Rosensttieke bez. 
del' BruchflHchen abgeworfener Stangen keine seharfen und genauen Ab
stufungen, die etwa mit sonstigen wichtigen Merkmalen parallel gingen, 
erkennen lassen. 

Es sind jedoch alIe diese EigenthUmlichkeiten der von Jahr zu Jahr 
wechselnden Gestalt des Elchgeweihes fUr das Versttindniss desselben inter
essant genug, dass sie hier eine Erwalmung find en , wenn sich auch an 
keinel' derselben das genaue Alter des Hirsches ablesen- liis~t. Ob sie abel" 
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nicht in ihrer Gesammtheit oder gegenseitigen Erganzung bei fortgesetzter 
Untersuchung reirhhaltigeren Materiales diE'sem Ziele zu dienen im Stande 
sind, muss die Zukunft lehr8n. 

Dass del' Elchhirsch ausserst haufig zuriicksetzt oder vielmehr auf 
einer friiheren Stufe der Hauptform naeh wriirkbleibt, wurde vorhin 
mehrfaeh erwuhnt. ABe Stangengeweihe geharen ja diesel' Kategorie an. 
Asymmetrieen undo ungerade Ender finden sich gieichfalls zahlreich, allein 
widersinnige Endenbildungen keineswegs haufig. Von den wenigen, welche 
mil' zu Handen waren, mage ein ungel'adel' Zehner aus del' Ulrich'sehen 
Sammlung hier in Fig. 82 eine Darstellung finden. An jeder seiner, 
eigentlieh nur einendigen VOl'denehaufel geht ein zweites Ende von del' 
Riicheite schrag nach unten abo Eine gam ahnliche A bnormitat habe ieh da
selbst noeh an einem 7,weiten Geweihe gefunden, und Herr Kraker bemerkt 
mil', dass einer seiner beiden Seehsundzwanzigender eine Doppelstellung 
der Enden der Vorderpal'tie zeige. Aehnliehe Almormitliten traf ieh aueh 
auf der Moritzburg an. 

Die geographische Verhreitung des Elches erstreckt sieh gegenwtirtig 
auf Polen, Russland, Skandinavien, Nordamerika (wenn das dol'tige Moos
deer mit unserem Eleh identisch ist, woran nach den Schaufeln, welche 
ich in reicher Auswahl gesehen habe, kaum gezweifelt werden kann) und 
in Deutschland ausschliesslich auf Ostpreussen. Das durch seinen Elch
stand beriihmte Ibenhorster Revier liegt im Reg.-Bez. Gumhinllen im Delta 
des Memelstromes. In friiheren Zeiten war dieses Wild weit verbreiteter 
und zahlreicher als heute. Dort im Nordosten hat es im siebenjahrigen 
Kriege, sowie imJahre del' Ungebundenhcit 1848 al'g gelitten. Wann 
das Elch des Nibelungenliedes, etwa mit Wisent und Aueroehs, aus dem 
iibJ'igen NOl'ddeutschland verdrHngt wurde, ist nicht bekannt. IIlI 12. Jahr
hundel't war es nach del' allgemeinen Annahme im grassten Theile von 
Deutschland nicht mehr vel'breitet, doeh ist von V. Haugwitz unzweifel
haft nachgewie8cn, dass in Schlesien im 17. Jahl'hundert (1661, 63, 75) 
und sogar noeh im 18. (1725, 43, 76) Elche, wenngleieh als gros.,e Selten
heit erlegt wurden. Als Zeichen sciner fl'iiheren Anwesenheit daselbd 
findet man in Torfmooren noeh zuweilen seine Schaufeln (Braunschweig, 
MUnster, N eustadt-Ew., RUgen u. a.). - Seinen Standort bilden wasser
reiche Niederungen, bruchige Thalgehiinge, Moore wit Laubholz und Ge
Rtrtiuch. 1m Sommer steht es gern in den Mooren, Briichern, sumpfigen 
vVUidern; im Winter, etwa vom September bis April, an hochgelegenen 
Stepen, mehr trockenen BerghOhen; hei heiterem Himmel im jungen 
Diekicht von gcmi~ehten Holzartell; hci Regen und Schnee im dichten 
NadelgehOlze; im Friihlinge gel'll in VorhOlzern und auf del' jungen Saat, 
woselbst es mehr verdirbt als abasct. Tritt K1ilte ein, so zieht es sieh 
wieder ins Dickicht zuriick. Zur Zeit des Abwerfens soIl es lichte, gl'asige 
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Plahe aufsuchen. VOl' aHem abel' will es ruhige Naturwalder, und fuhlt 
sich nul' fern von del' Cultm heimisch. 

Seine Bewegungen sind schon wegen del' hohen Vol'del'laufe nicht 
schnell j es ist von allen Hirschen del' am wenigsten gewandte. Sein 
Laufen, wobei die Schalen unter einem eigenthumlichen Tone beim raschen 
El'heben des Fusses zusammenschlagen, ist mehr ein gemuthliches Tl'ollen. 
Die Grosse und das Spl'eizen del' Schalen erllloglichen ihm, auch auf 
weichem MOOl'boden festen Fuss zu fassen. Seine Wechsel sind beschrankt. 
1m Fruhjahre soll es sich besonders scheu und fluchtig zeigen j die mund
lichen Mittheilungen, welche mil' vom Sohne des Herrn Ob81'f. Ulrich 
gemacht sind, sprechen im Allgemeinen fur das Gegentheil. Es versperrte 
z. B. einst sogar einem VOl' ihm scheuenden Reitpferde den Weg. Von 
~einen Sinnen sind Geruch und GeMr besonders scharf. 

Die Bl'unftzeit fant in den September. Del' alte Hirsch sucht beim 
Beginne derselben die weiblichen Stucke (Thiere) auf und tl'eibt sie zu
sam men j wie bei allen Hil'schen suchen die sta1'ken die schwacheren unter 
heftigem Kampfe abzuschlagen. Die abgeschlagenen schweifen nun, nach 
Thie1'en suchend, we it umher und durchschwimmen sogar Flusse. Das 
Thier geht nach del' Brunftzeit vom Rudel ab und sammelt die verlassenen 
jungeren Stucke wieder. Gegen Ende del' ungefahr neun Monate dauern
den Traehtigkeit ziehen sieh die Thiere in einsame, bruchige Orte zmiick 
und setzen erst ein, spliter zwei Kalber. - Die Feistzeit tritt Mitte 
August ein. 

Die forstlich en Beschlidigungen des Elches. 

Unter allen unseren Hirscharten ist das Elch um:tl'eitig die forst
schadli(~hste. Schon seine Gestalt, del' kurze Hals und die langen V order
Hiufe weisen paI'auf hin, dass es seine Aesung nieht odeI' nul' in einer 
unbequemen Stellung, etwa knieend, VOIll Boden nehmen kann. Nicht 
lIlinder ~pl'icht seine unt'Ormlich die lie, iiherhangende Oberli ppe flir ein 
Ergreifen hOherer Nahrungsgegenstlinde. VOl' Alter~ bestand wgal' die 
Fabel, dass es eben deshalb nUl' im .stande sei, riickwarts schreitend seine 
Aesung vom Boden zu nehmen. Anch sein Verc1anungsol'ganismus ist fur 
Hoh- bez. I{indennahn1l1g eingerichtet. Bei aussehlieEslieher Kl'aut-, Gras-, 
Getreidesaat-Aesung gedeiht es nicht.. Ehe Dr. Brehm in seiner fl'uheren 
Stellung als Director des zoologischen Gartens zu Hamburg auf den einzig 
richtigen Gedanken gerieth, das Elchwild in del' Gefangenschaft zum gr'ossen 
Theile mit gel'bstoffhaltiger Rinde zu futtel'll, ging jedes Stiick bei del' 
sOl'gfaltigsten WaHung allmahlich ein. 

I Unser Titelbild stellt mehre del' wichtigsten Forstfrevel des Elches 
dar. 1ch habe die Zeichnung nach 111ehren Objecten entwol'fen, welche 
del' jetzige OberfOl'ster unseres bel'uhmten Elchrevieres lbenhorst (Reg.-Bez. 
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Gumbinnen) Herr Axt fur unsere Sammiung 1m vel'fiossenen Sflptember 
(1875) eimmsenden die Gute hatte. 

Die interessantesten, weil eigenthumlichen, derselben sind ohne Zweifel 
die Wipfeibruche, von denen das Bildchen links eine Birke, gegen die 
Mitte eine Eberesche und rechts eine Fichte darstellt. Diese Vel'wlistung 
pfiegt das Eichwild nach AbfaH des Laubes und insbesondere bei starkem 
Frost anzul'ichten. Wenn dann die niederen Zweige ihm nicht hinreichende 
Aesung mehr bieten, richtet es sieh auf die HinterHiufe empor, ergreift 
die Wipfel an einzeinen Seitenlisten und bricht diesel ben , indem es sich 
wieder auf die Vorderlaufe stellt, ganz odeI' zum Theil ab, urn nun be quem 
die hOheren feinen Rei'lel' asen zu kCinnen. AHe Holzarten, die es stark 
verbeisst, scheint es aueh im Wipfel zu breehen. Ausser den gezeichneten 
besitzen wir noeh einen Kiefernwipfelbruch. 

Starker aIR die ubrigen Wildarten verb eisst das Elehwild die Holz
pflanzen. Unsere Sammiung enthalt von verbissenen Holzarten: Fichte, 
Kiefer, Birke, Eberesche, Wel'ftweide (Salix cinel'ea), Ahorn, Aspe; -
von del' Fiehte Bowohl Bliehelpflanzen, als mehre Stamme, wie deren zwei 
im Bildehen reehts dargestellt sind. Die Stamme sind so stark verbissen, 
dass sie ein ganzIich fremdes Aussehen haben. Auch die Fiehtenhlisehel 
hahen ausserst stark gelitten. Wir besitzen dieselben, wie eine 8ehr 
inst1 uctive Collection anderer kleiner BescMdigungsobjecte, yom Herrn 
Oberiorstmeister Krumhaar, welcher mit denselben die Wiener \\T eltaus
steHung besehiekt hatte. Naeh v. Berg verbeisst das Eichwild (in 
Skandinavien) Birke, Erie, Aspe, SohIweide, Ebel'esche, Fichte und Kiefer 
und aset ausserdem noch Caltha palustris. Equisetum fluviatile und in del' 
Brunftzeit Ledum palust1'e; dagegen im Wintm' ausser den Spit-"en von Nadel
hOlzern und den Baumknospen noch Beerkrliuter, Haide und Rinde. Das 

. Letztere begl'eift jedoch die dritte Beschadigungsweise in sich, namlich das 
Schalen. Del' 'verstorhene OberfOrster Ulrich theilte mil' daruber 

folgendes mit: Das Elchwild schalt im Winter und in del' Saftzeit, in del' 
Saftzeit jedoch nul' an WeidenHtangen, abel' sehl' haufig. Die so be
schlidigten Weiden trocknen meistens vollstandig abo Hierdul'ch, so wie 
durch das starke Verbeissen del' schwachen Zweige werden dieselben zur 
Paschinengewinnung ungeeignet und kijnnen meist nul' als Brennholz be
nutzt werden. Da~ Schii.len in del' Saftzeit ist nach seinem Berichte von 
keiner Erhebliehkeit, doeh werden dadurch besol1ders Ebereschen, Aspen, 
Kiefern, Fichten, selten Linden beschadigt. Del' Herr Obf. Axt fligte 
jener Sendung zwei SchalstHmme, einen Ebereschen- und einen Fichten
stamlll bei. Del' erste ist auf dem Titelbilde im Vordergrunde dal'gestellt. 
An del' Fichte sind die SchiiIwunden ahnlich, jedoch die ein!.elnen Zahnziige 
Hinger. Gieiches habe ich auch an anderen H6Izern schon gesehen. 1m 
Ganzen schalt das Elchwild in 1benhol'st wenig. 
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Endlich fegt und sehlagt auch del' Elchhirsch, wie aIle librigen 
Hirsehe. Del' Obf. Ulrich schrieh mil' dal'liher, da8~ dieses von demselhen 
in doppeltel' Weise gescbahe, zuniichst zur Beseitigung des Bastes im 
Sommer und dann heim Beginnen des Hel'hstes zum Ahwerfen del' Geweihe. 
(Letztere Behauptung el'scheint in hohelll Grade auffallend.) Das erstere 
Pegen nimmt del' Hirsch VOl' an frei stehenden Erlen, Eschen, Birken, so 
lange diese noch schwaches Stangenholz sind, das zweite, Sehlagen, an 
schon stark en Stangen. Dureh Pegen und Sehlagen geschieht, bemerkt 
Herr Ulrich schliesslieh, dem Holze kaum Schaden. Ieh muss jedoeh ge
stehen, dass die heiden uns von Herm Axt miteingesandten Fegestamme, 
Fichte und Eheresche, grlindlich vel'al'beitet sind. 

Aus VOl'stehendem erhellt ohne Zweifel, dass das Elchwild am stal'ksten 
drirch Vel'beissen mit nnd ohne Wipfelbrueh schadet. Mit einer geregelten 
Forstwil'thsehaft ist ein il'gend erheblieher Elehwildstand ganzlieh unver
traglich. 1m Revier Skallisehen (Reg.-Bez. Gumbinnen) ist es wegen seiner 
unertragliehen Porstfrevel seit ] 845 ganzlieh ausgel'ottet. Flir den deutschen 
Waidmann ist jedoch das Bewu~stsein, dass wenigstens noeh ein Winkel 
aut' deutsehem Boden diesem machtigen Wilde ein A~yl gewahrt, ein er
hebendes Gefiihl. 

3. Das Ren. 
Gel'vus tm·andus. L. 

Eckzlihne vOl'handen; IGirpel' und sehwach sieh verschmalemdel' Kopf 
gestreckt, Nasenkuppe behaart; Hals fa~t wagel'echt getmgen, unter dem
selben eine lange Miihne; Vorderkorpel' starkel' als del' sich etwas ab
dachende Hintel'kol'pel', Laufe verhaltnissmassig kurz und stark; Schalen 
stark und breit, Geafter hlingt tief herab. Das bei heiden Geschlechtern 
vorhandene Geweih besteht aus langen, dUnnen glatten Stangen, welche 
sich von del' Basis an in einem gl'ossen Bogen fast halbkreisfOl'mig- nach 
hinten ollen und aussen und mit del' zu einer kleinen unl'egelmassig ge
zackten Schaufcl sich abRachenden Spitze wieder nach vorn wenden; libel' 
del' Rose stehen eine oder zwei in kleine £lache Schaufeln auslaufende 
nach unten gerichtet(~ Augenspl'ossen; naeh hinten mgt von del' lVEtte del' 
Stange aus noch cine gewohnlich kleine Spl'osse ohne Schaufel. Die 
oberste "AugenspJ'osse" bildet sich zuerst. Da mit ihr eine Biegung del' 
Stange verbunden ist, so mochte sie wohl als die Mittelsprosse anzusehen 
sein. Sie l'lickt in spiitel'em Alter sehr tief und hat dann einen ahnlichen 
Stand, als die Eissprosse des Rothhil'sches. Die untel'e Augenspl'osse fehlt 
eben so haufig' als die Eisspl'osse heim Edelhirsche. - Das Geweih wil'd 
von Ende Novembel' bis JannaI' gewechselt. Die Farbe del' Decke wechselt 
nach Jahl'eszeit und Loealitat nicht unerheblich, im Allgemeinen ist sie 
illl Sommer dunkelgl'au oder braunlieh, im Winter hellgl'au bi& weisslich. 
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Die Brunft fant in den October und November, im Mai oder Juni setzt 
das Thier anfangs ein Ralb, spater zwei. - Seine jetzige Heimath be
scln'ankt sich bekanntlich circumpolar auf die borealen Gegendeu bis zum 
70° n. B., wogegen sie f'riiher in Europa wenigstens bis zu den Alpen 
sich erstreckte. Man findet seine Reste nicht in den neuesten Bildungen 
etwa Torflagern, sondern nur diluvial. Geweihfragmente legen zuweilen 
unsere FIUsse frei. 1m MUnsterlande z. B. wurden dergleichen, wiewohl 
selten, unter gleichen Verhaltnissen mit Mammuth und Nashol"ll gefunden, 
doch waren auch Rnochen von Auerochs und Wiesent, sowie zahlreiche 
vom Edelhirsch dort 108- und zusammengeschwemmt. Auch in Mecklen
burg sind Renschaufeln aufgefunden. Die gegenwitdig nicht sehr hoch 
nordlich wohnenden Hem'den ziehen sich mit Eintritt del' warmen Jahres
zeit, welche eine unglaubliche Menge von lastigen Insecten e.rzeugt, nach 
Norden und kehren im Spatherbst nach ihren sUdlichen Standorten zurUck. 

Das Ren lebt von Bodenkrautern, besonders Fleehten ((]ladonia ran
giferina und j'angiformis, den sog. Renthierflechten), zu denen es sich im 
Winter durch Fortseharren des SChne!lS Zugang verschafft; f01"Rtlich ist es 
ohue alle Bedeutung. 

Dass es fUr die NordHinder das unentbehrlichste Hausthier bildet, ist 
bekannt. Bei den gezahmten Stlicken sind die Geweihe nie so stark und 
so regelmassig ausgebildet als bei den wild lebenden. Die starksten G~
weihe, darunter wahrhaft imposante StUcke, welche ich sah, stammten aus 
Nordamerika. 

4. 0 a s 0 a m. 
(Jm'vus llama. L. 

Reine Eckzahne; del' Korper schwacher und gedrungener als beim 
Rothwild; Nasenfeld nackt; SchnauzenrUcken schmal; Thranengruben noch 
nicht bei den Ralbel'll, spateI' flach; Schwanz (" Wedel ") oberhalb schwarz, 
unten weiss, langer als das Ohr ("GeMr"); Sommerhaar rothlichbraun 
mit wtlissen Tropfen, Winterbalg mehr grau und fast ohne Flecken. Das 
Geweih in del' Basalhalfte drehrunde Stangen mit Augen- und Mittel
sprosse, die Spitzenhlilfte eine lange, nach hinten und bogig nach innen 
gerichtete, am Hinterrande eingezackte Schaufel. 

Eckzahne ("Haken, Granen") fehlen dem Dam wie Reh. Ausnahms
weise jedoch treten solche im Oberkiefer, wie das nornlal beim Rothhirsch 
vorkommt, auf. In nebenstehender Figur 83 ist ein 
solcher vom Dam in natlirlicher Grosse dargestellt. Der- Fig. 83. 

selbe rUhrt von einem in del" OberfOrsterei Zehdenick ---s/'?_ 
A nfang August 1874 geschossenen Damspiesser her. -~ 
Auch beim neh, mannlichen wie weiblichen Stucken, 
sind mil' in den letzten Jahren mehrere FliJle vom Vorhandensein von 
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Haken bekannt ge word en. Wenn irh nieht irre, so standen alIe noeh in 
del' Jugend. Es seheint dieses nieht so gal' selten vorzukommen. Da je
doeh meist nul' altere Stueke erlegt odeI' die jiingel'en', odeI' alle crlegten, 
bei denen man keine Haken vermuthet, darnaeh nieht untersueht zu 
werden pfiegcn, so wird diese Bildung in del' Regel unbeaehtet bleiben. 
1m hohen Alter verlieren bekanntlieh aueh die Rothhirsehe ihre Haken 
und die Alveole des Kiefers verwaehst viHlig. Ieh moehte das Auftreten 
del' funetionslosell Haken bei Dam- und Rehwild in del' J ugend und 
spateres Versehwinden derselben mit dem haufigen spateren A usfallen del' 
gleiehfalls bedeutungslosen Stiftzahnchen hei anderell Thieren, z. B. beim 
Eichhorn, in Parallele stellen. Rei Cetaceen u. A. finden sich als 1thnliehe 
Analogie bekannUich theilweise nur im Embryonalzustande Zl1hlle. 

FUr die Geweihbildung des Damhir8ehes hat Blasius folgende 
Entwickelungsweise aufgestellt: 

Fig. 84. 

Das im Juni gesetzte Damhirsehkalb !flsst im ersten Kalenderjahl'e iiuRser
lieh noeh keine Rosenst1icke el'kennen. Am Seh1tdel tretell jedoeh urn 
Neujahr die Stell en derselben als deutliehe ErMhungen hel'Vol', iiber
steigen abel' his ZUlll'-MHrz des zweiten Kalendel'jahres, also in einem 
Alter des Kalbes von etwa 8 Monaten die Hohe von 6 mm. nieht. Aeus

Fig. 85. 

am 28.Mai 1873. 

serlich bilden sie alsrlann gam schwache, aueh 
in niichster Nahe nicht auffiillige Haal'wirhel. 
Von da ab beginnt ein l'aschel'es Wachsthum, 
so dass sie Ende Mai, also im Alter von 1 I Mo
naten schon aus del' Ferne siehtbar sind. Ihr 
Durchmcs,er betriigt 15 bis 16 m m. Alshald 
bricht del' Spiess durch, und im Alter von 
13 Monaten wird diese erste Geweihbildung 
vollendet. Je nach del' DurchVlinterung', Aesung 
und Constitution des Kalhes kann sich diese 
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Bildung etwas frliher odeI' Rpiiter einstellfm. - Die Frage, ob naeh die~er 

erst en Spiessbildung noeh eine zweite auftrete, kann zuniich~t nul' dUl"f,h 
die Beobachtung beantwortet werden. 

Es sind mil· von den verschiedensten Seiten hierliber Urtheile 
zugekommen, die sich zumeist unbedingt fill' das Auftreten zweier Spiesser
stufen, theilweise auch bedingt, gleichsam ausnahmsweise fUI" dasselbe aus
sprachen. Wenige Stimmen waren d~gegen. Von den er~teren nenne ieh 
hier die Herren Oherf. Fromm (Peeizig), Obel·f. Graf Clairon d'Haussonville 
(Cunersdorf bei Beelitz), Oberf. Frh. v. Sehleinitz (Grunewald), Oberf'. 
Salemon (Letzlingen), Oberf. Bekuhrs (Planken) ["in del' Regel zweimal 
Spiesse"], Rittmeister a. D. v. Waldow (Sadelberg b. Freienwalde). Oher
forstmeister v. Waldaw (Magdehurg) gesteht diese zweimalige Spiessbildung 
nur ausnalun8weise zu; Oberf. Lange (Zehdenick), dem ich ein gl"osse~ 

Material libel' die Erstlingsbildungen des Damgeweihes verdanke, spraeh 
briefliC'h frliher von zwei Spiessern, spltter von cinem. NUl" del' gl'oss
herzogl.-hessische OberfOrster C. A .. Joseph, Rittergutsbesit.7er v. HomeypJ' 
(Murchin), Ohprf. Wieprecht (Grammentin), welche aIle drei in ilmm 
Revieren wenig Damwild, z. Th. nur einigcs Wechselwild besitzen, sind 
anderer Ansicht. Jedoch flihrt mir Hr. Wieprecht einen cclatanten Fall 
an, wo ein ganz hestimmtes, nicht zu verwechselndes Kalb nul' einmal 
Spiesse getragen hat. Aehnlich Hr. v. Homeyer, del' seine einzelnen Stiicke 
genau kennt. Solche Stimmen fallen den aus z. Th. stark beset.zten Dam
wildrevieren gegenUber allerdings sehr ins Gewicht. Ob 1 odeI' 2 Spiesser die 
Regel bilden, sei deshalb dahingestellt. Wenn die aU8Seren Lebensver
haltnisse des Wildes liberhaupt auf die Bildung det" Geweihe, 7.umal der 
erst en von sehr mtkhtigem Einfluss sind, so Htsst sich solches fUr das ur
sprlinglich fremdHindische, bei uns impol'tirte Damwild ganz hesonders schon 
von vorn herein vermuthen. :Mit .iener Ansicht del' sehr sachkundigen Mehr
heit stimmt nun auch die Verschiedenheit del' Spiessgehorne, welche olme 
Zwang in fast allen Fallen in zwei Kategorien zerfallen, von denen die ente 
bald Knopf-, bald Knoten-, nach Obf. Salemon auch .Tungspiesser von dem 
Forstpersonal genannt wird. Auf diese folgt dann das Sechser" bez. Achter
Rundgehiirn. In del' von Blasius gegebenen Reihe (Fig. 84) ist auf aile FaIle 
del' Spiess giinzlich verzeichnet. Betrachten wir nun diese Stufen genauer. 

1. Knopfspi esser (l<'ig.86 No.1). Die Lttnge diesel' Spie>:se variirt 
nicllt unerheblich. Diese schwankt an den mil' vorliegenden Stiicken 
zwischen 3 und 10 cm. Sie stehen als gerade, scharfe Spitzen etwas nach 
aussen und llinten und charakterisiren sich VOl' Allem durch cine un
gemein starke Perlenablagerung an ihrer gam unverhaltnissmassig breiten, 
stumpfkegeligen Basis. De~ Bildungsstoff ist nach hinten und innen sogar 
als breite, Rattelformige, von perligen Unebenheiten umgebene Platte ab
gelagert und tritt hier als horizontale Spitze frei libel' den Rosenstock weit 

A. 11 n m. Sangethiere. 2. A.uf!. 20 
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hinaus. 'fl'otzdem ist eine eigentliche Rose, d. h. ein sowohl gegen die 
Stange als gegen den Rosenstock scharf vorspringender Pm'lenring nicht 

gebildet. - In unserer 
Fig. 86. geset;llichen Jagdzeit 

1. Knopfspiesser. 2. Schmalspiesser. 3. geringer Hirsch. 

(Schon zeit flir Wildkltlber 
yom l. .Febr. bis 15. Oct.) 
ist del' Knopfspiesser un
geflthr 1 J ahr 31/ 2 lJis 
61/ 2 Monate alt. 

2. Schmalspiesser. 
(Fig. 86 No.2). UelJer 
diese bemel'kt mil' del' 
bereits genannte Oberf. 
Freih. v. Schleinitz: ,,1m 
erst en Jahre nach del' 
Geburt, setzt das Hirsch
kalb die erst en Spiesse 
auf, welche meist nicht 
sehr lang und unter 
gewohnliehen Aesungs
verhaltnissen auch fast 

ganz gerade sind. 1m zweiten Jahre naeh del' Geburt also im dl'eijlihrigen 
Alter erscheinen aLermals Spiesse, welche mindestens 2/3 bis doppelt so 
lang sind und sieh wesentlieh von den erst en Spiessen dadurch unter
seheiden, dass sie ent,weder an del' Spitze oder im Ganzen gekl'Utlllllt sind. 
Aueh tritt die Dildung del' Rosenpartie nicht mehr so flaeh auf und zeigt 
namentlich an del' Basis diejenige Erweiterung. welehe zu del' eigentliehen 
Rose den Uebergang zu vermitteln seheint." Diesel' seiner CharakteI'istik 
kann iell nicllts Wesent.liches hinzufUgen. Als Originale fiir die Zeich
nungen Fig. 86 und 89 habe ieh Musterstlicke aus del' reiehen Collection 
gewahlt, welche eLen Herr von Schleinitz auf mein El'suehen unserer 
Sammlung schenkte. Nul' llIochte ieh noehmals hinweisen auf die Uussel'st 
starke Pel'lenanhUufung an del' Stangenbasis, die hier oft eine gar arge 
knollige Vel'dickung el'zeugt. Eine Rose ist aueh hier noel! nicl!t vor
handen. - Diesel' Spiessel', del' Anfangs August fegt, hat in un serer 
gesetzlichen .Jagdzeit (Sehonzeit vom 1. Mal'z bi3 30. Juni) ein Alter von 
etwa 2 Jahr Lis 2 Jahr 8 Monaten, und steht also, wie Herr v. Schleinib 
riehtig hpmerkt, in .seinem driUen Lehensjahre. 

Beide Spiesser gehOl'en ohne Zweifel dem gesehleehtlich noeh nnreifen 
Jugendstadium an. ll1l'e Spiesse tragen ganz unverkennbar einen noeh 
neutl'alen Charakter an sich. "Vas auf cliese Spiesse spiiter folgen wird, 
ob etwa ein ilhnlieh gelmutes vielverzweigtes Geweih, wie das des 
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Rothhil'sches, odel' eine 'schaufelfol'mige Bildung odel' was sonst immel', 
davon zeigt wedel' del' el'ste noeh del' zweite Spiess irgend eine Andeutung. 
Auch die Richtung diesel' Stangen hat im Vergleieh mit del' gekniekten 
und mehrfaeh gesch weiften Gestalt del' spatel'en Geweihe, wie sie schon 
die nachstfolgende Bildung (Fig. 86 No.3) dal'stellt, noeh dieselbe Neu
tralitat ausgepl'agt. Es sind die Formen del' unreifen Jngend, tiber die 
ieh noeh die Bemerkung hinzufUgen mochte, dass mil' nie ein Exemplar 
vorgekommen ist, welches nicht vollig und scharf vereckt gewesen ware. 
Bekanntlieh verhalt sieh das beim zweiten Rothhirschspiess ganz andel's. 
Mit meiner BemerkUIlg tiller den geschlechtlieh noch neutralen Charakter 
der Spiesser stimmen allerdings thatsHchliche Beobachtungen nieht tiber
ein. "Nul' in einem Punkte, schrieb mil' del' oben bereits genannte Gmf 
d'Haussonville, kann ieh mieh del' von Ew. vertretenen Ansieht nieht an
sehliessen; es betrifi't dies die Seite 169 del' Danekelmann'schen Zeitsehr. 
f. Forst- u. Jagdwesen *) angegebene Behauptung, dass Knopf- und Sehmal
spiesser dem geschlechtlieh noeh unreifen Jugendstadium angehOl'en. 
Hinsichtlieh des Knopfspiessel's stimme ieh bei, muss abel' betrefi's des 
Sehmalspiessel's (Spiesser im Alter von 2 Jahr 5 Monat) bemerken, dass 
derselbe sieh sehr stark an del' Brnnft betheiligt; nicht einmal, sondern 
oft habe ieh Spiesser von dem gedachten Alt81· alte Damthiere besehlagen 
sehen. 1eh kann sogar anftihren, dass im hiesigen Reviere, in welehem 
im Ganzen wenige starke Hirsehe wahl'end des ganzen Jahres ihren Stand 
haben, die meisten 'rhiere von Spiessern besehlagen werden." Dieser 
Widersprueh lasst sieh lOsen. Wenn, woran nioht zu zweifeln, das Geweih 
als Fortpflanzungsorgan im weiteren Sinne (Seite 273) aufzu£assen ist, so 
legt die. noch neutrale Spiessform desselben die Annahme unabwei~bar 

nahe, das8 die Spiesser noeh neutral (activ) seien. Allein es ist ja mog
lieh und nach vorstehender Einwendung wohl hOchst wahrseheinlieh, dass 
nachdem die zweite Spiessbildnng begonnen, nachdem diese fast ganz oder 
gar vollig beendet war, del' junge Hirsch mann bar geworden ist. Das 
GehOrn bleiht starr und unverandert stehen, del' Ubrige Korper abel' hebt 
8ich fortwa.hrend mehr und mehr, entwickelt sich weiter und gelangt in 
kurzer Zeit zur Geschlechtsreife, deren Grenze er sieh beim Beginn der 
Geweihbildung bereits sehl" genahel't hatte. Wir haben alsdann einen so 
eben geschlechtsreif gewordenen Hirsch mit dem GeMrne aus del' ge
schlechtsnnreifen Jugend. Diese Erklarung er1ifi'net um in Wahrheit so 
recht das Verstandniss del' Seltenheit del' Gabelgeweihe im Allgemeinen 
und ganz besonders beim Damhirsche. Wil'd del' zweite Spiesser wah rend 
del' Bildung del' Spiesse gesehleehtsreif, so tritt er geschleehtlich mit dem 

*) Die darin libel' die Geweihbildung unserer Hirscharten in 4 auch als 
Separatabdruck erschienenen Artikel s. Bd. VI. u. VII. 

20* 
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SpiessgehOrn auf die Gablel'stufe und es kann dann nieht mehl' iiber
raschen, wenn das folgende Geweih diese Gablerstufe iiberspringt und 
etwa Seehsergeweih ist. 

Die Unbestimmtheit, welehe sieh bei del' Bildung del' ersten Geweih
stufen des fremdltindischen Damwildes geltend macht, tiussert sieh zuweilen 
aueh dadureh, dass die ersten Stangen (Spiesse) nieht abgeworfen werden. 
Die verkUmmerte Neubildung befindet sieh dann unter del' alten. Der Herr 
Obf. Joseph erwahnt davon mehrere Falle, sogar einen von einer dreifaehen 

Fig. 87. 

Bildung Uber einander. Herr Ob£. Wieprecht (Grammentin) haHe die GIite, 
mil' die Fig. 87 dargestellten beiden, eine solehe Doppelbildung tragenden 
Damgeweihe zur Untersuehung zu iibersenden. No. a tragt auf beiden 
Seiten Doppell'osen, b eine solche, deren untere es nochzur Bildung einer 
Augensprosse gebl'acht }Iat, nur rechts, wahrend die linke Stange emen 
schwachen Schaufler reprasentil't. 

3. Gablel'stufe. (Fig. 86 No.3 und Fig. 89 No.3). Es wird 
schwer halten, jeden Waidmann mit dem Ausdruck Gablerstufe fUr das 
dritte Geweih des Danihirsehes auszusohnen. Es entspricht freilich ganz 
genau der Gablerstufe des Rothhirsches und des Rehbockes; allein ein 
wirkliehes Gabelgehorn, das man von vorn herein mit Bestimmtheit e1'
warten sollte, scheint als Normalbildung nieht vorzukommen. Ohne 
Zweifel ist die vo1'hin (Seite 307) erorterte Erscheinung hie1' massgebend. 
F~s ist mil' freilich gelungen, sowohl zwei GabelgehCirne, als ein dl'ittes 
Spiessgehorn, sowie zwei abgewol'fene Gabelstangen, von den Konigl. 
Oberforstern Bekuhrs (Planken bei Neuhaldensleben) und Reitzenstein 
(Colbitz), als hOehst werth volle Stucke fUr Ullsere Sammlung zu erhalten 
(Pig. 88). Das dritte SpiessgehCirn und das GabelgehOrn vom Oberforstll1' 
Reitzenstein, sowie die heiden isolirten Stangen vom Oberforst. Bekuhrs 
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konnen jedoch scbwerlich andel's als fiir zuriickgebliebene kiil1lmerhaft.e 
GebiIde, nicht fUr reprUsentative Auspragungen diesel' Lebensstufe des 
Damhirsches angesproclJen werden. Ihr ganzes kriippelhaftes An~ehen 

macht den drei rcinen klarcn Formen auf del' Gabler~tufe des Rothhirschcs 
gegeniiber unverkennllar diesen Eindruck. Eins del' mil' bekannt gewordencn 
GabelgehOrne, dessen Stang en bei nol'maler krUftigel' Aus1ildung dCI' 
Aug!'lnspl'ossen gIeichfalls die gesetzm1issige Schweifung und Knickung 
zeigt, ist Fig. 88 No.1 (linke Stange) dargestellt. Wir verdanken dassel he 
del' Giite des Herrn Bekuhrs. Dieses konnte vielleicht als ein solcher 
Repl'asentant gelten. Jedoch scheint mil' die ausserordentlich schade 
kniefol'mige Biegung del' Stange an del' Stelle del' .Mittelspro~se anwdeuten, 

Fig. 88. 

1 3 

dass bier diese Sprosse abnormal fehIt, odeI' mit anderen Worten, dass 
die Sechserfol'm die typische ist, dass dieses Geweih eigentlich sechsendig 
sein miisste. Zeichnungen von zwei anderen Damgabelgeweihen sind mil' 
durch die Gute des Herrn Ob81·f. C. A. Joseph zugekommcn, welehe einer 
NormalgabelgehOrnform, wie man sieh eine 801che theoretiseh zu cOl1struiren 
veranla~st fiihlen konnte, sehr nahe stehen. Ohne Zweifel sind solehe je
doeh eine 1tusserst seItene Ausnahme. Nach dem bis jetzt zu meiner 
Kenntniss gekommenen Material moehte ieh behaupten, dass wir yom 
GabelgehOrn, wie 'von dem dasselbe vertretenden dritten Spiesse fUr unsere 
Gegenden absehcn mussen. Del' Damhirseh springt yom zweiten Spiessc 
mit Uebersehlagung del' Gabelform sofort auf das sogenannte Rundgeweib, 
welches ausser der Augensprosse zugleich aueh die sebarf ausgepr1tgtc 
Mittelsprosse (nieht Eissprosde, wie letztere sowohl in alten Jagdbii.chern 
als aueh noeh jetzt bezeiehnet wil'd) mit del' obligaten, seh1' stal'kcn 
Knickung del' Stange an den Ansatzpunkten diesel' beiden Sprossen zeigt.. 
Die Stangenkniekung an del' oberen Sprosse bewei~et, dass letztere nicht 
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als die Eis-, sondern als die Mittebprosse angesprochen werden muss. 
Diese beiden Sprossen scheinen auf diesel' dritten Stufe feste unwandelbare 
Bildungen zu sein. Nicht so verhltlt es sich mit del' Stangenspitze. Diese 
zeigt namlich zwei bemerkenswcrthe Vcrsehiedenheiten. Sie ist entweder 
wie del' nbrige Theil del' Stange rund und bildet somit eill einfaches 
spitzes Ende, odeI' seitlieh mehr odeI' weniger zusalllll1engedriickt und dann 
bald btarker bald schwiicher an dem hinteren Rande eingekel'bt. Diese 
flache Form stellt den erst en Anfang del' spliteren Sehaufel, die Kerbung 
den ersten Anfang del' fingerfOrmigen Theilung des Schaufelrandes und 
zwar diejenige Stelle dar, welche hier von allen Randbuchten am tief.sten 
in die spiitere Schaufelflache eingreift. Diesel' ungeC,ihr in del' Mitte des 
Schaufelrandes liegende stal'kste Einschnitt ist in del' gamen folgenden 
Geweihl'eihe bis ZUll1 Geweih des Capitalschauflers hinauf noeh erkennbar. 
Nach diesel' verschiedenen Dildung del' Stangenspitzc des Rundgeweihes 
ist dasselbe somit Scchser odeI' Achter. In Fig. 89 dritte Reihe sind nul' 
3 Achterstangen gezeichnet, jedoeh steht die el'ste dem Sechser so nahe, 
dass man sic. auch als Sech"el' anzusprel'hen sirh fUr berechtigt halten 
konnte. Des ganz unmcrklichen Ueberganges wegen, del' hier den Seehser 
mit dem Achter verL,indet, kann ieh es nieht wagen, diese Verschieden
heiten als zwei gesonderte Geweihfonnen zu bezeichnen. Mit del' Starke 
del' Gehorne stcht die Spitzendiffcl'enz auch nicht im geraden Vel'haltnisse, 
obgleich im Allgemeinen die reinen SechsergehOrne schw1lchel' zu sein 
pflegen als die AcMer. Die Ausbildung del' Spitze und del' ganzen 
sp1lteren Schaufelpartie zeigt sich uberhaupt, was die Auszackung betrifl't, 
~o varia bel , dass die Jagdwissensehaft es wohlweislich unterlassen hat, hier 
nach den Enden die Hirsche anzusprechen. Die einzige feststehende, die 
Sdmufelfiaehe unvollkoJllmen in zwei Theile zerlegende Einlmchtung ihres 
Randes ist die genannte, auf diesel' "Gablerstufe" sehr hUufig angedeutete 
odeI' bereits ausgepritgt vorhandene Kerbung. DaBs die gleichfalls hier 
zuerst auftretenden beiden Stangensprossen, A ugen- und Mittelsprosse, fUr 
alle Folgt'zeit unvermehrt Lileiben, bedal'f kaUIll einer El'wiihnung. Da 
hier aUi;,;erdem zum ersten Male eine wil'kliche Ro~e auftritt, so tragt 
dieses, auf die Spiesse unmittelbar folgende Geweih, ganz unver
krnn bar den voUen Charakter allcr slJateren Geweihe. Die ganze kunftige 
Yeranderung betchrlinkt si('h lediglieh auf die progressive Ausbildung des 
Spitzentheiles ZUl' vielzackigen breiten Schaufelform. Wenn wir nns bei 
dem innigen Zusammenhange del' Geweihbildung und des Geschlechts-
1 ('l'ens aurh hier erlauben durfen, aus del' Gestalt des Geweihes auf die 
Mannbarkeit des Hirsches einen Schluss zu machen, so i~t dieses Geweih 
(las erste, dessen Dildung ganz in den geschlechtsreifen Zustand des 
Hirsches fie!' Es hat llicht mehr die neutrale Form, die noeh nicht er
liennen Hisst, welchen Charakter es in seinelll klinftigen Leben annehlllen 
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wird. Del' spatere Charakter 1st hier ganz und yoll bereits vorhanden. 
Hier sind auch die Kampf,;pl'ossen, die dem Nebenbnhlel' feindlieh entgegen
starrenden Augen- und MiUelsprossen aufgetreten, ein bedeutsamel' Wink 
del' Natur fur un8ere Auffassung des ganzen Gebildes. 

Dass dieses erste PuherUitsgeweih sofort mit zwei Kampfspl'ossen an
heot oder mit andel'cn Worten, dass es hei diesem Wilde keine Gabler 
gibt, ~uss allel'dings aufi'allend erscheinen. Die Natnr pflegt bei den an 
den Geweihen sich zeigenden Hauptgebilden sonst nul' sehrittweise yomn
zugehen; erst naeh dem Auftreten des einen folgt illl niichsten Lellens
ab,clmiU das andere, nie treten normal zwei solchel' Hauptbildungen 
zugleich auf. Dass wir aher sowohl die Augen- als die Mittebprosse am 
Damgeweihe durclmus als Hauptgebilde aufi'assen mussen, bekundet die 
vOl'hin bereits erwlilmte Fol'mveriinderung del' Stange an den beiden A m
gangspunkten diesel' Enden. Ausserdem tritt keine einzige Sprossenbilc1ullg 
so fest und consequent a nf als eben diese beiden, keine ist fUr den 
Kampfeszweck des Geweihes von gleicher Wiehtigkeit. Die obige Bemer
kung, dass wohl die. unnatiil'lichen Lebensverhiiltnisse des Dal1lwildes bei 
uns diese Abnormitlit begl'unden lllochten, findet in den alten Jagdbiichern 
vielleicht ihre Bestiitigung. Dobel bemerkt z. B., dass nach dem zweitcn 
Lebensjahre del' junge Hirsch Gabeln (!), auch wohl 6 bis 8 Enden auf
setze. Gabelgehorne scheinen somit :.IU Do bel s Zeit die normale Geweih
bildung auf diesel'Stufe gewesen zu sein. Auch a. d. W inckell bestlitigt 
diese Annahme, indem er sehreibt, dass vom dritten Lebensjahre ab "kurze 
Augensprossen 0), auch wohl bei guter Aesung an jeder Stange 1 oder 2 
kurze stnmpfe Enden, welche sieh illl folgenden Jahre noch zu vermehren 
pflegen", entstanden, Was Winckell unter dem einen oder den zwei 
kurzen stumpfen Enden ausser del' Augensprosse versteht (wahrscheinlich 
die lVlittelsprosse und die Gabelung del' Spitze), kann uns hier gleichgultig 
sein. Wichtig ist jedenfalls, daBS er ein GehOrn, und zwar gleiehfalls als 
das gewohnlichere kennt, welches nUl' die Augemprosse besibt. Blasius 
hat das Damgeweih nm sehr nebensachlich behandelt. Doch ist es mil' 
sehr bedeutungsvoll, dass er den Gabler mit Worten Lezeiehnet, obschon 
er ihn bildlich nieht darstellt. "Das Hirschkalb, sind seine W orte, el'Mlt 
im zweiten Fruhjahr mnde (leider von ihm nicht n1iher beschriebene) 
Spiesse, die sich mit jedem neuen FrUhjahr erneuern und allmlihlich sehr 
zertheilen, indem zuerst nach vorne eine Augensprosse (!), dann (also im 
darauf folgenden Friihjahl') eine Mittelsprosse auf tritt, und sieh zuletzt 
die Spitze schaufelformig erweitert und nach hinten zertheilt." Blasius 
scheint den alteren Jagdschriftstellern nachgeschrieben, ohne je ein Gabel
gehOrn als Original fur eine etwaige Zeichnung gehabt oder gesehen w 
haben. Man kann es nul' sehr bedauern, dass uns in den, oft hoch
beruhmten alten Geweibsammlungen das schwache Material nicht in grosser 
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Menge erhalten ist: Die Fl'agc nach del' urspriinglichen Existenr. des 
GabelgeMl'lles auf diesel' "Gablerstufe" wird vielleicht fiir immer unbeant
wortet bleiben. Vielleicht jedoch gibt uns die stets vollige Vereckung, 
also die volle Ausbildung des zweiten Spiesses einen beachtungswerthen 
Wink in die3er Beziehung, welcher unter Beriicksichtigung des dCIll RJth
hirsch gegenUber Mheren Alters des Damhirsl'hes an Bedeutung gewinnt. 
lch mochte mit Riickeicht hierauf das hier in Rede stehende Gewllih dem 
Gabelsechser des Rothhirsches parallel erachten und dann venuuthen, dass 
sich in fremden Revieren del' normale "Gabler noch findet. 

In del' Benennung dieses Hirsches scheint die Jagdsprache nicht ein
stimmig zu sein. In unseren Gegenden heisst er vielfach "Knieper", 
Bechstein nennt ihn "angehender Schaufler", G. L. Hartig "geringer 
Damhirsch". - Diesel' Hirsch hat in unserer Jagdzeit ein Alter von 
3 Jahren bis 3 Jahr 8 Monaten, er steht folglich in seinem 4. Lebens
jahre, nicht wie Bechstein behauptet "im 2. Jahre", oder nach Do bel, 
Winckell und Hartig im dritten. Ausnahmen, "lie bei Behandlung des 
Schmalspiessers erw1ihnt, sollen him'mit nicht in Abrede gestellt werden. 

4. Geringer Damscha un er, auch wohl .Halbschaufier genannt. 
(Fig' 89 No.4.) Yom KniepergeMl'll aufwlirts bis ZUlIl alten Capital
schaufler tritt auf keiner Stufe irgend eine neue Formvel'mehrung auf, 
welche klar und bestimmt diese von den nachstliegenden Stufen unter
schiede. Die heiden Stangenspl'ossen werden nicht vermehrt, und die 
wenngleich zunehmend sich steigel'llden Schaufelsprossen treten nicht bloss 
plastisch sondel'll auch numerisch so varia bel auf, dass eine ZUhlung hier 
noeh weit weniger fUr das Ansprechen des Hirsches ausl'eicht als beim 
I{othhil'sche, ja geradezu vollig unthunlich erseheint. Freilich vel'grossert 
sich auch progre::siv die Schaufelflliche sowohl in del' Bl'eite als nament
licb in del' Lange. Dei den stiirksten Hirschen beginnt die in die eigent
liche Schaufelflache sich fortsetzende Verbreiterung des oberen Stangentheiles 
schon unmittelbar iiber del' Mittebpl'osse. Eine Messung del' Sehaufellange 
illl Vergleich etwa mit dem gegenseitigrn Abstande del' beiden Stangen
sprossen wiirde ein bei weitem sichereres Mass fur das Alter des Hil'sches 
geben (Fig. 84), als die Anzahl del' Schaufelzacken. Allein del' Anfang 
del' Schaufel ist durch kein scharfes plastisches Moment fixil't, beginnt 
vielmehr so unmerklieh, dass man in zahllosen Fallen, in denen es sich 
um Geweihe del' benachbal'ten Lebensstufen handelt, auch hierbei im 
Stiche gelassen wird. Die jagdlichen Bezeichnungen htil'en deshalb auch 
mit diesel' vierten Stufe auf, nUl' das schliesslich die starksten Hirsche 
"alte Capitalschauiel''' odeI' "rechte gute Schaufelhirsche" heissen. Nul' 
Bechstein spricht von 3-, 4-, 5-, 6jahrigen Schauflern, eine Bezeichnung, 
welche mil' als die einzig mogliche erscheint. Sein dl'eijahriger Schaufler 
ist abel' del' hie I' in Rede stehende "geringe Damsehaufier", ein Hirsch 
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iill fiinften Lebensjahre. Den einzigen sichel' bembrkbal'en Unterschied 
dieses Geweihes yon dem yorhergehendi:m des Knieper~ finde ieh, abgesehen 
yon del' allgemeinen SWrke und del" irn Grossen und Ganzen ~tHrkel'en 

AU~i'ragung del' illl Entsteheri begrifi'enen Schaufel an del' Stangenspitze, 
in del' grosser en StU-rke und in del' mehr gesenkten und an del' Spitze 
wieder aufsteigenden Richtung del" Aug('llspro~se, wie Fig. 8D No.3 u. 4 

Fig. 89. 

J( llopfspicsscr. 

SC\Ul1<I\ l,icsser. 

geringpr Hirsch. 

ilU 5. Lebensjahre. 

5 illl 6. Lchensjahre. 
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anschaulich macht. - Diesel' Hirsch hat in unserer Jagdzeit ein Alter 
von 4 Jahren bis 4 Jahr 8 I\lonaten. 

5. Dam hirsch im sechsjlihrigen Lebensalter. (Fig 89 No.5) 
Nur die allgemeine Starke des Geweihes, sowie die gross ere , namentlich 
Hingere Sehaufelfluche Ilisst flir dieselben Heviere das Geweih dieses 
Hirsehes von dem des vorhergehenden unt81·schciden, zumal wenn man 
aueh die Grosse und Hichtung der Augen~pl"osse berlicksichtigt. Niiheres 
und Bestimmtes ilber dieses und aUe folgenden Geweihe als Diagno.5e flir 
ihre Lebens~tufen aufzufinden, ibt mil' bis jetzt noeh nicht gelungen. Mit 
Zahl und Mass IUsst sieh nach meiner Kenntniss von hier ab ~chlechter
dings nicht operiren. 

Als Capi talschaufelgeweih moehte ieh ein solches bezeichnen, 
dessen Sehaufel unmittelbar liber del" Mittelsprosse beginnt, 
abgesehen davon, ob man 20, 30 ode]· wie viel Enden auch Immel" zahlt. 
Die letzte Schaufel in del" Blasi us'schen l{eihe (Fig. 84) 1St ltusserst 
endenreich. 1ch gebe hier eine, die stlirkste del' mir augenblicklich zu 
Gebote stehenden, wl'lche gewis:3 nicht schwiicher ist (Fig. 90, genau 
I/S nat. Gr.). An .Endenzahl steht sie jedoch del" ersteren gam: erhehlich 
nacho Dass an del' Stange unmittelbar libel' der Augen~prosse die An
deutung einer Bissprosse siehtbar ist, halte ich fur zuf;illig. 

Anderweitig wird als Kennzeichen des Capitalsehauflers wohl das Auf
treten der zuweilcn isolirt stehenden Sprosse am l1nteren Anfange del' 
Schaufel aufgestellt (J<'ig. 90). Meines Wisscns ist jedoeh diese Bildung 
nicht ganz constant, die Diagnose folglich unzuverIuEsig. - Das Alter eines 
solchen "recht gutcn Scbaufelhirsches" iot mil' unbekannt. Bechstein 
sagt, "nach dem siebenten .Jahre, wenn er seine vollkommene Grosse und 
GehOm bat, 1St er ein alter Capitalschaufler". Das scheint mil' nach dem 
mil' vorliegenden Materiale viel zu niedrig gegriffen. Nach Hartig 
"werden in den folgenden Jahren (na'-'h unserem vorhin behandelten "ge
ringen Damschaufler") die GeMme immer sHirker und die Schaufeln breiter, 
und nun nennt man einen 801ehen Hirsch einen starken odeI' Capital
Schaufler." Mit dieser vagen Bemerkung ist gar keine LebemsLufe flir 
einen solchen angegeben. Fill' unse1"e Verhiiltnisse wird der Oberforster B e
kuhrs wohl Recht haben, del' mil' mittheilt, dass "ein Schaufler hier 
mindestens 9 Jab!" aIt ist." Erst nach dieser Zeit hatten .wir hier also den 
Capitalschaufler zu envarten. 

Man konnte noeh die Frage aufwerfen, ob auch beim Damgeweihe 
eine zweite Aug'ensprosse, die Eissprosse vorkommt. Eine Andeutung 
von einer solchen (vergl. Fig. 90) scheint bei Capitalschal1flem nicht 
selten zu sein. Del' oben bereits cit. Rittmeister v. Waldow, auf dessen 
hum 1000 Hektar grossen Revier 150 bis 200 Stuck Damwild stehen, 
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sehreibt mlr, dass eine wlche Andeutung hei fast allen 8tlirkeren Hlrschen, 
die er geschossen, vorgekommen sci und fiigt wortlich hinzu: "Nur bei 
zwei Geweihen kenne ich an ciner Stange eine wirkliche Eissprosse". 
Bei der so gros,;en Seltcnheit schcint jcdoeh dicBe Bildllng in die Normal
entwickelung des Darngeweihes nieht ;m gehOren. 

Das Damwild starnmt nach silmmtlichen "Nachrichten aus den Lii.ndern 
des MittelmeerLcckens ; j edoch wird liber seine engcre Heimath gestritten. 
Wo es gegenw1irtig in Europa austcrhdb dieses Gebietes in der Freiheit 
<1uftriU, ja sogar mit Einschluss von Italicn, ist es cingeflihrt, halt jedoch 
trotzdem sagar illl siidlichen Schweden und Nurwegcn gut au,:. 1531 
scheint es in Deut.schland noch un-
bekannt gewesen Zil sein. Ende des 
17. Jahrhunderts wurde es vom gro~sen 
Kurt"iir~teu in die Mark Brandenl.urg, 
von Fricdrich Wilhelm 1. in Pommem 
einget"iihrt. 

1m Gcgemab; zurn Rothwilde 
zeigt sich das Damwild weniger beweg
lich; es wechselt weniger regelnl1issig 
und zieht nicht so w eit umher, in 
grossen gesehlossenen Wiildern wohl 
gar nieht, steht iiLrigens gem in 
lichten Geh(i]zen und zieht aus kleinen 
FeldhOlzern hiiufig aufs Feld. 1m 
heissf'n Sommer thut. es sich in lich
ten Be~tanden, doeh auch im Getreide 
gem nieder. 1m Allgemeinen kann ~ 

man es als sinnesscharf, scheu und 
fliiehtig bezeichnen. In bewnders 
hohem Grade gelten diese EigenRehaften 

Fig. ~O. 

von den alten Schauflem. Belichte Standorte bietet cliesern Wilde heFouders 
waldiges Terrain, wo Haurnwuehs mit trocknen Wiesen wechselt. Nasse 
oder auch nur feuehte Gegenden sind ihm zuwidf!J". 1m Ganzen tritt es 
mehr sporadisch und mehr im halbwilden Zustande auf als da5 Rothwild 
und verleugnet hierdurch,· sowie durch seine haufigen Farbenvarietaten, 
nicht ganz seine fremde Heimath. 

Del' Beginn der Brunftzeit f,illt in den Anfang October, jedoch wird 
auch behauptet, dass es nie vor Ende Octoher brunfte. Flir verschiedene 
Oertlichhiten mugen beide Angaben richtig sein, da es ill dieser Hinsicht 
hekanntlich variirt. Es wird sogar hliufig der November als Brunftzeit 
angegeben. Bis zur Brunft hleiben die Schaufler mit den schwiicheren 
Hirschen in abgesonderten Rudeln zusammen, velein:wln sieh jedoch mehr 
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als oie Edelhil'~che, wlihrend die Altthiere, Klllber und Schmalthiel'e andere 
Rudel bilden. Jedoch ist diese A bsonderung nicht so scharf al~ beim 
Rothwilde; die geringen Hirsche, sogar auch einzelne Schaufler leben auch 
im Sommer nicht so fest getrennt von dem Mutterwilde. 1m Frilhlinge 
leben die stal'keren Schaufler abgesondert, Ende September son del'll sich 
auch die alten Thiere und. die Schmalthiere ab und vrrtheilen sieh auf 
die BrunftpHitze, in deren Nachbarsehaft sie von den Schauflern in kleine 
Trupps zusammengetrieben werden. Die IGimpfe beim Zusammentreft'en 
von Rivalen sind bekannt. Der Schrei del' Brunfthirsche ist ein kurzer 
rauher, etwas haherer 'ron als del' des Edelhirsches. Die Spiesser und 
gering en Hirsche bilden dann besondere Rudel, die erst wieder zu dem 
Wilde treten, wenn die Schaufler abgebrunftet haben. Das Thier geht 
acht Monate trag end und begiebt sich kurz VOl' del' Satzzeit in ruhige 
Dickichte. Die KlHber werden bis zur Brunftzeit gesliugt. 

Forst lie he Bedeu tung des Dam wildes. 

Die forstliche Schltdlichkeit des Damwildes, die es durch Verbeissen, 
SeMIen und Fegen limsert, winl meist als unbedeutend, wenigstens als 
geringer, wie beim Rothwilde, bezeichnet. In einzelnen Hevieren scheint 
es wedel' merklich zu vel'beissen, noeh zu seMIen.· Pfeil behauptete sogar, 
es schlile gar nicht. Anderseits abel' wird mehrfach das Gegentheil be
hauptet, jedenfalls seMlt es nicht allgemein, was ja auch vom Rothwilde, 
wenngleich 'in gel'ingerem Grade, gilt. Ich selbst bin lange Zeit ohne 
dergleichen BeschadigungsbOlzer geblieben. Manche Zusagen blieben uner
filllt, zumal da in den meisten Damwildrevieren auch Rothwild lebt und 
eine specifi~che Sonderung solcher HOlzer ohne dil'ede Beobachtung Be
denken erregte. Durch Foriitmeister Wiese (Greifswald) auf starkes Schalen 
des Damwildes in einem Nachbarrevier an Eschen aufmerk8am gemacht, 
liess ich mil' von dort (Klepelshagen) solcheEschen einsenden. Es waren 
etwa 3 em. jm Durchmesser starke Stammabsehnitte, also mit noeh weichel', 
griiner, nicht borkiger. Rinde. Die Besehltdigung abel' war deral't, dass 
ich mit hoher Wahl'scheinlichkeit dieselben fill' ein SeMIen durch Hasen 
ampl'echen zu milssen glaubte. Die Huhe konnte leicht durch eine ent
sprechend huhe Sehneedecke erkHtrt werden. Die RindenentbHissungen 
bestanden nicht, wie beim Elch- und Rothwilde, in langeren von unten 
nach obe11 senkrecht odeI' halb scbrlig geflihl'ten Zilgen, sondel'll in horizon
talen, kul'zen, von beiden Seiten angegriffenen nacken Stellen. Ieh hatte 
allen Grund, dieses meiot unregelmiissige kurze Bekna bbern auf ein Thier 
zurilckzufilhren, welches sowohl mit unteren als mit oberen Vorder;:1ihnen 
thatig gewesen war. A usser Eschen erhielt ieh auch einen in gleicher 
Weise bearbeiteten jungen Ahol'Dstamm. Auf meine desfallsigen Bemer
kungen beobachtete del' sebr gefallige Forstbeamte, Revierforster Weike 
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genauer, namentlich im vel'flossenen Winter auf dem Schnee, wo dann die 
Thiiterschaft des Damwildes mit voller Sichel'heit eonstatirt werden konnte. 
Darna~h unterscheidet sicb also das Schalen dieser Wildart von dem del' 
anderen genannten wesentlieh dadnreh, dass -es nicht mit den Untel'kiefer
zalmen die Hinde nach olen hin ahzieht, sondem mit ganz ~ur Seite 
gehaltenen Kopfe dieselhe abknabbert, wie solehes wohl mal auch die 
Ziegen vornehmen. Die Anzahl del' im verHossenen Winter in einem 
einige Morgen grossen Bruehe durch das Damwild beseMdigten Eschen 
betrug 460. - Von Besonderheiten seines Fegens, etwa Elch, Hothhir~ch 
und Rehhock gegenuber, ist mil' nichts Bestimmtes hekannt geworden. 
Jedoch dreht der Damhirsch besondel's Wachholder))usche zusammen und 
zerzaust dieselben. Dass dal)ei der Boden umher sehr zertl'eten erscheint, 
und die betreffenden Pflanzen rundum angegriffen sind, gilt in Zehdenick 
als Diagnose fur den Damhil'sch. - Weil das Damwild in grusseren 
Rudeln als das Rothwild lebt, so verdirbt es durch Zel'treten del' Pflanzen 
mehr, ~umal wenn die Stucke in ~treifensaaten lang wech;;,eln. - Es aset 
ferner aIle mciglichen Holzknospen und verbeisst Fichte, Kiefer und Buche 
zu pyramidalen Missgestalten. Es gibt Heviere, in denen es keine dieser 
Holzarten aufkommen lasst. Auch dem Getreide schadet es dort, wo es 
von kleinen FeldhOlzern in dasselbe aushitt, zumal wenn es sich vielleicht 
zum Schutz gegen die Histigen Fliegen und Mucken iill Sommer daselbst 
niederthut. Es trinkt, wie auch Roth- und Hehwild, selten. Der Saft del' 
Krauter, Than, Schnee seheinen ihm zu genugen. 

5. D erE del h Irs c h. 
Cervus elaphus. L. 

Eckzahne (Haken) vorhanden. Vorderkorper stark, Laufe hoch und 
schlank, Rals schlank, unten mit verlangertem Haar; Stirn lang, Schnauze 
~cllmal; Ohr (GehOr) zugespitzt, von hallier KopHiinge; Schwanz (Wedel) 
von halber Ohrlange, kurz hehaart; Oberhaar derl, gewellt; Farbe im 
Sommer rothlichbraun (Rothwild), im Winter graubraun; bei den Kalbern 
bis October braul1l"othlich mit weissen Flecken. 

Das Geweih de.s Rothhirsches ist ein pel'liges Hundgeweih, das, wie 
hei jeder anderen Hirschart mit Spiessen entsteht, dann abel' sieh bis ins 
Unbegrenzte verastelt. Diese unbegrenzte Vielendigkeit betrifft jedoch nur 
die Spit)le derStangen, die Stangen selbst tragen nur drei nach vorn ge
richt.ete Enden. Diese drei verlindern bei jeder Geweiherneuerung sowohl 
ihre Hichtung als ihren Stand, indem sie sich einerseits von der Stange 
progressiv unter sturnpfel'eUl Winkel abzweigen, als anderseits sieh ~u

nehmend tiefer an derselben stellen. Diesel' Winkel unc1 Stand defSt,angen
sprossen in Vel'bindung mit der gleichfalls sich Hteigernden Llnge und 
Stal'ke derselben ist ein viel Rieherer Ausdruck fur das Alter des Hirsches 
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als etwa die Zahl der Sprossen tiberhaupt, welehe dureh die mannig
facbsten Ul'sachen eine abnormale sein kann. So ist die in :Fig. 91 hier 
dargestellte Stange olme allen Zweifel von einem weit lilteren Hirsche als 

die Endenzahl andeutet. Urn jedoch 
Fig. 91. zunaehst von den normalen Bildungs

Verhaltnissen zu reden, sei noeh be
merkt, dass, wie schon Blasius hervor
hoh, die Enden in Haupt- und Nehen
enden zerfallen. Hauptenden sind 
solehe, an derem Ursprunge die Stange 
einen Knick, eine Biegung naeh hinten 
er1eidet,waIn'end die Stange an del' 
Basis del' Nebenenden ihre Richtung 
nicht verandert. Es kann nieht auf
fallen, dass heim :Feb1en irgend einer 
N ormalsprosse, diest's weit haufiger 
eine solebe secundare, als eine Haupt
sprosse ist. Das Gesetz del' allmah
lichen stufenweisen Ausbildung des 
Rothhirschgeweihes hat bekanntlich 
zuerst Blasius aufgestellt. Wir geben 

hier in :Fig, 92 und 93 seine beiden Reihen vom Spiesser bis zum Zwanzig
ender wieder. Er hat dieses Gesetz so klar erkannt und dargelegt, dass 
es ftir aUe Zeiten mustergti1tig bleiben >vird. An seiner Hand wird jedes 

Fig. 92. 

am Geweihe auftretende Ende auf seine norma1e Beschaffenheit ange
sprochen werden kOnnen. Die eimige Stufe, tiber die man mit Blasius 
streiten kann, ist die unterste, die Spiesserstufe, die ja auch bei seiner 
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Reihe des Damhirsehgeweihes Aussetwngcn bot. Es lasst sich ferner libel' 
einzelne andere, namentlich Jugend-Stufen nach Genauel'es anfiihren. 

1) Spiesser. Das im Juni gesetzte Hirschkalb zeigt im ersten 
Kalenderjahre iiusserlich noch keine Geweihbildung. Am Schiidel markil'cn 
sich die Rosenstiicke erst im Spiitherbst als kleine Hucker. lch habe 
Schadel aus dem August, September, October, November VOl' mil", an demn 

Fig. 93. 

diese Hocker noch ausserst sehwaeh sind, und das seheint nieht bloss in 
hiesigen Gegenden, sondel'll auch im gebirgigen Sliden die Regel zu sein. 
Jedoeh gibt es auch Ausnahmen. leh besitze z. B. ein Sehlldelstlick, das 
in meiner Gegenwart einem Hirschkalbe am 28. Juli hier ausgesagt wurde, 
dessen Ro~enstoekhoeker bereits eine Hohe von 4,5 mm. erreichen, und eins 
desgleichen, vom Oherforstmeister Danckelrnann hier irn November el'legt, 
dessen fast vollig ausgebildete Rosenstocke auf ihrer Spitze schon den 
Beginn del' Kolhenbildung erkennen lassen. Die Lehensverhaltnisse des 
Kalbes, die Satzzeit, Witterung und Aesung, ob das Altthicr ein oder 
lwei Karber gesetzt u. ;thnl., werden hier in hohem Grade von I~influss 

sein. Was die Satzzeit angeht, so wurde bei einem mindcstens 3jiihrigell, 
am 29. Sept. crlegten Thiere eill fast ausgetragenes Kalh gefunden; pin 
ahnlieher Fall ist mir flir October bekannt geworden. Noeh auffallender 
mochte die mil" vom Oberf. v. Weiler (Cleve) mitgetheilte Thatsache Bein. 
dass dort jahrlich nieht vereinzelt, sonuern mehrfaeh das Rothwild Mitte 
August noeh setzt. Zwei Jahre hintel' einander schoss derselhe am 8 ten 
und 14. August zwei "Geltthiere", bei del'en Aufbrechen je ein gleiehfalls 
fast ausgetragene~ Kalb gefunden wurde. Auch bemerkt dersell e, dass 
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man im Winter bei den Rudeln oft noch sehr schwache, hochstens 6 bis 
8 Wochen alte Kalhel· f,inde. Die Brunft des Rothhirsches erstreckt sich 
daselbst ott his Anfang Decem her. Hier in unserem Lieper Reviere 
wurde dagegen VOl' zwei Jahren schon im April cin Altthier mit frisch 
gesetztem Kalhe gesehen. Bei solchen Thatsachen kann es nicht auffallend 
erscheinen, dass die erste Geweihbildung Verschiedenheitcn 7.eigt, wie 80lche 
im spateren kriiftigen Mannesalter des Hirsches !mum wieder auftreten. 
Wenn uberhaupt die Beschaffenheit des Geweihes ein empfindliche:,; Baro
meter fur das gauze Befinden seines Tritgers ist, so muss sich in dem zarten 
Alter des Hirsches, in dem sich del' Korper reI. am stlirksten entwickelt, 
dieses gegenseitige Verhiiltniss auch am schiirfsten auspragen. Auch wird 
e:,; in den sammtlichen Lehensverhaltnissen des Kalbes begrundet sein, ob 
zweimal Spiesse aufgesetzt werden. In meiner Specialarbeit uber die Ge
weihhildung unserer Hirscharten (Danek elm ann's Zeitsrh. VI.) habe ieh 
die Aufstellung von zwei normalen Spie8serstufen nachzuweisen versucht-. 
Diese Aufstellung ist theils bestatigt, theils hekampft, auf beiden Seiten 
stehen Auctorititten, die meisten jedoch gehOren zu meinen Gegnern. 
Obschon das Auftreten IIweier Spiesserstufen den Waidmannern in ein
zelnen Revieren so belmnnt ist, dass sie dieselben durch die oben erwahnten 
verschiedenen Benennungen bezeichnen, so scheint jedoch in den meisten 
nUl" ein Spiessel' aufzutl'eten. Es scheint deshalb angemessen, hier, wo 
es sieh zumeist und zunachst nur um Erorterung des Gesetzes uber die 
allmahliche Formveriinderung de;.l Geweihes· handelt, diese schwan kenden 
J ugendformen nicht getrennt IIU behandeln. W 0 die eine odel" die andere 
Alternative auf tritt, dienen die hier gegehenen Zeichnungen zm ErHiute
rung. 1m Allgemeinen lassen sich diese Erstlingsbildungen unsehwer in 
zwei Reihen theilen, allein es treten auch Mittelformen auf, die sieh mit 
Sieherheit nicht einer diesel' Kategorieen einfiigen lassen, eben falls ein 
Grund, die Spiesse hier gemeinsam zu hehandeln. In jener Abhandlung 
befindet sieh jedoch anch eine offenbare ITnrichtigkeit. Die von einem, 
mil' als del' hewahrteste zu verlassigste Kenner bezeichneten, hiesigfm 
Forstbeamten angegebene Zeit des Abwerfens del' ersten und Auf"setzens 
del' zweiten Spiesse ist nHmlieh auf alle Falle falsch, weshalb ieh sie hier 
auch nicht wiederhole. Die Spiesse, welche als "normal" bezeichnet wer
den mussen, gebe ieh hier in Pig. 93 und 94. 

AIR "ahnormale" Spiesse moehte ich solche hezeiehnen, welehe ill 
Folge einer Verletzung odeI' eines stark en Kummerns odeI' Zurucksetzens 
entstehen. So l.Jesitzen wir z. n. das Gehol"l1 eines Spiessers von unserm 
Forstm. Banda, ~des stHrksten, den er je geschossen." Als ieh Rosenstock und 
Stirnbein von del' Haut befl'eite, zeigte sich ein alter, aus nachster Nlthe 
gegebener Schrotschuss in RosensWeke und Rosen. Del' jagdliche Spiesser 
ist naeh del' Stlll"ke und KUl'ze der RosensWcke zn schliessen, wenigstens 
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em zooJogischcl' Achter. Ein gleichfalls durehaus almormales SpiessgehOrn 
verdanken wir del' Glite des Hrn. Obert Bekuhrs. Solche und 1lhnliche 
Abnormitiiten lassen sich im Allgemeinen, weil ausserhalb des normalen 
Bildungsgesetzes stehend, nicht beschrieben. Auch mlissen wir zun:ichst 
von nachstehender F'ig. 94 No.3, ein zwar nicht seltenes und keinesweges 
den Almormitaten angehOrendes, sondern nm durch schwaches Zurlick
gebliebcn entstandenes Spiessgehorn, welches ohne Zweifel del' folgenden, 
del' GabJerstufe, angehort, hier noch ausschliessen. Die Gehorne del' 

Fig. 94. 

2 

eigentlichen Spiesserstllfe, die ersten Gcweillbildungen des Rothhirsches, 
als deren Repdsentanten No.1 und 2 angesehen werden mogen, so colossal 
ungleich sie auch an Starke der Hosenstcicke, die jedenfalls schwerer ins 
Gewicht fant, als die del' Spiesse selbst, sind, charaktel'isiren sich allen 
ubrigen Stu fen gegenliber· 1) durch das Fehlen einer Rose und 2) dmch 
ihre noch nicht ausgepr1igte, in seltenen Fallen nm schwach angedeutete 
bogenf'6rmige Biegung, wie sie bei No. 3 sich zeigt. In beider Hinsicht 
ist del' von Bla8ius dargestellte Spiess, Fig. 92, verzeichnet. Die seitliche 
Ansicht, wie wir sie bei Fig. 95 in No. 1 und 2 geben, bl'ingt diese 
Verzeichnung der Stangenrichtung noch scharfer zur Amchauung. An 

Altum. Saugethiere. 2. Autl. 21 
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den schwachsten Spiessen (No.1 Fig. 94) ist an del' Stelle del' Rose, d. h. 
unmittclbar libel' dem Rosenstock, von einer perligen Anbiiufung deb Bil
dungsstofl'es, wie No. ] obere Figur, oft durchans noeh niehts, zuweilen 
(untere Figur) nul' eine schwache perlige Kriiuselung wahrzunehmen. 
Wenn diesel' Stoff bei den starkeren Spies8en, No.2, 8ich daselbst starker 
ablagert, sogar wohl schwachkolbig auf tritt, so entsteht doeh nie eine 

Fig. 95. 

2 

Schwacher Spiesser. 

S tar k e r S pie sse r. 

Gablerstufe (Gabel
spiesser, Gabler, Gabel
sechser. 

Normaler Sechser. 

wirkliche Rose, ein Ringwulst von Perlen, del' nicht bl08s gegen den 
Rosenstock, sondern auch gegen die Stange hin scharf vorspringt, oder 
wenigstens, wie bei Blasius, 8ich scharf abgrenzt. - Die Kolb8n diesel' 
Spies8e treiben, wenn wir Fane von Frlihbildungen (Seite 319) unberuck
sichtigt lassen wollen, erst, wenn del' Hirsch in 8ein zweites Lebensjah1' 
einzutreten im Begriffe steht, e1' fegt gegen den Herbst, etwa im Sep-
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tember. Schwiichel'e Stucke kunnen zuweilen noch 1m Octoher und 
Novembelo ungefegt.e Spiesse hoagen. Solche brunften nicht. Die Bl'Unl't 
starkel' Spiessel', wie sie mit Sicherheit beohachtet i~t, el'kHirt sich dUI'C'h 
die beim Damwild (Seite 307) gema(;hten Bemel'kungen. Die Pul.el'Ut 
des St.iickeH ist eingetreten, nachdem bereits die Bildung del' Spiesse Le
gonnen hatte, hez. mehl' odel' weniger vollendt't war. Ihrem 'Vesen na(;h 
bekunden Spiesse die noch unreife .Tugend. 

2) Gahlerstufe. Auf diesel' Stufe (Fig. 94 No.3 und Fig. 95 
No.3) tl'itt fest und hebtimmt., ahgesehen von del' grosseren Stlil'ke, cine 
doppelte Geweihvertinderung auf. Et'~tens entsteht, wie schon vorhin Cl'
wiihnt, hier zum el'sten Male cine wirkliehe Rose, die als abstehel1der 
PeJ'lenkranz die Basis del' Stange umgiLt und von nun ab hei allen fol
genden Geweihen bleibt. Zweitens zeigt die Stange eine von del' friiheren 
ganzlich abweichende Biegung. Man vergleiehe Fig. 94 No.3 (a, a, b, b) 
mit No. 1 und 2, und Fig. 95 No. 3 mit No. 1 und 2. Nahe iiber del' 
Rose ist sie sal1ft naeh aussen gewendet, etwas libel' del' Mitte wendet 
sie sich in weitem Bogen naeh innen. In Fig. 94 No.3 bezeiclmet bb 
die Stell en, wo die Augensprossen stehen miissten und aa die dCl'spiiteren 
Mittelsprossen. Die starke Biegung del' Spitze nach innen ahel' ist fiir 
aIle folgenden Geweihspitzen pl'itfigurativ. Die in del' Folge niimlich am 
meisten nach innen ragende Spitze ist, wie das Blasius schon angegeben, 
als die der Stange und nieht als die eines Endes anzusehen. Die~es Ge
weih del' Gablel'stufe ist das el'ste des fOl'tpflanzungsfiihigen Alters, d. h. 
das erste, in dessen Kolbenzeit del' Hirsch schon dieses Alter el'l'eicht hat. 
Das Geweih diesel' Stufe tritt in drei Form en auf, aIR Gabelspiessel', 
Gabler und Gabelsechser (Fig. 95 No.3). Von diesen ist del' Gabel
spiesser nieht Mufig, del' reine Gabler seIten, der Gabelsechser gewohnlich. 
Del' Gabelspiesser Fig. 94 No. 3 und Fig. 95 No. 3 erste Stange) ist 
jedenfalls eine zUl'iickgebliebene Bildung'. Die Stang en desselben unter
scheiden sich in nichts von denen des l'einen Gahlers, nul' dass die Augen
sprosse und mit ihr auch die starke Knickung del' Stange an del' Basis 
diesel' Sprosse fehlt. Wir werden mit der Annahme nicht in'en, dass 
diese Gabelspiesser im Jahre zuvor kiimmernde, unter il'gend welchen 
ungiinstigen VerMltnissen stehende Spiesser waren, die ihre Geschlechts
reife damals noeh nicht erlangten. Del' l'eine Gabler tl'itt in den meisten 
Reviel'en selten, in einzelnen so sparlich auf, dass schon Stimmen la ut 
geworden sind, welehe dieses Geweih aus del' Serie del' aufsteigellden Bil
dnngen ganzlieh ausschliessen moehten. Jcdoeh, wenn es aueh zuweilen 
nicht zu den seltenen Ausnahmen gehol'te, wie z. B. im Revier Cleve, wo 
etwa del' vierte odel' fiinfte Spiessel' im nachsten Jahre Gahler wird, 
wiirde doeh schwerlich eine solehe A usschlies~ung begriindet sein. Dieses 
Geweih liegt so ganzlich innerhalb del' gesetzlichen nOl'malen Entwieokelung 

21* 
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der ganzen Reihe, dass man es au(;h bei grosser Seltenheit als integril'enden 
Theil derselben auffassen miisste. So arg selteu ist es nun doch im All
gemeinen nicht. Dass es aber nicht haufiger auftritt, als es factisch del' 
Fall is!, lasst sich aus den vorhin beim "Spiesser" gema(;hten Bemcrkungen 
begriinden. Der Spje~ser wird in der Regel, wah rend sich die Spies8e 
bilden, oder wohl zumeist nach ihrer Bildung fortpflanzungsfahig. El' hitt 
dadurch in seiner geschlechtlichen Entwickelung ohne Frage auf die 
Gablel'stufe, wlllJrend er noeh das Geweih der unreifen Jugend trligt. Es 
kann kaum auffallend sein, dass er nun im nlichsten Jahre die Gabelform 
ubersehlagt und sofort Seehser wird. leh vermuthe, dass das Gabelgeweih 

nur dann entsteht, wenn der An-

F · 96 fang der Pubertat genau mit dem Ig. . 

15. Miirz 1874. - 1/9 nat. Gr. 

Anfang det· neuen Geweihbildung 
zusammenflillt. 1st die erste noch 
nicht vorhanden, so tritt der Gabel· 
spiess auf. 1st der Kolben bereits 
uber die Hohe der Augensprosse 
empor geschoben, nun so kann die 
Bildung nicht znriickgreifen und 
hintel'her noch tier eine Angen· 
sprosse ansetzen, das GeMrn bleibt 
Sniess. Doch kommt es vor, das, 
sich an solehen Spiess;,;tangen diE 
Endenhildnng, die unten· nicht 
mehr hat statt find en kiinnen, oben 
an del' Spitze zeigt. Das Geweih 
Fig. 96, aus Mecklenburg-Schwerin 
stammend, wOBelbstnochein zweitet 
Hirsch mit derselben Geweihbil· 
dung erlegt wurde, ist srlnverlich 

auf andere vVeise zu erkHtren. Man kunnte e8 pass end "ungerades Kron
spiessgehorn" nennen. Vom zoologischen Standpunkte spreche ieh diesen 
ungeraden Sechser als starken Spiesser an. Wie gesagt, wird auf del 
supponirten seltenen Coincidcnz des Eintrittes der PubertHt und der neuen 
Geweihbildung die Seltenheit des Gablers beruhen. In den meistell Fl111ell 
entsteht auf dieser Stufe der Sechser (Pig. 95 No.3 dritte Stange), deI 
schwache, oder GaLel-Sechser, da der Hirsch bereits als Spiesser briinftig 
war. Es wird nicht schwer halten, in den bestimmten Revieren, in denen 
man die Geweihstarke der Hirsche gt'llau ken nt, diesen von clem normalCll 
Sechser der folgenden Seehserstufe No. 4 zu unterscheiden. 

3. Sechserstufe. Dass der Gabler durch die "Mittelsprosse" zum 
Sechst'r wird, dUrfte allgemein bekannt sein. Beide Stangensprossen, di~ 
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Augen - und diese Mittelsprosse, gelJOren den Hauptsprossen an, da die 
Stange selbst durch eine Knickung an del' Insertionstelle jenel' an der 
Neubildl1ng theilnimmt. Die Augen8prosse war die crste, im Brnnft
kampfe dem Feinde drohend entgegenstarrende Kampfsprosse und bleiLt 
in ihrel' ,.progressiven Starke und Kampf:stellung dieses auch fiir die Zu
kunft. Die jetzt hinzugekolllmene Mittelspro~se vermehrt die Wafl'en. 
War ilbl'igens del' Hirsch bereits auf del' Gablerstufe Sechser, so wird er 
auf diesel' Sechserstufe hitting Achter, den wir dem nonnalcn gegeniiber 
als schwaehen Achter bezeichnen milssen. 8vlrhe schwachen Achter sind 
in manchen Revieren gal' hiiufig. 

4. Achterstufe. Del' Achter entsteht aus dem Sechser dureh 
Theilung del' Stangenspitze. Auf diesel' Stufe schf'int del' Hirsch in sein 
krMtiges Mannesalter getreten zu sein. Von dem schwa chen Achter del' 
Sechserstufe lasst sich unter gleichen Lebensverhiiltnissen diesel' normale 
Achter nur durch Starke del' Stangen und Enden, sowie durch Richtung 
und Stellung del' letzteren unterscheiden. 

5. Zehnel'stufe. Del' Achter wird zum Zehner durch eine zweite, 
oberhalb del' vol'handenen entstehende AugensproO'se, die sog. Eissprofse. 
Diese gehort nicht zu den Hauptstangensprossen, sondern kann nul' als 
N ebensprosse a:nfgefasst werden, da an ihrel' Basis die Stangenrichtung 
weiter keine Vel'anderung, keine knieformige Biegung erfahrt. .Mit diesel' 
ihrer nebensachlichen Bedeutung hangt unzweifelhaft zusammen, dass sie 
in vielen Fiillen, in llllwchen Revieren sogar in den meisten, gar nicht 
auftritt. An ihrer Stelle erscheint nur ein kleines Hockerchen odeI' eine 
schwache Kante, odeI' auch gar nichts. Tritt sie abel' auf diesel' Zehner
stufe nicht auf, so fehlt sie auch auf allen folgenden und die Hirsche 
hahen dann durchweg ein Ende weniger, als sie normal hagen miissten. 
Auf diesel' ist unter diesel' Voraussetzung also del' zoologische Zehner ein 
jagdlicher Achter, del' als "starkel' Achter" zu bezeichnen ist. Abgesehen 
von so manchen anderweitigen Zuriicksetzungen, die namentlich aus 
hi:iherem Alter auf den Achter gar nicht ungewohnlich sind, gibt es dl'ei 
verschiedene Achtel', den Echwaehen auf del' Seehserstufe, den nOl'malen 
und den starken (Zehner, dem die Eissprosse fehIt). 

Da hiiufig ein odeI' anderes Ende fehlt odeI' zu hoch odeI' zu niedl'ig, 
"vel'kehrt", wie del' Waidmann sich ausdriickt, angesetzt ist, so lii.~st sich 
aus del' oben gemachten Bemel'kl1ng, daBS sich die Stange an del' Basis 
del' Eissprosse nicht knickt, wie es an del' dol' A ugen- und Mittebprosse 
del' Fall ist, leicht entscheiden, ob eine solche "verkehrt angesetzte" Sprosse 
etwa ah Mittel- odeI' al8 Eissprosse anzuspl'echen ist. In del' Jagdspracbe 
wird von diesel' Stufe indo aufwarts del' Hirsch als "jagdbar" bezeichnet. 

6. Zw5lferstufe. Die zweizinkige Gabel del' Stangenspitie des 
Zehners wird hier dreizinkig. Diese Spitzentheilung heisst in del' .Jagd-
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sprache "Krone", und diese Bezeichnung hleibt fUr alle. folgenden eom
plicirteren :::ipitzentheilungen. Die Hirsche, welche diese Bildung tragen, 
~ind "Kronenhilsche". Fehlte die Ei,;sprosse, so ist del' Hirsch auf diesel' 
Stufe natiidich aueh nul' Zehner, abel' "Kl'onzehner" (zoologisdlt'r Zwolfer). 
Wir haben also zwei hitufig vorkolllmende durehaus verschiedene Zehner. 
Dass schon auf del' Achterstufe del' Zehner aufil'itt, wie man solches in 
Hiiehel'll wohl findet, ist irn hOchsten )Iasse unwahrfcheinlich, da neben 
der Gabelung del' Spitze zugleieh aueh die so sehr empfindliche Ei~sprosse 
entstehen miisste. Von gesetzlosen, monstl'osen Bildungen kann hier, wo 
es sich lediglich um die normule \Veiterentwickelung des Geweihes handelt., 
seJlJstverstlindlich nicht die Rede sein. 

Von hier ab schreitet die Bildung nUl' an der Spihe del' Stangen 
wei tel'. Die zweite DIasius'bche Reihe Fig. 93 bringt dieses Gesetz deut
lieh zur Anschauung. 

Die Spitze del' dreizinkigen Gabel des Zwoifenders theilt sieh, so dass 
del' Vierzehner zwei zweizinkige Gabeln ("zwei Stiefelkneehte!") trHgt. 
Aus del' ohersten del'selben wird fUr den Sechszehner wieder cine drei
)\inkige Gabel. Seine Krone besteht abo aus einer zweizinkigen und 
einer dreizinkigen Gabel. Die hochbte Spitze del' Ietzten wird elann fUr 
den Achtzehner wiedel' gabelig u. s. \V., in Zahlen au~gcdriickt folglich 
die Krone de~ 

Zwolfendel's = 3, 
Vierzelmenders = :2 + 2, 
Seehszelmenders = :2 + 3, 
Aehtzehnenders = :2 + :2 + 2, 
Zwanzigenders = 2 + 2 + 3, 
Zweiundzwanzigenders = 2 + 2 + 2 + 2, 
Vierundzwanzigenders = 2 + 2 + '2 -+ 3, 
Sechsundzwanzigenders = :2 + 2 + '2 -+ 2 + 2, 
Achtundzwanzigenders = 2 -+ 2 + :2 + :2 + 3, 
Dreis~igendel's = :2 + :2 -+ :2 + :2 + :2 + 2. 

DieRc hohen Zahlen, nath dem in den unteren Sttifen klar erkannten 
Gesetze weiter gefiihrt, sind jedoeh nul' theoretisch riehtig, nieht odeI' 
schwerlich in del' Wil'klichkeit. Es gibt ja Geweihe genllg, we]('he den 
Dreissigencler noch weit ullertreffen. Die Geweihe in dem Speioesaal del' 
jlloritzburg z. n. beginnen erst lllit dem Vierundzwanzigendel'. Allein von 
gesetzmiiscigen Bildungen lassen die hohen Zahlen nul' seHen etwas er
kennen. .Jedoch, habe ie-h daselb"t noeh einen Vier- llnd allenfalb aueh 
eincn SecIlsundzwanzigender gefunden, del'en Kronen noeh die gcsetz
massige Gruppirung del' Enden erkennf'n liessen. Diese Kronen mogen 
hier in Pig. 97 und 98 dargestellt werden. 

Wie jeder thierische Organismus anf'<inglich 1'(lt'ch, chum langs<tmer 
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sieh zu seiner LebenshOhe erhebt, hier aber eine Zeit lang mehr oder 
weniger stehen hleilJt und schliesslich altersschwach von diesel' Hi.ihe 
wieder herahtritt, so haLen wir darnach aline Zweifel clie El'scbeinungen 
in del' Ausgestaltung desUothhirs<.:bgeweihes Zll bem"theilen. Del' Zehner 
scheillt diese Hobe eneicht zu haLen. Sic steigel't "ieh freilieh noch in 
den nliehsten ,Tahren, allein weder stark noeh genau stufel1luilssig. Schon 
unter den Vicrzehnern und Sechszehnern muss Ulan Hinger 11lllhenucht'n, 
UUl hier uncl clort ein Geweih lI1it durchal1s gesetzmiissiger Enclenhildung 
Zl1 finden. Hi.iher hinal1f wird das Gesetz zunehmencl scltener rCl'riisentirt. 

Ja illl hohen Alter des Hirsches, dann, wann "die Vorderzilhne lJereits 
lose gewot"llen sind und wieder eine Ahnahllle del' Enden eintritt, narnent
lich Krone und EissproEse wegfLillt uncl del' alte Dursche wieder in seine 
IGndheit zurlicksillkt und clen Enden nach wieder als Schneider ullll18l'-

Fig. 97. Fig. 98. 

24-Enclcr. 26-Endcr. 
Auf del' lHoritzburg. 

schleicht" (Obt. Witte), ist selbstredend von einer nach clem Alter des 
Hirsches aufsteigenden Reihe seiner 
Geweihsprossen nichts mehr zu 
entdecken. Uebrigens hraucht wohl 
kanm hervol'gehohen zu werden, 
dass wie in del' Jugend, so auo::h 
im liohel'en Alter die Gewcihbil
dung seh1' von den iimseren Le
he1l8vel'hHltnissen ahhilngt. 

Nicht gerade hiiufig bernhen 
jcne hohen Zahlen 'L.. Th. auf ciner 
ge~ct'L.losen V ~nllehrung oder 'l'hei
lung del' Stangenenden, wie z. B. 
in del' nebenstehenden Figul' !)9, 
welche einfaeh und doppelt ge-

Fig. 99. 

32-E nclc r. 
Auf der l\foritzburg. 
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theilte Augensprossen darstellt. 1m Allgemeinen bleiben diese Ender 
mehr odeI' weniger normal. Dagegen lllehren, theilen, verwachsen dil 
Enden del' Krone zu allerhand gesetzlosen Bildungen, sobald sie an dil 
hc.heren ZahJen heranreichen. Diese Spitzenbildung nimmt bei den stark· 
sten Geweihen, wie 8ch(11 bei del' Fig. 98 dal'gestellten Krone des SechD' 
undzwanzigenders, die flache Form eines Sehaufelgeweihes an, oder Sil 
wird spihbeeherfOrmig mit allerhand unregelm1is~igen Enden und Endchen 
Mufig an der einen Stange to, an del' andercn ander3. Eine Regelmiissig
keit, eine gegliederte Gruppirung del' Enden, welche irgend eine Geset?
masbigkeit l'eprlisentirte, Hisst sieh an diefen endenreichsten und oft hoch
berlihmten alten Geweihen nicht erkennen. Wie gesagt, sind jener Vier
und Seehsundzwanzigender (Fig. 97 und 98) die einzigen und meistendigen, 

Fig. 100. 

66-Ender. 

Auf der Moritzburg. 

an denen ich das Entwickelung~gesetz unter jenen Rothhirsehgeweihen 
del' Moritzburg noeh deutlich erkennen konnte. Der dortige weltberlihmte 
Sechsundoechszigender Fig. 100 gehOrt zu jenen monstroEen ~Iisi'bildungen im 
bochstell Grade. IIll Vergleich zu den praehtvollen, ansserst starken Ge
weihen in dem genannten Speisezimmer ist dieses nul' ein schwarhes un
ansehnliches Geweih, dessen zoologischer'W erth der jagdlichen Werth
schiitzung unverbiLltnissmitssig nachsteht. - 1m Gegonsatz :m diesen ge
setzlos vielendigen Geweihen gehen an andcren Momtrositiiten die Enden 
mehr oder weniger ein. Es gibt Stucke) deren endenlose Stangen eine 
Imrze Keulenfonn zeigen. Weit hiiufiger, zumal in einzelnen Revieren, 
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geht diese Verktimmerung so weit, dafs von den Stangen nichts mehr 
odeI' nul' kleine Knopfe gebildet werden. Die Rosenstoeke 7:eigen sieh 
alsdann ebenfalls abortiv, Zunlic!Jst ist das zuweilen nur einseitlich del' 
Fall. Solche Einhornhirsche seheinen jedoch nirgends relativ haufig vor-
7:Ukommen. Unsere Sammlung verdankt ein solches Stiick del' Gtite des 
Hrn. Obert'. Moebes (Rosenfeld bei Torgau). Del' Hirsch, dem die linke 
Stange fehlt (bei anderen fehlt wohl die rechte), wurde in dem Re
vier des genannten Oberforsters, Ztillsdorf, 1868 erlegt. Del' alte v. Wil
dnngen erw1ihnt solche Eichhornhirsche in den grid!. }<~rbachschen Forsten, 
welche diese Monstrosit1lt dort vel'el'bten. Hiiufiger fehlen beide Stangen. 
Die RosensUicke bestehen oft nul' aus niedrigen Buckeln, oft erreichen sie 
etwa die HHlfte del' normalen Bildung odeI' noeh mehr; bald sind sie von 
del' bchaarten Haut giinzlich bedeckt, bald ist ein sehwacher Versuch von 
Geweihbildung vorhanden, indem Knopfe tiber die Haut frei vorragen. In 
Letzlingen, woselbst diese 
abortive Bildung von allen 
mil' bekannten Revieren am 
h1iufigsten auf tritt, werden 
diese geweihlosen Hirsche 
als Btiffelhirsche oder Bit ff e 1 
bezeicbnet. Durch die Gtite 
des Hel'rn Oberforstmeisters 
v. Waldaw (Magdeburg) wie 
des Obf. Salemon (Letzlingen) 
besitzen wir mehrel'e von 
diesen Btiffeln des letzlinger 

Fig. 101. 

Revieres, andere dergleichen vom Hrn. Oberforsterkandidaten Voss (Planken), 
yom graft. Forstmeister Schmidt (Boitzenburg) und Oberforstrath Dr. Burck
hardt (Hannover). Diese Hirsche waren starke Brunfthirsche gewesen 
und nicht im mindesten am Kurzwildprett verkiimmert, einzeln sogar 
Platzhirsche. In del' Literatui' finde ich eine Anzahl von Fallen einer 
solchen Missbildung verzeichnet. In dem erwlihnten' Letzlinger Reviere, 
welches beil1iufig bemerkt auf einer FJache von 6183 HeHar circa 5000 Stuck 
Damwild und ;)00 Stiick Bothwild beherbergt, traten naeh einem Berichte 
des jetzigen Vice-Ober-Jiigermeisters Herrn v. Meyerinck schon 1868 "seit 
einer Beihe von Jalwen alljtihrlieh salche Btifi'elhirsche in Menge auf." 
Das Revier ist itbrigens eingefriedigt und das Wild daselbst illl halb
gezlihmten Znstande. Ausser jenen Bitfi'eln la~sen sich dort noch zwei 
Geweihformen des Hothwildes unterscheiden, namlich 1) Geweihe mit lan
gen; starken, dunkelgeflirbten, reich mit PerIen besetzten, weit ausgereckten 
Stangen, dem normalen 'fypus moglichst entsjJrechend, und 2) Geweihe 
mit kurzen, diinnen, hell en Stang-en ohne P81'len, sonst gut vereckt. Die 
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Hirsche mit dies en schwachen Geweihen, dort Gapper genannt, ~ind eben 
so gut an Wildprett, eben 80 ~chwer als die der ersten Kategorie. - In 
freier Wildbahn scheinen Hirsche mit unvoUkommen au~gebildeten 

Tebtikeln und dem entsprechend monstrosem Geweih sehr selten w sein. 
Ein solcller, von dem die Geweihphotographie (durch Hm. Oberiorstrath 
Burckhardt erhalten) mir vorliegt, wurde am 18. November 1874 in 
St. Andreasberg erIegt. Das Geweih ist fest, aber dun:haus ungefegt, die 
rochto Stange Spie<s, jedoch gegen die Basis unregelmHssig verdicH, die 
linke mit den normalen, aber zn kurzen Stangenenden und einer un fOrm
lichen knolligen Bildung an der Spitze versehen. Auch hat die Stange 
zwischen Eis- und Mittelsprosse einige kleinere knollige Auswlichse. Das 
Ganze macht den Eindruek der Pel"fiickengehome, wie solche beim Rohbock 
nicht so gar selten auftreten. lcl! mochte jenes Hirsehgeweih wahl als 
Pc rr li c ken g ewe i h bezeichnen. 

Dureh Castration, die, wie ouon Seite 273 bereits im Allgemeinen \,e
merkt, von eingreifendem Einfiuss auf die Geweihbildung ist, werden aueh 
wohl solche Perrlickengeweihe erzeugt. Von den in der Literatur zer~treut 
slCh findenden dessfalsigen Mittheilungen mogen hier einige folgen. 

Ein aIs Achter castrirter Hirsch sehte wieder ZUlli Achter auf; doch 
blieb diese Castratenhildung ein immer weiehes 13astgeweih. Ein zweit er 
setzte vom operirten Zehner· zum Achter zurlick, konnte jec10ch nicht 
fegen und das Geweih nur lIur Knorpelfestigkeit gelangen. Im nllchsten 
April b·aten noeh Neubildungen auf, abel" ntH" alt; Erweiterungen des 
Gcweihes unter dem Baste. Auch entstanden Knoten von Kartoffelgrosse, 
die in ditnnstieliger Verbindung mit den Stangen ~tanden und wohl ab
brachen. Im dritten .Jahre wiederholten sirh dergleichen Bildungen; im 
vin·ten erlag er einer Kra.nkheit. Vom Jahre 1707 wird erzuhlt, dass 
ein am 8. Juni castrirter Hirsch ein Perrlickengeweih aufsetzte, welches 
rechts liber 200, link~ 98 Enden und Endchen bildete. Endlich ist der 
Fall vorgek011lmen, dass ein Cash·at in einem Jahre mehnnal solche Ge
weihmissbildungen aufset"lte und ahwarf. -

In Smoler'8 Vereinsschrift 1850 wird eines am 2. Odober 1849 in 
Bohmen erIegten starken Stlickes als eines Z wit t, e r s erw1ihnt. Es 
zeichnete sich aus dun~h langen schmalen schmucken Kopf, schwachen, 
gestre<:kten, dem des Thieres lihnlichen Hals, ein hohes, mehr zuritck
gebogenes Geweih von nur serhs Enden, breiLe Brust, gedrungenen star
ken Korper, Fehlen del' nmnftruthe, Vorhandensein eines Feigenblattes, 
und "beim Aufbrechen zeigten sich zwei kleine Brunftkugeln. welche 
inwendig beirn Schloss <1ngewachsen waren". Del· geschlechtlich so 
abnorme Zustand hatte also auf das Geweih eincn auffallend gering-nn 
Einfiuss. -

Uebrigens kommcn, wiewohl sehr selten, auch Thicre mit Ueweih 
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VOl". Von einern solchen Falle habe ieh in del' sammtlichcn Literatur nur flinf 
Beispiele aufgefunden. Da~ er~te vom .Tahre 1598 ein Zwolfcndel', das 
zweite von 171 G, an de~sen Geweih die eine Stange normal, vorn Rosen
stoeke geme.sen 1 Fuss 7 Zoll (bay.) lang war und dl'ei Enden tl'ng, 
wogegcn die andere freilieh aueh drei Enden, aLer nur 4,5 Zoll Liinge 
hatte. Zwei weibliche Achtender werucn iIII Schlos~e von Aschafi'enburg 
noeh aufbewahrt, und D. a. d. Winekell hel'iehtet von einern 1725 in 
Anhalt-Def.sau edegten Spiesf..thier. 

Aus frliheren Zeiten und noeh aus dem Ende des vorigen Jaln
hundcrts wird libel' so starke und schwere Hirsehe und Geweihe hel'ichtet, 
wie sie jetzt nicht mehr vOl"kommcn. Vielfach werden Aehtzehn-, Zwan
zig- bis Sechsundzwanzigender erwiihnt. 1736 wurde 1m Colmrgischen 
ein Sechsundvierzigendel' geschossen von 550 Pfund Gewicht. Herzog 
Wilhelm IV. von Bayern besass ein Geweih von 42 Enden. 14 Viel'- und 
18 Sechsundzwanzigender, in geringerer Amahl Achtundllwanzig-, Drci~sig
bis Zweiundfitnfligender zieren den Sl,eiseslIlIl auf del' Moritzhurg. Die 
Stangen eines Viemndzwanzigenders wiegen (ohne den Holtkopf) 75 Pfund. 
Solche colo~salen Dimensionen werden jetzt wohl schwel'lieh auch nul' an
nahernd von einem Geweihe erreicht.. Wenn auch die Hohe del' End en
zahlen grosstentheils auf ahnonnalen Nehenhildungen und Theilungen he
ruht, so da;;:; solche Geweihe zoologisch weit niedriger ange:;proehen 
werden miissen, w mlissen wir dennoeh unsei' hentiges Wild nul' al:> 
schwiichliche Epigonen eines starken Statnmes ansehen. Gewichte von 6, 
7, 9, ja 10 Centner (ein 22-Ender) kamen damals VOl', und wenn das Ge
wicht in irgend einer Gegend, wie z. B. in Hessen meist 4 Centner nicht 
liberstieg, w galten die dOl'tigen Hirsche, wenn auch sole he 'ion 5 und 
6 Centnern vOl'gefunden wurden, als nicht stark und schwer. Als Grund 
flir diese grossere frlihere Stiirke, Hisst ~ich wolt! hei den damaligen Wald
verhiiltnissen eine reiehlichere und hess ere Wintel'iisung (Ma~t), Bowie ohne 
Zweifel aueh eine VererlJUng derselben anfiihren. - Aufl'aIlend ist die 
'l'hatsache, da~s sich in den meisten ahgesonderten Reviel'en eigene Ge
weihracen find en , die einmal 'iorhanden, durch Vererhung zum festen 
'l'ypus werden. Die Hinge, Stitrke, Biegnng del' Stangen und del' Enden 
und die Anzahl nnd Stcllung der let.zteren zeigen local 80 vie! Eigen
thilmliches, dass e~ hHufig nicht schwer hlnt, jedes einzelne Geweih naeh 
seiner Provenienz anzuspl'echen. In Westfalen z. B. sind die Hirsehe 
'ion Hel'ten von denen aus dem Arnsberger ·Walde und dcn Sauerliindischen 
Gebirgen leicht zu unterscheiden. 1m Harz kommt wohl nul' sehl' selten 
ein Vierzelmender VOl'. Ausgezeichnete Geweihe hat del' Harz nie llCr
vOl'gehl'acht, sondei'll stets wenige Enden und kurze schlecht vel'eckte 
Stangen. In del' Umgebuug des Harze~ gegen Norden und Westen (Elm, 
Dromling. Dei~tcr. Soiling) soIlen naeh Pfeil ~idl 6<:hon he~sere Geweiht) 



332 Zweihllfer. 

finden. Doeh sind naeh demselben Autor di~ sog. Broekenhirsche im 
oberen Gebirge ganzbe~onders stark. Del' SandlJoden in den Marken und 
den Nachharllindel'll erzeugt weit stlirkeres Wild als die fruehtban:n Vor
berge des Harzes. 1ill Allgel1leinen ist jedoch Lehmboden flir die SUirke 
des Wildes glinstiger als Sand boden, und FeldgehOlze bessel' als da~ Innere 
gro:'ser Waldflachen. Auch ist Aufenthalt~wechsel gii.nstig. 1m nord
lichen Deutschland haben die Bruchgegenden und Flussthiilel' das starkste, 
die Gcbirge das :,:chwadlste Wild. Del' Thliringer Wald wird gam a11-
gemein als vorzliglicheres Standrevipr flir die AuslJiltlung des Geweihes 
gehalten als del' Harz. Die dortigen Hirsche zeichnen "ich durch grmse 
Endenzahl aus, und die von den fJ'Uchtbaren thiiringisehen Ehenen rivali
siren mit denen aus den fruehtbaren Gegenden von Mecklenburg, der 
Uekermal'k, von vVlirttemberg, Saehsen, den Elbforsten u. a., wo nath 
Pfeils Behauptung (1842) noch viele Achtzehnel' und Zwanziger standen. 
Frliher hatte die Neumark, Pommel'll, del' Spl'eewald, Sehlesien starke 
Geweihe aufzuweisen. pie stilrksten kommen jetzt noeh aus del' Moldau, 
Wallachei, Ungal'l1. den Donaultindern. 

Nieht bloss die Geweihbildung, sandel'll auch die ganze Korpergestalt, 
die Laufe, Schalen, Fiirbung tindel'll mehr oder weniger abo Am wichtig
sten ist fUr den Waidmann die Vel'sehiedenheit del' Schalen, weil 
er naeh del' Fahrie den Hirsch anzusprechen hat. 1m Allgemeinen bleiben 
sie auf weichem Boden schlanker und sind auf hartem, namentlich felsig-em 
stumpfer, ersteres abgeschen von der Bodenhe,~chaffenheit auch bei den 
Thieren, letzteres bei den Hirschen. 1hre Starke steht auch zu del' Kor
pergrossp in geradem Verhaltniss. So behauptet z. B. Pfeil, dass die 
Schalen des Zehllenders im nordlichen Harz noch schwacher seien ab die 
eines Sechscnders in del' Mark. Da jedoeh nieht LIas die Gestalt und 
Starke del' Schalell, sondern auch das Gewieht eines betretfenden Stlickes 
die Fa hI' t e rriodifirirt, das Stuck z. B. in del' Feistzeit odeI' in del' Trach
tigkpit zur besseren Untel'~tiitzung des vel'mehrten Gewichtes etwas 
schl'ankt, ein starker Hirsch den Boden andel'S vel'letzt und event. aus
hebt, als ein schwacher, zal'te Pflanzen durch die Schalenriinder abschneidet 
(abtritt.), wiihrend ein fchwiicherer sie nul' 7.erdriickt, derselbe im Schritt 
weiter ausholt, die stumpferen Aftel'klauen (Geafter) tiefer in einpn em
llfindliehen Boden eindl'iickt u. s. W., so sind davon viele }\ihrtezeichen 
entnommen, welche den jagdbaren Hirsch, odeI' li.berhanpt den starken 
Hirsch dem Thiere gegenliber aus del' Fiihrte mehr oder weniger mit 
Sicherheit erkennen lassen, zumal wenn oich mehrere solcher Zeichen ver
eint finden. Es kann hier nicht del' Ort sein, auf die~e nul' den Jager 
int.el'essil'enden Details n:iher beschreibend cinwgehen, doch seien die 
jagdlichen Benennungen einigcl' Hauptzeichen hier aufgeflihrt: Schrank, 
Schl'itt (-weite), Zwang (val'll irn Tritt zu~amlllengezWlingte Erde) , Burg-
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stall (Ballenahdl'Uck), Beihitt (Tritt des Hintel'laufes nahe Lei dem des 
Vorderlaufes, in del' Peistzeit und beim tragenden Thiere), Geiifter, Stumpfe 
(vom stumpfe Schalen des Hirsches), Piidlein (;:wisehen den Schalen stehen 
bleibende feine Erdnaht), Insiegel (von den Schalen auf den Rasen aL
fallende Lehmmasse), Abtritt (ahgetretenes Gras in del' P,ihrte), Ein
schlag (auf hartem Wege von den Schalen allf'allendeH vorhin abgetretenes 
Gras odeI' Get.reide), reine Fahrte (auf bindigem Sande nicht ZUSall1ll1ell
fallend), SchloBstritt (Tritt des HirscheB beim Erheben aus seinem Bette in 
dassel be). 

Del' Edelhirsch hat eine ziemlich weite V e r b l'f. i t un g. Er bewolmt 
Europa von G5° n. TIl'. bis Corsiktt und Siudinien. An beiden Extl'ell1en 
jedorh ist er nicht bIos splirlicher zu finden, sondern erscheint aueh in 
weit geringeren I{(irperdill1ensionen als in den mittleren Gegenden. In 
Asien erstreckt er "ieh bis zum TIaikalsee und del' Lena. Del' Cultur ist 
er ubl'igens an vielen Orten, woselbst sich in den Flussbetten seine Ge
weihstangen in Menge, odeI' in Torfmooren einzeln finden, schon liingst 
gewichen. A usgedehnte, luckige, ruhige, an Felder und Wiesen grel17.ende 
Waldcomplexe sind, zumal in bergigen Gegenden, sein Lieblingsaufentbalt. 
Obsehon das Rothwild zu versehiedenen Jahreszeiten in seinem Hevier 
nicht unbedeutend, weit mehr als das Rehwild, weehseIt, so vel'liisst es 
dasselbe doeh nm bei arger SWrung. 

1m 'Winter zieht es sich VOl' dem Schnee aus den hoher liegenden 
Ge1irg~gegenden in geschutzte Thliler zuruck, um iIll Fruhlinge seinen 
fruheren Stand wieder einzunehmen. Es benutzt im Winter nie dasselb,~ 

Bett, wohl als zu kaIt, mehrmalj weicht ubeJ'haupt weit mehr als das 
Reh ungiinstigen VerhiiItnissen und El'eignissen aus, wahrend letzteres 
nicht ~elt.en von solchen, etwa Wassel', tiefem Sclmeefall uberrascht wird. 
Auf die Aesung zieht es gem gegen den Wind oft weit fort, ist scheu 
und fiiichtig, und besonders hei ul1ruhigem, stiirmischem Wette]' ul11'uhigj 
es zieht sieh dann gem in Dickungen zuruck. Es wittert, iiugt und ver
nirumt liusserst scharf und zieht sich VOl' del' vermeintlichen odeI' wirk
lichen Gefahr zeitig zuruckj in sehr seItenen Fallen "schreckt" (:"chmlilt) 
es, was bekanntlich das RehwiJd sehr hiiufig thut. Die einzelnen FaIle, 
welche als sichel' ronstaiirt angefiihrt werden, beziehen sich auf ein Alt
thieJ', auf ein starkes Schmalthier, auf einen Sechsender im Juli, welcher 
gleichfalls in del' ersten Hiilfte des October schl'eckte, und auf einen 
l:itarken Spiesser. Ueber Tag MIt es sich im Walde verborgen und zieht 
gegen A hend auf die Aesung zu Felde und in del' MOl'gendilmmerung 
wieder zu Holze. Hier liebt es schlechteren, sandignn Boden VOl' fettem, 
lehmigem, wlihIt dort offne Sandplii,tze, odel' schafft sich solche von etwa 
4--5 Schritt Durchmesser dureh Ejntfernen del' mageJ'en Pflanzendecke, 
um in einem Sandbade seine Laufe zu trocknen, bevor es sich an einer 
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geschUtztcn Stelle niederthut. Ein Hhnliches Sand bad nimmt Uhrigens das 
meiste ''ViM, wenn es, wie etwa Fuehs und Hase, mit thaunassem Pelze 
des Morgens yom Felde zu Holze zieht. 

Durch den jiihrliehen Kreislallf seiner Kurperverilnderungen, zumal 
insofern sie sich auf das Fortpflanzungsgeschiift beziehen, treten auch sehr 
verschiedene, jedoch regelmHssig auf einander folgende Veriinderungen in 
seinen gesammten Lebensiiusserungen ein. 'Vir wollen mit dem FrUblinge 
beginnen. Es steht alsdann zumeist in den VorhUlzern und dort, wo es 
Aesung findet. Ende Milrz, Anfang April wirft del' Hirsch das Geweih 
ab, del' starke schon wohl im Februar, wiihrend schwache noch bis in den 
Juni, die noch fortpflanzungsunfilhigen Schmalspie~ser noch im Juli, jf], 
August ihren mHnnlichen Kopfschmuck tragen. In del' ersten Kolbenzeit 
(Zeit del' Bildung des neuen Geweihes) vermeidet der Hirsch Dickungen 
und Uberhaupt 80lche Orte, in denen er sich leicht an del' noch zarten 
Neubildung verletzen oder schmerzhaft stassen kunnte, lebt Ubrigens im 
Mai schon weniger versteckt als vorher, tritt Abends frUher auf die Felder 
und verHisst sie des Morgem spiiter als vorber. Sein jetziger Aufenthalt 
ist sein Sommerstand, del' his wm Eintritt del' Brunftzeit bleibt. 
Zum Schutz VOl' Hitze und den ibn sehr beliistigenden PIiegen, Bremsen, 
MUcken sucht er dann oft schattige Dickullgen, hohes Gras, Geheidefelder, 
Wasserlachen auf. Beim zu Holze Ziehen des Morgens nimmt e1' gem 
die in del' Nahe seines Wechsels befindlichen Suhlen an. 1m August zeigt 
e1' sich in seiner vollen Entwickelung, del' Haarwechsel (die Farbung) ist 
vollendet, das Geweih gehOrig vel'eckt und gefegt, del' Korper mit Feist 
belegt, es ist die }<'eistzeit. Bisher bildete alles Rothwild des Revieres 
scharf getrennte Rudel. Die starksten derselhen besti1nden aus den Alt
thieren, yon denen eins die Leitung des hetreffenden Rudels ab "Leitthier" 
oder "Kopfthier" Ubernimmt; ihm foIgen fast blindlings die iibrigen, 
namlich die Schmalthiere, Spiesser, Kalber. Minder zahlreiche Rudel 
bildet,en bisher die stark en Hirsche. ,Tetzt abel' tritt die Brunftzeit ein, 
bei den sehr starken schon Ende August, bei denschwacheren im September, 
ja OctobeL Del' einzelne Hirsch verl1isst jetzt die Ubrigen, er "tritt auf 
die Brunft" , ~chweift weit umher, urn mit gesenkter Nase die Thiere 
aufzusuchen, in klaren henen Nachten fangt er an, erst nul' wenig, nach
her abel' anhaltender yom erst en Abenddammern bis in dim he11en Morgen 
zu schreien, "orgeIn". In sttirmischtm 1'egnerischen Niichten dagegen ver
stummt er fast ganz. (Selten sehreit mal ein Hirsch ausser del' Brunft
zeit; es ist solches schon illl December und Januar vorgekommen. Noeh 
seltener ist Schreien von einem Thiere. Ich flnde einen einzigen solchen 
Fall erwaImt, wo ein Thier, dem (las Oberschenkelhein zersehossen war, 
und del' andere Lauf brach, als es im Sumpfe steckte, Hhnlich einem 
jungen Brunfthirsche scbrie.) Die Rudel del' st,arken Hirsche sind also 
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aufgelOst. Das Wildprett begiebt sich in die Nahe del' Bl'unftpHitze, wo
selbst es del' starke Hirsch zusammentreibt und zusammenhttlt, er duldet 
dann kaum, dass ein 'l'hiel' sich 30 Schritt entfernt. Siimmtliehe schwachen 
Hirsehe sehHLgt er von dem Wildprettrndel ab und trifft cr mit einem 
ebenbHrtigen Nebenbnhlel' zusammen, so begiunt del' bekannte Kampf auf 
Flneht odeI' Tod. Sein frHheres Wesen hat sich veriindert, er nimmt 
selten Aesung, magert ab, bis er zuletzt erschOpft sich isolirend von del' 
Brunft abtl'itt. Im Anfange diesel' Zeit bringt er das erkorcne Rudel 
noeh in die Dickung, wahrend er selbst sich Hber Tag noeh gesondert 
him, spitter bleibt er den ganzen Tag Hber beim Wildprett, bis er zuletzt, 
wie gesagt, die Thiere wieder verla sst und sieh wieder mit den Hbrigen 
starken Hirsehen zusammen rudelt. Aueh die jetzt besehlagenen Thiere 
finclen sich mit den abgesehlagenen schwachen Stiieken wiedel' zusammen, 
und die vPl'schiedenen Rudel sind scharf getrennt wieder hergestellt. Das 
Altthier geht 40-bis 41 Woehen tragend, zieht sieh .kul'z VOl' del' Setz
zeit Ende Mai, Anfa.ngs Juni in del' Regel begleitet von dem vorig
jahrigen Kalbe von dem ubrigen Rudel in ruhige Dickungen, um mit jenem 
und dem frisch gesetzten Kalbe, welches letztere nach drei Tagen ihm zu 
folgen vel'mag, zu seinem Rudel zurlick zu kehren. Bis zur nachsten 
Brunft bleiben nun diese AIle wiedel' zusammen, und auch so lange wird 
das Kalb gesaugt. 

Forstliche Bedeutung des Rothwildes. 

Die Beziehungen, in denen das Rothwild mit del' Forstcultur in 
Berlihrung und zwar in ausschliesslieh fei ndliche kommt, sind so mannig
faeh, als kaum bei il'gend einer andel'en Thierspecies, wenn wir etwa vom 
EichhOl'llchen absehen. Zuna.rhst aset es gel'll Ei cheln und Buch eln. 
Es ware ihm ein Theil diesel' Mast selbst dann wohl zu gannen, wenn es 
diesel be auch sehr erheblich beeintrachtigte. Es ist eine Zierde des 
Waldes, ja das typi8che und edelste Charakterthier desselben, und del' 
Wald scheint ohne Wild fast erganzungsbediirttigj hachst ungel'l1 wird 
man das stattliche Rothwild im Walde vermissen. Au~serdem wird es 
bei diesel' Mast hesonders feist und gut und ersetzt somit in etwas dem 
Jager den Schaden, den es dem Forstmanne angerichtet hat. Allein es 
f,chlagt und schaut mit den Schalen del' Vorderlaufe die Saateicheln aus 
dem Boden, um sie zu asen, und vel'l1ichtet somit theilweise oder ganzlich 
die Cultur. Wenn abel' solches bei Streifensaaten geschieht, so kann be
grciflicher Weise del' Sehaden sehr empfindlich werden. - Als Gegenmittel 
empfiehlt sieh die Frlihjahrssaat, weil das Wild im Fl'uhlinge anderweitige 
Aesung in J\fenge findet, wogegen die Herbstsaat dureh haufig sich bald 
einstellenden Mangel weit eher bedroht wird. 
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Weit eingl'eifender, ja stellenweise ruinirend tl'itt abel' sein 8chalen 
del' Baumrinden auf. Seine primare Nahrung bilden f1'eilich Kriiutel' und 
weiche Graser. Auffallendel"Veise [iset es sogar ohne Schaden zu nehmen 
die Belladonna. Die Hindennahrung ist jedenfalls secund,ir, jedoch nicht 
einzig bIos ein Ersatz zur Zeit del' Noth, sondel'll es scheint flir die zu
tl'iigliche zeit weise Au fnahme del' Gerbsiiu1'e pl'iidisponirt zu sein. 'Wenn 
das Elchwild, wie wir sahen, olme gel'bstoffhaltige Nahrung nicht existiren, 
wenn anderseits das Rehwild jede gerbstoffhaltige Nahrung entbehren 
kann, deshalb niemals schlllt, so halt das Rothwild in diesel' Hinsicht 
die Mitte. Es kann sie entbehren und gedeihet auch ohne sie; sie sagt 
ihm anderseits miissig genossen auch zu, dem einen Individuum vielleicht 
mehr als einem andern. Man kann sie also, abgesehen von zeitweise auf
tl'etendem Mangel an anderweitigel' N ahrung, als eine Art von Naseherei 
betrachten, welehe ihm gut bekommt und urn so mehr reizt, je mehr und 
Hinger es dieselhegenossen hat. Man bezeiehnet deshalb diese Uiltugend 
des Schiilens als eine lihle Angewohnheit und kann es begl'eiflich finden, 
dass sieh eine erhehliehe Gesetzlosigkeit in diesel' Hinsicht bei dem Wilde 
kund giht. - Das ScMlen geschieht im Allgemeinen an jungen Stiimmen, 
deren Rinde noch weich und saftig ist und noeh keine trocknen abge
~tol'benen Bol'kenlagen zeigt; das Wild setzt die schaufelfOl'migen VOl'del'
ziihne an und zieht nun nach oben. In del' Saftzeit (Mai, Juni, Juli) 
lOsen sich alsdann grosse Stucke Rinde, Riemen von zuweilen gegen und 
libel' 1 m. Lange vollstundig ab; aussel' derselben abel', etwa im Winter 
und Herbst ziehen die Zlihne, namentlieh die beiden mittleren, welehe 
da bei besonders functioniren, parallele Langsstreifen, welehe sich 0 hen in 
del' Regel seitwiirts hiegen und dort ahbreehen. Zwischen Ihnen und seit
lieh bleibt dann die Rinde mehr odeI' weniger unverletzt, da nur selten 
die seitlichen Zahne mit angl'eifen. Die Verletzung erhillt dadurch eiu 
ganz charaktel'istisches Aussehen, was die umstehendell Figuren, nament
lich die vom Paulhaume, zur Anschauung hl'ingen mogen. Die Buchen 
erhalten hei einem Sehalen ausser del' Saftzeit haufig stumpf rhombische 
Entl'indungsstellen. - 1m Allgemeinen schUlt das Rothwild im· Friihlinge 
weit haufigel' als im Winter. 1m letzteren Palle scheint mehr Nahrungs
ruangel die Veranlassung dazu zu sein, da es vorziiglich in sehr kalten 
und tiefsclmeeigen Wintel'll geschieht. Zum SchUlen werden die meisten 
Lauh- wie NadelhOlzel' angenommen; von den ersteren leiden jedoch am 
meisten die WeicbhOlzer, sowie Eschen. Die verschiedenen Berichte dar
libel' lassen sowohl die oft ungeheure Ausdehnung diesel' Beschadigung, 
als auch die Unregelmassigkeit, man mochte faRt sagen, Willkiil' erjl.ennen, 
weiche 8ich dabei nach Holzart, Jahreszeit und den schalenden Individuen 
geltend macht. Hiel' bei Neustadt ist in dem Lieper Reviere kaum eine 
alte Fichte aufzufinden, welche nicht einen alten Schalschaden aufzuwcisen 
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Fig. 102. Fig. 103. 

Zweiter Quirl. 

Dritter Quirl. 

Vierter Quirl. 

Kiefer, Faulbaum, 
stark verkleinert. 1/2 natiirl. Grosse. 

Vom Rothwild geschiilte Stiimme. 
A It u m. Saugcthiere. 2. AuH, 22 



338 Zweihufer. 

hiitte. Die Fiehte mit ihrer bis zum 40. und 45. Jahre noch nicht 
10rkigen Rinde leidet ebcn deshalb wohl am meisten dul'eh das Rothwild. 
Ueber Schalen del' F'ichte handeln deshall wohl die meistell einseblligigen 
Rel'ichte, wahl'end ieh auffallCl1der Weise libel' diesen an del' 'l'anne ver
ursacllten Sebaden nirgends eine Klagfl finde. Und doch sah ieh im 
bayel'ischen Ohel'lande im Forstrevier Klimaeh in einem alten Fichten
und 'f an nen hestande die meisten alten Schlilwunden an del' 'ranne, hei 
weitem weniger an del' Fiehte. Die Stlimme waren sammtlich an derselhen 
Seite, wenn ieh nicht irre, an del' slidostlichen vel'letzt. Sehr instructive 
geschalte Tannenstammahschnitte besitzen wir aus dem slichsischen El'z
gehirge durch die Glite des Hm. Forstinspectors Schaal. Das Rothwild 
schien auch bier die 'l'anne hevorzugt zu haben. So lange del' Fichten
stamm dureh die Seitenzweige dem Wilde unzug1inglich ist, hleiht e1' 
selbstredcnd. verschont. Wird abel' eine Fichtenschonung zum ersten Male 
durchfol'Htet, so dl'oht ihr hesonders bei einer Entstehung aus Blischel
pflanzung grosse Gefahl'. Die Stiimme sind dann zuganglich, die Rinde 
verloekend spiegelig. Nie hahe ieh bei ihr, wie auch hei del' Tanne, eine 
jlingere Stammstelle als unter dem fiinften Quirl, und aueh diese nur 
ansnahmsweise geschlilt gefnnden; in del' Regel ist die unter dem achten 
Quid die jlingste, welche geschlilt wird. Del' Stamm oherhalb dieses 
fiinften bez. achten Quirls ist entweder durch Nadeln und Seitenzweige 
zu 8ehr geschlitzt, oder, was wohl die Hauptsache sein wird, noch zu 
wenig starr, um dem Angrifte del' scMlenden Zlihne den el'forderlichen 
Widerstand leisten zu konnen. Rei den yom Rothwilde gleichfalls sehr 
gel'n angenommenen Kiefel'n, deren obere Rindenlagen bekanntlich schnell 
borkig werden, ist es fast stets del' dl'itte, seltener der vierte Quirl, wel
cher gesrhiHt wil'd j noch seltener sind beide Quirle, wie an dem (Fig. 102) 
abgebildeten Stamme, geschHlt. Die meisten Klagen libel' FlChtenschHl
schaden sind aus dem Harz gekommen. Sie stammen schon aus del' Mitte 
des vorigen Jahl'hunderts. Schon 1753, dann 1796, 1813, 1825 sind del'
gleichen Klagen er1l0ben. 1841 begann del' Frevel erst am Drachenberge, 
verbl'eitete sich abel' von dort aus bald liher das ganze Revier bis zum 
braunschweigischen Harze und trat yom Anfange an gefahrdrohend auf. 
Das Uebel lmt wohl schon meilenweite Ausdelmung angenommen, 80 daBS 
auf 10 Stunden Weges kaum ein gesunder Stamm aufgefunden werden 
konnte. Wenn es abel' auch in mehr oder mindel' bescheidener Weise 
auftritt, EO ist del' Schaden doch nicht 7.U unterschlitzen. Hier im Lieper 
Reviel' 7.. R., wo del'" Wildstand keineswegs 8ehr bedeutend ist, und oe1'
selbe niehl localisirt auf tritt, gibt es einzelne Kiefemschonungen im besten 
\l\Tuchse, in denen die meisten StUmnie geschlilt sind, und eine Menge von 
einzelnen, namentlich an den Randern von Gestellen, Wegen, BlOssen 
stehenden, finden sich liberall. Reviere, wie die "Schorfhaide" im Revier 
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Grimnitz, in denen eben das Wild die Hauptsache hildet, k15nl1en aIler
dings, weil sie gam abnorme Verhfiltnisse darstellen, hier nicht berliek
siehtigt werden. In dem genannten Reviere stohen aussel' etwa 300 Stilek 
Damwild libel' 2200 Stuck Rothwild. Von den gewohnlichen LaubhUlzem 
ist mil' ein Schalschaden nur hei del' Birke unbekannt. Buehe, Hain
buche, Biche, Esche, auch Ahorn, Ruster, Bberesehe werden hliufig 
als geschadigt aufgefiihrt, Schwarzerle undFaulbaum hahe iell aussc]'
dem selbst gefunden, von letzterem vorstehende Abbildung entworfen. In 
Grunert's Forstl. Bllltt. VII. wird aus Mecklenburg berichtet, dass das 
W'ild so fort zu seMIen begonne, wo Weisserlen in Gruppen, oder 
Eichen, Eschen und Ahorne eingemiseht in Schwarzerlen gepfianzt, und 
erstere dann von letzteren im Wuchse uberragt werden. Bald wid be
hauptet, das Sehalen an diesen LaubhOhel'l1 geschahe besonden: illl Wintm' 
hei 'l'iefsclmee, bald, nie im Winter, am meisten im ,Juni und .Juli. Die 
Thiere sollen nur so lange seMIen, als die (Buehen-) Rinde noeh sartig 
und grun ist, namentlieh an funf- bis seehsjiihrigen Trieben; die Hirsche 
dagegen im Mai, .Juni und .Juli und zwar Stangen von 8-16 em. Durch
messer, bald nul' stellenweise, bald, und zwal' gewohnlieh, rundum, fO 

dass del' hetreffende Stamm his' uber 2,5 m. ganzlich von del' Rinde ent
hlOsst wird. Am liebsten schalt das Wild in durehforsteten 40-60jiihrigen 
Buehenstangenorten und zwar hier nieht selten die stitl'ksten und glaU
l'indigsten Stamme; doeh werden auch gel'll jlingere mit Nadelholz gemischte 
angegriffen. Die Rinde wird bis auf den Splint Strich VOl' Stl'ich weg
genomll1en. Wenn ~ich nul' kleine Rindenstucke ahlOsen, so verweilt das 
Stuck Hingere Zeit bei einem Stamme, so dass es schliesslich doch dcnselhen 
vom Boden an auf 1,5 m. rundherum ahschalt. Auch die Hainbuche leidet 
durch den Zahn des Wildes empfindlich (Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1858). 
Die meisten Klagen fiber das Schlilen del' Buchen kommen aus dem Spessal't 
(Pfeil, Krit. 131.), doeh wil'd diese Holzart auch ill1 Harz geschlilt. 1m 
Spessart schlilt das Wild das ganze .Jahr hindurch, sogar im Mai, .Juni 
und Juli bei del' trefflichsten Aesung, was gerade in diesel' Zeit (Sartzeit) 
am verderblichsten ist. Dass es in eingefricdigten Wildhahnen schiidlicher 
auftritt als in freien, kann nieht befremdcn. Sehr interessante, aueh den 
letzten Satz bestatigende Mittheilungen erhielt ieh vom Konigl. Ohf. Hm. 
Mergell zu Kirchditll10ld uber die vom Rothwilde angel'ichteten Beschlidi
gungen in dem Habiehtswalde nnd Reinhardswalde. Als durch das Gesetz 
vom 26 . .Januar 1854 del' .Jagdberechtigte den VOll1 Schwarz- und Roth
wild angeriehteten Schaden zu zahlen verpflichtet war und gleiehzeitig del' 
Kurfurst in die ihm fruher entzogene .JagdLereehtigung wieder eingesetzt 
wurde, helief sich die jahrliche Summe des den Gemeinden zu erstattenden 
Wildschadens his uber 30000 Thaler. Spliter wurden die wildreichsten 
Reviere allmtLhlich eingefriedigt, und 1865 belief sieh ihr I<'Hichenraum 

22* 
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auf 10G20 Hektare. Del' Schaden am Holze erstl'eckte sich ih dem erst 
in dem genannten Jahre eingefriedigten Habichtswalde bis zu diesel' Zeit 
(18G5) ziemlich auf aile Theile de:'! Waldes, namentlich abel' auf die Vor
IJuhel', welrhe meist aus Eichen bestehen. E~ wurden Fichten, Liirchen, 
Eir;hen, Eschen, ErIen, Hainbuchen und Saalweiden geschint, so lange die 
Hinde noch glatt war. 1m .Felde und selbst in Obstbaumanlagen in den 
Ortschaften wUl'den haufig die Apfelbiiume gl'lindlich geschalt. (Ferner 
liUen die Sto(;klohden del' Eichen, ErIen und Bainbuchen, sowie die 
J<'ichtenpflanwngfm und Saaten durch das Verbeissen aussel'ordentlich. 
Auch die Buchen im zartcsten Alter wUl'den hier und da schon nicht 
Illehr verschmiiht.) Nachdem abel' del' Park kaum 1/2 Jabr bestanden 
hatte, nahm da~ Wild die Buchenverjlingungen bis wm dreis~igjithrigen 
Alter vo!'. Hinnen ganz kUl'zel' Zeit waren melll'e Hundel'te von Ackem 
del' Art gescMlt, dass viele dominil'ende Stangen abstarben und den Lese
holzsammlern anheim fielen. Alljahrlich bei jedesmaliger Saftentwickelung 
wiederholte sich das Sehalen und sehen daher die BesWnde jetzt (1872) 
schon ganz ltickig und wie vom Krebs befallen aus. Fa8t dUl'chweg ist 
fast nUl' das dominirende Stangenholz ges(;Mlt, wahl'end die unt~l'dl'tickten, 
JU'ehl' gertenartigen Stangen, vielleicht als zu wenig starr, davon verschont 
blieben. Gegenwartig erholen sich die auch dUl'ch Vel'beissen arg mit
genommenen Ode zU8ehends, nachdem das Wild zum grossten Theil 
abgeschossen ist. Bei dem sehr geringen Wildstande bleibt abel' doch das 
Schiilen des BuchenllOlzes bestehen und einzelne Orte schen aus, als wenn 
dies die Arbeit von hundert und mehr Stuck'Wild sein mlis~e, obgleich 
vielleicht nUl' noch 10 Stuck im hiesigen Parktheile stehen. Nach Probe, 
ver~uchen im Thiergarten kommen pro Ar etwa 220 dominirende und 
geschiilte Stangen und circa 260 unterdrtickte, nicht geschiilte Stangen bei 
den noch nieht dUl'chfol'steten Orten. Dem hiesigen Reviere fallen als 
Pal'kantheil gegen 134 Hektal' heschadigter Flaehen 30 - bis 45 jahriger 
Fichten mit Larchen und Kiefel'l1 zu. Die Fichtel1 sind slimmtli(;h geschlilt, 
die Larchen weniger, die Kiefel'll dagegen nicht oder doch nul' in sehr 
w~ringem Grade. Das SeMIen del' Fichten ist schon tiber 30 Jahre beob
athtet, wah rend del' Sehaden an Eichen, Eschen, ErIen u. a. erst seit 
etwa 25 Jahren besteht," Herr Obf, Mergell schreibt dem Verschwinden 
del' Weichholzer das Uebel'gehen des scMlenden Rothwildes auf die edleren 
Holzarten zU. 1m Reinhardswalde wurde erst 1847 das Schalen am Eich
holw bemerkt, und er selb~t war Augenzeuge, wie ein Rudel Rothwild, 
wahrend dt'r Frtihjahrs Pflanzzeit frlih Morgens illJ Beisein del' Cultur
arbeiter die erst eben gepflanzten Eichenheister schiilte. 

Das Wild sehalt an manchen Orten, an denen diesel' Schaden frtihel' 
ganz unbekannt war. Bald verletzt es dUl'ch SeMIen die am tippigsten 
gewaehsenen mit del' weichsten Rinde versehenen Stamme in del' Saftzeit, 
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hald nul' im Winter, hald nm' im Sommer, bald im ~Wintel', Friihling' 
und Sommer, hald freveln nUl' einige Stil(;ke, ja nul' ganz eim:ellle, bald 
aUc, bald ;ollen die Altthiel'c, namentlich die gelten AltLhiere au~ Lange
weile, hald gleichmlissig auch das iibrige el'waeh~ene Wild slOhtilen, Die 
Auswahl del' Orte ist oft unerldiirlich. Es geschieht (AUgclll. Forst- ll. 

J'lgdztg. 1833) des Morgens, wenn es z.u Holze geht, des Mittags, wo es 
auf den etwa vorhandenen Blossen in den Stangen umherllieht, 11 bends, 
bevor es clie grusseren SchHige oder sonstigen WeidepHitze zu lllltrcten 
ptlcgt j hesonders hei nasser Wittel'ung, da es sieh dann ungern in den 
freien gl'asigen SchHigen aufhHlt, ~Js scMlt zur Zeit del' Noth, jec10eh 
aueh bei voUem Ueherfiuss, am stiirksten in del' Niihe del' ausgesehlagonen 
Salzlecken. Mancher SehtLlsehaden wird nun fl'eilieh dureh rasche Ueher
wallung wieder ausgeheilt, namentlich bei schwach gepHibten oder nul' 
~enig angel'issenen LauhhOlzern. Die Esche iBt wohl als die LauLhohart 
zu bezeiebnen, welche durch ihre rasche UeLerwaUung die SchHlwullllen 
am leichtesten ausheilt. Dei stark Leschtidigten jedoch l)loibt ein dauern
del' Schaden und die breit gel'ingelten sind unrcttbar verlol'en. Die J,tll'clH" 
wekbe be~unders illl ~Winter diesen Angriifen ausgeiietzt i~t, U1.18l'wiI1l1e1" 
diesel ben leidlter ab die Fichte und die~e leichter als die Kiefer. Vel 'er 
clie Verwallungen und Reproductionsel'scheinungen naeh \Vild~tlJallen iHi, 
VOl' del' Hand in Ratzebul'gs "Waldverdel'hniss" hilll'eichend dlll'eh Wort 
und Bild beriehtet. Abel' hob allel' gHinzend bewiciienen HeplodlldiollS
kraft del' venvundeten SUmme macht ein alter, in frtiheren ,lallt'en ge
s(;htiltel' Bestand (ieh erinnere mi<:h eben des vorhin envtilmten im KUmacher 
Revier) einen hOchst traurigen Eindruck, und man kann sieh des Gedankuns 
nieht erwehren, dass clas untel'e Stammende sole bel' Prachtbiiullle vielleiclit 
nUl' zu Bl'ennholz zu verwel'then ist. Uebenvallt die Fichte die Sehiilotdle 
nieht rasch, so tritt Rothftiule auf feuchtelll, Hartfilule auf troekenPlll 
Boden auf, del' Fichtenborkenkiifer (E. typo[J1'aphus) kOllJmt, hinzu lIlId 

Sdmeedmck und Windbrllch besiegeln endlich das Werk des edlen Wildt':'. 
Zum U ebertlms setzen in manchen Gegenden die sog. "Hal':l:,chal'l'er" oder 
"Harzschrapper" die Wilclesarbeit fort, so dass trotz des bestcn Willen" 
die Fichte ihl'e Ueberwallungsanbtrengungen nicht siegreich dun:hzufiibrcn 
vennag. HHufig en'eichen die geschiilten SUilDl11e nidlt einrnal Gerii:.;t
stangenstlirke, und ein geschiiltel' Ort ergab ZUI" Zeit del' Han harkcit I'l'O 
'l'agewel'k kaul11 20-30 Klaftel', wilhrend del' Nortllalertrag sieh auf tiU hi,-
70 Klaftel' belief (Re lJer). 

Es lag nahe, dass man auf AbhU!fe gegen dieses Uebel sann. Da,; 
einfachste :Mittel ist hier allerdings auch das unhedingt wirhamste, del' 
giinzliche Abschuss. ABein zu diesem wird sieh nUl' illl iiussersten Noth
faHe del' Forstmann verstehen konnen. Jedoeh ist die Nothwencligkeit in 
einzelnen Revieren schon wiederholt an ihn herangetl'eten, del' Absch\l~s 
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ausgefiihrt und neues Wild aut; Reviel'en, in denen nicht geschUlt wurde, 
mit gllickliehem Erfolge wieder eingefiihl't worden. Das berichtet z. B. 
v. Pan n ewi tz (Smolel'~ Vereinsschr.) aus dem Hannoverschen (Gegend 
von Halllmeln), woselbst dUl'ch das schiilende Rothwild ganze Bestiinde 
vernichtet waren, und die genannte Hadicalkul' den einzigen I~ettungii
anker gegen weiteres Verderben bot. Neu eingesetztes Wild schUlte 
durchaus nicht. Nicht selten schalen, wie vOl'hin erwllhnt, nul' einzelne 
Stucke. Diese sind dann unbedingt ahzuschieEsen und deren Verlust flit· 
den Wald wird sichel' von keiner Seite betrauert werden. -- Dass Fiille 
an anderweitiger Aesung, besonders gute Winterfiitterung verhindert, 
d,\~s das Wild aus Noth zur Baumrinde greift, ist gewiss. Sehr zweck
llI1issig ist es ausserdem, wenn dasselbe schon Anfangs Winter durch 
regelmiissige Winterfiitterung an gam bestilllmten FutterpHltzen von den 
bewnders gehihrdeten Stellen alJgelenkt und nach Pltihen dirigirt wird, 
wo es wenig odeI' gar keinen Schitlschaden verursachen kann. Fallen 
weichel' Holzarten fiir das Wild, namentlich Aspen, Wild gleichfalls mit 
Heeht empfohlen. Selbst alte hundertjiihrige, gefiillte oder yom Winde 
geworfene Kief'ern werden an ihren Zweigen, wie ieh mieh hier wiederholt 
Ubel'zeugt habe, gern vom Wilde zum Schtilen angenommen. Also auch 
ein solcher Vorwurf wUrde sich, insofern e1" mit den Hauungs- und Cultur
pliinen nicht in Collision klime, empfehlen. - Ferner hat man es versucht, 
dadureh dass lUan GerbBuure der Nahrung beirnisehte, die Anziehungskraft, 
welche dieserhalb die Rinde auf das Wild ausiiben konnte, ahzuschwiichen. 
Man setzte den Salzlecken namlich theils Eichenrinde, theils Fichtenrinde 
zu. Die Eithenrinde wurde gem, die Fichtenrinde nicht angenommen, 
aber der Versuch nutzte nichts, das Wild sehalte trotz genos8ener Eichen
rinde so stark als vorher. Man hiitte diesen Misserfolg von yorn herein 
vorher bestimmen konnen. Ein Rindenasen wird Hie Verhii.tungsmittel 
eines anderen Rindenllsens sein konnen. Wenn iiherhaupt der in der 
Rinde enthaltene Gerbstofi· das Wild zum SchUlen bewegt, so muss ihm 
in diesm· Himicht etwas Besseres geboten werden. Was aber dieses 
Bessere, das "Vild mehr Reizende und Fesselnde ist, muss durch Versuehe 
festgestellt werden. Der Bistritzer (Miihren) OM. Schleier ex peri mentirte 
deshalb in ancltrer Weise (Wien. Jagdztg. 1870) und war mit seinem 
Vel'sU(;he glucklicher. Das Wild hatte bei reiehlicher Somrneriisung eine 
treftliche Winterfii.tterung erhalten, da ihm amser gutem Hen noeh 
EidJeln, Kastanien odel· in deren Ennangelung bis zur Wallnussgrosse 
zerbrockelte Oelkuchen (diese nur illl strengsten Winter, da sie bei weichem 
Wetter in Stanb zerfallen und yom Wilde zerstossen werden) gegeben 
wurden. Das Wild aber seMIte trotzdem ganz argo . Eo:chen waren trotz 
des angepriescnen Priiservativs, eines Anstriches nlimlich von Kalk und 
Lehl11 , ganz abgeschiilt, und darnach litten Tannen und Fichten ganz 
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ungemein. Darauf wurden den Salzleeken tanninhaltige Substamen bei
gemiseht. Es wurde 1 Centner GalHipfel (Gallus istr"ia, illl Prei8e von 
35 fl.), fein gestossen und mitten im Winter (1866/67) den Salzlecken 
ein derartiger Einseblag beigegeben, dass auf einem bfetternen Salzleck
kasten von 2' Lange, I' Breite, I' Tiefe 5 Pfund Gall. istr. und 4 Pfund 
Salz sehiehtenweise mit nieht eisenhaHigem Lehm gemengt wurden. DicEe 
Kasten wurden in dem ganzen Wildrevier, namentlich bei den Aesung~
pHitzen und dort, wo das Wild den meisten Stand hielt, vertheilt. Waren 
die Kasten vom Wilde ausgeschlagen, so wurden sie wieder aufgefrischt, 
bei Sehneefall abgekehrt. Sie standen nieht feucht, sondel'll unter diehten 
Tannen. Die Folge war, dass die Beschlidigung Lei Fichte und Tanne, 
nicht abel' bei Esche, aufhOrte. -

In del' Vel'einsschrift fur Fol'st-, ,Jagdwesen und Naturkunde vom 
bOhmischen FOl'stverein, 1871 1. und II. wil'd gegen das Schtl1en empfohlen: 
1) Anstrich mit einer Abkochung von 5 Pf. ordinarstem Hornleim nebst 
1/2 Pfd. Assa foetida p. Eimer - odeI': Seifensiederlauge (Rtiekstand bei 
del' Seifenbereitung); 2) Gallapfe1pulver und Salz zu gleich~n Theilen 7.U 

den Sa1zlecken; 3) Anlage von Wiesenparzellen und sonstigen Aesungs
platz en (Hafer, Buchweizen); 4) Auspfianzen von Weichholzel'll (Aspe, 
Saalweide); 5) Reichliehe Fiitterung (Kastanien, Eieheln, Vogelbeel'e, 
.NEstel); 6) Fallen von Tannen und Laubholzasten. 

Eine fel'llere BesehHdigungsart des Hirsehes ist das Fegen. Nach
dem das Geweih gehOrig erhartet und verecht ist, hOl't del' Zufluss der 
Bildungsstoffe, wie oben erwahnt, auf, die Gef'asse vertrocknen, del' Bast 
verliert seine organische Verbindung mit dem Geweihe, wird dun und 
lost sich fetzenweise abo Die Entfemung de~selben wird nun vom Hirsch 
durch Reiben del' Stangen und Endcn an schwacheren, mitunter jedoch 
bis arm -, ja schenkeldicken und noeh starkeren Stammen befordert. Es 
seheint diese Verschiedenheit mit del' Starke des Hil'sches in geradem 
Verhaltnisse zu stehen. Er f'asst einen solchen Stamm zwischen die beiden 
Stangen odeI' zwischen zwei Enden und f,ihrt nun, indem er ilm durch 
die Haltung des Kopfes klcmmt, auf und nieder. Hierdurch wird die 
Rindc mehr odeI' mindel' stark und zwar an zwci sich gegeniiberliegenden 
Seiten des Stamtnes verletzt; ja sie hlingt nachher nieht seHen in langen 
Fetzt'n und l~iemen am Stamme umher oder wird sogar ganz entf'ernt. 
Aendert del' f'egende Hirsch seine SteIlung, so verlieren nicht bIos zwei 
gegenuberliegende SteIlen ihre Hinde, sondel'll del' Stamm wird dann wohl 
auf 1,5 m. Llinge ringsum von derselben enthlOsst. In jedem .FaIle ist 
jedoch diese BeschUdigung von del' des Sehlilens dureh die Art del' V C1'

wundung sehr leicht zu unterscheiden. Die umstchcnden Holzschnitte 
bringen das im Vel'gleieh zu den dargestellten ScMlsttlmmen, denselben 
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Hol:r.artcl), Faulbaum und Kiefer, angehorend, wr An~ehauung. Die kleinen 
ahgeriebenen Basbttickchen findet man nicht so leicht, da del' unruhige 

Hirsch ~ie meist in den Boden tritt, 
Fig. 10'1. Fig. 105. wenn sic nicht gar vcrwehen. Gleich-

Faulbaum. Kiefer. 

Vom Hirsch gefegte Stiimllle. 
natiirl. Grosse. 

sam wie aus Uebermuth fa~st el· 
schliesslich oft noch den Stamm un
miUelbar liber der gefegten Stelle 
"wischen die Gabel einer Stange und 
brieht dort durch einen seitlichen Ruck 
des Kopfes die Spitze ab, welcher 
Abbrueh in der Jagdsprache das 
Hillllllelszeichen heiEst. Die~e BaUln
spitze liegt dann neben dem jammer
lieh zersehundenen Stanunstumpf am 
Boden. - Ieh gelJe hiel· noch die AlJ
bildung (Fig. 106) von drei von Viel'
zehnern gefegten starken SWmmen, 
"wei Buchen und einer Kiefer. Del' 
crste Stamm, Buche, links zeichnet 
sieh durch riemenal'tig herabhiingende 
und Will Theil zel'knickte Rilldenfehen 
aus, wie man solche in rothwildl'eiehen 
Buehenrevieren hiiufig findet. Die 
zweite Buche (del' mittlel'e Stamm) 
dagegen zeigt eine glinzlich andere 

Verletzung. Diese Be~chiidigung 

stammt von demselben Vierzehner 
und besteht in ziellllich seharfen 
Liingsrissen. Offen bar ist dieselbe 
eine von den dmeh Fegen entstan
denen W unden so verschicdene, dass 
sie wohl eine andere Bezeidmung 
vel'dient. Wir wollen die. en Forst
frevel des Hirschts Rei s ~ e 11 Hennen. 
:Mit einern Rei~shaken konnte man 
kaum andere Wunden del" Rinde bei
bringeu. Del" Hirsch reisst mit den 
Augen- bez. Eisspro8sen "der mit 
beiden, indem er mit del"en Spitzen 
von nnten naeh oben diese Risse r.ieht. 

Wenn das Fegen zumeist dazu dient, den Bast vom Geweihe zu entfernen, 
erscheint diese Arbeit nur die Aeusserung eines rnuthwilligen 'fabens zu 
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Fig. 106. 

Buchen 
gefegt gerissen 

von einem Vierzehnender im Lieper Revier 
(ostliches Ende des Iangcn EIsbruches unweit 

des Plager Fennes im Gatter). 

Kieler 
gefegt 

von einem Vierzehn
ender (Gross
SchOnebeck). 
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sein und nur von sehr starken kl'liftigen Hirschen vel'ubt zu werden. Del' 
dl'itte Stamm, eine Kiefer, stellt die Verletzung des Fegens von einem 
solchen sWrkeren Baume im Gegensatz zu jener Buche, abel' auch illl 
Gegensatz eines Malbaumes (Fig. 66 Seite 253) dar. Die Borke und del' 
Bast zeigen sich sowohl von oben wie von unten nach del' Mitte del' ent
rindeten Stelle hin ganz allmlihlich entfernt. 1eh habe solche SWmme bis 
zu l'eichlicher Baumholzstiirke mehrfach im Grimnitzel' Revier angetroft·en. 
Solch starkes Material wil'd nUl' ausnahmsweise vom Hirsch zum Pegen 
angenommen. Er fegt ubrigens nieht bIos stehende Stamme, sondei'll auch 
passende Zweige an frisch gefiiIlten starkcn BUumen. 1m Allgemeincn 
fegt er mit Auswahl. Er wahlt zunachst frei stehende Stlilllme, an weiche 
er leicht von verschiedenen Seiten ungehindert herantreten kaun. Er 
verschmahet ferner aIle todten, trocknen und nimmt nUl' lebende, gel'll 
harzige oder sonst stark riechende, Iieber knotige, astige, als glatte Stamme. 
Ausserdem zieht jede im Bestande seltene oder gar fremde Holzart, oder 
jede ungewohnliche Pflanze, z. B. die bei ciner Cultul'llachbesserung ver
wendeten Pflanzen, seine (wie auch des Rehbockes) Aufmerksamkeit anf 
sich. Solche Pflanzen werden ceteris pal'inus VOl' allen andel'en dnrch 
Fegen, auch dmeh Verbeissen, so fort wieder vernichtet odeI' wenigstens 
arg beschadigt. 1m hiesigen Lieper Revier, im Kahlenberger Belaufe des
selben, gibt es Stellen, an denen eine Culturnachbesserung dUl'ch Pflanzen 
ahsolut unmUglich war, da das Wild hier &ofort alles Neue fegte. Del' 
Vorwuchs wird giin:dich verschont. Del' Hirsch wuhlt, wie eben angedeutet, 
zum Fegen am liebsten Nadelholz. Auf Lembeck hatten von allen dor
tigen Nadelholzarten, am meisten die Weymouthskiefern gelitten, jedoch 
ausset· diesen auch ErIen, Weiden und Faulbunm. Del' Hirsch scheint den 
Geruch des Harzes und del' Slifte diesel' LaubhOlzer an seinem Geweih sehr 
zu lieben. Er reibt sogar sehr gern den Hals an den gefegten Nadel
holzwunden, wie das die so h1iufig dort klebenden Halshaare beweisen. 
Betheerte Stamme werden sofort angenommen. Harz- resp. andere Holz
safttheilehen finden sich deshulb stets zwischen den Perlen del'. Stangen, 
namentlich unmittelbar zwischen den Rosen. Das Fegen bedingt abel' 
nicht allein die Entfernung des Bastes und Einreiben des Geweihes und 
HaIses mit Wohlgeriichen, sondel'll dient auch ohne Zweifel zum Flil'ben 
des Geweihes dnrch den Fal'b- und Gerbestoff del' Rinden. Die Endenspitzen 
abel' el'halten odel' hehalten ihl'e weisse Fal'be dadurch, dass del' Hirsch mit 
denselben in den Boden hin- urtd herschl1igt. Nach del' Stllrke des Hirsches 
wird, wie bel'eits bemerkt, die SUil'ke del' zum Fegen geeigneten Stiimme 
gewahlt, wwie sich auch die HUhe del' gefegten Stelle und des Abhl'echens 
del' Bauruspit:lCn (das "Himmelszeichen "), c1arnach richtet, - fUr den e1'
fahrenen Jager ein nieht unwichtiges Zeichen, die SWrkc des Hirsches 
darnach anzusprechen. 
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An sehwachem Materiale kann man das Fegen des HirsclJes von dem 
des Rehbockes nicht allein durch die gros~ere Hohe del' gefegten Stellen, 
candel'll auch dadurch unterscheiden, dass del' nehbock rund um den ge
fegten Stamm den Boden gepliitzt hat, was del' Hirsch nicht thut. 

Aus del' vorstehenden Darstellung erg eben sich fast von selbst die 
gegen das Fegen zu el'greifenden Sehutzmittel. UIll keine Ungleichheit 
des Bestandes eintreten zu lassen, mlissen folglich die Nachbesserungen 
moglichst beeilt werden. Horste von bereit" bedeutender Hohe konnen 
nicht mehr ohne Gefahr nachgehessert werden. Es sind gleichmii~sigc und 
dichte Pflanzungen und Schonungen herzustellen. Saat ist deshalb del' 
Ptlanzung, und Blischelptlanzung del' Einzelptl,wzung vorzuziehen. EnUlich 
sind aIle fremden, autfallenden, uugewuhnlichen Holzarten, mit einem 
Worte, cs ist alles Ungleichmassige in Gl'usse, Starke, Aussehen, Stand 
sorgf,iltig8t zu vermeiden. Je gleichformiger in jeder Hinsicht die Culturen 
und Sehonungen sieh darstellen, desto weniger ist ein bedeutender Schaden 
durch das Fegen yom Hirsche zu beflirehten. 

Dem Fegen ist das Sehlagen, welche Bezeielmung gal' oft in dem 
Sinne von Fegen gebl'aucht wiI'd, insofern 'verwandt, als es gleichfalls 
mit delI'. G6weihe, abel' mit dem hereits gefegten, ausgefiihl't wird. ]}s 
sind bewnders die im Kampfe Zllr Brunftzeit von einem stiirkeren abge
sehlagenen Hirsche, welehe gleiehsam noeh tobend und wiit-hend mit drm 
Geweih in die Zweige hineinschlagen und sie abbreehen. Solche Stellen 
findet man durehaus nicht selten, und sie sind am interessantesten, wenn 
~. B. an einer Kiefer siimmtliehe Quirlzweige an einer Seite von etwa 
2 m. Hohe hi8 unten am Boden wie durch einen einzigen wuehtigen Schlag 
abgebrochen sind. Alleh ausser del' Brunftzeit zel'schHigt del' Hin:eh 
gleichsam scherzend in 80leher Weise Seitenzweige. Forstlieh ist diese 
Besehadigung wohl fad vollig gleiehgiiltift, da sie nirgends in erheblicher 
Ausdehnung auftritt und, wie gesagt, aueh nUl' die seitlichen Zweige ver
letzt bez. theilweise vel'llichtet. 

Von grosserel' Bedeutung ist jedoeh jedenfalls das Verbeissen del' 
Pflanzen, 7.umal wenn damit ein Abbrechen des Gipfels derselbcn ver
bunden ist. rm Allgemeinen verheisst das Hothwild die Ptianzen wcit 
weniger al::; das Rehwild. Es geschicht jcdoch zuweilen in argem Grade 
auf jungen Fichtenptlanzungen. 1m hiesigen Lieper Revier finden sieh 
tl'otz reichlichel' Kr1iuter- und Grasiisung stellenweise die Kiefel'll iiusserst 
r;tark vf)rbissen, und da das dort Jahr ein .Jahr aus geschieht, so erwachsen 
aua den besten Pflanzen sehliesslich doeb nUl' Kollerhiisehe von del' selt
samsten Gestalt. In reinen IGefernschonungen wird das V erbei~sen dureh 
Hirsche nalllentlich dort vorzUglieh bcmeJ'kt, wo sie ihre Weehsel haben, 
und geschieht dann, he VOl' sie noeh hllngrig die Felder besuchen. Von 
fast allen Holzarten werden jedoch die jllngell Triebe und zwal' Zll allen 
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Jahl'eszeiten yom Edelwilde verbissen; am meisten abel' wr Winterszeit, 
wmal bei hohem Schnee. Da sind es denn die Uhel' den Schnee hel'Yol'
ragenden Spitzen del' Pflanzen, welche yom Wilde zu leiden hahen. -
Jenes Abbl'echen des Gipfels geschieht in del'selben Weise, wie es ohen 
yom Elchwilde angegeben ist. Das StiIck ::;tent ~ieh auf die Hintel'liiufe, 
fasst mit dem Geiise einen hOheren Zweig, zieht ihn hel'ab, und brieht 
so, namentlich bei Prost leicht den Gipfcl abo Da diese Untugend jedoch 
stets nul' einzelne Stucke an sich hahen, so ist del' AbschllSS del'selben 
eben so geboten, als bei genauer Dekannts,~haft mit dem Wildstande leicht 
auswfiIhren. 

Ein besonderes Schutzmittel gegen das Vel'beissen auf jungen 
Culturen, das jedoch gegen die in die~er Hinsicht schlidlichen Hehe am 
Illcisten empfchlenswel'th sein lUuchte, hat V. Pannewitz (y. Daur"; 
l\lonatsschl'ii't fiIr FOl'st- ulll1 Jagdweoen 1865) erprobt. Er lieos nlimlich 
die zu schutzende FHicbe ringsulll in einem etwa [2 Sdll'itt hl'eiten 
Streifen durch "HornHste", Stangen lllit scharf verschnittenen Quirl
zweigen, bestecken. Dei Anbl'uch des Wintel's ("kurt, VOl' Eintl'itt von 
Schneefall"'n lie,;s er bei jeder zu schutzendell Ptlanze in dem angegebenen 
Raume einen solchen dUrren spenigen "Sehutzstengel" fest in den Bt10en 
ein~tccken, so dass del' obere 'l'rieb (el' redet von .Fichten) dadureh gegen 
den AngTifi' des Wildes gesehUtzt war. Del' Starhelrluil'l del' Schutzstange 
umgab c1iesen lctztjllhl'igen .Jahrestrieh, und diese Stange sowie d:e Quirl
hiebe Ubenagten die Ptlanze noeh um etwa 0,3 Ill. - 1/4 Hektar, in 
yierfliosiger Elltfel'llung bepflanzt, verursachte einen Aufwand an Schutz
kostcn von etwa 6 Sgr. Siimmtlid18 Pflanzen bliebell verschont, und 
zwar nicht bIos die in dClll 12 Schrittc breiten Randsheifen direct ge
schUtzten, sandel'll anch die anf del' inneren Flllche olme salchen Stachel
schuh stehenden, da das Wild, Itothwild wie Rehe, gcimlieh ahgehalten 
wurde, auf die Fliiche weitCl' vOl'zudringen. Dass aussel' solchen Gcgen
miUeln reiclllidlC Aesnng, Winterftittel'ullg, besondel's Haidekl',inter und 
unter diesen am meisten Calluna vulgaris, vom Angrilfe del' Hohptlanzen 
abh;tlten, dUrfte allgemein bekannt sein. - Man hat in neuerer Zeit 
di8 Tcrillinallmospen des Mitteltl'iebes dCl' Tannen durel! Betupfen mit 
Assa fuetida gegen das Yerbeissen del' Helle geschiH£t nnd ihnen die 
tOeitlichen Zweigp, da doeh unllloglieh Alles bestrichen odeI' betupft werden 
kann, Zllm Verl,eissen preis gegeben. Dieses Mittel iot uhne Zweifel mit 
Hofl"nung auf Erfolg auf Pflanzungen auch gegen das Vel'beissen des Roth
wildes :m vel'sucllJm. 

Den genannten Pol'stbeschtidigungen seien sehliesslich noeh :lwei 
andere kurr. hinzugefiIgt. Es werden namlieh beim Aesen zugleieh mit 
dem Grase nieht 8elten auch jnnge Pflanzen ausgezogen, welche hliufig 
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nicht einmal mit geiiset weI den, sondern vom Wilde vel'schmiiht wieder 
zu Boden fallen. 

Endlich zerstort das auf den Brunftplatzen in grusseren Rudeln zu
sammengezogene Wild durch Zertreten s[imrntliche daselbst stehenden 
jlingeren Pflanzen. In iihnlichel' Weise ist es auf seinen besWndigen 
Wechseln schlidlich. Gegen beides Hisst sich wohl schwerlich ein sperifisches 
Schutzrnittel geltend machen. 

Als Universalmittel gegen s[imrntlichen Wildschaden muss jedoch 
das Verscheuchen des Wildes aus del' zu schlitz-end en Localitat (Beunruhi
gung, blindes Schiessen, Auslegen des A ufbruches) und das Pernhalten 
desselben von solchen Orten durch Eingattern genannt werden. Die Gatter, 
stehende oder transportabele, sind jedoch stets in gutem Zustande zu er
halten, da das Wild, einmal eingebrochen, auf del' 70U schutzenden FIHche 
urn so furchtbarer schadet. - 1m Bericht liber die 18. Versammlung de~ 
siichsischen Forstvereines wird (Schnoor) allgemein gegen W ildschaden 
empfohlen: Einfriedigungen del' Biiume und ein Bestreichen mit Theer 
(Holztheer), dem Gasol oder Creosot beigemischt ist. Del' grosseren Billig
keit des Creosot dem dreimal so theuren Gasol gegenliber wlil'de sich 
dieses Ingredienz als Beimischung des 'l'heeres empfehlen. 

Dass das Wild aueh auf den Feldem am Getreide und sonstigen 
Feldfriichten stark frevelt, bt eine lei del' nul' alhm bekannte 'rhatsache. 
1m ersten Friihlinge, sowie bei offenem Wetter auch im Winter, Hset es 
die Wintersaat und verdirbt dann mehr dureh Zertreten als durch das 
Abasen. Spiiter stellt es den Erbsen, Bohnen, Kohlpflanzen nacho Die 
Ittiben werden mit den Vorderlaufen ausgesehlagen und dann geaset, he
sonders von den Hirschen nach der Brunftzeit; ahnlich die Kadoffeln. 
Von reifen Kornerfriichtenleiden Weizen und Hafer am meisten, doch 
auch Roggen, Hirse, Buchweizen. Auch liebt das Wild die Leinknoten 
sehr. Als besondere Leckel'eien sind junge Bohnen und Erbsen nebst 
deren Ranken anzusehen, und die verschiedenen Kleearten verscluuaht 
es ebenfalls keineswegs (Pfeil). Hiel' bei Neustadt bUf'sen mehre Oeko
nomen einen sehr betrachtlichen 'l'heil, wohl ein Drittel, ihrel' ganzen 
Ernte ein, obschon der Wild stand keineswegs als ein iitarker bezeichnet 
werden kann. 

Pfeil, del' sich mit der Constatirung des Wildschadells vielfaeh be
schHftigte, hat die Frage aufgeworfen, wie stark ein Wildst.and sein diirfe, 
ohne dass eine bedeutende Beeintrachtigung del' Interessen des Forst
mannes wie des Oekonomen zu befrlichten wiire (Krit. BI. ] 3 B). Das 
Resultat del' Beantwortung ist kurz dieses, dass die St,irke des Wild
standes sich nicht absolut bestimmen lasse. (Hartig nimmt an, dass auf 
1000 Morgen Wald, wenn keine Felder dazwischen liegen, bei Laubholz 2, 
bei Nadelbolz 3 Stuck Rothwild, sonst abel' nur 1 Stuck auf 2000 Morgen 
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stehen diirfte.) Einige Holzarten werden kaum oder gar nicht besehadigt 
(ErIe, Birke), andere stark. Fruchtharer BODen vermag eine gross ere 
Menge Wild zu el'lllihren als armer. Nieder- und Mittelwald, in dem 
das Wild sieh mehr gleiehmiissig vertheilt, sind giinstiger als Hoehwald. 
1m Gebirge loealisirt 8ieh im Winter das Wild auf wellige Punkte und 
wird dort um so sehadlieher. Kurz, diese Frage ist sehwerlieh allgemein, 
genau nul' naeh auf bestimmten Reviel'en gemaehten Erfahrungen und 
aueh dann nur in besehrlinkter Weise fUr diese Reviere zu beantworten. 

6. D e r W a pit i. 
Cervus Canadensis. Briss. 

Del' mlichtige nordamerikanische ·Wapiti steht unserem weit schwaehe
ren Rothhirsehe in jeder Hinsieht so nahe, dass mehrfaeh, z. B. yom 
Fiirsten Pless, angestellte Kreuwngsversuehe beider Species mit Erfolg 
gekront wurden. In zoologisehen Garten trifft man ihn wohl stets an, 
seine maehtigen Geweihe deeoriren die Rliume unserer Gebaude seit den 
letzten Deeennien in zunehmender Menge. Es moehte daher Manchem 
erwiinseht erseht)inen, auf die Versehiedenheit seines Geweihes von dem 
des Rothhirsehes, dem es ahgesehen von seiner ganz hedeutend grosseren 
Starke im hohen Grade ahnlieh ist, aufmerksam zu maehen. Ieh muss 
dabei gestehen, dass ieh ein geringeres als zwUlfendig und ein sttirkeres 
als seehszehnendig noeh nieht gesehen habe. An allen aher, welehe ieh 
zu untersuehen Gelegenheit hatte, trugen die Stangen vier, nieht wie 
beim Rothirsehe drei, naeh VOl'll ragende Enden. Ausser del' Augen-, Eis
und Mittelsprosse steht iiber del' del'letzteren am Wapitigeweih 110eh eine 
viOl'te, die sieh fiiglieh als "Obel'sprosse" bezeiehnen Hisst, oberhalb 
derer erst die Theilung del' Stangenspitze zlir Krone beginnt. Aueh die 
fiinfte Sprosse (vol'deres Ende del' Spitzengabel) stant meist 110eh in 
gleieher Weise naeh vom, wahrend sieh die eigentliche Stangenspitze, welehe 
sieh beim Rothhirseh naeh innen wendet (Seite 323), hier schrag naeh 
oben und hinten gerichtet ist. Diese letzte Riehtung nehmen beim Seehs
zehner auch die Sprossen del' beiden Gabeln daselbst ein. Wah rend die 
vielzackige Krone des Rothhirsches den Stangen eiuen in del' That fast 
kronenartigen gedrangten Abschluss verleiht, erscbeint das Wapitigeweih 
daselbst fiatterig, fast erganzungsbediirftig. Bei del' Unregelm1issigkeit in 
del' Kronellbildung sehr starker Rothhirsche kommen jedoeh, wenngleieh 
selten, wohl einzelne Geweihe VOl', die sieh dem \Vapitigeweihe in den 
hervorgehobenen Eigenthiimliehkeiten nahern. 

7. D as R e h. 
Cervu8 capreolus L. 

Keine Eckzahne; Kopf kurz, im hinteren Theile 1m V('Thaltniss del' 
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f:ich stark verschmlilernden Schnauze dick j Augen gross j Thranengruben 
in der Jugend nicht, im Alter schwach vorhandenj Stirn gerade auf
steigendj Schwanz, (Wedel, Blume) rudimentar, ausserst kurz und ver
steckt j Laufe hoch und schlank j Sommerhaar graubraun bis l'oth lich braun , 
das zerhrechliche Hingere Winterhaar bl'iiunlichgrau j die Jungrn (Kitze) 
auf bl'iiunliehem Grund anfangs weiss bet.ropft, weiche Zeiclmung sich je
doch nach zwei Mo.naten verliert. Dunkle, bis hraunschwarze, sowie weisse 
Val'ietiiten sind mehrfach, namentlich erstel'e stellenweise wohl bis zum 
Dl'ittel des Bestandes vorgekommen. Das Geweih (GehOrn) dl'ehrund, 
kurz, aufrecht stehend, ohne Augen- abel' mit einer hoher gestellten 
VordersprosRe, an del' Spitze gegabelt. 

Ueber zuweilen auftretende gekziihne (Haken) wurden bereits Seite 303 
Bemerkungen gemacht. leh gebe hier in Figur 107 das betl'efl·ende Kiefer-

Fig. 107. -

Bock. Ricke. 

stilek eines Bockes und einer Ricke. 1m Laufe del' letzten Jahre habe 
ieh wiederholt das Auftreten von Haken bei Rehen in Erfahrung gebraeht, 
so dass ich es nicht mehr als sehr :oeltene Ausnahme betrachten kann. 
Jedoch werden sich Haken nul' bei einzelnen jilngeren StUcken finden. 
Dem U mstande, dass solche, besondel's die jungen Rieken, verh1iltnissllla~sig 

selten geschossen und' noeh seltener auf Haken untersucht werden, wil'd 
die geringe Unbekannts(,haft mit diesen, allerdings minutiosen und somit 
leicht iihersehbaren Bildungen zuzuschreiben sein. 

Die Klarstellung del' Bildungsgesetze des Rehbockgehol'lles stosst trotz 
seiner Einfachheit sowohl in den ersten Anfungen als bei den hoehsten 
Normalformen auf erbebliche Sdnvierigkeiten. Mit stitrmischer Hast eilt 
del' junge Bock auf den SechRel', mit eisel'ller Con sequenz pf\egt er auf 
dieser Bildung stehen zu bleiben und statt einer weiteren gesetzmassigen 
Form allerhand unregelmassige, monstroRe Bildungen anzusetzen. Wenig
stens treten solche abnormalen perligen Wucherungen, unnatUrliehe 
Theilungen, Spitzchen und Sprossen bei keiner mil' bekannten Hirschart 
in solchem Grade auf. In diesem "Stiirmen auf den Sechser", in dein 
Bestreben moglichst rasch die Einfachheit der ersten Bildungen zu ver
lassen, wil'd er durch die ausseren VerhaItnisse, unter denen er lebt, weit 
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starker als die ubrigen Species beeinfiusst. So stellte Lei del' Versamm
lung des Mlirkischen Forstvereines in Potsdam einer del' anwesenden 
Forster im Tableau die abgeworfenen Stangenpaare eines in Gefangenschaft 
gehaltenen Rebockes aus mit del" Angabe del' Zeit ihres Abwurfes. Die8eI 
Bock haUe sofort zum Sechser aufgesetzt. Er warf dann ab: 

1865 9 Monate alt, 
1866 Ende Januar, 
1867 Anfang Januar, 
1867 Ende December, 
1868 Ende December, 
1869 Mitte December, 
1870 Anfang December, 

1 I AI"" Sech",,",",.,. 

1872 Ende November, ein ungerades, abel' normales Zehnergehorn, 
1873 verendete er am 17. September mit einem reducirten GehOrn 

mit verkulllmerten Enden. Alle Gehorne zeichnen sich durch sehr krMtige 
Stangen, Bowie durch starke Peden aus. Wenn hier bt'i freilich unnatur
lichen Lebensverhaltnissen ein recht gutes, starkes norm ales Sechsergehorn 
im Alter von 9 Monaten bereits abgeworfen wurde, ohne dass, wie in 
ahnlicher Lage bei Rothhirschen, zuvor Spiesse aufgesetzt waren, so Hisst 
sich del' ausserst starke Einfluss der liusseren Verhaltnisse fur die Aus
brldung des RehbockgehOrnes nicht bezweifeln. Es werden ohne Zweifel 
die Erstlingsbildungen in den vers~hiedenen Revieren verschieden auftreten. 
'frotzdem konnen wir von einem zu Grunde liegenden Gesetze diesel" Aus
bildungsstufen nicht absehen, mogen auch diese ersten Bildungen stellen
weise haufig oder gar regelmassig uberschlagen werden. Sie seien zunlichst 
bis zum Sechser einschliesslich hier in Fig. 108 dargestellt. 

1. Knopfspiesser. 1m November erscheinen auf den Rosenstocken 
gar oft ausserst schwache knopfforlllige, aueh wohl pedig rauhe Erhebungen 
(Fig. 109), die von Vielen unbeachtet bleiben mogen. Zuweilen erheben 
sie sich zu wirklichen Spiess chen, wie sie Fig. 108 No.1 in drei ver
schiedenen Grossen dargestellt sind. Jene in del' Regel ubersehenen Knopf
chen kenne ich aus hie sigel' Gegend, aus Wltrttemberg, Bayern u. a. Es 
fmgt sieh, wie alt sind die Trager diesel' ersten GehOrn bildungen? Del' 
Herr Forstmeistel' Goldmayer, dem ein reiches Material zu Gebote stand, 
schreibt mil' dariiber aus Kempten: "Im December, Januar odeI' Febl'uar, 
je naeh den verschiedenen Hevieren, fand sich die Haut obel'halb del' 
Rosen~tocke verhartet, fast trocken, das Haar abgerieben. Etwas spatel' 
war die Haut durchbrochen und es zeigte sich die erste, beiHiufig 0,5 bis 
1,5 cm. hohe Geweihbildung auf dem Rosenstocke. 1m Februar und Marz, 
im Alter del' BUckchen von 9 bis 10 Monaten, konnte ich bei einigen der
selben diese erst en Geweihbildungen abbrechen; bei anderen fandich diese 
schon abgeworfen und die Bruchfiachen noch rauh und schweissig. Diese 
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abgebroehenen knopfformigen Spiessehen zeigten sich an del' Basis stark 
convex. Kurze Zeit darauf fand ieh bei anderen Dockehen die Druchflllche 
wieder uberwallt und es begannen die eigentlichen Spiesskolhen zu treiben, 
welehe nun Ende Mai oder im Juni des auf die Geburt folgenden ,Tahres 
gefegt werden. A usnahmsweise gesehieht dies Fegen aueh noeh splitel'." 
ER stimmt hiel'mit die Beobaehtnng, welehe del' jetzige Forstmei~tel' 

Sehlieekmann (Marienwerder) VOl' 3 Jahren auf seiner damaligen Obe1'
f61'ste1'ei (Durbeeke bei Altenbeken) an einem zahmen, jedorh sich vollig 
frei bewegenden Dockchen machte, nur dass die Ve1'ltnderungen in del' 
Zeit fruher auft1'aten. 1m August des Geburtsjahres (1872) namlich waren 

Fig. 108. 

J Knopfspiesser. 

2 11 Schmalspiesser. 

:1 Gablerstufe. 

. / Se ell s erstufe . 

bereits diese kugeligen Spiesschen vollendet, durch Reiben an barteren 
Gegenstlinden wurden sie bis Ende November abgeworfen, so fort entstand 
die Neubildung zulli zweiten GehOrn, diese war im April des folgenden 
Jahres (1873) beendet, das GehOrn wurde gefegt und somit die zweite 
Spiessbildung im Alter des Bockes von einem Jahre beendet. Herr Schlieck
mann fUgt hinzu, dass sammtliche mllnnliehe Rehkitze im November und 
December ein an del' Spitze llrMrtetes GehOrn, also diese kleinen Kugel
spiessehen, die jedoch auch oft wirkliche Spiesschen sind, hatten. Fig. 109 

A It n m. Sangethiere. 2. Aull. il3 
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Fig. 109. 

Zweihufer. 

stelJt ein solches GehOrn mit aU8serst kleinen 
knopfformigen Spiesschen yom 12. November 
aus Stuttgart dar. - :Mit den vorstehenden 
unzweifelhaften Zeitangaben stimmen die hier 
bei Nem;tadt auftretenden, eben so unzweifel
haften Thatsachen ganz und gar nicht. In 
Fig. 110 stelle ich drei Entwiekelung~stufen 

dieser erst en Bildung dar. No.1 ward am 
3. November aus Vel'sehen hier geschossen. 
Die Rosenstoekbildung dieses Sehiidels ist noeh 
so sellI zuriick, dass sie weder Lis "December 
und Januar", noch bis "Ende November" zu 
del" Ausbildung yon Fig. 109 emporwaehsen 

Erste Spiesschen, 12. N~vbr. kann. Dagegen correspondirt mit die8er Ent-
wiekelungsstufe sellr wohl No.2 vom Decbr. Pig. 109 halte ieh mit Pig. 110 
No.3 del' Pigur fiir identiseh. 1m Pebl"uar und :Marz konnte POl'stmstr. 

Fig. 110. 

1. Anfang November; 2. December. 

Goldmayer (Kempten) diese Spiessehen schon abbrechen; 1m Nov em ber 
wurde dieselbe 'Bildung von dem Bockchen des Hm. Obf. Schlieckmann 
ahgeworfen, im December waden die Boeke dieselbe hier abo Ieh habe 
hier zwei StirnLeine vom 10. December und vom 3. Jannar YOl" mir, del"en 
Rosenstlicke genau Pig. 110 No.2 gleichen. Sie waren noeh so schwach, dass 
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sie sieh vor Entfernung der Haut ausserlich kaum bemerklich machten. 
Zwei andere vom 20. und 22. December, von den Herren Forstmeister 
Bando und Oberforstmeister Danckelmann edegt und mit dem genauen 
Datum etiquetirt, gleichen dagegen Fig. 110 No.3. Am ersten ist das rechte 
Spiesschen, am anderen sind beide Spiessehen bereits abgeworfen. Ja zu 
derselben Zeit, als am 3. November Fig. 110 No.1 gesehossen wmde, 
zeigte ein anderes Stuck genau die Form No.3. Die erst en sind ohne 
Zweifel 8 bis 9, die anderen 19 bis 20 Monate alt. In diesem letzt
genannten Alter werden hier die erst en Spiesse abgeworfen. Das Gewieht 
beider differil't ein Durehnitt um 2 Kilogramm. Die Annahme, dass es 
sich hier urn eine Altersdifferenz von einem voUen Jahre handelt, zumal 
wenn sieh beide Kitze, das sehwache (diesjahrige), an dem im November 
und October ausserlich noeh nichts von der Rosenstoekbildung zu sehen 
ist, und das sUirkel'e mit seinem winzigen SpiessgehOrn (das vorigjahrige) 
bei derselben Ricke befinden, ist hier Niemanden zweifelhaft. Es ist mil' 
unmoglich, jene auf direeter zuvedassiger Beobachtung beruhenden Mit
theilungen Goldmayers, dass die KitzhOeke im Alter von 9 bis 10 Monaten 
ihre el'sten Spiess chen a bwerfen, Schlieekmanns, dass aIle Kitz bocke im 
Alter von 8 Monaten ihre ersten Spiessehen tragen, und die hiesigen, dass 
es zu derselben Zeit, wann die diesjahrigen Kitze etwa 8 Monate alt sind, 
zwei Kategorieen gibt, sole he, deren Rosenstock sieh noeh kaum hebt, und 
solehe, die die klein en , zum Abwerfen reifen Knopfspiesse tragen, andel's 
zusammen zu reimen, als dmeh die Annahme eines sehr vel'sehiedenen 
Seh,wankens in den Entwiekelungsphasen diesel' Jugendbildung. - Diese 
erst en Spiesse trag en , auch wenn sie die Kegelform haben, wie Fig. 110 
No.3, einen unbestimmten Charakter an sieh. Sie eonvergil'en hiiufig mit 
den Spitzp,n, el'scheinen geschweift, verbogen, die Peden an del' Basis 
bilden noeh keine Rose, sie stehen vielmehr unregelmassig, zerstreut, 
ziehen sieh oft noeh weit, namentlieh an del' Hinterseite hinauf. 

2. Sehmalspiesser. Fig. 108 zweite Reihe stellt Spiesse diesel' 
S~ufe dar. Naeh Goldmayer werden diese von den Boeken im Alter von 
13 bis 14 Monaten schon gefegt. Aueh die Angaben Sehlieckmanl1s wiir
den dafur ungefiihr diese Zeit folgern lassen. Dass wir hier hei Neustadt 
ein J ahr zusetzen mussen, kann naeh den vorstehenden Bemel'kungen 
nicht zweifelhaft sein. Die GehOrnbildung besehrankt sieh jedoeh auf 
diesel' Stufe keineswegs auf Spiesse. Es treten vielmehl' hier schon oft 
Andeutungen von del' Vorder-, ja ausserdem noeh wohl von del' Hintel'
sprosse auf: in jener zweiten Reihe die zweite und dritte und die vierte 
Stange. Allein diese Sprossen sind eben fast nul' angedeutet, noeh kurz, 
nieht zu langen scharfenSpitzen ausgezogen. Ausserdem zeigt dieStangenbasis 
noeh keine festgesehlossene Rose, sondern mehr odeI' weniger nul' ver
einzelte, getrennte Pel'len an diesel' Stelle. \Vill man hier von einer Rose 

23* 
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sprechen, so muss man sie wohl als eine unfertige bezeichnen. Die Rosen
stocke del' hiesigen Boeke auf diesel' Stufe 'wigen einen Durchmesser von 
ungefahr 10 mm. 

3. Ga b el boc k. Ohne Bedenken ist diese dr-iUe GehOrnreihe (Fig. 108) 
als die Gablerstufe anzuspreehen. Zum erst en Mal lOst sich hier die 
Vordersprosse als ein wirkliches, scharf ausgebildetes Ende von 
del' Stange ab, zum ersten Male also entsteht hier eine Gabel, die den 
N amen einer 801chen verdient. l<'reilich sind Verkiimmerungen del' Vorder
sprosse odeI' im Gegentheil eine normale Vordersprosse, abel' zugleich mit 
angedeuteter Hintersprosse (dritte Reihe die drei letzten Stangen) hHufiger, 
als das rein au!'geprilgte Gabelgehorn (heide erst en Stangen). Allein, da 
friiher noeh nie die Vordersprosse, auf diesel' Stufe nie die Hintersprosse, 
andel'S als in abortiver Form auftritt, so hnn die Richtigkeit unserer 
Deutung und Bezeichnung wohl sehwerlich einem Zweifel unterliegen. 
Mehr als die Starke und Bildung des GehOrnes ist die Stlirke del' Rosen
stocke, 13 mm., fiir diese Stufe als sieheres Merkmal anzusehen. Eine 
normale gesehlossene, wenngleich noeh schwache Rose, tritt gleichfalls zum 
ersten Male hier auf. Beriicksiehtigen wir femer die Thatsache, dass das 
Geweih del' hirschartigen ThwI'e als Waffe zum Absehlagen del' Neben
buhler, sowie aueh zum Zusammenhalten des Mutterwildes fiir ihr Ge
schleehtsleben von wesentlieher Bedeutung ist, so miissen wir aueh fiir 
den Rehboek diejenige Stufe, auf welcher das GehOrn zuerst eine Sprosse 
erhalt, welche diesem Zwecke in hohem Grade zu dienen im Stande ist, 
als die U ebergangsstufe von del' J ugend ZUlll mannlichell Alt81' ansehell. 
Das ist nun ohne Zweifel c1iese Gablerstufe. Die drohend dem Nebenbuhler 
entgegemtarrende Vordel'sprosse, welche sich als 80Iehe auf keiner der 

Fig. 111 beiden ersten Lebensstufen zeigte, 

Gabelsechser. 
(nnr die Vordersprosse normal 

lis nat. Grosse. 

hier abel' normal ist, muss als 
diese Waffensprosse bezeichnet 
werden. 

Zur Stiitze des Gesagten kommt 
hinw, dass auch die Stangen von 
den ersten Spiessen bis zu diesel' 
Stufe rasch fortsehl'eitend in eine 
wehrhafte :umpfmassige Stellung 
gekommen sind. Die anf<lnglich 
zuriickgebogenen nnd nach ihrer 
Spitze hin stark convergirenden 
RosensWcke werden namlich beim 
Abwerfen del' ersten und del' 

t . k It) zweitenSpiesse ganz auffallend stark en WIC e . 
narh vorn und aussen abgebroehen. 
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An del' Basis diesel' beiden abgeworfenen Spiesse bleibt ein 6chiefes Stuck 
del' oberen Rmlenstockflliche von 5 his 6 mm. Hohe an seiner hOchsten Stelle 
zuriick. Vel'gl. Fig. 112· a und b. Da auch hier die Hose auf dem Hosen
s/ock scnkrecht steht, so richten sich folglich die neuen Stangen von 
Stufe zu Stufe sehr 1'3sch empor. Auch die abfaUende Gabelstange bricht 
noeh einen erhebliehen, abel' doch weit geringeren und, was wichtig ist, 
weit weniger schiefen Theil des Rosenstockes ab (Fig. 112, c), wm Zeichen, 
dass aUerdings die volle Manneskraft sich erst auf del' folgenden, del' 
Sechserstufe geltend macht. 

Von hier ab abel' ist del' jahrliche Abbruch del' obm'en Hosenstock
fliiche nul' mehr sehr schwach und hOrt gar bald auf. Fig. 112 d, del' 

Fig. 112. 

d 

Knopfspiesser. Schmalspiesser. Gabler. Sechser. 
l/t natiirl. Grosse. 

untere Theil einer normalen Sechserstange, zeigt nichts mehr von einem 
solchen Abbruch. Die vorhandene geringe Convexitlit del' BruehfliLche 
wird von dem unteren Rande del' Hose voUig bedeekt. Die Hosen des 
HehbockgehOrnes legen sieh im hOheren Altel' deshalb nicht, wie pl'ogressiv 
beim Hirs\;hgeweihe, allmiLhlich platt VOl' die Stirn, sondel'll sie bleiben in 
ihl'er 6tellung von jetzt ab fast unverandert. Etwas Freilich senken auch 
sie sich im hohen Alter des Bockes an ihrem Aussenrande abwiirts. 
AUein diese allmahliche Aenderung ihrer Richtung ist so schwaeh, dass sich 
zwei unmiUelbar auf einander folgende Stufen darin kaum unterseheiden. 
Die beim I{ehboek so stark ausgcpragte Neigung zu abnol'men Wueherungen 
und monstrosen Bildungen macht sieh obendrein gegen eine solehe Winkel
best.imlllung gel tend. Es liis~t sieh illl Grossen und Gamen nach del' 
Richtung del' Rosenstocke und in Folge deren nach del' Neigung del' 
Rosen aBet'dings ein alter Rock von einem jungen unterseheiden, aUein 
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eme genaue Bestimmung del' Altersstufen naeh diesel' plastisehen Ver
anderung seheint mil' bis jetzt unmoglieh. 

4. Auf del' Sechserstufe tritt zuerst die Hinterspl'osse als seharfes 
Ende auf. Dtlr Bock ist auf die~er zum erst en Jlilale ein sog. Kreuzboek, 
naeh del' sehiefen Kreuzgestalt del' Stangen in einigen Gegenden, nament
lich im siidlichen Deutschland, so genannt. 'N enn auch in einzelnen 
Fallen auf del' Gabler- (Fig_ 108) und Sehmalspiesserstufe eine Andeutung 
von seehs Enden vorhanden war, so fchlte doch stets dort, wie bel'eits 
hervorgehoben, diese scharf ausgepragte Form. Es treten freilich auch 
hier Verkiimmerungen aut. Die vierte Reihe del' dargestellten Stang en 
zeigt ansser del' normal en Seehserstange aueh Gabler und einen Spiesser 
auf diesel' Stufe. Allein das normale Sechsergeh5rn ist bei weitem die 
haufigste Form. Die RosensWcke betl'agen hier im Durchmesser 16 mm. 
Die Rose ist starker, krliftiger geworden. 

Ueber die normale Seehserstufe hinaus wird die Bestimmung sehr 
sehwierig. Del' Rehboek halt, wie bereits bemerkt, an del' Sechserform 
mit ausserster Conseqnenz fest. Starke und Pm-lung des Geh5rnes 
scheinen gar oft weniger Folge einer h5h~ren Lebensstufe als vielmehl' 
del' a usseren Verhaltnisse, unter denen del' Bock Ie bte, zu sein. Misst 
man den Durchmessel' del' RosensWcke besonders starker Stiicke, ohne 
dass man gerade zu den allerstarksten greift, so behagt derselbe fiir die 
hiesigen etwa 17 mm. Andere zeigen 18, ja 20 mm. AIle diese gehOren 
del' ersten, del' normal en Sechserstufe entschieden nicht mehr an. Allein 
die Achter- oder gar Zehnerstufe Iasst sich schwerlich fUr sie in Anspruch 
nehmen, weil die Bildung iiber den Sechser nicht hinaus zu gehen pflegt. 
In den nicht eben haufigen Fallen abel', in denen sie die Sechserform 
dennoch iibersteigt, tritt nur ausserst selten eine normale Weiter
entwickelung auf und auch eine solche Hisst es stets zweifelhaft, wie oft 
vorher del' Bock unverli.ndert die Seehserform getragen hat. Die Annahme, 
dass ein bestimmter Bock in spiiteren Jahren sehlie£slich Achter oder 
Zehner wiirde, ist entschieden faisch. Meines Eraelltens ist es auch fiir 
die Lander, in denen, wie in Ungarn, Siebenbiirgen, Croatien, die Sechser
form haufiger ais in ganz seltenen Ausnahmefallen normal iibel'sehritten 
wird, unmoglich, ein bestimmtes Lebensjahr des Bockes fiir die EOl'men 
des Aehters, Zehners, Zwolfel's naehzuweisen. Wir konnen uns somit nul' 
mit del' Nol'malgestaltung diesel' h5heren Entwickelungen, nicht abel' mit 
diesen als Reprasentanten eines bestimmten Alters beschaftigen, wir 
konnen nich.t, wie vorhin, von bestimmten Stufen reden. Man hiilt 
sieh sogar wohl fiir berechtigt, die Behauptung auszuspl'eehen, dass, sowie 
mehre auslandische Arten, als del' Axis, del' JliIHhnen-, del' Schweinshil'sch, 
in dem Seehsel'geweih die Grenze ihrel' Geweihbildung iiberhaupt en-eicht 
haben, auch del' Rehbock normal den Sechser nicht iiberschritte, dass 
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folglich alle uber das einfache KreuzgehOrn hinausgehenden Bildungen 
Monstrositaten seien, selbst dann, wenn diesel ben zufallig ein nonnales 
Ansehen triigen. Es liisst sid} nicht leugnen, dass die Seltenheit der 
letzteren fur diese Amicht stark ins Gewicht faut. Jedoch sehe ieh keinen 
Grund, wanim Weiterentwiekelungen, welche ganzlich in dem Charakter 
der als normal allgemein anerkannten Bildungen liegen, deshalb als Mon
strositiiten zu bezeichnen sind, weil sie sich nur in Ausnahmefallen vor
finden. 

Zu einem festen und sicheren Urtheile abel', ob iiberhaupt eine Sprosse 
oder eine Stangenbilgung eine Normalgestaltung sei oder nicht, ist der 
nach der grossen Mehrheit der Geweihe abstrahirte Formcharakter der
selben zu berilcksichtigen. Wie jede einzelne Hirschart darin ihre Be
sonderheiten zeigt und man schwerlich im Stande sein wird, die zweifel
haften Formen der einen durch die der anderen zu erHiutern, so ki:innen 
aueh die fraglichen hOheren Formen des Reh bockgehOrnes nul' im Lichte 
del' als normal feststehenden dieser selben Art erklart werden. Es unter
liegt darnach wohl keinem Zweifel, dass sieh in der Entwieklung dieses 
Gehi:irnes das auffallige Bestreben kund gibt, Gabeln zu IJilden, welche die 
doppelte Eigenschaft zeigen, dass sie durch die VerHingerung des zunaehst 
unteren Stangentheiles ungeflihr halbirt werden, und dass sie an jeder 
Stange sammtlich mehr oder weniger in derselben Ebene liegen. Seltene 
Weiterentwickelungen werden wir daher dann als gesetzmassige Bildungen 
anwspreehen bereehtigt sein, wenn sie diesem Doppelgesetze entspreehen. 
Wird dagegen letzteres in der Stellung und Riehtung fraglieher Spitz en 
und Zacken verletzt, so haben wir sehwerlieh gesetzmassige Bildungen VOl' 
uns. Gerade beim RehboekgehOrnkommen kiirzere oder langere Enden, 
Nebenstangen, handformige Bildungen, welche ganz oder theilweise 'aus 
der Flache der normal en Gabeln treten, es kommen Zaeken, welehe frei
lich in diesel' Flaehe liegen, ohne doeh auf den Namen einer regelmiissigen 
Gabelung, einer weiteren Gabeltheilung AnsprLlch maehen zu ki:innen, oft 
genug VOl'. Von allen solchen Bildungen mUssen wir abselten, wenn es 
sieh um die Bestimmung naeh zoologischen Gesetzen handelt. Ausserdem 
abel' ist als drittes Kriterium fUr die Entscheidung liber die Gesetzmassig
keit irgend einer Bildung nieht aUSRer Acht zu lassen, dass 8ich bekannt
lieh das Geweih bez. GehOrn als Angriffswaffe zum Abschlagen del' Neben
buhler in del' Brunftzeit weiter entwiekelt. :Mit del' Gablerstufe tritt zu
erst an demselben eine solche Vertinderung auf, dass es diesem Zwecke 
zu entspreehen im Stande ist. Bis zu einer bestimmten Lebensgre1l7,e 
steigert sieh diese Eigenschaft fortwahrend. Es ist deshalb unstatthaft, 
ein neu auftretendes Moment als eine gesetzmaiisige \Veiterentfaltung an
zuspreehf'n, wenn seine Gestalt mit diesern Charakter des Gehi:i1'lles in 
Widerspruch steht. Aus diesem Grunde muss ieh den von Blasius 
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dargestellten Acbter als nOl'male llildung verwerfen. Die von ihm ent
worfene Reihe ist folgende: 

Fig. 113. 

Ueber den A c h tel' scheint er sich keinesweges kla1' gewesen w sein. 
"Beim Achter, sagt e1' namlich Seite 464, theilt sich die libel' del' zweiten 
Gabel oder Kniebiegung nach oben oder nach hinten ge1'ichtete Spitze 
auf" Neue und setzt eine Nebensprosse ab". Dieses "oder" ist sehr ver
dachtigt. Es ist zoologisch gel'adew undenkbar, dass es fiir die Dildung 
deR nonnalen Achters gleichgiiltig sei, ob die Spitze odeI' ob die Hinter
sprosse sich theilt. Er liisst in vorstehender Zeichnung nicht bIos die 
Hinterspro:;se sich zum Achter theilen, llondern er macht sogar in Ver
bindung dam it die Hintel'sprosse zur Hauptstange. So wird dann del' 
Hauptstangentheil dUl'eh eine mehl'fache Knickung durchaus hinterwiirts 
gel'ichtet, und somit del' Charakter des GehOrnes als Waffe, die doeh sonst 
keck drohend eruporstarrt, ohne irgend erhebliche Compensation ganz be
deutend abgeschwacht. Die gegabelte Hauptspitze ist fUr den Kampf so 
ziemlich ausser Function gesetzt. Stangen mit nul' gegabeltem Hinter
ende, vergl. Fig. 115 d1'itte Stange, sind als zuriickgebliebene Zehner, nicht 
als normale Achter anzusprechen, wie· die Starke del' StangenspiLze be
weist. Del' normale Achter muss die Hauptspitze gabeln. Umstehende 
Fig. 114, nach einigen dem Henn Oherforstmeistel' Gumtau (Stettin) 
und dem Herrn Oberf6rster Drunst (Abtshagen) gehorenden Originalen 
cntwol'fen, stellen ohne Zweifel normale Aehtergehorne dar. Au.c;serdem 
hatte Hr. Otto Forder zu Augsburg die Gnte, mir die Zeichnungen aus
erwahlter mel'kwiirdiger Gehorne aus seiner sehr 1'eiehen Sammlung zu
zusenden, unter denen :;ich !) mehl' oder weniger normale Achter brfinden. 

Betl'achten wir die fol'tschreitende Entwickelung des RehgehOrnes mit 
Rncksicht auf seinen Zweck, als Waffe zu dienen, zugleich uni,er dem 
Gesichtspunkte, dass die Natur stets bestl'ebt ist, asthetische, durch 
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Symmetrie gefiillige Formen zu schaffen, HO erHcheint unH in dieHen l3i1-
dungen cin sehr bemerkenswerthes Gesctz. N aeh den veiden crstcn 
Jugendstufcn trennt sich zuerst von del' Stange die Kampf-, die Vor
dersprosse (Gabler); dann foIgt gleichsalll del' SYlllllletrie wegen die 
scharfe AUHbildung der Hintcrsprosse (Sechser); darauf tritt eine neue 
Kampfsprosse (Thei
lung der Spitze beim 
Achter) auf; auf diese 
folgt die symmetrische 
Gabelung del' Hinter
sprosse (Zehne~, und 
endlich erreicht in einer 

dritten Kampf
sprosse (ZwOlfer) die 
Weiterbildung des Gehor
nes, in so fern es mil' be-
hnnt ist, ihren .'\.b

schiuss. In dies em Vor-

Fig. 114. 

gange liegt augenscheinlich ein Princip, cin Gesetz, waf> uns memer 
Ansicht nach evenfalls volIauf berechtigt, Bildungen liher das Sechser
gehoro hinaus als Normalentwiekelungen anzusprechen, wenn sie dieHelll 
Gesetze, wie den vorhin aufgestellten Kriterien entsprf'chen. 

Den Z e h n e r kennt Blasius ntH· aus Syrlllien und Croatien und ent
wirft daroach die obige Zeichnung Fig. 113 Ietzte Stal'lge. 

Die hier Fig. 115 gegebene zweite Stange triigt nehen ihrem Charakter 
als Zehner noeh ander-
weitige gesetzlosc En
den, welche jagdlich 
den Bock als meinet
wegen Achtundzwan-

zigElnder ansprechen 
lassen. Die dritte 
Stange muss als auf 
den Achter zuriickge
setzter Zehner, bei 
dem Jlitmlich die Ga
belung del' Spitze un
terblieben ist, ange
sehen werden. Rein 

Fig. 115. 

ausgepr1igte Zehner sind fUr unsere Gegenden eine grosse Seltenheit. Nach 
del' Veroffenthchung meiner, bereits oben erwithllten Speeialarl1ei t ii Ler 
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die Geweihbildung unserer Hirsche in Danckelmanns Zeitsehl'ift und 
Sepal'atabzug ist mil' eine grosBe Menge von Mittheilllngen von den ver
schiedensten Seiten her zugekommen, darunter aneh solehe tiber zwei 
normale Zehner. 

In naehstehenden Figuren gebe ieh beide. Das erste, Fig. 116 
links von vorn und die Stange in del' Mitte in seitlicher Ansieht "tammt 
aus det" ostpreussischen OherfOrsterei Kloosehen (R.-Bez. Konigsberg) und 
wurde mil' von dem Be~itzel', Hrn. Obf. W ohlfromm zu Brodlauken bei 
Insterburg (R.-Bez. Gumbinnen) ZL1l' Ansicht gtitig~t tibersandL Del' Bock 
ist 1867 erIegt. Das zweite Fig. 117 ist im Besitze des Hrn. Obel'f5rster 

Fig. 11G. Fig. 1 L7. 

Staevie zu Grimnitz, del' den Boek illl Novemher 1874 schoss. Leider ist 
dieses GehOrn dadurch ungerade, dass an del' Spitze del' anderen Stange 

Fig. 118. eine Zacke nieht zur vollen Ausbildung ge
kommen ist. 

Noeh seltener als del' regulHre Zehner ist 
ein solcher Z w 5lf e r. Wenn wir das Gesetz 
in del' stufenmassigen Weitel'bildung des Reh
bockgehornes tiber den Zehner hinaus weiter 
fortsetzen, so muss als die naehst hohere,Stufe 
diejenige bezeichnet werden, welehe die vordel'e 
Gabelspitze des ZehnergehOrnes nochmals nach 
den Seite 359 erlauterten Bedingungen theilt. 
Bei del' Fig. 117 dargestellten Stange (aus 
Sieben burgen) trifi't eine solehe 'l'heilung unter 
den entsprechenden Kriterien vollig zu, und 
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ieh stehe de::;halb nicht an, dieses GehOl'll als normalen Zwolfer anzusprechen. 
Ueber diesen hinaus ist mil' keine gesehm[tbsige Weitel'bildung bekannt 
geworden. 

~js gibt ja RehgehOrne, deren mehr odel' weniger normale Stangen 
eine Menge von wirklichen Enden tl·agen. Ein solches auf del' Moritzburg 
wil'd jagdlich als Vierund<:wan<:igender bezeichnet werden mussen. Ausser 
solchen werden durrh ganz monstrose Theilungen, Stangenverdoppelungen, 
Spitzen und Zacken und als Enden vorragende starke Perl en die jagdlich 
giiltigen Enden bis zu hohen Zahlen vermehrt. Allein eine Weiter
ftihrung des Bildungsgeset<:es ist an solchen Stuck en nicht zu erkennen. 
Del' RehLock neigt uberhaupt mehr als irgend eine andere mil' hekannte 

Fig. 119. 

Birschal't hin zur reichlichen Ablagerung von Pel'len, Bildung von mon
strosen Spros~en, Theilung von Stangen und Enden, ja zur Stangen
vermehrung, wo dann die uberzahlige einen unnatiirlichen Vrsprung hat. 
Von einer solchen Monstrositutseien bier noeh in Fig. 119 zwei Stucke 
dargestellt. 1m Uebrigen muss ich mich einer Erorterung del' Missbil
dungen von Rehkronen, in denen ich bis jetzt nur ein willkiirliches 
Natnrspiel, abel' kein Prinzip habe erkennen konnen, enthalten. 

Gehornlose Rehbocke, sowie auch Einhorner sind sehr selten. 
Von den erst en sind mil' aus del' Literatul' nur zwei Beispiele bekannt 
gewol'den. Del' eine, im August erlegt, hug zwei, kaum bemerkbare 
Stirnbeinel'hohungen, del' zweite, yom 13. Juli, ein etwa 4 Jahr alter 
Bock, ebenfalls nul' zwei undeutliche, mit langer, quastenformig behaarter 
Baut iiberzogene KnochenhOcker. Beide waren sonst gesunde, nament
lich am Kurzwildprett unverletzte Bocke. Ueber einen drittell Fall machte 
tnir del' Lippe-detmold'sche Oberf. Herr Maertens gefallige Mittheilung. 
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Der im August erlegte Bock wog 18,5 Kil., war normal gebaut und zeigte 
(wie ein Kitzbock) stark zurlickgebogene, von der Kopfhaut liberwachsene 
Rosenstoeke. Einhornboeke scheinen noeh seltener zu suin. Der Gross
herzogl. Meeldenb. Obf. Herr Hahn lihersandte mir die Zeiehnung einer 
solchen Einhornstange, die seehsendig gleichsam zwei Stangen darstellte, 
deren untere Stangentheile und his auf die Spitze auch die VordersprosBen 
in eins verwaehsen sind. Aus der Stange entspringt namlieh, etwas tief 
angesetzt, die Vordersprosse mit zwei liher einander stehenden Spitzen. 
Etwa 3 em. tiber der Basis dieser Vordersprosse theilt sieh die Stange und 
jeder Theil trligt die normale Hintersprosse. 

Merkwlirdiger ist die seHene Thatsaehe, dass naeh dem Berichte des 
Prasidenten Hrn. Oppermann die Stangen nieht unter, sondern tiber der 
Rose abgeworfen werden, und somit die Neuhildung tiber der vorig
jahrigen Rose beginnt.*) leh ~elbst habe eine solche Ausnahmebildung 
nQeh nieht gesehen. 

Wlihrend weibliehes Hothwild nUl" in liusserst seltenen Flillen ein 
Geweih aufsetzt, sind gehornte Riekennicbt sehr selten. Es sind mil" 
im Ganzen an 50 derartige FaIle bekannt geworden. Am h~ufigsten tritt 
diese Erseheinung hei Gelterieken auf, deren Stirnbeine sieh zu kurzen 
Rosenstlieken el·heben. In det" Regel mogen diese unlleachtet hleihen, 
werden wenigstens nur dann auffiHlig, wenn sie, freilich stets mit Haut 
liberdeekt, sehiebende Kolben imitiren. Doeh sind aueh kleine Spies~e 
keine ganz ungewohnliche Erscheinung, die fast stets mit Bast ii.herwgen 
bleihen, hliufig eine bedeutende Ungleiehheit und noch wohl irgend cine 
oder andere difforme Rildung zeigen. Ist cine Ricke stets steril gewesen, 
oder tritt irgend eine wenn auch sehr sclnvache Andeutung von Henna
phroditismus, 'I. B. eine schwache SehUrze, auf, so nlihert sieh die Gehorn
bildung wohl del" des Bockes, die Stangen haLen dann wohl die L1inge 
von 4, ja 7 bis 7,5 bayr. Zoll erreieht. Aber auch tiolche Rieken scheinen 

*) Es ist mir im hochstem Grade aufIallend gewesell, dass beriihmte Verfasser 
wissenschaftlicher Zoologieen nach ihrcr Darstellung des Geweihwechsels einen 
solchen ausscrst seltenen Ausllaluuefall als Hegel allzuschcn schcincn. So schreibt 
z. B. Carus (Hdbch. der Zoo!. 1875, Seite 153): "Es (das Geweih) wird perio
disch abgestosscn und wachst dann vom I~oscnstock und dessen wulstigem 
Rande, der Hose, aus sehr schnell wieder nach ... " Oder Schmarda (Zoo!. 
1872, Seite 503 unLl 504): "Die Miinnchen habcn fast immer, die W cibchen nur 
selten Stirnbeinzapfen mit cinem wulstigen Fortsatze, dem Rosenstock, 
auf welchem als cine. pcriodisch wuchernde Periostvcrknocherung ein Gcweih steht, 
das alljiihrlich abfiillt .•• " Beide nonnen folglich die Stallgen ohne Bosen das 
Gcweih und bezeichneu Rosenstock uud Rose als einheitliches Organ, auf dem die 
periodis~hen W cchsel vor sich gehen. Dieso Darstelluug kaun nur auf dem Lapsus 
des Einen beruhcn, den der Andere arglos wiederholt hat. 
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nicht zu fegen, da sic Mitte Juni bis Anfang August erlegt noeh Dast
gehol'l1e trugen. Nul' ein eimiger Fall von einem normal miinnlichen 
GehOl'l1 ist mil' bei einer Ricke belmnnt gewo,·den. Dasselbe hattc drei 
regelmiissig und gut vereckte Enden, war rein gefegt und gebriiunt. 
Ein zweites dem miinnlichen an 13ildung gleiches GehOrn war jedoch mit 
Bast uberzogen. Andere Sechserrickengehol'l1e erscheinen gedruckt, vcr
kummert, wenngleich gefcgt und scharf' vereckt, oder es treten aUm'hand 
Nebenzacken, die das Gebilde zu einem, oft in hohem Grade unl'egel
massigen machen, auf. Ausser bei Geltel'ehen sind jedoch auch mehrfaeh 
Spiess bildungen bei solehen Ricken vorgekol1lmen, welehe tl'iichtig waren, 
gesetzt hatten odel' noeh saugten. Alle diese GehUrnbildungen hagen 
mit seltenen Ausnahmen einen abodiven oder monstrosen Charakter. 
Wei I sie nieht abgeworfen werden, so kann, falls sich die Bildungs
thatigkcit pel'iodisch crneuert, sogar ein ausgepl'a.gtes Perl'iiekengehOrn 
entstehen. -

Perruckengehorne treten bei Bocken nicht gerade haufig abel' 
imllierhin doch hliufigcr als beim Rothhirsch auf und 1\onnen ganz colossale 

Fig. 120. 
Dimensionen annehmen. 
Eins del' stli)'ksten, das 
mil' jemals zu Gesichte 
gekomm.en , moge hier 
in Fig. 120 eine Da)'stel
lung finden. De)' Bock 
wurde von Sr. Konigl. 

Hoheit, dem .Prinzen 
Friedrich Carl v. Pl'eussen 
am 8. December 1872 im 
Belaufe Klcin - Glienicke 
del' Oberforsterei Pots
dam erlegt. Er war 
stark, doch schlecht an 
Wildpret und das Kurz
wildpret unvollkommen, 
nul' von del' Grlisse einer 
Erbse. Das linke Licht 
war ganz, das rechte zum 
grossen Theil von diesen 
18 cm. hohen, an der 
Spitze festen, nach unten 
hiu aus unztihligen klei
nen, heweg lich en, q uasten

artigen Auswuchsen bestehenden Auswuehse bedeckt, so dass ein Aeugen 
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nur in sehr beschrankter Weise mehr moglich war. Ein kaum schwiicheres 
PerriickengeMl'll traf ieh in der sehr reichen Sammlung des Hl'll. Ritt
meisters Frh. von Korff (Potsdam), andere mindel' bedeutende in ver
schiedenen anderen Sammlungen an. Dass nach Castration gar oft eine 
solche unasthetische Missbildung entsteht, ist bekannt. Vielleicht kommt 
sie abel' auch bei normal entwickelten Testikeln vor. Letzteres ist z. B. 
dem Herl'll Forstdiredor Dammes (Weyer, Ober-Oesterreich) von einem 
solchen Bock mitgetheilt, dessen Kopf, von dem er mil' eine Photographie 
zu iibersenden die Giite hatte, frisch in seinen Besitz gelangte. Die 
immerhin noch freistehenden und die Vordersprosse deutlich zeigenden 
Stangen desselben sind unf6rmlich vom Bast umgeben und die iibrige 
\V ucherung legt sich von den Rosen her als knollig klumpige, an ihren 
Randel'll noch weiche Masse auf die Stirn, ohne jedoch hier die Lichter 
zu en·eichcn. -- Abgekochte Perruekengehorne lassen einen, am; zahl
reiehen, ganzlieh unregelmassigen Enden, Spitzen, Platten zusammen
gesetzten Geweihknoehenkern erkennen. 

Es ware von grossem Interesse, die Lokalgehornraeen des Reh
bockes zusammen stellen zu konnen. Dazu fehlt mir jedoch das Material. 
Die Stlirke des GeMrnes geM keineswegs mit der des Boekes stets parallel. 
In fruehtbaren Gegenden, woselbst die Boeke sehr gut an Wildpret sind, 
bleiben die GeMrne oft schwach und umgekehrt. Letzteres ist z. B. in 
auffallender Weise in dem, sich am kurischen Haff entlang ziehenden Be
laufe Kinten der ostpreussischen Oberfomterei Klooschen del' Fall. "Die 
Rehe sind dort nicht besonders stark, abel' die Bocke zeichnen sieh dureh 
ausserordentlich starke GeMrne aus" (Wohlfromm). Eins del' starksten, 
was iiberhaupt wohl existiren mag, sandte der Herr Landrath Jacobi von 
Wangelin zur Bestimmung del' Species VOl' fast zwei Jahren hierher, weil 
Streit dariiber enstanden war, ob dasselbe nicht etwa einer auslandisehen 
Hirschspecies angeMre. Dasselbe ist 34 cm. hoch, 24 breit und wiegt 
0.75 Kgr. Ein ahnliches RiesengeMl'll sah ich bei dem Herl'll Forstrath 
Dr. Hartig (Braunschweig). 

In seiner geographischen Verbreitung geht das Reh nicht so 
weit nach Norden als del' Edelhirsch, etwa bis zum 58°. 1m Uebrigen 
bewohnt es fast ganz Europa, und, freilieh mit bedeutender Unterbrechung, 
in ungefahl'gleicher Langenausdehnung einen Theil des westlichen Asiens, 
Nord - und V orderasien. In einigen europaischen Landern, z. .B. in 
Skandinavien, auf den britischen Inseln, in Spanien, kommt es nicht 
h1iufig, in anderen dagegen zahlreich VOl'. Die im Osten des Verbreitungs
gebietes, Sibirien, -Ukraine, namentlich im Ural, Altai, Daurien und in del' 
grossen Tartarei lebenden Rehe zeiclmen sich durch eine bedeutende Starke 
(70 Pfund) VOl' den westlichen aus. Schon in Ostpreussen sind die Rehe 
starker als hier in der Mark Brandenburg. 
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Als Aufenthaltsort bevorzugen sie ein Gemiseh von Wald- und 
Feldeomplexen. Nieder- und Mittelwald mit gras- und krl1uterreichen 
Blossen, einspringenden Frucht- und Getreidefeldern und Wiesen, welliges 
Terrain, tl'ocknen Boden ziehen sie andel's beschafl'enen Oertlichkeiten VOl'. 
In Schleswig-Hobtein halten sie sich auch dort, wo keine Holzungen mehr 
vorhanden sind, im Haidekraut, besonders auf den MOOl'en (A. Wagner). 
An den Oertlichkeiten, die sie einmal inne haben, leben sie das ganze 
Jah1', ohne weit zu weehseln. 1m Gegensatz zu dem weit mehr unstiiten 
Hothwilde, welches Tempera tur - und klimatischen Gefahren schon bei 
Zeiten ausweicht, wird das Heh leichtel' von Winter und Nllsse uberrascht. 
Es bleibt in Rudeln (Sprtingen) von etwa 3 -10 Stuck mehr an demselben 
Ort und leidet daher, namentlich im Gebirge dUl'ch den Winter, GelVitter
regen u. ahnl. weit mehr als jenes. Jedoch wechselt es immerhin etwas, 
sucht im Winter in den Dickungen Schutz, zieht sich abel' irn Frtihlinge 
nach seinem fruheren Standorte zuruck. Aueh uber Tag halt es sich gern 
in Dickungen, im heissen Sommer, wenn das Insectengeschmeiss es arg 
belastigt, aussel'dern auch gem in Kornfeldern auf, verll1sst diese abel' 
wieder, wenn sie dmeh die Erntearbeiten unruhig und licht werden. Des 
Abends tritt es aus dieseD Dickungen zur Aesung auf die Felder und 
Wiesen und zieht sich gegen Morgen wieder in jene zuruck. 1m Winter 
und im Frtihling bis zur Setzzeit (April bis Ende Mai) , wo sich die 
alten Ricken von dem Sprunge entfernen, waren diese mit den KHlbern, 
Schmalrehen und Schmal bOck en zusammen. Die Kitze (1 oder 2, selten 3) 
hleiben bis zur Brunftzeit bei dem Altreh. Diese falIt in den August, 
sie beginnt schon im Juli, in einem FaIle ist schon im Juni (Ilten 1847) 
die Drunft bemerkt. Das Rehwild ist dann am stl1rksten, del' Bock trligt 
sein stolzes gefegtes Geweih, er sucht die weiblichen Stucke und treibt 
sie, springt aufs Blatt (Ton derSchmalrehe) und fuhrt jetzt den BeRchlag 
aus. Bald nachher tritt Haar- wie GehOrnweehsel ein. Die Abnol'mitat 
in del' Entwickelung des Rehes, dai:ls namlich das Ei erst nach 3 Monaten 
in den Uterus gelangt und die Entwickelung des Embryo erst im December 
beginnt, ist Veranlassung gewesen, dass die Augustbrunft als eine falsche, 
und trotz des Zustandes del' Bocke nach del' Brunftzeit irgend ein harm
loses Detragen des Rehwildes im November als die eigentliche Brunft be
hauptet und hartnackig vertheidigt ist. Nach del' Brunft treiben sich die 
Boeke und Ricken regellos am Tage urn her, und man trifl't oft noch lange 
einen Boek mit einem Schmalreh zusammen. 

1m Allgemeil'len ist das Rehwild weniger scheu und fluchtig als das 
Rothwild, seine Aufmerksamkeit scheint mehr Neugierde als Argwohn zu 
verrathen. Es " schl'eckt " , "schmalt", wenn es einen verdachtigen Gegen
stand fur gefahrlich ansieht, del' Dock stets und an:: hliufigsten, die Ricke 
nul', wenn sic gut bei Wildpret i&t, das Kitz nie. Es sind auch einige 
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wenige Palle constatil't, in denen del' Bock auf den Anschuss schl'eckte 
Auffallender Weise hat man ebenfalls mehrmal ein Orgeln del' Boeke in 
del' Bl'unftzeit wahrgenommen. Das Kitz sehreit in grosser Gefahl' ausserst 
laut, das alte Rehwild selten; dul'eh einen zarten Ton mft das Altreh 
sein Kitz, und dieses dureh einen feinen jenes. 

Forstliehe Bedeutung des Rehes. 

Auch das Reh ist ein forstsehadliehes Thier; jedoch untel'seheidet 
es sieh zu seinem Vortheil von unseren ubrigen drei Hirscharten dadureh, 
dass es nieht sehiilt. Jedoeh muss ieh bemerken, dass es an Aspen, welche 
als Winterasung fUr dasselbe gefiHlt werden, die stlirkeren Zweige in 
ahnlichel' Weise beknabbert, als das Damwild stehende HOlzer. Von den 
Holzpflanzen entnommene Aesung scheint auch ihm Bedurfniss zu sein, 
Ja es verbeisst diese Pflanzen mehr als die andel'en Species. Vielleicht 
steht hei diesel' Thiel'gruppe SeMIen und Verbeissen in hestimmter Wechsel
heziehung, so dass diejenigen, welche am meisten scMlen. am wenigsten 
vel'beissen und umgekehrt. Hei den drei vel'breitetsten Arten, dem Roth-, 
Dam- und Rehwild, scheint dies wenigstens dcl' Fall zu sein; es ist nicht 
unmoglich, dass sieh ein ana loges Nahmngsyerhilltniss aueh fUr die ein
zeIn en Individuen geltend maeht. Es witre intercssant und nieht un
wichtig, wenn constatirt wUrde, dass dort, wo z. B. das Rothwild stark 
schalt, wenig verbissen, und dort, wo es viel verbeisst. wenig gescMlt 
wUrde. Das, wie ohen bemel'kt, zu seiner Existenz der gerbstoft·haltigen 
Nahmng ahsolut bedUrftige Elehwild kann hier kaum in Betracht gezogen 
werden. 

Das Rehwild verbeisst nun fast alle Holzarten, Laub- wie Nadel
hOlzer, vielleicht nieht Erle, selten Birkc; sehr gel'll Eiche, Ulme, Esche, 
Ahom, At:pe, aueh Hainbuehe, und Buch(l, Fichte, Tanne, Waldkiefer, 
Sehwarzkiefer. Ueber die Birke muss ieh jedoch hinzufUgen, dass del' 
[iusserst dicht stehende Stockaussehlag, del' sieh freilieh nie zu Lohden 
entwiekelt, son del'll gar bald abstirht, vom Reh total verbissen wird, so 
dass von tausend kleinen SchOssIingen aueh nicht ein einziger versehont 
bleibt. Die Sehwarzkiefer wird dort weniger verbissen, wo sie auf gros~en 
Flikhen heimiseh ist. Ein einzelllt's Beet von zweijiihrig verschulten 
Pflanzen abel' wul'de hei Schnee vom Reh (und Hasen) durch Vei·heissen 
vollstiindig ruinirt, wiihrend dane ben die gemeine Waldkiefer gar nieht 
und von del' Fichte bIos die verschulten Pflanzen verhissen wurden. 
Aeltere Sehwarzkiefem, deren Nadein schon hart waren, wurden nicht 
mehr angenommen (Monatssehr. f. Forst- u. Jagdw. v. Baur). Auch hier 
bei Neustadt (Bornemannspfuhl) ist ein Beet zweijahriger Sehwarzkiefel'll 
VOl' einigen Jahren im 'Winter von den Rehen arg verhissen. Mit dieser 
Beobaehtung, dass die Sehwal'zkiefer als mehr odeI' weniger Bestand bil-
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dendc Holzart yom Reh verschont, einzeln aber zwischen anderen Holz
arten erzogen sofort angegangen wird, ist wieder ein Beleg fur die all
gemeine Tbatsacbe gegeben, dass das Reh in ganz besonders hohem Grade 
eine grosse Vorliebe fur aIles Fremdartige, Ungewobnte hat. Jede neue 
Holzart, welche in einen Bestand eingefti.hrt ist, aueh Pflanzen derselben 
Holzart, mit denen luckigc Stellen aufgeforstet sind, einzelne in gemischten 
Restlinden sich bemerkbar machende Pflanzen u. dergl. leiden sofort yom 
Rehe. Wird z. R. mit der Cultur der Larche del' Versuch gemacht, oder 
in einem Laubholz-Revier zum Naehbessern del' ScbHige Nadelholz, Fichte, 
Kiefer, Tanne, verwandt, so ist sofort das Reh dabei als Feind jeglicher 
Neuerung. Die Larche scheint abel' auch an sich schon, vielleicht wegen 
des feinen Terpentingeruches, das Reh gegen sieh herauszufordern. In dem 
hOcbst mild en Winter 1871-72 wurden ~ammtliche dreijahrigen Larchen 
in unserem Forstgarten auf dem betreffenden Reete bis auf kurze Stumpfe 
verbissen, wahrend die dane ben liegenden Fichten- und andere Beete yom 
Reh vOllig verschont geblieben waren. Del' Charakter des Neuen, Unge
wohnten, lasst sich hier fur diese Larchenbeschadigung schwerlich geltend 
machen, da der Porstgarten an anderweitigen fremden und ungewohn
lichen Arten durchaus keinen Mangel leidet. Die LaubMlzer greift es 
am liebsten als Stockausschlag, Anflug, Aufsehlag an; doeh verheisst es 
aueh vielfach die Pflanzen. Die Eiche, die es im Sommer wie namentlich 
an den Knospen im Winter verbeisst, wird von seinem Angriffe nul' dann 
befreit, wenn sie endlich naeh jahrelangen Misshandlungen ihm entwaehsen 
ist. Die Buche lieht es entsebieden weit weniger. Sie wird aJlerdings 
stark verbissen; allein, wenn man im Winter auf dem Schnee zur Re
eognoseirung des Thaters stundenlang an den instruetivsten Stellen um
hergeht, wird man durch Spur und Losung fast stets den Hasen als den 
Thater feststellen. Im Winter wird uberbaupt del' grosste Sehaden verubt, 
namentlieb wenn dureh Srhneefall und Kruste del' Mangel an sonstiger 
Aesung gesteigert wird. In welligen, bergigen Gegenden sind besonders 
die weniger kalten Lagen, also die sudliehen, westlichen, siidwestlichen 
und sudostliehen Gehange, die dann den Wintel'stand des Rehwildes hilden, 
in hedeutenderem Grade von ihm bedroht. So wurden (Allg. 1<'orst- und 
Jagdztg. 1825) in Bayern aIle Pflanzen an den sudliehen Abhangen so 
stark vel'bissen, dass sie das Ansehen bekamen, als seien sie mit der 
Heckenseheel'e arg zugestutzt. Die Kiefern gingen ein. 1868 zeigte sieh 
im Pffilzerwald dieselbe Erscheinung. Dagegen konnte an den nordlichen 
oder ostlichen Lagen von einem Schaden kaum die Rede sein. Von den 
NadelhOlzern verbeisst es nach del' Larche wohl am liehsten die Fiehte. 
A ueh diese waehst ahnlich wie die Eiehe, trotz del' Besehiidigung dureb 
Addil'en der stehen gebliehenen Stummellangen so lange kummerlieh fort, 
bis aueh sie ihrem Feinde entwachsen ist. Die Tanne zeigt sieh noeh 

Altum. Saugethiere. 2. Aufi. 24 
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widerstandsfahiger, die Kiefer hingegen geht bei starkem wiederholtem 
Angriffe ein, oder wenn sie sich auch endlich erholt, so ist sie doeh zu 
Nutzholz unbrauchbar. Heyer ·(Allg. Forst- und Jagdztg.1865) schildert 
das Verbeissen an Pflanzen und an Saaten genauer. An ersteren wird 
bei del' Fichte del' letzte Mitteltrieb im Herhst his auf einen Stummel 
verbissen, auch werden die Seiten"triebe eingestutzt; sie hleibt deshalb 
stark zuriiek; - bei del' Kiefer erfolgt das Ahbeissen tiefer und dauert 
langer; del' neue Mitteltrieb el'setzt sieh aus del' Endknospe eines Seiten
triebes; - bei del' Tanne el'folgt del' Mufigste Angl'iff~ doeh schiitzt ihl'e 
unvel'wiistliche Reproduetionskraft sie VOl' dem Untergange. Auf den 
Saaten versehont das Reh bei del' Fichte noeh die ein- und zweijahrigen 
S1imlinge, vel'bei~st sie abel' im driHen und vierlen Jahre. Die Kiefem
siimlinge nimmt das Reh schon im ersten Jahre sehr gem an und setzt 
seinen Angriff lange Zeit fort, so dass sie oft eingehen. Del' einjahrige 
Samling jeder Holzart geht unbedingt ein, wenn del' BiBs durch den Ul'
sprung del' Kotyledonen odeI' noeh tiefer geht. Bnchensamlinge sind fiir 
das Reh eine Delicatesse, so lange sie noeh in den Kotyledonen stehen. 
vVerden nul' die erst en Blatter verbis sen , dann bleibt das PflUnzehen am 
Leben, wenn abel' auch die darnnter sieh befindenden erst en Knospchen 
durch tiefel'es Abheissen entfemt werden, so ist es unhedingt verloren. 
Das Reh dringt iibel'haupt gel'll in die Saat- und Pflanzkampe. Uebel' 
Verwiistungen del' aufkeimenden Bucheln im Friihlinge heim Hervol'
spl'ossen del' Kotyledoncn ist aus den versehiedensten Gegendp,n Deutseh
lands heftige Klage gefiihrt. So suehte das Rehwild in Bayel'll (1825) 
aile aufkeimenden Buchen und Eichen. Zwei his drei Rehe verzehrten 
cinen vortl'effiieh gediehenen Buchen-Aufschlag von mehl'el'en Tagewel'ken. 
Taglich waren sie dort, ihre einzige Aesung waren die aufgekeimten 
Bueheln, und bis Juli "waren sie mit Milliarden fertig~. Aehnlicher 
Schade wird fiir kiinstliche Eichelsaaten berichtet. Was Ihnen im Friih
linge entgeht, wird zum zweiten Male im Herhst angegrifl'en, und diesel' 
Angl'iff 2, 3, 4 Jahre fortgesetzt. Die Pflanzen standen in dem erwahnten 
Falle zolldick, im vierten Jahre hatten sie sich kaum iiber das Gras 
emporgearheitet. 

Ist del' Herbst mastlos, so geht das Reh schon sehr bald an die 
Spitzen und Zweige del' jiingeren his etwa sechsjahrigen Kiefernpflanzen. 
Haben sie die Hohe von 1 m. nberschritten, dann werden sie so leicht 
nicht mehr von ihm misshandelt. Bis dahin abel' kann es gal' arge Ver
wiistungen anri~hten, so dass sammtliche Pflanzen den Anschein haben, 
"als seien sie luit del' Sense abgehauen" (Oberf. Pfeil, v. WildungeIl, 
Weidm. Feiel'ab. 1816). Dabei ist dann leicht zu bemerken, dass es lieber 
die Holzzweige, als die Nadeln annimmt, denn es verbeisst die Wipfel, 
ohne dass die leicht zuganglichen jungen Nadeln del' Seitentriebe beriihrt 
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sind. - Einen interessanten Bericht giebt del' Forstmeister Wiese (Allg. 
Forst- und Jagdztg. 1865) aus Pommern. Er nennt das Heh forstschlid
licher als das Rothwild, weil es naschbafter, zablreicber und ortsbestiindiger 
sei als die8es. Wenn wir von dem, stell en weise ja als Walll"er Waldruin 
auftretenden Schlilen des Hothwildes, woran sieh, wie ohen bemerkt, un sere 
kleinste Hirschart nie betheiligt, absehen, dann bat Wiese unhedingt Recht. 
Es leiden nach ibm die Eichebaaten, bis sie dem Reh entwachsen sind, 
hestandig unter seinem }'rasse, als seien sie bestandig unter del" Scheere 
gehalten. Die nicht eingefriedigten Pfianzengarten werden im Sommer 
wie Winter vom Reh besucht. Auch bei Ueberfiuss an sonstiger Ae:;ung 
nimmt es Eichenlaub gern an. Es verbeisst die Kiefer so stark, dass in 
Pommern deren Cultul' theilweise aufgegeben werden musste. Jede Kiefern
pfianze, welche sich libel' das Haidekraut erhebt, wird namentlich im 
Winter und vorzliglich hei tieferem Schnee verbissen; doch aueh im Sommer 
nicht versehont. AIle Seitenzweige, sowie del' H1lhentrieb, waren von 0,5 
his 0,8 m. hohen Pflanzen RO vollstandig verbissen, dass nm noeh 2 his 
3 em. lange Stumpfe blieben. In rein en Kieferrevieren war nie Veran
lassung zu einer Klage, obsehon sich allerdings den Saatkiimpen das Reh 
im Winter als Feind zeigte. Am meisten Etten die Rlinder del:jenigen 
Schonungen, welche unmittelbar an den Hauptwechseln del' Rehe lagen. 
An einer anderen Stelle (Grunert's Forstl. Bl. 1868) tritt Wiese nochl1lal~ 

mit wohlbegrlindeten argen Anklagen gegen das Reh auf: Es MIt schwer, 
Kiefern in und an Laubholzforsten, sowie Eichen aufzubringen. Insbesondere 
hatten die RUndeI' derjenigen Kiefernschonungen, welehe auf del' Seite des 
Ausweehsels lagen, und dann die Kiefernballen- und Eichenpflanzungen 
zn leiden, deren Spitzen das. Reh noeh erreichen konnte. Die Eichen 
wurden vorzugsweise im Sommer, die Kiefern im Winter verhissen. -
Solche und ahnliehe Berichte konnte ieh noeh manche anflihren, ohne 
abel', dass sich irgend ein neuer Gesichtspunkt darin geltend machte. 
Jeder, del' rehreiche Reviel'e besucht, kann sich leicht von dem Verbeissen 
diesel' Wild art liherzeugen. Hier bei Neustadt haben wir vollaui' Gelegen
heit, das heillose Verbeissen del' Rehe an Kiefernpflanzen zu heohachten. 
Jedoeh tritt es nicht gerade liherall so hOchst verderblich auf, wie in dem 
V orstehenden beriehtet. 

Ais Vorbauungsmittel ist ausreiehende Wintel'futterung, besonders 
Hafergarhen, Eicheln,*) Heu, unausgedroschenes Erbsenstroh, Auslegen 
odel' Aufdecken von passendel' anderweitigerAesung zu empfellien. Nament-

*) Es soIl hier nicht versehwiegen werden, dass (Monatsschrift fUr !<'orst- und 
Jagdwesen von Gwinner 1859) der Tod von Hehen dureh reichlichen Eicheln
genuss eonstatirt ist. Die Hiillen hatten sieh niimlich fest an die Magen- und 
Darmwandung angelegt und 80 den Tad bewirkt. 

24* 
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lieh nirnmt es ~Ii8tel, Haidekraut, BrollJ beeren, wildes Obst gel'll an. Vor
zuglieh aber muss man auf Sehonung von Aspen, uberhaupt von Stock
aussehlag und WUl'zelbrut von WeiehhOlzel'll Bedaeht nehmen, oder Aspen 
zum V orwurf fallen. 

Als probates Gegenmittel kann ieh das bei gleicher Gelegenheit 
gegen das Verbeissen des Rothwildes empfohlene Bestecken del' zu schutzen
den Pflanzen durch sperrige Quirlstlibe in Erinnerung bringen. - Ein 
neues, durchaus anderartiges wird in del' Allgern. Fol'st- und Jagdztg. 
(1868) auf gelungene Vel'suche hin warm empfohlen. Es ist ein leichtes 
Bestreichen del' Pflanzen mit Steinkohlentheer. Die Operation wil'd aus
gefuhl't, indem man hochstens die beiden letzten Triehe del' Pflanze durch 
theerige Fausthandschuhe gleiten IHsst, wobei man damuf zu achten hat, 
dass Rinde und Knospen nicht zu stark mit Theel' bedeckt werden. 
Dieses Verfahren, welches 1866 an Kiefernpflanzen von del' Forstverwaltung 
Neresheim (Wurttemberg) ausgefiihrt wurde, hat sich bis Februar 1868, 
wo der betreffende Bel'icht abgefasst ist, als vollig erfolgreich erwiesen. 
Der Kostenpunkt steute sich p. 1000 Pflanzen ineI. Theer auf 16-19 kl'. 
1 Centner Theel' genugte fiir 20000 Pflanzen. Als die Zeit des Beginnens 
del' Arbeit wird del' Octo her angegeben. Herr v. Salisch auf Postel 
(8chlesien) hat dieses Mittel angewendet. Er berichtet mil' nach einer 
zweijahrigen Erfahrung, dass sich dasselbe als ganz unschatzbar erwiesen 
habe. .Er liess im November 1873 und 1876 die zu Nachbesserungen 
narnentlich zwischen Laubholz verwendcten Ballenkiefel'll theeren und hatte 
in Folge dessen nul' etwa 2-5 pUt. Verlust dureh Verschnciden, wahrend 
cil1ige Quadratruthen, welche man zu theeren vergessen hatte, fast mit 
Stumpf und Stiel vertilgt worden waren. Saatpflanzen und solehe, welche 
den ersten Winter nach dem Pflanzen uherlebten, bedurfen, sehreibt Hr. 
v. Salisch, des Schutzes nicht mehr odeI' nur in bestimmten Lagen. Knospen, 
deren un teres Drittel mit 'l'heer beschmiert ist, treiben gar oft noell. 
Hr. v. S. liess mit blosser Hand theeren, weil die Arbeit so am meisten 
forded und Handschuhe VOl' dem Beschmutzen doeh nicht hinHinglich 
schutzten. leh will hiel' jedoch nicht unel'wlihnt lassen, dass Nol'dlinger . 
(Kr. BI. 1. 1868) hemerkt: "Buehengebusche, die wir mit Theel' bestl'iehen 
hatten, urn von benachbarten Fohren einen Rehbock fern zu halten, ver
lor.;n aIle von del' Plussigkeit hetroffenen Zweige und selbst langs der 
SWmmehen, soweit an ihnen Theel' herabgeflossen war, starb die Rinde 
sammt dem dal'unter liegenden Holze abo Tannenpflanzen von 6 bis 
8 Jahren, in einer. Saatsehule des Schwarzwaldrevieres Sehwann, um gegen 
das AMsen dureh Rehe gesehiitzt zu werden, mit Theel' be~triehen, litten 
ausserordentlieh und gingen gl'ossentheils ein. Eine Fichtenpflammng im 
Rothwildpark Solitude, gegen die Hirsehe mit '{'heel' bestrichen, wurde 
von letzteren zusammengeschlagen. Ausserdem machen die betheerten 
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Fiehten sehr kleine Triebe." Trotzdem lasst sich der vorhin angefiihrte, 
von verschieden Seiten bewabrte Erfolg an Kiefern gegen Rehe nicht be
zweifeln. Man vcrsuche e~ also nul' mit Steinkohlentheer, und nur in 
del' angcgehenen Weise. Gegen das Verbeissen del' Mitteltriebe del' Tannen 
hat man in neuerer Zeit diese Spitzen mit dem gu.nstigsten Erfolge mit 
AsS(!, foetida betupft. -~ Schliesslich muss noeh del' Abschuss del' Gelterehe, 
welche im Revier nieht viel umhen:iehen und de~halb an einzelnen Stell en 
den rneisten Schaden llnriehtcn, empfoblen werden. 

Ein fernerer Forstfrevel des Bockes ist das Fegen. Es gesehieht 
von ihm in ahnlicher Weise und aus ahnliehem Zweeke, wie bereits beim 
Hirsche naher erortert ist. Auch er fasst sehr haufig den Stamm zwischen 
die Stangen, klemmt ihn durch seitliehe Haltung des Kopfes und tihrt 
nun auf und ah, so dass die entrindeten Stellen sich dann ebenfalls ge
nau gegeniiberliegen. Noeh mehr wie del' Hirsch wahlt er einen frei 
stehenden Stamm, an den er bequell1 von allen Seiten herantreten kann. 
Dueh sind noeh andere klein ere Abweichungen fUr das Fegen des Reh
bockes von dem des Hirsehes zu bemerken. Zunaehst haben die von ihm 
gefegten Stamme eine viel geringere Starke, sie sind etwa nm finger
und daumendick, und die gefegte Stelle ist weit niedriger am Boden. Er 
verbindet ferner mit dem eigentliehen Pegen sehr oft ein wiistes, iiber
miithiges Schlagen und Zerzausen del' betreffenden Pflanze zumal, wenn 
diesel be busehartig reieh verzweigt ist. Einzelne Wachholderbiische in 
unseren hiesigen Wlildern, die er zum Pegen seh1' gem annimmt, tragen 
die Zeichen diesel' wasten Zerstorung in besonde1's auffallende1' Weise. 
Den Hauptstamm oder einen lihnlichen Nebenstamm scheint er dann zu 
oem eigentlichen Fegen benutzt zu haben; die benaehbarten Zweige abel' 
sind grlisslich zerschlagen. Wahrseheinlich reizt ihn del' eigenthalllliche 
Wachholdergeruch, den er seinem bereits gefegten Gehorn gem Illittheilt. 
Er platzt ferner den Boden rund um den Stamm, und endlich scheint 
mic del' Rehbock weniger wlihlerisch in Betreff del' Holzarten ;m sein als 
del' Hirsch. Dass aueh er vor allen die neu eingefLlhrten oder die nicht 
Bestand bildenden, nur in einzelnen Pflanzen vorkomlllenden Species sofOlt 
angeht, hat er fl'eilich mit dem Hirsche gemein, zeigt abel' diese Lieb
habereien in noeh hOhel'em Grade. Del' eben genannte Wachholdel' ist 
im Walde eine solche fremde, recht aufiilJlende Erscheinung. Vorziiglich 
ist es die Lilrche, welche er schon vom zweiten Jahre an sofort zel'
schHi,gt, wenn er ihrer in del' Pegezeit ansichtig wird. Dieses N adelholz 
kann deshalb hier stellenweise gar nicht cultivirt werden. Aueh nimlllt 
er gern Traubenkirsche, Paulbaum, Akazie, Alles fremde Holzarten, an. 
Sind Eschen einzeln, z. B. in Reihe, gepflanzt, so sind sie dort sichel' ver
JareD, wo die Bsche nicht in gdisseTeT Menge wilchst,. und auch sonst 
sehr gefahrdet. Zwei Rehhocke hatten in einem Sommer in einer Birken-
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schonung 41/2 Schock der schonsten Pflanzen so ruinirt, dass sie sammt
lich zum Wiederaussehlagen uber dem Wurzelknoten abgeschnitten werden 
mussten. - Es wird nicht leicht sein, ausser durch Einfriedigungen und 
Gatter, die Pflanzen vor ihm zu schutzen. Zweckmassig ist es jedoch 
jedenfalIs, die von ihm vorzuglich beliebten, mehr odeI' weniger werth
losen HOlzer, als Faulbaum, Traubenkirsche, namentlich aber Wachholder 
zu hegen, bez. zu cultiviren, damit er an diesen seinen Uebermuth aus
lassen kann und dadurch von edleren Holzarten abgelenkt wira. Sonst 
ist .selbstredend in der Cultur alles Auffallige, etwa zu Ungleiche zu ver
meiden, die Nachbesserung folglich moglichst zu beschleunigen. 

An Feldfrlichten richtet das Rehwild weit weniger Schad en an als 
das Rothwild. Es zertritt wegen 'seiner schwacheren Schalen und seines 
geringeren Gewichtes kaum etwas. Sein AeRen del' jungen Saat im 
Friihlinge ist von keiner Bedeutung j auch etwas Klee kann man ihm 
schon gonnen. Doch es verzehrt auch sehr gem Wicken, die Ranken del' 
Bohnen, Erbsen, Hirsekolben. Leinknoten und Kartoffeln verschm~het es. 
}ilehr schadet sein Niederthun im Getreidej das meiste Unheil aber richtet 
ein im Geheide umhertollender Brunftbock an. 

Unter den zahlreichen auslandischen Hirschen hat. das Reh keinen 
nachsien Verwandten j es steht somit als singuHire Hirschform einzig da. 

3. Familie. Moschusthiere, Moschidi. 
Die fruher mit den hirschartigen Thieren vereinigten Moschusthiere 

unterscheiden sich nicht bIos durch eine andere Zahnformel von jenen, 
da sie 8 untere Schneidezlihne und sowohl im Unter- als Obm'kiefer Eck
zahne besitzen (del' ohere ist hei den M[innchen sehr lang, so dass er bei 
geschlo~senem 1.:faule weit vorragt), sondem auch durch glinzliches Fehlen 
von Geweih- oder Hornhildung. Es sind ansserst zierlich gebaute kleine, 
ja kleinste Wiederkauer, welche den heissen Gegenden del' alten Welt, 
namentlich Ostindien, angehOren. Hinterlaufe ohne Haarhiirste. 

Die Gattung Mosch us zeichnet sich durch einen viertheiligen Magen 
und hei den l\'Hin}lchen durch eine, den Moschus enthaltende, taschen
fdrmige Hauteinsackung am Bauche aus. Die einzige Art ist das achte 
Moschusthier M. moschiferus L., von Schafgrosse, in den Hochgebirgen 
Mittelasiens. 

Die kleineren und kleinsten Formen besitzen einen dreitheiligen 
Magen, Moschusbeutel fehlt ihnen. Sie sind unter dem Gattung'mamen 
Tragulus vereinigt (Tr. iavanicus), ja werden wohl als bt3sondere Familie 
(T rag u lid a e) von den Moschusthieren getrennt. 
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4. ]1'amilie. Giraffen, Camelopardalidi. 
Diese Familie ist nur in einer Gattung und diese nul' in einer (1eben

den) Art vertreten. Durch die den RosensWeken ahnlichen, stets mit 
Haut iiberzogenen, hervorragenden Stirnzapfen, vor denen noch ein dritter 
niedriger StirnhOcker liegt, erinnern sie noeh an die Hirsehe obgleich ih!" 
sonstiger Bau und ihre Gestalt hOchst eigenthumlich erscheint. Eckzahne 
fehlen; Hals und VorderLeine sehr lang, HinterLeine kiirzer, der Riicken 
so mit stark abschiissig (" D evexa "), der lange Schweif mit Endquaste. 

Die einzige Art, Giraffe, Camelopardalis giraffa L., ist das hoch:;te 
Saugethier, indem sie mit ihrem Kopfe 6 m. hoch reicht. Mit ihrer langen 
Greifzunge erfasst ~ie die Baumbllitter, welche ihr vorzugsweise zur 
Nahrung dienen; auf den Boden kann sic nur dadurch reichen, dass sie 
durch Spreizen der Vorderbeine die SchulterhOhe verrnindert. Sie geht 
und Hiuft irn ausgepragtesten Passgange. Dieses missgestaltete, jedoch 
angenehm panterartig gezeichnete, sanftmiithige Thier lebt rudelweise im 
heissen Afrika, von der Grenze der Capcolonie Lis Nubien in mit Holz
wuchs bcstandenen Gegenden, wird aber fortsehreitend durch Kultur und 
Nachstellungen mehr in die unwirthlichsten Gegenden zuriickgedrangt. 

5. Familie. Schwielenfiisser, Tylopoda. 
6 1 2 1 6 

Zahnformel - . - . - . - . -; Stirnbeinzapfen fehlen; Kopf 
51615 

klein; Hals lang; Beine hoch; Hufe sehr klein. Sie treten mit einer 
schwieligen, die drei Zehenglieder unterspannpnden Sohle auf. Del' Magen 
ist dreitheilig. Diese grossen Wiederkauer bewohnen die heissen Gegenden 
beider Welten in wenigen Arten, und sind den dortigen Bewohncrn mei"t 
unentbehrliche Haus- und Lastthiere. 

Rameel, Camelus. L. 

Die eigentlichen Kameele gehOren del' alten Welt an. Ohren kurz, 
Hals hangend, der Fuss nicht gesp:;]Jten, die sehr kleinen Hufe liegen 
den Zehenspitzen oben auf; Riicken mit einem ode!" zwei Hockern; der 
kurze Schwanz bequastet. 

Die beiden bekannten Arten: das zweihockerige Kameel, 
C. bactrianus Erx., in Mittelasien; das Dromedar, C. dromedarius Erx., mit 
einem Hocker, in Afrika. 
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Lama, Auchenia. Ill. 

Kleinere Kameelform, del' Westkuste 8iidamel'ikas angeh1il'end, Ohl'en 
mittellang und "Wie del' Hals aufgerichtet, Zehen getl't'nnt, Riicken ohne 
Hocker, del' kurze Schwanz lang behaart. Gebirgsthiere, oft rudelweise 
auf den h1ichsten Kammen del' Col'dillel'en, soweit diese mit Rasen bedeckt 
sind. Auch. lama. huanaco. paca. vicunna. 

XI. Ordnung. U npaarhufer, Perissodactyla. 

Grosse Saugethiere mit fast stets vollstandigem Gebiss und 
unpaaren Zehen, einfachem Magen, ohne Schliisselbeine 
und Gallenblase. 

Die Thiel'e dieser Ol'dnung bilden den noeh iibrigen Theil der alten 
Ol'dnung del' Dickhau tel' (Pachyde~·mata). Eine dieke borkige und dann 
unbehaarte Hant trligt jedoch nul' ein Theil derselben, wah rend die 
anderen mit diinner, dicht und glatt behaal'tel' Haut bekleidet sind. Ihr 
Gebiss zeigt mit Ausnahme des del' Nash1irner, den en die (stets kleinen) 
Eckzlthne mangeln, aIle Zabnal'ten. Die Baekenzahne stark schmelzfaltig, 
hOckel'ig, die el'sten von fast gleicher Grosse mit den letzten. Fiisse mit 
~ehr vel'schiedenel', abel' unpaarer Zehenzahl (1, 3 odel' [») j jedoch tragen 
als Ausnahme die Tapire an den Vorderfiissen 4 Zehen. Sehliisselbeine 
fehlen j Ober:arm kurz. Ihr 1\'Iagen ein einfacher, nie in mehrere A b
theilungen eingeschnurter Sack; keine Gallenblase. - Die Unpaal'zeher 
gehOren zu den grossen, z. Th. massig gebauten, plumpen Thieren, welche 
in die Gegenwart nul' mit wenigen Formen von lokaler Besehrankung 
hineinreiehen, wahrend sie in del' Urzeit sowohl weit zahlreichel', als aueh 
weit mehr verbl'eitet lebten. Gegenwal'tig besehranken sie sieh auf die 
w~irmel'en und heissen Gegenden; ihre fossilen Reste lagern jedoch ver
haltnissmassig zahll'eich in unseren Breiten. Die Familien del' Pal1iotherien 
und Lophiodonten sind sammtlieh vorweltlich und von denen del' 
Pferde, Nashornel' und Tapire mehl' fossile als noeh lebende Forrnen 
bekannt. Bei uns leht gegenwartig keine einzige Art del' Unpaarhufer mehr 
im wilden Zustande, jedoeh zwei als Hausthiere. Sie gehOren zur 
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Familie. Pferde, Equidae. 
Del' Kopf gestreckt, mager, stark geneigt getragen, Augen gross, 

lebhaft, Ohren mittelgross, tutenfol'mig, zugespitzt, aufrecht, sehr be-
. 6 I G I 6 

weglich. Zahnfol'mel -- .- . -- . -- . -6 ' Schneidezahne bogig mit. 
6 1 G I 

ebener Kauflache, in del' Mitte eine querovale GruLe, Eckziihne klein, 
wohl fehlend, Backenzahne vierseitig prismatisch, mit mannigfach ge
wundenen Schmelzleisten; Beine schlank und kr1tftig, stets einzehig und 
einhufig, doch liegen zwei hochst rudiml.lnt1ire Zehen seitlich unter del' 
Haut verborgen, welche bei den ausgestorbenen Gattungen Hip pot her i u m 
und Hipparion sich zu Afterklauen ausgebildet hatten; Oberarm und 

~ 

Oberschenkel sehr kurz, dagegen Mittelhand und Mittelfussknochen (mit 
seitlichen, vel'kiimmel'ten Griffelbeinen) auffallend verl1ingel't. Del' ein
zehige Fuss ist dreigliedrig (Fesselbein, Kl'onenbein, Nagelglil.ld). Del' 
einfache Magen hat am Eingange eine Klappe, welche ein Zuriicktreten 
del' geno~selll.ln Nahrung im schal'fen Gegensatze zu den Wiederkauern 
unmoglich macht. Schwanz mittellang mit verliingerten Haaren. 

Diese fiiichtigen, schnell en , kriiftigen Thiere sind von schOneI' Ge
stalt und ansehnlicher Grosse. Ihre Heirroath bilden die hoehgelegenen 
Steppen Asiens und Afrikas, wo sie heerdenwei8e von Gras und 
Kl'autern leben. 

Pferd, Equus. 
Die stattlichste und verbl'eitetste Art ist das "Pferd", E. caballus, L. 

Ohren kiirzer als del' halbe Kopf; Vorder- und Hinterbeine an del' 
Innenseite mit horniger Warze; Schwanz von del' Wurzel an lang be
haal't (Sehweif). Seine Ahstammung von dell:! wilden asiatischen Pferde 
kann wohl als sichel' angenommen werden. Letzteres ist lichtbl'iiunlich 
mit schwarzer ~Hthne, Riickensheif, Schwanz. Es zeigt in KOl'per-, Kopf
und Ohrgrosse, Schwanzbehaarung u. a. eine Anniiherung zum Esel. "Die 
wilden Pferde, sagt Blasius, leben in den freien, waldlosen Llinderstrecken 
im siidostlichen Europa und mittleren Asien, vom Dniepl' an bis ZUlU 

Altai, nord warts nicht iiber den 50° n. Br. hinaus. Wohl nirgend findet 
~ich fiir die Pferde ein so geeigneter Aufenthalt, wie dies fast nUl' von 
Nomaden bewohute Steppenland, dessen fester Boden ihrem Huftritt 
widersteht, und dessen ausgedehnte Weideplatze und Salzlachen Nahl'ung 
und unel'schOpflichen Genuss fiir das ganze Jahr dal'bieten. In klein en 
Heerden, selten bis zu 50 Stiick vereint, schweifen sie ohne Schutz gegen 
das Klima und ohne Ruhe auf del' weiten, uniibel'sehbaren FI1ichc umher, 
und gehen wei tel' nach Norden herauf, als ihre heiden Gattungsverwandten, 
die wilden Esel." 



378 Unpaarhufer. 

Fast konnte ieh wieh veranlasst finden, aueh fUr das Pferd eine 
forstliehe Bedeutung in Anspruch zu nehmen. Pferde, denen die 
fl'eie Bewegung dmeh Anbinden an einen Daum odeI' VOl' dem Wagen 
genommen ist, seMIen namlieh bekanntlieh sehr gern die Rinde del' er
l'eichbaren Stamme, Nadelholz- wie Laubholzstamme. Die geseh1ilten 
Stellen sind in del' Regel etwa 0,3 bis 0,5 m. lang und ziernlieh breit. 
Die Zahne sowohl des Ober- als Unterkiefers hahen von beiden Seiten 
her die Rinde breit fortgenommen, so dass diese Baumfrevel yon den 
entspl'eehenden des Eleh- und Rothwildes und dem feinen unregelmiissigen 
Beknabbern des DalUwildes leicht zu unterseheiden sind. An jiingel'e 
Alleebaume gebundene Pferde konnen auf diese Weise grossen Schaden 
stiften. Dagegen ist ihr Verbeissen von Seitenzweigen ohne ernstliehe 
Bedeutung. Dem Verbeissen des Wildes gegeniiber zeigen die abgebissenen, 
besonders die stal'kel'en, eine viel glattere SehnittHaehe. 

Del' Esel, Equus asinus, hat Ohren langeI' als del' halbe Kopf, nur 
die Vorderbeine mit horniger Wane, die Schwanzbehaarung in del' unteren 
HHlfte langer. Seine wilde Stammfonn, del' Onager del' Alten, erinnert 
in etwas dureh feinere Formen an das Pferd. Seine Hauptfarben sind 
oben isabell, unten weiss. Er lebt noeh "l\ahlreieh in den sUdliehen 
Steppen del' grossen 'Tartal'ei". Er gehort mehr dem Sliden an als das 
Pferd und meidet keineswegs, wie dieses, die Gebirge. 1m Gegensatl\ 
zu dem vielfaeh rni~shandelten zahmen Esel zeigt er 8ieh als seheues, 
fliiehtiges 'Thier. 

Andere Arten von Eselgrosse tragen eine, bei Saugethieren im 
Ganzen seltene, grelle Zeiehnung. namlieh eine abweehselnd braune und 
weisse Banderung, des ganzen oder nul' des Vorderkorpers: E. zebra, 
quagga, burchelli. 

Die zweite, noch lebende Familie bilden die allbekannten Nashorner 
Naslcornla. Korper plump, massig, die Flisse mit drei auftl'etenden, be-

huften Zehen; Vorderzahne ( ;.) oft z. 'Th. ausf'allend odeI' nur in del' 

ersten Jugend vorhanden, Eckzahne fehlen; ein Horn odel' zwei; hinter 
einander gestellte Horne!' auf' del' Mittellinie del' Nase, bez. Stirn; diesel ben 
solide ohne Knoehem.apfen, ihre concave Basis auf einem KnochenhOcker 
(Sattel); Rant dirk, borkig, oft in den Gelenken faltig, haarl08. In 
Afrika und Asien, yorweltlich auch in Europa. 

Rhinoceres indicus Cuv. und iavanicus Cuv. mit einem Horn; ajricanus 
Camp., sumatranus (Juv., sowie das in unseren Gegenden haufig fossil Yor
lwmmende tichorhinus (mit knocherner Nasenscheidewand) mit zwei Hornei'll. 

pie schhwken, hochheinigen Schweinen nieht unllhnlichen T a pi r e, 
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Tapirina, bilden die dritte Familie. del' noch lebenden Unpaal'hufer. Ihre 
Nase durch stark nach oben stehende Nasenbeine gestiitzt, zu einem 
kurzen Greifrlissel ausstreck bar; Vordel'flisse mit 4, Hinterflisse mit 
3 Zehen; Haut anliegend dicbt bebaart. Meibt fossil, auch in Europa. 
Die wenigen lebenden im W<1rmen Asien (Tapirus indtcus Desm.) und Slid
amerika (T. americanus L.). 

XII.Ordnung. Flossenthiere, Cetacea. 
Wasserbewohnende fischformige, nackte Saugethiere, nur 

mit flossenformigen V ordergliedmassen und wagerechter 
Schwanzflosse. 

Del' ganze Korperbau ist dem ausschliesslichen Wasserlehen angepasst. 
Del' fisehfOrmige Leib ist bis auf eine sehr sparliehe Behaal'ung, die sieh 
entweder nul' auf die Lippen oder gal' auf den Embryonalzustand be
schrankt, nackt. Unter del' sehr dick en Oberhaut liegt eine machtige 
Specklage, wodurch sie ::,owohl gegen die Kalte des Wassel's gesehlitzt, 
als auch specifisch leichter werden. Del' Kopf tragt die NaRenlOcher meist 
auf del' Stirn und setzt sich liusserlich gewohnlich ohne sichtharen Hals 
unmittelbar in den Rumpf fort. Del' Hals ist liberhaupt sehr kurz und 
tragt oft nul' 6 Wirhel. Die kleinen Augen liegen dieht liher dem 
MundwinkeI; aussere GehOl'muschel fehlt, die Ohroffnung ist sehr klein. 
Die flossenformigen Vordergliedmassen treten erst mit dem ElIenbogen
gelenk aus dem Korperumriss und enthalten platte, verklirzte Al'mknochen 
und 6 bis 12 mit gemeinsamer sehniger Haut liherzogene Finger. Hinter
gliedmassen fehlen. Del' Schwanz endet in eine starke, wagerechte, sehr 
derbe Weichflosse, das Hauptruder und die Waffe. Slimmtliche Knoehen 
sind maschig paros und von Fett durchzogen, Markrohl'en fehlen. Die 
Schadelknochen stossen mit ihl'en glatten Randern an einander; das win
dungsl'eiche Gehirn ist klein, wiegt z. B. hei einem 11,000 Pfund schweren 
Walfisch nul' 4 Pfd. Die grossen Lungen liegen zur Erhaltung des Gleich
gewichtes sehl' weit nach hinten in del' MiUe des Korpers; sie fassen 
eine grosse Menge Athmungsluft, nach dcren Verhrauch diese Thierc 
von Zeit zu Zeit zur Erneuerung derselhen an die Oherfliiche auf
steigen mlissen. 

Die Flossenthiere verhI'eiten sich libel' die :Meere alIeI' Zonen und 
steigen seIten in die Flussmlindungen ein. Zu gcwissen Jahreszeiten 
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stellen sie Wanderungen an. Sie nahren sich meist von Thieren, seh1' 
selten von Pflanzen. - 1h1'e Fa1'bung ist sehr einfach, meist oben schwarz
lich, unten weisslich. 

Man theilt sie in die pflanzenfl'essendeu Seekiihe oder Sir enen, 
deren Gestalt noch in manchen Punkten an die Landthie1'e erinnert(Kopf 
vom Rumpfe abgesetzt, bildet mit demselben nicht eine gerade Uml'i5S
linie, NasenlOcher an del' Spitze del' Schnauze, Lippen mit Borsten besetzt, 
Backenzahne mit bl'eiter Krone) (-,lIcwatus (tmel'icanus, Rhytina Stelleri 
Desm., letztere seit 1768 nicht mehr aufgefunden) -- und in Wale (Kop£ 
vom Rumpfe nicht abgesetzt, NasenlOehel' auf del' Stirn liegend). 

Die 'Vale zerfallen wiedel' in Zahnwale und Badenwale. - Zu 
den Zahnwalen gehOren die rauberischen Delphine im weiteren Sinne. 

Die eigentlichen Delphine, Meeresthiere, von denen jedoch eine Art 
im Amazonenstl'ome, eine andere im Ganges lebt, zeichnen sich dureh 
eine schnabelfol'llJige Sehnauze und zahlreiche spitzkegelformige Zahne 
aus (Delphinus delphis L., TUmmler, D. communis Cuv. Braunfbch, haufig 
in unserer Nordsee). - Del' Narwal (Monodon monoceros L.J besitzt nul' 
7,wei Zahne im Oberkiefer, von denen sich abel' nut del' linke beim Mann
chen und zwar lm einem gewaltigen his 3 1lI. langen Stosszahn (»Seeein
horn") entwickelt. Norden. - Del' Pottwal (Physeter macrocephalus L.), 
welcher sich durch seinen ungeheul'en, ein Dl'ittel del' KOl'perHinge messen
den Kopf, langliche, getrennte Spritlllocher und 40 bis 50 starke kegel
fOl'mige, nul' auf den Unterkiefer beschrankte Zalme, auszeichnet, liefel't 
aUBser Thran aus den sehnigen Zellen uber dem Olierkiefer gegen 50 Cent
ner Walrath, sowie das wohlriechende Am bra aus seinem Darm. Sud
liches Eismeel'. 

Die Bal'tenwale tragen im Obm'kiefer statt del' Zahne in Furchen 
300 bis 1000 Barten (Fischbein), hornartige, lange, unten zerfaserte, dieM 
und quer hinter einander gestellte Platten. Am Gaumen steM eine 
zweite Reihe kUrzerer Barten. Del' Kopf ist ungeheuer gross, del' Rachell 
weit gespalten. Die beiden deutJich getrennten, doch nahezu zusammell
liegellden NasenlOchel' riicken bis auf die Stirn, in ihre Gaumenoffllung 
l'eicht die Kehlkopfspalte hinein, weshalb diese Wale zugleich athmen und 
schlucken konnen. Die Speiserohre ist eng. Die Nahrung besteht aus 
kleinen Seethieren, namentlich Flossenschneeken. 

Die bekanntesten BaJ'tenwalc sind del' Walfise-h, IJalaena, RUcken 
und Bauch glatt, Barten bis 5 m. lang, Brustflosse breit, abgesetzt 
(E. mysticetus. L., nordl. Eismeer) und del' Finnwal, Ealaenoptera, mit 
einer dreikantigen RUckenfettflosse und Bauchfurche (E. boops L., Norden; 
wird gegen 33 m. lang; grosst8s Thier). 
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XIII. Ordnung. Zahnarme, Edentata~ 
Saugethiere mit unvollstandiger oder gar fehlender Be

zahnung und Grab- oder Sichelkrallen. 

Die aussere Gestalt dieser meist kleinen, auf die heissen Geg-enden 
besehl'iinkten 'l'hiere ist 8ehr verschieden. Manchen fehlen die Ziihne ganz
lich, den iibrigen kommt ein abnormes Gebiss r,u. Sammtliche Zahne, 
welche zumeist den Backenziihnen del' iibrigen 'l'hiere entsprechen, ent
behren des Schmelzes, sind wurzellos und wechseln nie. Die Becken
knochen, namentlich Sitzbein mit den Querfortsiitzen del' hintm'en Kreuz
beinwirbel vel'wa.chsen. 1hre starken Krallen dienen entweder als 
Grabkrallen zum A ufscharren del' Erde, oder als Sichelkrallen zum 
Klettern. -

Man kann sie passend in Insectenfresser und Faulthlere theilen. Die 
Insectenfre81:;er zeiehnen sieh durch einen spitzen Kopf und verliingerte 
Kiefer, dureh Grabkrallen und einen langen Schwanz aus: ihre Vordel'
beine sind kiirz81' als die hi:nteren, Zu ihnen gehOren die von ihl'em 
Hautpanzer benannten, mit r,ahlreiehen kleinen Backenzahnen versehenen 
G ii rt e I t hie r e (Dasypus) von Siidamerika (Mexico bis fast zur Magellan
strasse) (D. sex-, novemcinctus L.); ferner die zahnlosen Ameisen baren 
(Myrmecophaga) mit sehr lang en Kiefern, sehr kleiner .Mund5fiimng, wurm
formig lang hervorstreckbarer Zunge und grober Behaal'ung (in Siid
amerika von Guiana bis La Plata) (M. iubata L., didactyla L.); endlich die 
S ch up pen thi ere (ff/anis), dcn Ameisenbiiren almlich, jedoch mit kiirzeren 
Kiefern und einer fichtenzapfenformigen Beschuppung, im tropischen Afrika 
und Siidasien (11£ maCl'urus Erxl.). 

Die Fa ulthi ere besitzen einen runden Kopf mit sehr kurzem Ge
sichte, lange Beine, von denen die vOl'deren (Greifarme) langer als die 
dreizehigell hinteren sind, Sichelkrallen und sehr kurzen Schwanz. 1hre 
grobe Behaarung ist heuahnlich. Die bekanntesten gehOren del' Gattung 
Bradyplls an, deren ziihlebige Arten sich triige und unbeholfen auf den 
Biimnen Brasiliens von Blattern nahren. (B. tj'idactylus Guv.) 

Zu diesel' Ordnung gehOl'en noch manche fossile, die Familie der 
Megatherlden, oder Gl·avigmda. bildende Species. - J1Ie~'(Jt"erium giyauteurn, 
aus dem Diluvium von Siidamerika, erreicht fast Elephantengrosse. 
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XIV. Ordnung. Beutelthiere, Marsupialia. 
Saugethiere mit bezahnten Kiefern und zwei Beutelknochen. 

Slimmtliche diesel' vielgestaltigen Ordnung angehOl'enden Saugethiere 
sind charakterisirt durch die Frlihgelmrt ihrer Jungen, sowie dureh zwei 
vorn auf dem Becken stehende Knochen, welche jedoeh bei einer Art 
selmenal'tig bleiben. Diese stlitzen bei den Weibchen eine Hautverdoppe
lung, Beutel, Marsupium, zur A ufnahme del' durehaus unentwickelt ge
borenen Jungen. Bei den J\iIl1nnchen ist dagegen die Beutelhaut naeh 
aussen gestlilpt und sie ulllsehliesst die VOl' dem Penis liegenden rrestikeln. 
Bei mehl'eren Arten tritt die Hautverdoppelung nicht als wirklichel' 
Beutel, sondern nul' als Falte auf. In dem Beutel saugen sich die Jungen 
bis zur volligen Ausbildung fest und fllichten sieh auch spater noeh oft 
in diese Tasche hinein, wahrend sie bei den nul' eine Hautfalte besitzen
den Arten auf dem Riicken des J\iIutterthieres getragen werden. Die 
Stirn ist im Allgemeinen flach; das Gehirn fast glatt, das grosse deckt 
das kleine nicht. In Grosse, Gestalt und Bau del' einzelnen Organe, sowie 
in del' Lebensweise zeigen sie die auffallendsten Verschiedenl1eiten und 
reprasentil'en in ihrer Heimath, Australien (nul' wenige sind amerikaniseh), 
die verschiedensten Thiel'fol'men deriibl'igen V,r elttheile. So finden wir 
unter ihnen ausgepragte Raubthiere, Nager, Pflanzenfressel', affenartig 
kletternde, laufende, springende, sehwimmende, mit Fallsehirm versehene 
Aden. 

Ihre fossilen Reste lagern aueh in Europa, woselhst sie den placen
talen Saugethiel'en vorhergingen. Sie sind die l1ltesten Siiugethierformen, 
und ihr heutiges Vaterland steht in diesel' Fauna auf del' entspreehenden 
vorweltliehen Europas. 

Die Raub beu tIer sind sowohl in Gebiss als Lebensweise den Raub-



Schnabelthiere. 383 

thieren ahnlich. Zu dies en gehOren die amerikanischen sog. Beutelratten 
Didelphis (virginiana Shaw., OpOf'8Um, und dorsigem L.), sowie del' 
B eu tel wolf, Thylacinus cynocephalus A. Wag., das grosste, Bogar Schaf
heerden verderbliche Raubthier Australiens. 

Die Kletterheutler leben auf Buumen und niihren sieh von 
Knospen, Eiern, Insecten. Die erste Hinterzehe ist ein nagello::;er Daumen, 
die zweite und dritte bis auf die Nligel verwachsen, del' Schwanz meiBt 
lang, hliufig sogar ein Greifschwanz. - Phalangista vulpina Desm. mit 
Kletterschwanz. - Petaurus tagunoides Desm. und pygmaeus mit zwischen 
Vorder- und Hinterbeinen zum Fallschirm verbreiterter Korperlmut. 

Die Springbeutler, allgemein unter dem Namen Kunguruh be
kannt, uhneln in ihrer hOchst abnormen Gestalt den Springmausen. Vordcr
korper schmlichtig, VOl'derbeine winzig, zumeist als Greifpfoten dienend, 
dagegen Hinterkorper, Hinterbeine und Schwanz liusserst hHftig zum 
Springen entwickelt. Von den flinf Zehen del' Hinterflisse sind die beiden 
ausseren hufartig bekrallt, verwachsen, jedoch ragt die erste derselben 
we it VOl', die inneren verklimmert. _. Diese meist grossen Beutler be
wohnen friedlich die buschreichen Gegenden Australiens, nlihren sich von 
Pflanzen, sind scheu und suchen Verfolgungen durch ungeheure Spllinge 
zu entgehen. - Sie gel ten den dortigen Jligern als Hochwild. - Die 
gro~ste Art, das Riesenkanguruh (IIalmatu9'us giganteus Shaw.). 

Die Nagebeutler ahneln den Nagethieren im Gebiss und Lebens
weise sehr. Sie sind plump, Imrzbeinig, dem Mmmelthiere nicht un;i.hn
lich, und leben gleichfalls in A usb-alien und zwar von Kriiutern und 
Wurzeln. - Del' Wombat (Phascolornys j08809' Sev.), ein nachtliches, 
Hohlen grabendes Nagethier, ist die bekannteste Art. 

xv. Ordn. Schnabelthiere, Monotremata. 

Saugethiere mit verlangerten schnabelartigen zahnlosen 
Kiefern, ZWeI Paar Schliisselbeinen und Cloake. 

Auch die Schnabelthiere entwickeln sich implacentar. Sie erinnern 
durch ihre nackten, schnabelartigen, mit horniger Haut bedeckten Kiefer, 
die ausgebildete Nickhaut ihrer Augen, das Fehlen iiusserer Ohrmuscheln, 
sehr frlihzeitiges Verwachsen del' Schadelknochen, Bowie durch ihr doppeltes 
Schllisselbein, ein T-fOrmiges und ein ~liulenfOrmiges, nicht geschlossenes 
Becken, vorzliglich abel' noch dadurch, dass die zu Uteri enveiterten 
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Enden der Oviducte getrennt in den Urogenitalcanal und diesel' in 
das Ende des Darmes miinden, noch lebhaft an die Vogel. 1hre Nasen
Wcher liegen kurz hinter del' Schnabelspitze; ihrem Becken sitzt vorn 
ein "Beutelknochen" auf, Zitzen fehlen, die Milchdriisen liegen in del' 
Bauchhaut. 

Sie leben als Gruber in del' Erde oder als Wasserthiere im und am 
Wasser, und zwar in N eusiidwales und Vandiemensland und nahren sich 
von klein em Gethier. 

Das S chna bel thier, O"nithorhynchus Blwnb., paradoaJus besitzt einen 
bl'eiten platten Schnabel, einen Unterkiefer mit hornigen Querleisten an 
seinen Randern, von denen zwei starkere, l'undlichere die Stelle del' Zahne 
vertreten; Schnabelwurzel mit nacktem abstehendem Saum; Backentaschen; 
del' kurze Schwanz abgeplattet. Del' ganze Rorper mit kurzem, glanzend 
braunem, straffem Haar bedeckt. Zehen mit Schwimmhaut, welche an 
den Vorderfiissen die Krallen weit iiberragt. - Es sucht seine Nahrung 
entenartig im Wasser; am Ufer grabt es eine Hohle mit einem Ausgange 
tiber und einem unter dem Wasser spiegel. 

Die Schnabeligel, Echidna, zeigen einen diinnen wah-lichen, vorn 
mit sehr kleiner Mundoffnung, aus del' die klebrige Zunge weit hervor
gestreckt werden kann, versehenen Schnabel; Kiefer zahnlos, statt del' 
Zahne an Gaumen und Zunge l'iickwarts gekriimmte Hornwarzen. Korper 
mit Haaren und Stacheln besetzt. Ftisse mit breiten, langen Grabkrallen. 
Del' liusserst kurze Schwanz trllgt feste und starke Stacheln. - Diese 
lichtscheuen Thiere liegen den Tag iiber in Hohlen verborgen; sic graben 
sich sehr rasch in den Boden hinein und verschliessen die Oeffnung unan
greifbar mit den Stacheln ihres Hinterleibes; im Preien angegriffen 
kugeln sie sich igelartig zusammen. 1hre Beute ergreifen sie durch den 
Speichelleim ihrer vorgestreckten Zunge. Nur zwei Al'ten: E. hystt'ix Guv. 
und setosa Guv. 
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Fiir den Forstrnann ist eine genaue Fahrtenkenntniss ZUl' Bestirnmung 
der zeit weise in seinern Reviere. sich aufhaltenden Thiere unstreitig von 
grosser Wichtigkeit. Schon die alten Jagdschriftsteller haben diesfl Wichtig
keit fUr die Jagdthiere vollauf anerkannt und jene griindliche Kenntniss 
zu verbreiten ge~ucht. 

In vorstehender systernatischer Behandlung del' Situgethiere unter 
vorwiegender Bel'iicksichtigung del' forstlichen Interessen wurde diese 
uiologische Seite nul' gelegentlich und fliichtig beriihl't. Sie erheischt 
narnlich zurn genaueren Verstltndniss mancher Erscheinungen eine allgemeine 
Erorterung, welche selbstredend bei del' Behandlung eines einzelnen Thieres 
oder einer einzelnen Thiergruppe nicht gegeben werden konnte. Ausser
dem abel' erleichtert eine Behandlung dieses Gegenstandes im Zusarnmen
hange die Bestimrnung irgend einer unbekannten Spur. 

Bei del' Bewegung del' Thiere am Boden, als dem Gehen, Laufen, 
Rennen, Hiipfen, Springen, wird del' Karpel' 1) nach vorn hin aus seincl' 
bishel'igen Lage geschoben und dadurch sein Schwerpunkt um eben so 
viel gleichfalls nach vorn vedegt, und 2) zur Unterstiitzung desselbell 
wiedel' aufgefangen. Schieben und auffangen wechseln folglich fortwahrend 
abo Das Schieben, bei del' Ol'tsbewegung jedenfalls die gross ere Arbeit, 
bewirken einzig die hinteren Extremitaten, das Auffangen die vorderen. 
Jene fundionil'en hieruei folglich allein activo Hierrnit steht in ursach
lichem Zllsammenhange, dass die lYIuskulatur del' Hinterlaufe, iiberhaupt 
del' ganze Hinterkorpel' die V OJ del'laufe und den Vordel'kol'per an Starke 
zu iibertreffen pflegt. Wo das kaum odeI' nicht del' Fall ist (Giraii'e, 
Hyline), 1ewegen sich die Thiere weit weniger schnell. 

.A I tum. Saugcthiere. 2. Aufi. 25 
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Es kann nun zu gleicher Zeit entweder nur ein Hinterlauf schieben, 
also abwechselnd del' rechte und linke, oder es kannen beide zu gleicher 
Zeit thiitig sein. Die Bewegungsart und die Spur zeigen darnach we sent
liche Verschiedenheiten. 1m erst en Palle entstehen die Bewegungsartt'll, 
welche wir beim Pferde als Schritt, Pass, 'fra b hezeidmen, im letzten 
als Galopp und Force oder Carriere. Fiir unsere wilden Thierarten sind 
Schritt und Trab einerseiLs und Hiipfen, bez. Springen und Rennen ander
seits die gewahnlichen Bezeichnungen. 

Wenn nul' eine HinterextremitlLt schiebt, so erfolgt del' Stoss 
nach vorn abwechselnd von del' einen und von del' anderen Seite her. 
Das Thier wird somit bei jedem Stoss nicht nul' nach vorn, sondel'll auch 
nach del' entge.8 engesetzten Seite geworfen. Es entsteht dadurch folglieh 
wiihrend del' Ortsbewegung ein pendelartiges Schwanken des Karpel's von 
del' einen Seite zur andern. Diese nach seitwiirts, bald rechts, bald links 
den Klirper schiebende Kraft geht fiir die Bewegung naeh vorwlLrts vel"
loren. Zur Verminderung oder gal' annaherndel· Beseitigung dieses N ach
theiles wird del' schiebende Lauf derMittellinie des Karpel's nllher geriickt. 
Setzt das Thier, wie z. B. del' trabende Fuchs, denselben genau in diese 
Mitte, so ist von einem Stoss zul' Seite kaum noch etwas zu bemerken. 
Derselbe wiirde giinzlich aufgehoben sein, wenn del' schiebende Lauf nieht 
bloss in del' Mittellinie des Karpel's auftrlLte, sondel'll auch am Karpel' in 
derselben, wie die Schrauhe eines Schiffes, seine Insertion hiitte. Bekannt
lich heisst diese Gangart, bei del' del' sehiebende Lauf den Fuss genau in 
diese Mittellinie setzt, "Schniiren". Weicht diesel' Lauf abwechselnd 
nach rechts und links von derselben ab, so "schrilnkt" das Thier. 

Wenn nur ein Hinterlauf schiebt, so fangt auch nur ein Vorderlauf 
und zwar, wenn wir vom Passgange absehen, del' del' entgegengesctzten 
Seite den Karpel' wieder auf. Zur Untel·stiitzung des Schwerpunktes wird 
nun auch dieser genau so vieI, als jener schiebende, del' Mittellinie 
des Karpel'S genahel't. Schniil'ten die HinterlHufe oder ~chrankten ~ie 

schwach oder stark, so thun dasselbe in ganz gleicher 'N eise auch die 
V orderlaufe. 

Del' auffangende Vorderlauf wird ferner' gleichfalls genau so weit 
nach vorn gesetzt, als del' schiebende Hinterlauf". Del" Abstand del' 
"Tritte" (del' Spuren del" einzelnen Fiisse) heidel' bleibt sich folglich 
stets gleich. 

Beim S c h ri tt schniirt kein Thier, sondern es schrankt mehr oder 
weniger. Es set.zt bei demselben ferner die vier Fii~se einzeln nach ein
ander auf den Boden, und zwar 7.uerst einen Hinterlauf, dann den Vorder

lauf del' anderen Seite, dalauf den zweiten Hinterlauf und end
lieh den diesem entgegengesetzten Vordel'lauf. Bei gerauschvollem 
Gange, etwa eines Pferdes auf del' Strasse,· hOl'en wir folglich ein 
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viermaliges Aufschlagen auf den Boden. Vorstehende Bezeichnung dureh 
Ziffern, in del' die Bewegung mit dem rechten Hintel'beine werst beginnt, 
moge die Gangart des Schrittes veramehaulichen. Da bei solch ruhigelll 
Schreiten die HinterHLufe dieht hinter die Vorderliiufe niedertreten, so 
entMlt diese schrilnkende Filbrte stets zwei Tritte rechts und zwei links 
nahe zusammen stehend. Bleibt del' Schritt gleichmHssig, so stehen die ein
zelnen Schrittpaare in gleiehweitem gegenseitigem Abstande. Wir wollen 
diese Fiihrte "Schrittf1Lhrte" nennen. 

Beim Tra be Hndert sich die F1ihrte in mehrfacher Hinsicht. Zunlichst 
greift das trabende Thier weit()l' aus, als das langsam schreitendej es 
n1ihert Ferner die TriUe mehr del' Mittellinie des Korpers, es schriin kt 
weniger odeI' schniirt sogar vollkol1ll1len j es setzt cndlich den Vorder- und 
Hintel'lauf del' entgegengesetzten Korperseite zugleich auf den 
Boden. Nebenstehende Ziffern l1logen auch dieses ausdl'iicken. 
Horen wir beim Schritt die Liiufe viermal aufschlagen, so ent-
steht beim Traue nul' eine Reihe von einzelnen Tonen, von denen zwei 
und zwei zusammengehoren. Hat ein Hinterlauf, etwa del' rechte, bereits 
geschouen, so beginnt so fort del' linke, und jener rechte hebt sich, um 
sich wiedel' nach vorn zu stJtzen und auf dem Boden zum neuen Schiehen 
wieder Fuss zu fassen. 'Vlihrend dieses Hebens, noch bevor er wieder 
den Boden erreicht hat, schieut schon del' linke und dem entspreehend 
wird in del1lseluen Augenblieke del' l'eehte Vorderlauf zum Auffangen des 
Korpers aueh gehoben und naeh yarn bewegt. Es wil'd folglieh die Stelle, 
an del' derselbe so eben noeh stand, sein Tritt, frei. Da das trubende 
Thier mit den HinterHiufen weiter ausgreift, als das sehreitende, so setzt 
es den Hintel'lauf nicht hinter, sondern mehr oder weniger in den so eben 
frei gewordenen Tritt des Vol'derlaufes derselben Seite. Del' genau 
f:;('lmiil'ende Trau Hisst demnaeh nur eine Reihe genau in del'selben Rich
tung stehender, ganz gleicher Tritte el'kennen, del' schrUnkende, zwei 
Reihen alternirender Tl'itte, also eine Zickzaeklinie. Beim el'sten hat e~ 

den Ansehein, als wenn das Thiel' auf nul' einem Laufe tort.gehiipft., 
heim zweiten, als wenn es auf zweien einhel'gelaufen sei. Bei den meisten 
'l'hiel'en lassen "ieh beim Trabe nul' die Tl'itte del' Hintel'liiufe, welche die 
del' vordcren vollig decken, erkennen. Dei einigen jedoeh, z. B. dew 
Pferde, oder wenn ein langsamer Trab sieh dem Schritte annahert, decken 
sich die Vorder- und Hintertritte nicht vollig, die vordere Part.ie del' 
ersteren bleibt frei. Alsdann sind ~elbstredend aile vier 'l'ritte erkenn
bal'. -- Die Spur eines trabenden Thieres heisse "T ra bfn h rt e". 

Beim Pass hebt und setzt das Thier die Liiufe derselben KOl'perseite 
zu gleichel' Zeit. Eine starke Sehaukelbewegung des Korpers i~t da von 
die natiirliehe Folge. Die Girafi'e zeigt diese Bewegungsart am schiil'ft'ten, 
del' Bill' mit seinem "bulllmeligen" Gange weniger ausgepriigt. A ueb die 

25* 
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Katzenarten, namentlich die grossen, Lowe, Tiger, Panther u. a., erinnern 
noch damn. Eine "Passfahrte" gibt es nicht, da in del' SteHung der 
Tritte, die ~owohl schritt- als tra blihnlieh sein kann, del' Passgang als 
soleher nieht erkcnnbar ist. Nul' kann bei diesem nie del' Tritt des 

Hinterlaufes den des Vorderlaufes decker.. AHenfalls konnte ein 
weites Auseinanderstehen del' Tritte, d~s jedoeh aueh oft beim 
Sehritt vOl'kommt, als Besonderheit hier angefUhrt werden. Dureh 

Zahlen Hisst sieh cler Pass in beistehender VV' eise darstellen. 

Schieben beide Hinterextremitaten zu gleicher Zeit, so 
wird die Bewegung in dreifacher Weise geandert. Zuntichst wirkt hier 
uie doppelte Kraft, der Stoss ist somit doppelt so stark, als bei nur einem 
sehiebenden Hinterlaufe. Del' Korper schwebt ferner nach dem Stosse 
frei in del' Lull, bevor ihn die Vorderliiufe zusammen wieder auffangen. 
Der Stoss bewirkt daher nicht so 8ehr ein Fortschieben, als vielmehr ein 
Fortschnellen des Korpers. Drittens wirkt die vorwlirts treibende Kraft 
gleichmUssig von beiden Seiten. Ein Thier, welches sich ][]it beiden 
Hinterlaufen zugleich fortsehiebt, schwankt folglich nicht pendelartig, seine 
Korperachse b1eibt vie1mehr stets genau in del' Richtung del' Bewegung. 
Ein solches Fortschieben oder vie1mehrFortschnellen mit beiden Hintel'
Hiufen wirkt folglich fur die Ortsbewegung weit energischer aIs Schritt 
odeI' Trab. Wir" finden desha1b diese Bewegungsart als die gewohnliche 
1) bei allen den munteren bewegliehen Thieren, deren Lliufe im Verhalt
niss zu ihrem gestreckten Korper fur eine schnelle Bewegung zu kurz 
sind, beispielsweise bei stimmtlichen marderartigen Thieren. Die Kiirze 
del' Beine, die 80mit nur eine geringe Schrittweite zulasst, wird durch die 
hier in Rede stehende Bewegungsart ausgeglichen. Eine solche zeigen 
2) alle diejenigen Thiere, derenHinterlaufe die vorderen an Liinge er11eb
lich iibcrtreffen, als z. B. Hase, Eichhorn. W ollten diese Arten nul' mit 
einem Hinterlaufe schieben, so wiirde die Llinge des entsprechenden, den 
Korper auffangenden Vorderlaufes dafiir nicht ausreichen. Del' Korper 
wiirde iiber die Schrittweite des Vorderlaufes hinweg geschoben werden. 
Ausser diesen beiden Kategorieen, fiir deren norrna1e, ruhige Bewegungs
art ein gleichzeitiges Schieben mit beiden Hinterextremitliten durch ihren 
Korperbau begriindet ist, verfahren jedoch auch aIle iibrigen Thiere so, 
wenn sie ihre Bewegung iiber die Trabgeschwindigkeit beschleunigen wollen, 
also z. B. in del' Flucht. 

Von diesel' Bewegungsart miissen zwei Grade unterschieden werden, 
je nachdem das Thier sich ohne besonders grosse Anstrengung, in ein
faehen leichten Spriingen fortbewegt, oder aus Leibeskraften, in moglichst 
weiten SUtzen, die bald zur El'miidung fiihren, rennt. 

Bei dem ersten Grade werden die schiebenden Hillterlaufe von den 
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langleibigen nnd kmzheinigen Thieren genau oder wenig sehriig neben 
einander gesetzt und aueh die auffaugenden VorderHiufe stehen in derilelben 
Weise neb en einander. Es pflegen alsdann die HinterHlufe genan in die 
eben dureh Empol'sehnellen des Kol'pers fl'ei gewordenen Tl'itte del' Vorder
laufe gesetzt zu werden, und es stehen alsdann paarweiile zwei Tritte, 
del'en jeder also ein Doppel- odeI' Sehlusstl'itt ist, in del' Sprungweite von 
einander entfernt und in del' Bewegungsrichtung des Thieres genau hinter 
einander, wie Taf. I, die Spur des Hel"melins, 'l'af. IV die des Norzes dar
stellt. Die Stellung diesel' Tritte moge "Paartritt" heisson, so dass aho 
die Spur des Hermelins oder des Norzes aus Paartritten besteht. -
Sind dagegen die Hinterlaufe lang und del' Korper des Thieres relativ zu 
diesel' Beinlange kUJ':z, so iibergreifen sie schon beim ruhigen Hiipfen die 
Tritte del" Vorderlaufe, und stehen also in del' Spur vor diesen. Beilll 
EiehhOrnchen werden dabei die Vorderlaufe genau neb en einander, hei den 
hasenartigen Thieren del' Mittellinie des Korpers genlthert schrag 
hinter einander gestellt. Es kann die Fiihrte aller diesel' Thiere 
passend "SprnngfUhrte" genannt und dureh beistehende Ziffern 
veranschaulieht werden. 

2 I 2 
-1-1-1 

Von diesel' Sprungfiihrte unterscheidet sich schliesslich die "F I u c h t
Hthrte" nicht. bloss dureh die grossere Sprungweite des aus allen Kl'aften 
dahin eilenden Thieres, sondern aueh dmch eine veranderte Stellung del' 
Tritte. Die vorhin bezeichnete erste Kategorie der mit beiden Hinter
litufen zusammen schiebenden, bez. schnellenden 'fhiere, del' langleibigen 
und kurzbeinigen, iibergreift in del' Flueht ebenfalls mit den Hinterlaufen 
die Vorderlaufe. AIle abel' setzen wedel' die Hinter- noch die Vorder
lUufe paarweise neben einander, sondern greifen mit denen einer Seitt', 
bald der rechten, bald der linken, wei tel' aus als mit del' andern. Da
dureh entstehen allerhand, auf den erst en Blick oft schwer zu erit
rathselnde Trittstellungen. Es kommt himm, dass "Spl'ingen" und "Rennen" 
nul' graduell verschieden sind und zwischen dem gemiithlichen Einher
hiipfen und del' rasantesten, dem Thiere moglichen Flucht die allmllh
lichsten Uebergiinge bestehen, diesen verschiedensten Graden der Eile abel' 
auch die verschiedensten TriUstellungen entsprechen. Jedoch scheint mil" 
bei jeder, die gemllchliehe FortbewegungiiLerbietender Eile die SteHung 
del' Vorderlaufe, namlich nicht neben, sondern schrag hinter einander, 
cl1araktel'istisch fiir die Fluchtfahrte zu sein. Das 'fhier fiingt den starker 
als gewohnlich nach vorn geschnellten Korper, urn den Anprall zu ver
mindern, oder, vielleicht richtiger, urn dem libel' die Greifweite del' Vordel'
laufe hinaus geworfenen Korper einen weiter nach vorn liegenden Stutz
punkt zu geben, erst mit dem einen und dann weiter nach vorn 
mit dem anderen Vorderlauf auf und riickt den zuerst auffangen
den Lauf l))oglichst in die Mittellinie des Korpers. Wil' konnen 

~I~ 
1 1 
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die Fluchtfahrte durch umstehende Zahien versinnIichen. 1st die Flueht 
nieht stark, liberschreitet die Sehnelligkeit des Thieres den gewohnliehen 
Sprung nul' unbedeutend, so libergreifen bei jenen mehrfach genannten 
langleibigen u,nd kUl'zHtufigen Thiel'en, den Mardern, die Hinterlaufe die 
VorderHiufe nur theilweise. Del' eine Hinterlauf setzt sieh in den Tritt 
des am meisten vol'gel'liekten V ol'derla ufes, del' andere frei dane ben. Es 
entsteht dann die riithselhafte Figur des Dreitrittes: VOl' einem einzelnen 
Tritte zwei neben einander stehende. Del' einzeine ist alsdann del' 'rritt 
des zweiten (zurliekgebliebenen und mogliehst in die Mittellinie des Korpers 
gerliekten) Vorderlaufes, von den beiden vorderen, del' eine ein Doppel
tritt ("Sehiusstritt"). Bei starker FIueht libergreifen auch bei den ge
nann ten Thieren die Hintel'Hiufe die vorderen vollstandig: VOl' den hinter 
einander stehenden Vorderlaufstritten stehen genau odel' etwas schrag 
neben einander die Hintedaufstritte. Bei Thiel'en von anderer Form und 
Beschaffenheit ihres Korpers und ihrer Laufe modificirt sieh die Tritt
stellung del' Fluchtfiihrte erheblien. Jedoch wird vol'stehende Erorterung 
im Allgemeinen flir das Vel'standniss genugen. 

Auf die verschiedenen Besonderheiten muss bei Erwahnung del' einzelnen 
Thiere und Erkllirung del' beigegebenen Tafeln aufmerksam gemacht 
werden. Es sind auf denselben die Tritte und meist auch die ganzen 
F:ihrten, oft in ihren Verschiedenheiten als Sprung - und Flucht-, odeI' 
Schritt-, Trab- und FIuchWihl'ten del' grosseren einheimischen Saugethiel'e 
dal'gestellt. Ueber aIle kleinen, namentlich die verschiedenen Spitz-, 
Wlihlmaus- und Mausearten vermochte ieh mil' bisher keine ausreichende 
Kenntniss zu ver~chajl"en. Es ist meist unmoglich, eine derartige auf
gefundene Spur hinterher mit annahernder Sichel'heit zu bestimmen und 
flir den Forstmann die Kenntniss derselben ohne erhebliche Bedeutung. 
Jedoch stellt Taf. I No.3 die Spur del' 

Waldmaus 
dar. Sie zeigt den regelmlissigen Dreitl'itt, wenn die Maus eilig fort
hlipft. Die Sprungweite ist bei ihr unter den kleineren Mausen die 
grosste. Auf leicht empfindlichem Boden, etwa auf lockerem Sande oder 
weichI'm Schnee ist sie ausserdem an den Eindrticken des langen Schwanzes 
leicht und sichel' zu erkennen. 

Maulwurf. 
Taf. I No. 1. In zwei Reihen gestellt, wechseln die Tritte seiner 

Vorder- und Hinterlaufe beim ruhigen Einherlaufen auf dem Schnee oder 
weich em Erdboden • regelmlissig abo Seine schriig gestellte Grabhand greift 
nul' mit den Spitzen ihrer langen Krallen in den Boden, so dass ihr Tritt 
lediglich aus einer sehrligen Bogenreihe fUnf Feiner LoehEr besteht. Die 
Hintediiufe tl'eten schrag nach aU8sen gestellt mit del' ganzen Sohle auf. 
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Die Zehenspitzen driicken sich als stumpfe kurze Zacken aus. Fiir Dar
stellung diesel' waren auf del' Tafel die Figmen zu klein. 

Igel. 
Taf. I No.2. Die Spur des fiinfzehigen Igels ist leicht zu kennen. 

Fusssohlcn - und ZehenbaIIen, sowie Krallen driicken bich scharf aus. Auf 
nichtsehr empfindlichelll Boden sind deren Abdriieke in del' Regel dmeh 
nicht beruhl'te Zwischenraullle getrennt. 

Die marderartigen Thiere. 
Die Aden diesel' interessanten Gruppe besitzen 5, in gleichel' Hohe 

stehende Zehen. FussbaIIen, Zehen und Krallen drucken sich in ihren 
Tritt en stets abo Die kleineren unter ihnen, namentlich Wiesel, Hermelin, 
Non, IItis, Baum- und Steinmarder bewegen sich am Boden meist 
hiipfend. Eine Schrittf<ihrte (Taf. J No.6) kenne ieh nul' von den lctzt
genannten, wenn sie etwa wines Gebuseh durchkriechen. Fur aIle ist die 
Sprungfahrte des Paartrittes normal. 

Wiesel und Hermelin (Taf. I No.4), oeren Korper sich unter allen 
durch eine ausserst gestreckte Gestalt,. deren Beinchen durch Kurze aus
zeichnen, weiehen nm selten von diesel' Bewegungsart abo Die Tritte 
del' HinterIfiufe deeken genau die del' VorderHiufe und EO stehen die 
paarigen Tritte ihrer Spur in langel' Reihe hinter einander. Es ist mil' 
bi~ jetzt nieht gegliickt, fur sie eine andere Trittstellung aufzufinden. 

Dib gleiche Stellung zeigt auch del' gestreckte Norz. Ieh muss mich 
fur dieses in Deutschland so seltene Thier auf die gef&lligen l\Iittheilungen 
des Revierjagers Rehfeldt (Seite 231 dieses Bds.) berufen. Del' Norz be
sitzt bekanntlich halbe Schwimmhaute und eine borstige, sperrig ab
stehende und die Zehen uberragende Behaarung (Schwimmborsten) an 
seinen Fussen ('raf. IV No. 18). Seine Tritte sind deshalb rundlich. Da er 
ausserdem die Laufe beim Hupfen nahe zusammen setzt, so erscheint seine 
Spur auf etwas tieferem Schnee in einiger Entfel'llung del' eines schnuren
den Fuchses ahnlich. 

Del' Iltis (Taf. I No.5) wechselt im Paartritt seiner gewohnlichen 
Spl'ungfahrte in del' Weise, dass er bald die rechten, bald die link en Laufe 
vorsetzt, so dass die beiden Tritte bald so, bald so schrag neben einander 
stehen. Nicht gerade sehr h1iufig, wenigstens nicht so haufig als bei den 
Mardern ubergreift er mit einem Hinterlauf den zurtickstehenden Vorder
lauf, so dass del' Dreitritt del' Sprungfahrte (No.5 zweite von oben) entsteht. 
Greift er mit beiden uber, so andel't sieh die Spur in Fluchtfahrte (erste 
von oben). Die beiden Tritte der Hinterlaufe stohen dann VOl' den uber 
einander stehenden del' Vorderlaufe. In eiliger Flucht erinnert del' Iltis 
an eine kriechende Spannerraupe, indem er seinen Korper abwechselnd 
schleifenartig zusammenbicgt, fast kngelt, und langhin streckt. Uebrigens 
nchmen aIle hier in Hede stehenden Thiere fltichtig mehr odeI' weniger 
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dieEe Spannerraupen-Gestalt an. Von del' Spur del' Marder Hisst sich die 
seinige, wenn man von del' geringeren Grosse del' Tritte absieht, die bei 
alten starken Iltissen und jUllgen Mardern nicht so sehr erheblich ist, oft 
nicht so leicht unterscheiden. Verfolgt man sie eine weitere Strecke und 
trifl't fast nur den Paartritt del' ruhigen Sprungfahrte an, so kann man 
sie wohl ohne Bedenken als Iltisspur ansprechen. 

Die Spuren del' beiden Marderarten, des Stein- und des Baum
mar del's (Taf. I No. 6 und Taf. II No.7) zeigen in del' Sprungfahrte fast 
eben so Mufig den Drei- als den Paartritt. Ihre relativ Iangeren Hinter
Hiufe dem Iltis, namentlich abel' dem Norz, Hermelin odeI' WieBel gegen
libel' begrundet diese Stellung. Auch der Viel'tritt (Tat'. II No.7) scheint 
fur sie aus demselben Grunde noch nicht Ausdruck einer besonders eiligen 
Flucht zu sein. In hOchster Angst rennend enisteht cine Trittgruppirung 
(No.7 oben) , del'en die bereits behandelten Thiere nicht fahig zu sein 
seheinen, del' wir jedoch unter ahnlichen VerMltnissen bei manchen 
anderen, meist langlaufigen· Aden, begegnen. VOl' den nicht hinter, 
sondem schrag ne ben einander gesetzten Tritten del' Vorderlaufe stehen 
urugekehrt schrag (d. h. wenn von den Vordertritten z. B. del' linke del' 
vordere, del' rechte del' hintere ist, so ist von den Hintertritten del' linke 
der hintere, del' rechte del' vordere) die Tritte del' Hinterlaufe. Die 
vier Tritte bilden soruit die Ecken eines Paralleltrapezes. Zum Verstand
niss vel'weise ich auf Taf. II No.7, Taf.III No. 10,11. - Die Spur del' beiden 
~ral'derarten gegenseitig richtig anzusprechen, halt oft schwer. 1£s ist die 
Pusssohle des Baummarder8 fl'eilich dicht behaart, beim Steinmal'del' dagegen 
treten die nackten Ballen diesel'Sohle, sowie del' Zehen unmittelbar hintm 
den Krallen sehr stark und deutlich hervor und diesel' grosse Untel'sehied 
dl'uckt sieh auf mtissig weichem, nacktem Boden auch sehr kenntlich aus. 
Al1ein auf dem Schnee, del' sich in gleiehel' Masse unter dem Pusse des 
Thiel'es niederdl'lickt, hat del' Tritt gar haufig nur an seinen Randern, 
nicht abel' auf seiner FHiche schade Umrisse und fest umschriebene Ein
drucke. Es ist mil' hier vol'gekommen, dass ieh bei einer sichel' con
datirten Steinrual'derspur (del' Marder wurde gefangen) die Abdrucke del' 
nackten Sohlentheile im Schnee durchaus nicht entdecken konnte. In den 
meisten Fallen wil'd auch die OertIichkeit, an del' die Spur sich findet, 
die Bestillllllung sichel' leiten. Es sei hier die Seite 222 bel'eits gemachte 
Bemerkung wiederholt, dass, wo sich beide Arten im Walde aufhalten (del' 
Steinmal'der jedoch wohl nie tief in gl'osseren Waldern), del' Baummal'der 
den Walduoden nach allen Richtungen durchstreift, del' Steinmardel' da
gegen mit Vol'liebe Gestelle, Fahl'-, ausgetl'etene Fuss- wie Schleifwege halt. 

Die Spur des Dachses (Taf. II No. 11) hnn auch uei nul' geringel' 
Deutlichkeit del' Tritte hum missdeutet werden. Die Grosse del' einzelnen 
Tritte, del' breite Rallen del' SohIe, die lang-en Krallen kennzeichnen sie 
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hinreichend. Die einzige Verwechselung wiire mit del' del' Otter moglich. 
Del' Dachs schrankt stets. Beim Schritt sind aHe vier Tritte ausgepriigt, 
beim ruhigen EinhertroHen, seinem leichten Trabe, decken die Hintertritte 
die vorderen nul' halb, so dass die KralleneindrUcke del' letzteren fiber 
die jener mehr odeI' weniger weit vorragen. NUl' hei scharferem 'l'l'abe 
ist dieses Decken vollstandiger, auch zeigt seine Trabfahrte ein geringeres 
Schranken als die Schrittfahrte. In hOchste Angst versetzt vermag er es, 
seine Spur zur "Fluchtftihrte», die alsdann die vorhin bei den Mardel'll 
erwahnte Paralleltrapezform (Taf. II No. 11 oben) annimmt" zu steigel'll. 

Die Fischotter (Taf. III No. 10) ahnelt, wie eben bemerkt, in ihrer 
Spur dem Dachs. Die Tritte sind jedoeh kUrzer, breiter und wegen del' 
Schwimmhaute runder. Amserdem abel' charakterisirt sie, jener gegen
fiber, die KUrze del' KraBen. Die Schwimmbaute werden jedoch auf nicht 
sehr empfindlichem Boden kaum oder gar nicht abgedrUckt, so dass in 
gal' vielen Fallen diese EigenthUmlichkeit des Otterfusses unberUcksichtigt 
bleiben muss. Beim Schritt schrankt auch die Otter und zwar wenig 
starker als del' Dachs. Aus~erdem hUpft sie auch und zeigt dann die ein
fache (zweitrittige oder paarige) Sprungfahrte. In grosster Flucht, etwa 
bei Ueberraschung auf ihren Landwechseln von einem Gewasser zum 
andel'll, stehen in ihrer Fluchtfahrte (No. 10 ohen) ihre vier Tritte in ge
brochener odeI' gerader Reihe in fast gleichem, gegenseitigem Abstande 
schrag nahe zusammen. In diesem sonderbaren Bilde del' 'rrittzusammen
steBung ist in unserer eben citirten Zeichnung del' unt.erste Tritt del' des 
rechten Vorderlaufes, dann folgt darfiher del' des rechten Hinterlaufes, 
darauf del' des linken Vorder- und endlieh des linken Hinterlaufes. Vor
der- wie Hinterlaufe werden folglich schrag gegeneinander gesetzt und die 
letzteren Ubergreifen an ibrer Seite den entsprechenden Vorderlauf. 

Die Katzen. 
Ausser unserer Hauskatze, die sich jedoch oft genug auch im 

E'l'eien umhertreibt, lebt bei uns eigent.lich nm' noch die Wildkatze, 
denn del' Luchs ist eine zu seltene Erseheinung. Jedoeh wurde im ver
ffossenen Jahre (1875) noch ein solcher auf Wollin erbeutet (Seite 202), 
del' daselbst langere Zeit unbeachtet geblieben zu sein scheint. 1846 glaubte 
das Forstpersonal in WUrttemherg in dem sich stark bemerklich maehenden 
Raubthiere im Reviere einen Wolf erkennen zu mUssen, bevor es gelang, 
den wild l'auheri&chen Lucbs daselbst zu erlegen. Ein einzelner Tritt 
wurde Gewisshe1t verschafft haben konnen. Man veJ'gleiche Taf. IV No. 15 
und 19. Die Moglichkeit ahnlicher FaIle ist fUr die Zukunft keineswegs 
ausgeschlossen und desshalb soH denn auch hier die Luchsspur nicht aus
ge~chlossen sein. - Von den 5 Zehen del' FUsse del' Katzenarten ist die 
innere hOher eingelenkt. Diese tritt daher nicht mit auf. Es drUcken 
sich folglich in del' Spur nur 4 Zehen abo Da ferner die Krallen derselben 
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nur beim Angrifl" del' Beute vorgesheckt oder beim Klettern gebraucht, 
beim Laufen am Boden aber giinzlich wruckgezogen werden, so enden 
auch auf dem empfindlichsten Boden die Zehenabdrucke del' Tritte vorn 
stumpf und wegen del' runden (llleines Wissens stets nackten) Ballen 
rundlich. Hierdureh ist unter unseren einheimischen Thieren jede Katzen
spur ali; solche mit voller Sicherheit richtig anzusprechen. Die gewohnlicbe 
Gangart del' Kat.zen iBt ein kurzer Trab, bei dem sie schwach schranken, 
ihre Spur alsdann die rein ausgeprllgte TrabHlhrte. So wenigstens be
kanntlich bei unsm·er 

Hauskatze (Taf. III No.9). Die Spur der Wildkatze ist mil' g~Lnzlich 
unhekannt, jedoch wahl kaum cin Grund fur eine A bweielmng ihrer 
Gangart vorhanden. AucI! wird del' Luchs bei seinen wei ten Streifereien 
sich schwerlieh anders verhalten. In grosster }'lucht werden die Vorder
Hiufe schr1lg vor einander aufgesetzt und die HinterHiufe ubel'greifen deren 
Tritte weit, so dass die Fluchtfiihrte (No.9 oben) einige Aehnlichkeit mit 
del' Spur des Hasen hat. Bei geringerer Eile treten die Hinterlaufe 
weniger weit yor, so dass dann wohl der Tritt des einen derselben den 
des am meistell vorgesetzten Vorderlaufes ganz oder theilweise deckt. Die 
Fluchtfiihrte wird alsdann dreitrittig. 

Dit' Fluchtnihrte des Luchses in hOehster Erregung des geangstigten 
Thieres, etwa naeh einem Fehlschusse, hesteht aus im Paralleltrapez (siehe 
Marder) stehenden Tritten. Die einzelnen Sprunge betragen naeb glaub
wurdigen Berichten 5 lli. 

Vie Hunde. 
Aueb die Hundearten sind in ihrer Spur an gel11einsamen Eigen

thumliehkeiten leicht zu erkennen. Ihre Vorderlaufe tragen 5, ihre Hinter
laufe 4 Zehen. Jedoch ist ,die Innenzehe der er~teren hOher eingelenkt 
und bel'uhrt den Boden nieht. Die Tritte zeigen deshalb, wie bei den 
Katzen nUl" 4 Zehen, unterseheiden sich jedoch von letzteren durch den 
stets 8ehr deutlichen Abdruck der frei vorstehenden und den Boden scharf 
beruhrenden Krallen. Ihre gewohnliehe Gangal't ist der Trah, bei dem 
sie theils schnuren, theils iichwach schranken. Au~ser dem Haushunde 
bewohnen bekanntlich noeh Fuchs und Wolf un sere Heimath. 

Del' Haushund schriinkt schwach beim Trabe. Seine Spur Hisst sich 
dadurch von del' eines Fuehses, wenn auch die Grosse del" Tritte, die ja 
beim Haushunde beispiellos weehselt, bei beiden annahernd gleich ist, 
schon unterscheiden. Ausoerdem treten beim Fuehse die beiden Mittel
"ehen etwas sttirker VOl' (Taf. II No.8), als beim Haushunde (Taf. IV 
No. 16); die Tritte des letzteren sind folglich yarn etwas stilrker ab
gCl'undet. Die~e Eigenthumlichkeit tritt noch weit schilder gegenilber dem 

Wolfe (Taf. IV No. 15) henor. Seine beiden Mittelzehen ilberragen 
weit die seitlichen. Sie liegen ferner im Yergleich mit diesen nahel' 



F11hrten. 395 

zusammen, 80 dass sie in den Tritten auf weichem Boden oder im Schnee 
oft nur einen einzigen, spitz vorspringenden Eindruck zu rnachen scheinen. 
Dem gegeniiber ist der Tritt des Haushundefl von etwa Wolfsgrosse VOl'll 

aufl"allend rundbogig begrenzt, und die 4 Zehen stehen in ungefilhr 
gleichem A bstande von einander. Die 'l'rabfithrte des Wolfes zeigt ein 
sehr schwaches Scbriinken. Die Fluchtfiihrte id mir unbekannt. 

Die Tritte der Fuchsspur (Taf. II No.8) sind eben bereits im Unter
schiede von denen des Hundes beriihrt. Bei seinem gewohnlichen Trabe 
schniirt der Fuchs vollkommen, jedoch lassen sich die Tritte der rechten 
und linken Liiufe stets unterscheiden, da die Zehen etwas nach innen 
gerichtet ~tehen. Beim Schritt (No. 8 unten) schrankt m·. Eine SehriU
flihrtc trifft man jedoeh verhilltnissmlissig selten an. In der Fluchtfiihrte 
treten beim ihm, wie bei jedem fliiehtigen Thiere, aIle Laufe getrennt 
auf, so dass die~elbe stets 4 Tritte enthiilt. Die HinterHiufe iibergreifen 
dabei die Vordertritte. Bei nicht sehr starker Flucht nilhert er die ein
zelnen Laufe, seine III gewohnten vollkommenen Schniiren entspreehend, 
noch sehr der Mittellinie des IG:irpers, so dass beide Paare, deren Zwischen
raum merklich grooser ist, als die Entfcmung der beiden Tritte jedes 
Paares unter sieh, nur wenig schranken. Rennt er aber aus Leibes
krarten, winkt er etwa dem ungliicklichen Schiitzen mit seiner Lunte ein 
Nimmerwiedersehen, so greift er mit den HinterHiufen weit vor, setzt sie 
wenig schrag neben einander und fiingt sich mit den genau oder fast 
genau neb en einander gesetzten Vordel"liiufen wieder auf. Die Tritte 
stehen dann in der bereits mehrfaeh erwltimtcn Form des Parallelhapezes 
(Taf. II No.8 oben). Yom Schniiren ist alsdann selbstredend keine Spur mehr 
vorhanden. Die Sprungweite betrHgt bei solcher Pliichtigkeit gegen 3 m. 

Bar. 
Die Fahrte des B1iren (Taf. IV No. 20), der mit del' ganzen nackten 

Sohle seiner fiinfzehigen starkbckrallten Pranten auf tritt, hat fUr uns 
selbstredend nicht die mindeste Bedeutung mehr. Dass del' Blir Paf's
ganger ist und deshalb seine Tritte sich nielllab decken konnen, wurde 
oben bereits angedeutet. 

Hi b e r. 
Die 'faf. IV No. 17 dargestellten Tritte des Bibers sind verkleinerte 

Copien einer genauen und fein ausgefiihrten Zeichnung, welche auf mein 
Ersuchen del' Herr Oberf6rster v. Uklanski durch den Hiilfsjager Herrn 
Forgber im verflossenen Jahre an Ort und Stelle im Revierc Lodderitz 
anferiigen liess. Sie scheinen kaum natiirlich IU sein. Allein die BilJor
fahrte ist nur liusserst selten charakteri;;tisch, scharf und vollstandig aus~ 
geprligt; auch fehlt der Abdruck der Schwimmhaut faHt stets. Das 
schleppende Bauehhaal' und die Kelle venvidchen iiberdies noeh meist .ieden 
Tritt. So ist es dem gcnannten Herm nUl" nach vielelll Bemiihen gelungen, 
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endlieh eine halbwegs vollsHindige und deutliche Spur zur Aufnahme auf
zufinden, welche den Tritt des linken Vorder- und des linken Hinterlaufes 
darstellt. Die Zeichnung ist jedenfalls sehr interessant, wenngleich aus 
leider naheliegendem Grunde oIme jagdliche Wichtigkeit. Auch del' 
beobachtende NaturfJ'eund wird gewiss nUl" ausserst selten Gelegenheit 
haben, in der freien Natur aus seiner Kenntniss einer Biberspur Nutzen 
zu ziehen. 

E i c h h 0 r n. 
Die Spur des Eichhorns (Taf. III No. 14) besteht zumeist aus det· 

gleichmassigen Wiederholung seiner Sprungfahrte, in del' aIle vier Tritte 
weit von einander ausgepragt sind. Die beiden Tritte jeden Paares stehen 
genau neben einander, die hinteren vorn und weiter auseinander, die 
vorderen hinten und nti,her zusammen. Diese Stellung der Laufe, die 
passend als "doppelter Paartritt" bezeichnet werden Mnnte, wird auch in 
del' Flucht des Thieres nieht wesentlich geandert, die Spur bleibt alsQ 
auch dann gleich. Es lasst sich nieht verkennen, dass diese "Sprungf;ihrte~ 
des EichMrnchens genau den Charakter der "Fluchtfahrte" del' vorhin 
behandelten Raubthiere hat. Es bewegt sieh am Boden weit einformiger 
als diese. Die Lange del' Hinterlaufe verhindern einerseits ein eigentliches 
Gehen oder gar Traben, sowie andererseits ein einpaariges oder dreitrittiges 
Hiipfen, sie erlauben nul' diejenige Fortbewegung am Boden, welche diel:ie 
anderen Thiere bei eiliger Flucht annehmen. Uebrigens zeichnen sich die 
Eichhorntritte durch stark ausgepragte Ballen, 5 Zehen, deren kiinere 
innere (Daumen) merklich absteht, und ebenfalls stark aufgreifende 
Kl'allen aus. 

Die Hasen. 
Von den hasenartigen 'l'hieren beherbergt Deutschland bekanntlich 

3 Species, den gemeinen , den Schneehasen und das Kaninehen. Ihre 
Tritte sind schmal und gestreckt, von den vier Zehen ragen die beiden 
mittleren scharf VOl'. Wegen del' rauh behaarten Sohle nimmt nur ein 
sehr empfindlicher Boden den Eindruck derselben auf; auf hartem sieht 
man dag'egen oft nur den scharfen Kl'aIleneindruck del' genannten zwei 
Zehen. 1st auf weniger festem auch del' del' anderen ausgedriickt, so 
stehen aIle in einem ziemlich spitzen Winkel, de8sell Scheitel die KraIlen
eindriicke del' mittleren Zehen bilden. Die ganze Spur ist wegen del' 
langen Hinterlaufe ("Spriinge") diesel' Thiere nur geringer Modification 
nthig, da sie wedel' schrittweise zu gehen, noch zu traben im Stan de sind. 
Sie hiipfen und springen, wobei die Vorderlaufe mehr odeI' weniger genau 
in die Mittellinie des Korpers, also hinter einander gestellt und von den 
Hinterlaufen iibergriffen werden. So entsteht denn stets der Viel·tritt 
Taf. III Pig. ] 2. Beim ruhigen Hupfen werden die Hinterlaufe genau, in der 
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Flucht schrag ne ben einander gestellt. Dieses und die grossere Sprung
weite unterscheidet die Flucht- von del' Sprungf:ihrte. 

Von del' allhekannten Spur des gemeinen Hasen solI sirh die des 
S c hneeha s en hauptsachlich durch breitere Tritte unterscheiden. Seine 
Zehen sprei7.en etwas weiter, die Behaarung derselben, sowie del' ganzen 
Sohle ist starker. Das Kaninchen macht dem gemeinen Hasen gegen· 
libel' weit kiirzere Sprunge, die ganze Spur zieht sich weniger weit in 
\lerselben Richtung fort, sondern wendet sich in Winkeln bald naeh diesel' 
bald jener Seite. In griisstel' Plucht setzt es die Hinterlaufe nicht so 
schrag neben einander, als in gleicher Lage del' Hase. DaBs [tusserdem 
seine Tritte weit kleiner sind als die ~eines Vetters, ist sel bstredend. 
Allein es giht auch junge, kanincheng!"osse Hasen, deren Spur sich von 
del' des Kaninehens oft hum mit Sicherheit unterscheiden lHsst. Jedoeh 
maeht del' junge Hase mit kaninchengrossen TriUen wegen der langeren 
Liiufe schon weitere Sprlinge. 

Die H ufthiere. 
Del' Huf besteht aus einer Hol'mchale, welche pantoffelart,ig die Ober

seite des letzten Zehengliedes umhiillt und auf del' Unterseite eine ein
geschobene Soh Ie , in welche ein Ballen geschoben ist, zeigt. J ene obere 
Hornschale steckt nieht, wie ein PI attn agel oder eine Kralle iu eine!" 
Hautfalze, sondern geht hier allmiihlich in die Haut libel'. Unsere hiesigen, 
wild lebenden Hufthiere treten nm mit diesen letzten Gliedern del' heiden 
Mittelzehen auf. In der Jagdspraehe heissen ihre Hufe bekanntlich "Sehalen". 
Ausser diesen stehen hei ihnen zwei andere, gleichfalls an ihrer Spitze mit 
ahnlicher Hornbildung umgehene kleinere Zehen seitlich und hOher, die 
Afterklauen, Afterhufe, "Geiifter". Diese letzten beriihren den harten 
Boden, auf dem das Thier nicht einsinkt, nm bei einer hiesigen Species, 
auf weiehem jedoch drlickt sich dagegen auch bei den librigen die Spitze 
die;,er ein, ohne dass dadurch del' Karpel' wesentlich gestlitzt wiirde. Bei 
beiden Hufpaaren, den "Schalen", wie dem "Geafter", tritt durchweg 
eine mehr ode!" weniger el'hebliche Asymmetrie auf, da die aussere Schale, 
wie die liussere Afterklaue starker ist, als die entsprechende innere. Die 
Spitze der ausseren Schale iiberragt· foIglich die del' inneren, und die del' 
liusseren Afterklaue erreicht bei empfindlichem Boden denselben eher als 
die der inneren. Am schltrfsten erscheint diese Ungleichheit in den mitt
leren Lebensjahren der Thiere. Nach dem mir vorliegenden Materiale 
wenigstens sind die beiden Schalen in del' ersten Jugend fast gleich. Dass 
sie sich im Alter an den Spitzen allmahlich zum Ausgleich jener Ver
schiedenheit abstumpfen, dlirfte allgemein bekannt sein. Die mannlichen 
Individuen tragen relativ breitere, gegen die Spitze sich mehr stumpf ab
rundend~ Schalen, wogegen die der weiblirhen Stucke sich nach VOl'll mehr 
verschmiilern und· spitzer enden. Fur die Zeichnung Taf. V habe ich liber-
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all die Tritte eines rechten Laufes gewahlt, m denen folglieh die reehte 
Sehale mit ihl'er Spitze die ]jnke ilberragt. ~Hinnlich sinn No. 31, 24, 26, 28, 
weiblieh No. 22 u. 25. Schliesslieh findet sieh noeh eine bemerkenswerthe 
Ungleiehheit in dem hoheren Stande des Geaftel's an den Hintel'- als an 
den VorderHiufen. Wahrend die Spitze desselhen an den Vorderlliufen 
z. B. beim Eleh 5 em. vom Boden entfel'l1t ist, steht dicselhe an den 
Hinterliiufen gegen 9 em. von demselben abo Auf m1issig weichem Boden 
drilekt sich daher das Vorderpaar eher und event. tiefer in den Tritten 
ah, als das Hinterpaar. Fill' eine und dieselbe Wildart dienen folglich 
aIle diese Unterschiede del' Tritte zum genauen und bestimmten Ansprechen 
del' Fiihrte. Bs unterscheiden sich ferner durch die Gestalt del' Schalen 
und Ballen sowohl, wie namentlich dureh Gestalt und Stellung des Gelifters 
unsere Hufthiere nach den dl'ei Gruppen, denen sie im System an
gehiiren, del' Gruppe del' Sehweine, del' Antilopen und del' Hirsehe, sehl' 
erheblieh. 

Wildse h wein. 
Die altere Zoologie stellte die Sehweine zu den "Vielhufern" illl 

Gegensatz zu den "Zweihufern", den Wiederkiiuern. Obsehon aueh manche 
del' letzteren, '1,. B. die Hirscharten, vier Hufe hesitzen, so liisst sich doeh 
ein hemerkenswerther Untersehied in del' SteHung del' Geafter hei beiden 
nicht verkennen. W urde hei den Zweihufern dieses hoch gestellte und 
stark nach hint en gerlickte Hufpaar, das Bogenannte GeiHter, nicht als 
gleiehwerthig mit den mittleren Hufen, den Schalen, angesehen und ihnen 
deshalb diese Bezeiehnung Zweihufer ehen so, wie jenen Wiederk,iuel'l1, 
die nur zwei Hufe tragen, gegeben, so spraeh man das GeMter del' 
Sehweine, weil liinger und mehr zur Seite gestellt, als wirkliehe Hufe an. 
W 0 auf empfindliehem Boden diese Afterhufe sowohl bei jenen Wieder
kauel'n als bei den Sehweinen sieh abdrilcken, ist deshalb ihre Stellung 
zu del' del' SriJalen eine sehr vel'sehiedene. Bei jenen stehen sie genau 
hinter den Schalen und mach en nUl' mit del' Spit,ze einen senkrerhten 
Eindruek, bei diesen entspringen sie freilieh aueh hinter den Schalen,ahel' 
mehr seitlich und drileken aueh auf nur etwas empfindliehem Boden ihre 
ganze Llinge in den Tritten aus. Ja auf jedem Boden, del' ilberhaupt 
einen Eindruek gestattet, cntMH jeder Tritt aurh den Eindruck des Ge
ufters. Taf. V No. 2 J stellt einen solehen Tritt von einem dreijahrigen 
Keilcr dar. Del' von einer gleichalterigen Bache wilrde sich in del' ge
ringeren Starke und spitzeren Gestalt dazu verhalten, wie No. 25 zu 
No. 26 derselben Tafel. Die Figul' zeigt aueh deutlich die vorragende 
Spitze dcr rechicn Sehale, wtllche Ungleiehheit beim Schwarzwilde be
deutend sHirker ist, als bei unseren iihrigen Hufthieren, del' Gemse und 
den Hirscharten. Beim Frisehlinge Hisst sich diese Asymmetrie nul' schwach 
erkennen, beim Ueberlaufer tl'itt sie bel'eits deutlieb auf, heim viel'juhrigen 
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Keiler heginnt sie schon wieder zu sehwinden und bei den groben Schweinen 
zeigen die stumpf abgenutzten Schalenspit.zen dieselbe nicht mehr. Sie 
gilt deshalb dem Waidmann mit vollem Rechte als eins del' wichtigsten 
Merkmale del' Fuhrte zum richt~gen Ansprechen eines bestimmten Stiickes. 

Gem s e. 
Ein aueh nUl' fliiehtigel' Blick auf die Schalen del' Gemse Hisst sofol't 

den ganzlich verschiedenen Charakter diesel' Wildart von unseren siimlllt
lichen Hirsehspeeies erkennen. Die Schalen sind auffallend kurz und 
seitlich verengt, ja Rogal' etwas eingezogen; die Bornsohle ist hoch und 
von aUBsen nach innen stark aufsteigend eingeschoben, so dass die l~iinder 
del' oberen Homhedecknng weit und scharf vorspringen. Wahrend unsere 
tibrigen H ufthiel'e mit einer Hol'llflache anftreten, bel'Uhrt die Gemse den 
Boden, selbstredend, wenn sie nicht tiefer in denselben eintritt, nur mit 
den Reitliehen Schalenriindel'll. Es Hisst bich von VOl'll herein in diesel' 
Eigenthtimlichkeit ein Thiel' erkennen, welches auf ein abschlissiges felsiges 
Terrain, auf dem es nul' durch solche scharfen Sehalenr1inder fest en Fuss 
zu fassen im Stande ist, angewiesen ist. Das kurze, fast scheibenfOrmig 
l'nndliche Ge1ifter hat einen hOheren Stand al~ bei unsel'en librigen wild
lebenden Huftbieren. Da die Gemse nul' den Fol'stleuten im gehil'gigen 
Sliden llnseres Vaterlandes genauel' bekannt zu sein pflegt, so gebe ich 
in No. 30 die seitliche Amicht von dem Fusse eines Gemslaufes zur tbeil
weisen Veranschanlichung des Gesagten. In dem 'fritte No. 28 pragt sich 
auf entsprechendem Boden sowohl das starke Vorragen del' scharfen 
Schalenriindel', als auch die seitliche Einbuchtung derselben aus. Starkel' 
als hei unseren Wildarten del' Ebene feruer spreizen die beiden Sehalen, 
welche stets, namentlich in del' Mitte, einen auffallenden Zwischenraum 
zeigen, hei nUl' etwas stark em Auftl'eten jedoch, wie eine klaffende MUBchel, 
die Schalenspitzen weit auseinander tl'et,en lassen. Das "F1idchen" (siehe 
Rothhil'sch) ist somit auf weicherem Boden im Gemstl'itt stets breit. 

Das Geafter kann sieh dagegen nur bei grosser Plucht auf ernpfind
lichem Boden abdl'iicken. Die bf'iden Schalen spreizen alsdann stark, und 
weit hinter ihren Eindriicken ~tehen dann die des Geafters (No. 29). -
Schwerlich wil'd je em 'Waidmann tiber das riehtige Anspl'echen einer 
Gemsfahrte im Zweifel sein konnen. Das mil' augenblicklich vorliegende 
Material, Laufe von einem Kitz, einem 1-, 3- und 5-jahrigen Bock, Ge
schenk des Berru Forstmeistcrs Goldmayer (Kempten), zeigt, abgesehen 
von del' vel'schiedenen Starke del' Schalen und Scharfe ihrer Randel', keil1e 
wesentlichen Verschiedenheiten. 

Hi r s c h e. 
Die Sohle liegt, wie beim Schwarzwilde, horizontal, und wil'd von den 

Randern del' Schale an den Seiten und VOl'll liberragt. Von hintel1 her 
tritt del' Ballen in dieselbe ein. Auf festem Boden bilden nUl' jene 
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Riinder und diese Ballen die StUtzfiii.chen des Fusses. Die Sohle liegt 
folglieh hohl. Auf weieherem Boden, auf dem der Tritt sieh etwas ein
senkt, fullt sich auch diese HUhlung, die dann in dem Tritte als langliche, 
sich sanft wOlhende Erhabenheit erseheint. In der Jagdspraehe heisst be
kanntlieh dieselbe der "Burgs tall " (Fig. 26 a, a) und die tieferen Ein
driieke der Ballen "Ballen" (b, b). Oft bleibt bei sehwaehem Zwisehen
raume der beiden inneren geraden Sehalenrander eine fadenf6rmige er
hal1ene Linie des Erdbodens stehen (e), das "Fadehen" genannt. Deekt 
der Tritt des Hinterlaufes den des entspreohenden Vorderlaufes nieht 
ganz, so dass letzterer sehwach vorsteht, so hebt sich seine BurgstaUspitze 
(No. 27 a, a) ebenfalls zu einer feinen, bogigen, aufstehenden Erdnaht, 
~nd diese heisst "R e i fl e i n ~. - Dass die heiden Schalenhtilften ungleich 
sind, die aussere die innere an der Spitze etwas iiberragt, wurde bereits 
oben hemerkt; es ist jedoch diese Ungleichheit bei allen Hirsebarten ge
ringer als beirn Sehwarzwilde. Da die Sehalenrander stets am sehiirfsten 
in den Boden eingreifen, so nutzen sich dieselhen aueh am Rtarksten, 
namentlieb an der Spitze, die ja den grossten Stoss und AnpralJ aus
zuhalten hat, abo Alte Stucke sind deshalb, auch abgesehen von der 
grosseren Starke ihrer Tritte, dureh mehr abgerundete Gestalt ihrer Spitze 
charakLerisirt. Auch bewirkt felsiger Boden eine raschere tind srnrkere 
Abnutzung und Ahrundung der Schalenriinder und Spitze, als weiches 
erdiges Terrain. Die Stumpfheit der Schalen wird in del' Jagdsprache 
"StUmpfe" genannt. Durchweg jedoch zeigen die Schalen der mannlichen 
Stiicke (No. 26) eine grossere Breite und Rundung als die der weiblichen 
(No. 25), welche nach vorn stets spitzer zulaufen. Diese Ul"spriinglicbe 
Versehiedenheit wird dureh das starkere Gewicht der Hirsche den Thieren 
gegenUher noeh vermehrt. Die grUssere Last, welehe die Sehalen jener 
zu tragen und fort.zubewegen haben, muss nothwendig die Ahstumpfung 
vergrossern. Diese verschiedene Beschaffenbeit der Tritte dient folglich 
zum richtigen Ansprechen des betreffenden Stiickes nach Alter und Ge
s~hlecht. Jedoch geht aus dem Gesagten hervol·, dass sich diese Unter
schiede nicht allgemein durch feste Zahlen und genaues Mass feststellen 
lassen. Die ortlichen Verhiiltnisse sind fUr den fiihrtegereehten Waidmann 
dabei -ein wohl zu heachtendes Moment. - Die GeMter driicken sich hei 
allen Hirscharten nur auf weicherem Bodenab und steben alsdann als 
mehr oder weniger senkreehte Eindriieke genau hintel· den Ballen. Die 
der mannliehen Individuen erseheinen im Allgemeinen querrundlieh, die 
der weihlichen spitzer und zuweilen etwas Hingsgedrliekt. 

Die Schalen und folglieh die Tritte unserer einzelnen Hirschspecies 
zeigen ausser ihrer sehr ungleichen Starke mehrere heachtungswert.he Ver
schiedenheiten: 
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1) Rothwild. (No. 25, 26, 27). Tritte ungefiihl' 2/3 SO breit als lang; 
die Ballen nehmen nul' etwa 1/. del' ganzen TrittHinge ein. 

2) Damwild. (No. 24.) Tl'itte heinahe 1/2 so breit als lang; die 
Ballen reiehen von hinten her bis fast in die Mitte des Trittes hinein, so 
dass del' Burgstall die Lange des halben Trittes nieht erreieht. Die Spitze 
oer Hingeren (liusseren) Schalen endet, wenigstens bei jungeren Stiieken, 
fa"t geradlinig quer, niebt. bogig. 

3) E I c h wil d. (No. 22). Lange des gegen 13 bis 15 em. langen Tritte~ 
zur Breite wie 3: 2; die Ballen reiehen in bogiger Vel'jungung bi~ auf 
I/S del' ganzen TrittHinge nach vorn. Sie durch:::et.zen also fast die gauze 
Uinge des Burgstalls in dessen Mitte. Eine solche Eigenthumlichkeit. steht 
offen bar in inlliger Deziehung zu dem feuchten moorigen Boden- des Auf
ent.haltsortes dieses Wildes. Das mil' zn Gebote stehellde Material erstreekt 
,-jell jedoch nnr auf den prachtvoll ausgestopften Elchhirsch unserer Samm
lung und auf vier, vom Hrn. Ohm·f. Axt uns gutigst eingesandte Liiufe 
eines Elchthieres. An erst.erem erscheinen die Gelifter an del' Spitze sehr 
stark quel'gedrUckt, die del' letzieren dagegen sind auffallend spitz. 

4) Rehwild (No. 23). Das Verhliltniss zur Dreite seiner Schalen i~t 

freilich ungefiihr dassel be wie beim Rothwilde, allein dieselben verjiingen 
~ich vorn rascher, so dass del' Tritt steIs weit spitzer erscheint. Die 
Hallen nehmen nieht vollig 2/5 del' ganzen TritWinge ein. Da seine 
1"Uhrte ganz allgemein vollauf hekannt ist, so sei hier weiter nieht darauf 
eingegangen. 

Dagegen seien hier naeh den alten Jagdsehriftstellern fUr das Roth
wi I d noeh einige "gereehte", del' Fiihrte desselhen angeh(Jrende Zeichen 
:tngefuhrt., welche den jagdbaren Hirsch den Ubrigen StUcken gegeniihpr 
prkennen lassen. - Die Schritt.weite desselhen hetrligt gegen 45 em., die 
des Altthiel'es 40, des Sehmalthieres 36 em. - Die zunehmende Gewicht~
vermehl'ung hedingt a) ein allmiihliehes "Zul'iickbleibcn" (del' Hint.erhiUe 
w~gen die Vorderhitte). Dieses ist zunHchst heim Hirsehe in del' Feistzeit 
auffallig. So moge No. 27 dieses sehr schwache ZurUckhleihen hei dem
selhen im Juni dal'stellen. Im Juli deckt del' Hintertl'itt norh etwa 2/3 
des Vordertrittes, im August bleibt derselbe endlich vollig wriick. Beill1 
Thiere tritt ein solches progressives ZurUckhleiben in Hhnlicher Wei~e 
wiihrend del' TrHchtigkeit, also zu einer ganz anderen Zeit ein. h) Au{ 
demselben Grunde beruht das alsdann stiirkere SchrHnken und del' "Bei
tl'itt" (die Hinterfiihl'te neben del' Vordel'fahrte). Das tragende Thier 
zeigt den Beitritt jedoch nUl' fUr wenige Schritte, nieht wie del' Hirseh, 
in del' ganzen FHhl'te, oder in cinem grosseren Theile dcrselhen. - Dei 
schwachen Hirsehen nnd solchen, die schlecht an Wilopret sind, hat das 
gel'inge Korpergewicht aueh die entgegengesett.te Folge. Solehl) Stucke 
zeigel1 ein "Uebereilen" (Uebergreifen des Hintprlaufes Uber den Tritt des 

A It u m. Sauget hi ere. 2. Autl. 26 
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Vorderlaufes). - Del' fester eintretende Hirsch b.'wirkt In seinen Tritten 
auf entsprechendem Boden ein RchHrferes und consistenteres Fudlein, wo
gegen diese Erdnaht beim Thiere eine breitere, lockere, weniger feste Masse 
l,ildet. - "Insiegel, Abtritt, Einschlag" (Seite 333) bekunden den Hirsch, 
da das ~chw1ichere Thier mit seinen Schalen den Boden weniger scharf 
aushebt, auch Gras und Getreide nicht abtritt, sondel'll nUl' quetscht. -
Das sturkere Gewicht des Hil'sches macht seine Tritte im leichten abel' 
feuchten Boden fester, consistenter, als das h"im Thier del' Fall ist. Er 
hat auf 80lchem Boden "reine Fiilu·te". - Noch seien schliesslich einige 
bisher nicht genannte Jagdtermine erkliirt: "Hohes Illsiegel" ist die auf 
feuehtem, moorigem Boden, auf dem del' Hirsch eillsinkt, libel' den Schalen 
liegende und nUll beim Gehen nueh vorn ubergeworfene Erdmassej "Zwang" 
die an del' Spitze del' Tritte zusammengedruckte und beim Gehen "twas 
ruckwurts gedrlingte Erdej "Blenden" oder "Schlusstritt" das vullige 
Decken del' Vordertl'itte d urch die Hintertritte. 

--~--



Reg is t e r. 

Seite Seite 

Ackermaus 142 Backenhornchen. 105 

Affen, del' alten, der neuen \V eIt 18 Balaena mysticetus. 380 

Aguti 178 Balaenoptcra boops 380 

Alpellmul'melthiel' 70 Bar. Biircn 242 

Arneisellbar 381 del' gcmeine 2.13 

Anoplotherien 248 Bartcnwalc 380 

Antilope 263 Baummarder . 217 

rupicapra. 264 Baumschlafer. 106 
dorcas, oryx, addax, buba- Beutelratte 383 
lis, gnu, orcas, lellcoryx, Beutelthiere 382 

f[ Iladricornis, furcifer. 2G8 Bezoarziege 263 

Arctomys mannota. 70 Biber, del' gemeine 113 

Artiodactyla 248 Bisamratte 126 

non l'uminantia. 248 Bisamsch wein 2j5 

ruminantia 256 Blattnasen. 49 

Arvicola 128 Blindmolle 1 ~6 

alpinus (nivalis). 129 Bobac 7U 
glareolus . 131 Boo ~8 

amphibius 136 primigenius 258 

agrestis 142 taurus, longifrons, frontosus, 

campestris 144 urus . 259 

arvalis . 144 priscus, bubalus. 260 

Arvicolini . 126 Bradypus tridactylus 381 

Ascomys 126 Bralldmaus 117 

Ateles paniscus 19 Brallnfisch. 380 
Auchenia, lama, huanaco, paca, Briillaffe 18 

vicunna. 37 G Biiffel 260 
Auer 259 
Axis. 275 Camelopardalidae 375 

26* 
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Seitc 

Camelopardalis, giraffa 375 
Camelus bactrianus, dromedarius. 375 
Canini . 205 
Canis 206 

lupus (lycaon) 206 
aureus . 208 
primaevus, alpinus 209 
familiaris . 209 
vulpes. 210 
(melanogaster, alopex, cru-
cigera, fulvus) 211 
lagopus 215 

~F~ili9 ~1 
hircus, aegagrus, Falconerii 263 

Carnivora. 196 
Castor, fiber . 113 
Castorini 113 
Cavia cobaja . 178 
Cavicornia. 257 
Cebus, capucinus 18 
Cercoleptes 245 
Cercopithecus, rubel', sabaells, lUana 18 
Cervina . 268 
Cervus, simplicicornis, muntjac, ru-

sus, porcinus, hippelaphus, 
Aristotelis, axis 275 
megaceros 281 
alces . 283 
tarandus. 302 
dama. 303 
elaphus . 317 
canadensis 3f>U 
eapreolus 350 

Cetacea. 379 
Chimpanse 18 
Chiromys madagascariensis 196 
Chiroptera 19 

Carpophaga,Entomophaga 21 
Angioptera 33 
Platyoptera 42 

Cricetus, frumentarius. 166 
Cuguar. 119 
Cynailurus. 205 
Cynocephalus, hamadryas, babuin, 

sphinx. 18 

Seite 

Dachs, del' gemeine 238 
Dam 303 
Dasyprocta, aguti . 178 
Dasypus, sex-, novemcillctus 381 
Deciduata . 17 
Delphine 380 
Delphinus delphis, communis 380 
Devexa. 375 
Dicotyles 255 
Didelphis virginiana, dorsigera. 383 
Dipodida 178 
Dipus iaculus 178 
Discoplacentalia . 17 

Echidna, h ystrix, setosa 384 
Edelhirsch 317 
Edelmarder 217 
Edentata 381 
Eichelmaus 107 
Eichhiirnchen. 72 

das gemeinc 73 
Einleitung . 1 
Eisbiir . 244 
Elch, Elen 283 
Elephantina, Elephantell. 247 
Elephas, asiaticus, african us, primi-

gcnius . 247 
Enhydris 233 
Equidae 1577 
Equus,cabaUus . 377 

asinus,zcbra,quagga,burchclli 378 
Erdhiirnchen . 105 
Erinacei 57 
Erinaceus . 57 

europaeus 58 
Esel. 378 
Extrcmitiiten . 10 

}'aulthiere. 381 
Feldmaus, die braune, die gemeine 144 
Fclina 197 
Felis leo, tigris. 198 

pard us, Ollca, pardalis, irbis, 
con color, serval 199 
lynx. 199 
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Seite Seite 

Felis borealis (canadensis), rufa 203 Gulo borealis 232 
domestica, maniculata, catus 203 Giirtelthiere 381 
iubata 205 Gymnorhina . 22 

Fiber zibethicus. 126 
Fingerthiere . 196 
Finnwal. 380 Haar 5 
Fischotter, die gemeine 233 Halbaffen . 195 
Fledermause . 22 Halbhufer. 246 

Schmalfiiigier 33 Halictis 216 
Breitfiiigier . 42 Halmaturus giganteus. 383 

Fledermaus, die friihfiiegende . 33 Hamster 165 
die rauharmige 3fi der gemeine. 166 
die zweifarbige 38 Han dfia tterer . 19 
Zwerg- 38 frucht-, insectellfressellde 21 
die spatfiiegende . 39 Hapale, iacchus . 19 
Mops-. 41 Hase 178 
Bart- . 43 der gemeine l79 
Teich-, Wasser- 44 Schllee- 188 
die gefralls,ete . 45 Haselmaus 108 
Riesen- (die gemeine) 46 Hasenmaus 195 
die grossohrige, die Haushund. 209 
laugohrige . 48 Hauskatze. 203 
die rauhhiiutige, nor- Hausmaus. 171 
disehe, gewimperte 49 Hausochs . 259 

Fliegender HUlld 21 Hausratte . 167 
Flosseufiisser . 245 Hausschaf. 261 
Flossenthiere. 37H Hausziege. 263 
Flughornehen 105 Haut 5 
Fortpfianzungsorgane 13 Hermelin 225 
Frettchen . 224 Herpestes ichneumon 216 
Fuchs, der gCllleinc 210 Hippopotamus amphibius 248 

Hirsch, Hirsche . 268 
Galeopithecus volans 196 Hirscheber 255 
Galictis. 216 HohlhOrner 257 
Gartenschlafer 107 Hornchen . 69 
Gefasssystelll . 13 Hufeisennase . 49 
Gelllse . 264 die kleine, grosse. 50 
Geparde 205 HUlld 206 
Gespellstlemuren 196 Hunde . 205 
Gibbon. 18 Hyaena striata, crocuta 205 
Ginsterkatze 216 Hyane, die gestreifte, gefieckte 205 
Giraffe. 375 Hyacnilli 205 
Glattnasell 22 Hydrochoerus capybara 178 
Gorilla. 18 Hylobates sYlldactylus, leuciscus 18 
Grisely. 243 Hyracilla 246 
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Hyrax syriacus 
Hystrix cristata . 

Jagdleopard 
Ichneumon 
Jgel . 

" der gemeine 
lltis, der gemeine 
Implacentalia 
Indeciduata 
Insectenfresser 
Insectivora 
Innns sylvanns 
lrbis 

Kaninchen 
Kanguruh. 
Kapuzineraffe 
Katzen. 
Klammcraffe . 
Kletterbl'ntler 
Klippdachs (Klippschiefer) 
Krallenaffen 

Lagomys 
Lama 
Lemming, der gemeinc 
Lemur Mococo, calla 
Leopard 
Leporini 
J,epus, ti midns 

" variabilis . 
cnniculns. 

Lophiodonten 
Liiwe 
Lowenaffchen. 
I,uchse . 
Luchskatze 
Lutra, vulgaris 

Maki 
" 

Mammalia (Allgemeine:;) . 
Manatus americo,nus 
Manguste 
Manis macrurus . 

Register. 

Seite 

247 
177 

205 
216 
57 
58 

223 
382 
248 
51 
51 
18 

199 

189 
383 
18 

197, 203 
19 

383 
247 

19 

195 
37G 
IG4 
ID6 
1D9 
178 
178 
188 
189 
376 
198 

19 
199 
203 
233 

19G 
5 

380 
216 
381 

Marder. 
Marsupialia 
Maskenschwcin 
Mastodonten . 
Maulwurf . 

der gemeine 
Maus 
Manse 
Mausewiesel 
Mcerkatze 
Meerschweinchen 
Megatheriden 
Megatherium giganteum . 
Meles, taxus . 
Midas, rosalia 
Mink 
Mollmaus . 
Monodon monoceros 
Monotremata. 
Moschidi, Moschusthiere 
Moschlls llloschiferus 
Mllfion 
Mullc 
Murilli 
MUl'lllclthier . 
Mus. 

" 

rattus (a1cxandrinus) 
decumanus 
museulu:; . 
silvaticlls 
agrarius . 

" minutus. 
Mustela, martes . 

Mllstelini 

zibcllina, foina 
putorius 
fum. 
erminea 
vulgaris 
lutreola 

Mycetes seliiculus 
Myodes, lemlIlus 
Myoxus. 

dryas, glis 
quereinus (nitela) 

Seite 

216, 217 
282 
255 
247 

62 
63 

166 
165 
228 
18 

178 
381 
381 
238 
19 

230 
136 
380 
383 
374 
374 
261 

G2 
165 

70 
166 
Hi7 
1G9 
171 
172 
176 
176 
217 
221 
223 
224 
225 
228 
230 
216 
18 

Hi4 
105 
106 
107 
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Seite 

Myoxus avellanarius 108 
Myrmecophaga, iubata, didactyla. 381 

Nachtaffen 196 
Nagebeutler 383 
N agethiere 65 
Narval . 380 
Nashorner. 378 
NaRicornia. 378 
Nasua 245 
N ervensystcm 11 
Nerz 230 
Nilpferd 248 
Norz 230 

Obesa 248 
Ochs 258 
Opossum 383 
Orang 18 
Ornithorhynchus paradoxns. 384 
Oris. ~O 

" aries, musimon 261 
Otter 232 
Ottermink . 230 

Paarhnfer . 243 
nicht wiederkauende 248 
wiederkanende 256 

Palaotherien . 376 
Panther 199 
Pantherkatze . 199 
Pardel . 199 
Pavian . 18 
Pelzflatterer 196 
Perissodactyla 376 
Petaurus tagunoides, pygmaeus 383 
Phacochoerus. 255 
Phalangista vulpina 382 
Phascolomys foss or . 383 
Pfeifhase . 195 
Pferd, Pferde 377 
Phoca vitulina 246 
Phyllostomata 49 
Physeter macrocephalus 380 
Pinnipedia. 245 

Seite 

Placentalia 17 
Plumpthiere 248 
Polarbar 244 
Polarfuchs. 215 
Porcus . 255 
Potwal. 380 
Proboscidea 247 
Procyon, lotor 245 
Prosimii 19f) 
Pteromys, volans 105 
Pteropus, edulis 21 
Puma 199 

Quadrumana . 17 
Quagga. 378 

Raubbeutler 382 
Raubthiere 196 
Reh. 350 
Ren. 302 
Respiration 13 
Rhinoceros ill dicus, iavanicus, afd-

can us , sumatran us , ticho-
rhinus 378 

Rhinolophus, hipposideros, ferrum 
equinum 50 

Rhytina Stelleri 380 
Riesenhirsch . 281 
Riesenkanguruh . 383 
Rippen. 7 
Robben. 245 
Rodentia 65 
Rothelmaus 131 
Rothhirsch 317 
Rothluchs . 199 
Riisselbar . 245 
Riisselthiere 247 

Saugethiere (Allgemeines) 5 
Schaf 260 
Schakal 208 
Schlafer 105 
Schlankaffe 18 
Schnabeligel . 384 
Schnabelthier 384 
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Schnabelthiere 
Schneehase 
Schneelcopard 
Schuppcnthiere 
Schwein, Schweine. 
Schwielenf'lisser . 
Sciurini 
Sciurus. 

vulgaris. 
Seehund 
Seekuh. 
8eeotter 
Seidellaffchen 
Semnopithecus comatus, polycomus, 

nasutus, maurns . 
Serval 
Siebenschlafer 
Silvan 
Simia gorilla, troglodytes, satyrus 
Sinne 
Sirenen 
Skelet • 
Sorex fodiells, vulgaris 

" pygmaeus 
leucodon, araneus 

Soricina 
Spalax typhlus 
Spermophilus citillus 
Sphingurus mexican us. 
Spitzmause 
Spitzmaus. 

" Wasser-, Wald
Zwerg-

" Feld-, Haus-
Springbeutler. 
Springmiiuse . 
Stachelnager . 
Stachelschweine . 
Steinbock. 
Steinmarder 
Stenops gracilis, tardigradus 
Suina 
Sumpfotter 
Sus, serofa 
" pliciceps. 

Register. 

S.ita 

383 Talpa '. 
138 europaca . 
199 Talpina. 
381 Tamias, striatus. 
249 Tapirina 
375 Tapirus, indieus, amcricanns 

69 Tarsius spectrum 
72 Tasehenmiiuse 
73 Tiger 

24G Tragulidae, Tragullls iavanicus. 
280 Tricheehus rosmarus 
233 Tummler 

19 Tylopoda 

18 
199 
106 
18 
18 
11 

380 
6 

54 
55 
56 
52 

126 
72 

177 
r,2 
54 
54 
55 
56 

383 
178 
177 
177 
261 
221 
196 
249 
230 
249 
255 

Unpaarhufer 
Unze 
Ursini 
Ursus 

" arctos (ferox) 
" maritimus. 

Vampyre 
Verbreitung . 
Verdauungsapparat. 
Vespertilio, noctula 

" 0, 
Leisleri 
discolor, pipistrcllus 
serotinus 
barbastelllls 
mystacillus 
dasycneme, Dallbentonii 
Nattereri 
murinus 
Beehsteinii, auritlls 

N athusii,Nilsonii,ciliatus 
Vielfrass' 
Vierhander 
Viverra, civetta, genetta . 
Viverren, Viverrini. 

Waldmaus. 
Waldwiihlmaus -
Wale 
Walfisch 
Walross 

Seite 

62 
63 
62 

105 
378 
379 
196 
126 
198 
374 
24(; 
380 
375 

376 
199 
242 
242 
243 
244 

49 
15 
12 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
48 
49 

232 
17 

216 
215 

t72 
131 
380 
380 
246 
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Seite Seite 

Wanderratte . 169 Wiihlmause 126 
Wapiti. 350 W iihlratte . 136 
Warzenschwein 255 
Waschbar. 245 Zahnarme. 381 
Wasserschwein 178 Zahne 7 
Wickelbar. 245 Zahnwale . 380 
Wiederkauer . 256 Zebra 378 
Wiesel. 228 Zibetkatzen 216 
Wildkatze. 203 Ziege 261 
Wildschwein 249 Ziesel, das gemeine 72 
Wirbel. 7 Zobel 221 
Wisent. 258 Zonoplacentalia . 196 
Wolf, der gemeine. 206 Zwergfledermaus 36 
Wombat 383 Zwergmaus 176 
Wiihlmaus. 128 Zwergspitzmaus . 55 
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