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V orwort zur ersten Auflage. 
Durch Verfiigung des Kriegsministeriums werden den 

Schmieden der berittenen Truppen, die den Rufbeschlag der 
Dienstpferde Hingere Zeit zur voUen Zufriedenheit ausgefiihrt 
und an dem Unterricht iiber Hufbeschlag teilgenommen haben, 
nach vorhergegangener Priifung Zeugnisse erteilt, die zum 
Betriebe der Hufbeschlaggewerbes berechtigen. 

Die von den Regimentern erteilten Zeugnisse 
sind gleichberechtigt den auf den Lehrschmi"eden 
erworbenen. 

Die Anforderungen bei den Priifungen miissen ziemlich die 
gleichen sein, da sonst der Zweck, fiir die Kriegsbrauch
barkeit der Pferdebestande des Landes sowie fiir die 
Rebung des Rufbeschlags zu sorgen, nicht erfiillt wird. 

Jahrelang habe ich den Schmieden Unterricht erteilt als 
Veterinar in der Truppe, sowie als Assistent und technischer 
Vorstand einer Lehrschmiede. 

In den Lehrschmieden werden die Schiiler eingehend 
in allen Fachern theoretisch und praktisch ausgebildet und 
beschaftigen sich wahrend eines hal ben J ahres nur mit 
Hufbeschlag. 

Bei der Truppe sind aber durch die so vielseitige Aus
bildung des Soldaten fiir seine Waffe nur in den Herbst
und Wintermonaten wochentlich 1-2 Stunden fiir den 
Schmiedeunterricht zu eriibrigen. 

In der Zwischenzeit von 8 zu 8 Tagen hat der Schmied 
auch bei groBem Eifer das Vorgetragene meist wieder ver
gessen, es fehlt ihm ein kurzer Leitfaden, aus welch em das 
Vorgetragene nachgelesen werden kann. 



IV Vorwort. 

Diesem Bediirfnis solI der von mn verfa.Bte Leitfaden 
abhelfen. 

Die vorziiglichen Lehrbiicher des Hufbeschlages von Prof. 
Kosters und Prof. Dr. Lungwitz boten mir ein reiches Material. 

.Die Zahl del' Abbildungenist auf das moglichste be
schrankt worden, da bei der Truppe geniigend Lehrmittel 
vorhanden sind, die von den Veterinaren zum Anschauungs
unterricht benutzt werden konnen. 

Herrn Stabsveterinar Brilling spreche ich an dieser Stelle 
meinen verbindlichsten Dank aus fiir die Z~ichnungen. 

Mit dem Wunsche, da.B der Leitfaden den Veterinaren 
den Unterricht an die Schmiede der Truppen er
leichtere und die Schmiede noch gro.Bere Erfolge und 
Leistungen bei der Ablegung del' Schmiedepriifung erzielen 
mogen, sei derselbe del' Offentlichkeit iibergeben. 

Braunschweig, Marz 1911. 

Vorwort znr fiinften Auflage. 
Die Kriegsjahre haben auch fiir den Hufbeschlag neue Er

fahrungen ge brach t. 
Da.B die allgemeinen Grundsatze, nach denen in langer 

Friedenszeit del' Beschlag ausgefiihrt wurde, richtig sind, be
weisen die gro.Ben Anstrengungen, die das ganze Pferdematerial 
ausgehalten hat. 

Die Zahl der huflahmen Pferde ist bei der bedeutenden 
Mehrleistung auf den oft recht schlechten Wegen nicht gestiegen. 

Der Inhalt des Buches ist eingehend neu durchgearbeitet 
worden. 

In dem Abschnitt "Bau des Hufes" sind neue Bezeichnungen 
gebraucht worden, die den Teilen der Korperhaut entsprechen. 
Um den Schiilern das Verstandnis fiir diese neuen Bezeichnungen 
zu erleichtern, sind die bis jetzt gebrauchten Benennungen in 
Klammern hinzugesetzt. 



Vorwort. v 

Mit Riicksicht darauf, daB dieser Leitfaden zum Unterricht 
fUr die Schmiede bestimmt ist, sind zum leichteren Erlernen 
die von den Hornteilen eingescblossenen Knochen im Zusammen
bang mit den Hautteilen des Hufes beschrieben. 

Der neue Beschlag nach Dr. Stark sowie besonders der 
neue Rehehufbeschlag ist eingehend besprochen. 

Die Zahl der Abbildungen wurde vermehrt. 
DaB auch in den Kriegsjahren die besonders groBe vierte 

Auflage vergriffen ist, beweist, daB der Leitfaden sich bei der 
Truppe gut eingefiibrt hat. 

Berlin, Januar 1918. 

V orwort znr sechsten Anfiage. 
Trotz der Verminderung des Heeres und Aufhebung der ail

gemeinen Wehrpflicht, die jahrlich eine groBe Anzahl von Schmie
den den Truppen zufiibrte, istO dennoch die Nachfrage nach dem 
Leitfaden eine groBe gewesen. Es ist dies ein Beweis, daB das 
Buch auch von Hufbeschlagschulen vielfach benutzt wird und 
daB das Schmiedehandwerk, wie stets in friiberen Zeiten, aucb 
gerade jetzt in der schweren Wirtschaftslage bestrebt ist, an seiner 
Weiterbildung tiichtig zu arbeiten. 

Die einzelnon Abschnitte sind durcbgearbeitet. und aile 
Neuerungen beriicksichtigt worden. Das Kapitel Beschlag der 
Maultiere und Ochsen ist erweitert. 

Mehrere Abbildungen sind verbessert und neue hinzugefUgt 
worden, darunter ein Querschnitt von einem Rehehufe nacb 
Stark beschlagen. 

Herrn Oberstabsveterinar a. D. Brilling spreche ich fUr die 
An£ertigung der neuen Zeichnungen meinen ver bindlichsten 
Dank aus. 

Berlin, Ma.rz 1922. 
Der Verfasser. 
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Eirileitung. 
Das edelste und niitzlichste Haustier ist das pferd. Sein 

Wert hangt zum groBen Teil von der Beschaffenheit der Glied
maBen und der Hufe abo 

"Ohne Huf kein Pferd", sagt mit Recht ein altes englisches 
Sprichwort. 

Auf der Steppe und Weide, sowie bei der Arbeit auf weichem 
Boden, ist die Abnutzung des Hufes so gering und wachst stets 
soviel Horn nach, daB es kiinstlichen Hufschutzes meist nicht 
bedarf. 

Beim Arbeiten auf hartem Boden. aber nutzt sich del' Huf 
schneller ab, als das Horn nachwachst. Sollen die Pferde ge
brauchsfahig bleiben, so miissen sie beschlagen werden. 

Unter Hufbeschlag versteht man die Kunst, den Huf ent
sprechend der Schenkelstellung, der FuBung und der Hufform 
zu beschneiden, durch ein Eisen vor zu starker Abnutzung 
zu schiitzen und denselben in seinen natiirlichen Verhaltnissen 
und der gesunden Form moglichst zu erhalten. 

Der Hufbeschlag kann nachteilig auf den Huf 
einwirken. Eine groBe Zahl von Huflahmheiten ist 
auf s chle ch t a us gefiihrten Bes chlag zuriickzufiihren, 
wahrend durch einen zweckmiiBigen Beschlag Hufe und 
GliedmaBen gesund erhalten und lahme Pferde brauch
bar gemacht werden konnen. 

Schon seit langer Zeit hat die Regierung hohen Wert auf 
die gute Ausbildung der Hufschmiede gelegt. 

1m Jahre 1884 wurde durch ein besonderes Gesetz - daf1 
Schmiede-Priifungsgesetz - der Hufbeschlag zu heben gesucht, 

G6rte, Hutbeschlag. 6. Auf I. 1 



2 Einleitung. 

und im Jahre 1904 erschien eine neue Priifungsordnung fiir 
Hufschmiede und del' Entwurf eines Musterstatuts fUr Lehr
schmieden. 

An Militar- und Zivillehrschmieden genie Ben die jungen 
Schmiede eine b~sondere Fachausbildung. Den Schmieden del' 
Truppen ist ebenfalls Gelegenheit gegeben, sich im Hufbeschlag 
auszubilden und ein Priifungszeugnis zu erwerben. 

M6gen aIle Schmiede die giinstige Gelegenheit, 
fiir ihren Beruf etwas zu lernen und sich darin zu 
vervollkommnen, reichlich und gern benutzen. 



A. Wissenschaftlicher Teil. 
Erster A bschnitt. 

1. Der Bau des Pferdekorpers. 
Man unterscheidet: 

a) Warmbliitige, edle pferde. 
Die KnQchen sind diinn und fein, die Hufe hoch, glanzend 

und von feinem Bau. 
b) Kaltbliitige, schwere Pferde. 

Die Knochen sind dick und schwammig, die Hufe niedrig, 
breit und von grobfaserigem Bau. 

Die Grundlage des Korpers ist das Knochengeriist. 
Man teilt die Knochen ein in 

a) die Knochen des Kopfes, 
b) die Knochen des Rumpfes, 
c) die Knochen der Gliedma.Ben. 

Die Bezeichnung und Lage der Knochen des Kopfes, des 
Rumpfes und der GliedmaBen sind aus der Zeichnung 1 "das 
Knochengeriist" ersichtlich. 

Fiir den Schmied sind die Knochen der GliedmaBen am 
wichtigsten. 

Man teilt dieselben ein in 
a) Die Knochen der VordergUedmaJlen. 
Zu denselben gehi:iren das Schulter blatt (7), das Al'mbein (9), 

der Vorarm (12), bestehend aus Speiche und Ellenbogenbein, 
das VorderfuBwurzelgelenk (13), der MittelfuB (14) mit den beiden 
Griffelbeinen (25,26), das Fesselbein (15), das Kronbein (16), 
das Hufbein (17) nnd daR Strahlbein (31). 

1* 



4 Wissenschaftlicher Teil. 

Schulter blatt und Armbein bilden das Schulter- oder Bug
gelenk (8), Armbein und Vorarm das Ellfmbogengelenk (11) 
Das VorderfuBwurzelgelenk besteht aus 7 Knochen, die in zwei 
Reihen iibereinander liegen. Mit der oberen Reihe dieses Ge-

Abb. I. Das Knochengeriist. 
1 Knochen des Kopfes. 
2 Halswirbel. 
3 Riickenwirbel. 
4 Lendenwirbel. 
5 Kreuzwirbel. 
6 Schweifwirbel. 
7 Schulterblatt. 
8 Buggelenk. 
9 Armbein. 

10 Brustbein. 
11 Ellenbogengelenk. 

12 Vorarm. 
13 VorderfuBwurzel· 

gelenk. 
14 VordermittelfuB. 
15, 29 Fesselbeine. 
16 Kronbein. 
17 Hufbein. 
18 Becken. 
19 Hiiftgelenk. 
20 Oberschenkel. 
21 Kniegelenk. 

22 Unterschenkel. 
23 Fersenbein. 
24 Sprunggelenk. 
25, 26 Griffelbeine. 
27 Wadenbein. 
28 HintermitteI£uB. 
29 Fesselbein. 
30 GIeichbeine. 
31 Strahlbein. 
32 Rippen. 

lenkes verbindet sich das untere Ende des Vorarms, mit del' 
unteren Reihe das obere Ende des MittelfuBes. An del' hinteren 
Flache des MittelfuBes liegen die beiden Griffelbeine. Mittel
fuB und Fesselbein bilden das Fesselgelenk, an der hinteren 
Flache desselben liegen die beiden Gleichbeine (30), Fessel-



Der Bau des Pferdekorpers. 5 

und Kronbein bilden das Krongelenk, Kronen~, Strahl- und 
Rufbein das Hufgelenk. 

b) Die Knochen der HintergJiedmaBen. 
Dieselben sind, mit den Knochen des Beckens (18) (Darm-, 

Scham- und Sitzbein) unmittelbar im Rtiftgelenk verbunden. 
Zu den Knochen der HintergliedmaBen gehoren der Ober

schenkel (20), der Unterschenkel (22), das Sprunggelenk (24), 
der MittelfuB (28). Die tibrigen Knochen sind dene:o. der Vorder
gliedmaBen gleich. Der Oberschenkel verbindet sich gelenkig 
IIlit dem Becken im Riiftgelenk (19), Oberschenkel und Dnter
schenkel verbinden sich im Kniegelenk (21), vo~n liegt die Knie
scheibe. Das Sprunggelenk besteht aus sechs kleinen Knochen, 
die wichtigsten sind das Roll- und das Fersenbein(23). 

Die unteren Gelenke sind ebenso wie die an den Vorder
gliedmaBen. 

Samtlj.che Knochen, mit Ausnahme des Rufbeins, sind mit 
einer dUnnen Raut, der Beinhaut, tiberzogen. Dieselbe dient 
zur Ernahrung und zum Schutze des Knochens. Die Knochen 
der GliedmaBen sind beweglich miteinander durch Gelenke 
verbunden. Die Knochen sing hart und fest. 

Die Knorpel sind weich und elastisch und sehen blaulich 
weiB aus. 

An die Knochen heften sich die Muskeln an; dieselben 
sehen rot au.s und werden "Fleisch" genannt. Diejenigen Muskeln, 
welche auf weite Entfernungen wirken, wie die Muskeln der 
GliedmaBen, enden in Sehnen. Letztere sind gelb aussehende, 
elastische Strange, die oft in Sehnenscheiden eingehiillt tiber 
Rollen fortlaufen (Gleichbeine am Fesselgelenk, Strahlbein am 
Hufgelenk). 

An der GliedmaBe unterscheidet man zwei wichtige Muskel
gruppen: die Beuger und die Strecker. Beide enden in langen 
Sehnen an den unteren Knochen der GliedmaBe. An der hin
teren Flache des MittelfuBes liegen die Beugesehnen, Fessel
bein-, ·Hufbein-, Kronenbeinbeuger (Abb. 2). 

An der vorderen Flache des MittelfuBes liegt die Streck
sehne, der gemeinschaftliche Zehenstrecker. Den Antrieb zur 



6 Wissenschaftlicher Teil. 

Tatigkeit erhalt del' Muskel dUl'ch den Willen des Pfel'des. Del' 
Wille wird dUl'ch den Nerv vom Gehirn iibertragen. 

Die N erven sind wei Be Strange, die sich vom Gehirn bzw. 
Riickenmark aus dUl'ch den ganzen Korpel' und somit auch 

6_-4-10 ... 

Abb.2. 
Der Sehnenapparat des FuJ3es. 

in den Huf sehr zahlreich 
verzweigen. Sie dienen nicht 
nUl' ZUl' Vermittlung del' Be
wegung, sondeI'll bringen den 
Tieren auch den Schmerz 
zum BewuBtsein. 

Damit die einzelnen Teile 
des Korpers, also auch del' 
Huf, lebensfahig bleiben und 
wachsen konnen, gebrauchen 
diesel ben eine Erniihrungs -
fliissigkeit: das BIut. Dieses 
wird dUl'ch das Hel'z in Be
wegung gesetzt. 

Das BIut oefindet sich in 
einem geschlossenen Kanal
system, den BIutgefaBen, Ar
tel'ien (Schlagadern) und 
Venen (BIutadern) genannt. 
Die Arterien fiihren hellrotes 
BIut, das den Huf ernahren 
solI; die Venen entfiihren ihm 
dunkelrotes Blut, welches die 
verbrauchten Stoffe enthalt. a Zehenstrecker, b Hufbein-, c Kron

bein-, d Fesselh€inbeuger. e Hufbein
knorpel. In den Lungen wird das 

dunkelrote BIut dUl'ch Be
riihrung mit del' Luft gereinigt und verlaBt als hellrotes Blut 
wieder die Lungen. 

Del' Pferdekorpel' ist von del' auBeren Haut iiberzogen. 
Sie bildet das Haal' und wird Haarhaut genannt. Man teiIt 
sie ein in: 
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1. Oberhaut, 
2. Lederhaut, 
3. Unterhaut. 

Die Oberhaut besteht aus vielen kleinen Zellen, die neben 
und iibereinander liegen. Die tiefer liegenden Zellen nennt 
man Keimschich t, die mshr 0 berflachlich liegenden, die Horn
schicht, weil die einzelnen Zellen schon verhornt sind. Sie sto13en 
sich als Schuppen abo 

Die Lederhaut ist die starkste Schicht und enthalt viele 
feste und elastische Fasern. In ihr liegen Schwei13-Talgdriisen 
und die Haarzwiebeln, in denen die Haare gebildet werden. 

Die Unterhaut ist ein lockeres Gewebe und verbindet die 
Lederhaut mit den darunterliegenden Teilen. 

2. Dcr Bau des Hufes. 
Das Zehenende des Pferdes ist ebenfalls von del' au13eren 

Haut iiberzogen, die hier Hufhaut genannt wird und Horn er
zeugt, es fehlen Haare und Hautdriisen. Genau wie bei der 
au13eren Haut unterscheidet man: 

1. Oberhaut (Hornteile), 
2. Lederhaut (Fleischteile), 
3. Unterhaut wenig entwickelt. 

Vielfach werden Huf- und Ballenpolster hierzu gerechnet. 
Die Hufoberhaut ist durch massige Verhornung der Zellen 

sehr stark verdickt und bildet in ihrer Gesamtheit die Horn
wile des Hufes. 

Die Huflederhaut (Fleischteile) ist infolge der stark ver
dickten und lebhaft wachsenden Hufoberhaut sehr blutreich, 
sieht daher rot aus und ist mit vielen kleinen Zotten besetzt. 

Nur an der Wandlederhaut befinden sich anstatt der Zotten 
parallel stehende Langsleisten, sog. Blattchen. 

Die Hornteile des Hules werden n i ch t von den entsprechenden 
Abschnitten der Lederhaut gebildet, sondern stammen von der 
Hufoberhaut her und werden nur aul der Lederhaut erzeugt 
durch Verhornung der Zellen. 
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Huf-, Kron- und Fesselbein bezeichnet man auch als die 
Zebe. Mit dem MittelfuB bilden diese drei Knochen einen Winkel, 
dessen GroBe je nach der SteHung zwischen 130 und 140 Grad 
schwankt. 

Der unterste Teil der GliedmaBe wi'rd Huf genannt. 
Zum Huf gehorE!n von innen nach auBen gerechnet: 

1. die Knochenteile, 
2. die Lederhautteile (Fleischteile), 
3. die Oberhautteile (Hornteile), 
4. die elastischen Teile (Hufpolster und Hufknorpel), 
5. die sich im Huf verzweigenden BlutgefaBe und Nerven. 

Abb.3. Vorderhufbein 
von der Seite gesehen. 

Abb. 4. Vorderhufbein 
von llnten gesehen. 

1. Die Knocbenteile. Zu den Knochenteilen gehoren: 
a) das Hufbein, 
b) das Kronbein, 
c) das Strahlbein. 

a) Das Hufbein. Das Hufbein hat drei Flachen. Die 
Wandflache ist rauh, verlauft schrag und nimmt an Hohp 
von vorn nach hinten abo Unten stoBt die Wandflache in einem 
scharfen Rande mit der Sohlenflache zusammen. 

Die SohlenfUiche ist gewolbt. Sie zerfaHt in einen groBeren. 
glatten, vorderen Teil und in einen kleineren, rauhen, hinteren 
Teil. An letzteren heftet sich die Hufeinbeugesehne an. 

Die Gelenkflache ist glatt und flach ausgehohlt, sie ver
bindet die Wand- und Sohlenflache (Abb. 3 und 4). 
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Das Hufbein hat drei Fortsatze: die Hufbeinkappe und 
die beiden Hufbeinaste. Die Hufbeinkappe liberragt vorn 
die Gelenkflache; hier heftet sich der Zehenstrecker an. 

Die Hufbeinast e sind Fortsatze des Hufbeins nach hinten; 
an dieselben heften sich die Hufknorpel an. 

Die Hufbeine sind verschieden nach der Hufform und den 
Stellungen. Das Hufbein des engen Hufes ist bOher, weniger 
breit und von fester em Bau; das des wei ten Hufes niedriger, 
breiter und von mehr schwammigem Bau als das des regel
maBigen Hufes. Das Hufbein des stumpfen Hufes hat einen 
groBeren, das des spi tzen Hufes einen kleineren Zehenwinkel 
als das des regelmaBigen Hufes. 

Ebenso unterscheiden sich Vorder- und Hinterhufbein. 

Abb. 5. Kronbein. Abb. 6. StrahIbein. 

Das Vorderhufbein ist rund, das Hinterhufbein spitzrund. Stellt 
man ersteres auf eine ebene Platte, so kann man mit demselben 
wiegende Bewegungen machen, del' Zehenteil ist aufgerichtet 
(Zehemichtung). Stellt man ein Hinterhufbein auf eine ebene 
Platte, so liegt es liberall fest auf. Bei einem Hinterhufbein 
steht die Wandflache etwas steiler. 

b) Das Kronbein. Das Kronbein ist ein wfufelformiger 
Knochen, nur del' untere Teil liegt in del' Hufkapsel. Die ein
zelnen Flachen gehen abgerundet ineinander liber (Abb. 5). 

c) Das Strahlbein. Das Strahlbein ist ein kleiner, schiff
formiger Knochen. Man unterscheidet zwei Flachen, eine vordere 
Gelenkflache und eine hintere Sehnenflache (Abb. 6). 

Die GelenkfIache des Strahlbeins, die Gelenkpfanne des 
Hufbeins und die Gelenkwalze des Kronenbeins bilden zu-
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sammen das Hufgelenk. Dber die Sehnenflache des Strahlbeins 
gleitet die Hufbeinbeugesehne. (Siehe Abb. 7, 1 und 2, Langs
durchschnitt eines Hufes.) 

,. ~'-'---...t_..,. 

'I fI 

Abb. 7. Langsdurchschnitt eines Hufes. 
a Fesselbein. 
b Kronbein. 
c Hufbein. 
d Strahlbein. 

1 Gt>lenkflache. 
2 Sehnenflache. 

e Zehenstrecker. 
f Kronbeinbeuger. 
g Hufbeinbeuger. 
h Kapselband des 

Hufgelenks. 

i Haarhaut am Fessel. t u. q Hornsohle. 
Ie Hornsaum. r WeiBe Linie. 
1 Hufpolster. 8 Hornwand. 

m Strahllederhaut. u Mittlere Strahl· 
(Fleisch strahl). furche. 

n Sohlenlederhaut v Haarhaut in der 
(Fleischsohle). Ballengrube. 

o Wandlederhaut w Kronlederhaut 
(Fleischwand). (Fleischkrone). 

p Hornstrahl. z H ufgelenk. 

2. Die Lederhautteile (Fleischteile). Man unterscheidet: 
a) die Saumlederhaut (Fleischsaum), 
b) die Kronlederhaut (Fleisch krone), 
c) die Wandlederhaut (Fleischwand), 
d) die Sohlenlederhaut (Fleischsohle), 
e) die Strahllederhaut (Fleischstrahl) . 
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a) Die Saumlederhaut (Fleischsaum). Auf ihr wird 
der Hornsaum (Saumband) .erzeugt. Sie stellt eine schmale 
Rinne dar, die vorn tief und schmal ist, nach hinten breiter 
und flacher wird und in die Strahllederhaut (Fleischstrahl) 
iibergeht. Nach oben grenzt sie an die auBere Haut, nach unten 
an die Kronlederhaut (Fleischkrone). 

b) Die Kronlederhaut (Fleischkrone). Die Kronleder
haut ist ein starker, wulstiger Ring (Kronenwulst), der hinten 
offen ist; sie iiberragt die Wandlederhaut und grenzt nach oben 

J 

Abb.8. 
a auBere Raut mit Raaren, b auBere Raut ohne Raare, c Saumlederhaut, 

d Kronlederhaut, e Wandlederhaut. 

an die Saumlederhaut. An der Zehe ist die Kronlederhaut am 
starks ten ; nach hinten wird sie schwacher und biegt sich zu 
einem Winkel urn, lauft nach vorn und innen und hei£t von der 
Umbiegungsstelle an die Kronlederhauteckstrebe. Diese geht 
in die Sohlenlederhaut iiber. 

Die Kronlederhaut liegt vorn auf der Endsehne des Zehen
streckers, seitlich auf der Gelenkkapsel des Hufgelenks, hinten 
auf den Hufbeinknorpeln. 

Auf der Kronlederhaut wird das Horn fiir die Schutz
schicht der Hornwand, auf der Kronlederhauteckstre be 
das Horn fiir die Hornwandeckstre be erzeugt (Abb. 8). 
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c) Die Sohlenlederhaut (Fleischsohle). Auf del' Sohlen
lederhaut wird die Hornsohle ge bildet. Sie ist dUnn und 
legt sich del' Sohlenflache des Hufbeins fest an. Del' auBere Rand 
verbindet sich mit der Wandlederhaut und del' Eckstrebe. In den 
dreieckigen Ausschnitt schiebt sich del' Fleischstrahl ein (Abb. 9). 

d) Die Strahllederhaut (Fleischstrahl). Auf del' Strahl
lederhaut wird del' Hornstrahl ge bildet. Er uberzieht 
die untere Flache des Strahlpolsters und ist nul' dUnn. Nach 

e 

d 0.0_ 

'_0. (;; 

Abb.9. 
a Wandlederhauteckstrebe, b Sohlenlederhaut, c Kronlederhauteckstrebe, 

d Strahllederhaut, e Ballenpolster. 

auBen von del' Strahllederhaut liegen die Strahllederhauteck
streben und die Lederhautsohle. 

AIle bis jetzt beschriebenen Lederhautteile sehen kOrnig, 
samtartig aus, es kommt dies von den vielen kleinen Zotten, 
mit denen sie besetzt sind. An den SteIlen, wo viel Hom erzeugt 
wird, wie z. B. an der Kronlederhaut, sind die Zotten am groBten. 

e) Die Wandled erhaut (Fleischwand). Die Wandleder
haut legt sich der Wandflache des Hufbeins fest an und ersetzt 
hier die fehlende Beinhaut. Hinten schlagt sie sich zu einem 
Winkel urn, heiBt von dieser UmbiegungssteIle an Wandleder
hauteckstl'ebe, verlauft dann nach VOl'll und innen und geht 
in die Sohlenlederhaut tiber. 
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Wandlederhaut und Wandlederhauteckstreben sind mit zahl
reichen, dicht nebeneinander liegenden Blattchen bedeckt, die 
in gerader Richtung von oben nach unten verlaufen. Auf diesen 
Bla ttchen wird die Bla ttschich t der Hornwand erzeugt. Zwischen 
den Blattchen befinden s.ich ebensoviel Vertiefungen, in welche 
die Hornblattchen der Hornwand eingreifen. Die Blattchen 
der Wandlederhaut verhalten sich ahnlich den Blattern eines 
Buches; am Grunde sind sie an der Wandlederhaut befestigt, 
wahrend der entgegengesetzte Rand und die Seitenflachen frei 
sind. Die .Blattchen haben noch Nebenblattchen, die mit ahn
lichen Leisten der Hornblattchen abwechseln. 

Ungefahr 600 Blattchen verbinden sich mit ebensovielen 
Hornblattchen innig und fest. Durch die Nebenblattchen wird 
diese Verbindung noch inniger, ausgedehnter und fester. 

Am unteren Rande des Hufbeins lOsen sich die Blattchen 
in kleine Zotten auf und verbinden sich mit den kleinen Zotten 
am auBeren Rande der Sohlenlederhaut; von diesen zusammen 
wiN das Hom der weiBen Linie gebildet. 

Die Wandlederhaut und Wandlederhauteckstrebe bilden 
hauptsachlich eine Gleitbahn fiir das Horn, welches auf der 
Kronlederhaut und der Kronlederhauteckstrebe gebildet wird 
In geringem Grade bilden beide selbst Horn. 

3. Die Homteile. Zu den lIornteilen gehOren: 
a) der Hornsaum, 
b) die Hornwand mit der Hornwandeckstrebe, 
c) die Hornsohle mit der ~eiBen Linie, 
d) der Hornstrahl. 

a) Der Hornsaum (Saumband). Der Hornsaum ist ein 
diinnes, 2 bis 3 cm breites Band, das die Verbindung der auBeren 
behaarten Raut mit dem Huf darstellt. Nach hinten nimmt 
der Hornsaum an Breite zu und geht in die Ballen iiber, unten 
setzt er sich als Glasurschicht der Hornwand fort. Der Horn
saum schiitzt den oberen diinnen Rand der Hornwand vor dem 
Austrocknen (Abb. 10). 

b) Die Hornwand. Die Hornhaut wird auf und zwischen 
den Zotten der Saum- und Kronlederhaut und auf und zwischen 
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den Blattchen del' Wandledel'haut el'zeugt. Sie wil'd eingeteilt 
in die Zehenwand, die beiden Seiten- und die beiden Trachten

Abb. 10. 
a AuBere Haut, 
b Hornsaum, 
c Hornwand. 

(Lupenvergrollerung.) 

wande. Letztel'e biegen sich zu einem Winkel, 
dem Tl'achtenwinkel, auch Eckstl'eben
winkel genannt, um, vel'laufen nach VOl'll 

fl und del' Mitte des Hufes und heiBen von 
del' Umbiegungsstelle an die Hornwandeck
stl'eben. 

An del' Homwand untel'scheidet man zwei 
Rander, einen oberen, den Kronenrand, und 
einen unteren, den Tragerand. 

Am Kl'onenrande befindet sich eine Rinne, 
die Kronen wuls trinne. In dieser hat die, 
die Wandledel'haut uberragende Kl'onenwulst 
ihl'e Lage (Abb. 11). Entspl'echend del' Dicke 
der Kronledel'haut nimmt auch die Kl'onen
wulstl'inne nach den Ballen hin an Bl'eite 
und Tiefe abo 

Del' 'fragel'and verbindet sich durch die weiBe 
Linie mit der Hornsohle. 

Die Homwand nimmt an Hohe von del' Zehe nach den 
l'rachten hin abo Die Dicke ist mit Ausnahme del' Kronen-

J 
Abb. 11. Liingsdurchschnitt des Hornhufes. 

a Hornblattchen, b Kronenrand, c Kronwulstrinne, d Hornsaum, e weiBe 
Linie, t Hornsohle durchschnitten, g Tragerand, h-i Eckstrebenwand, 
h-h die Stelle, an welcher der Hornstrahl abgeschnitten ist, k Hornwand 

(Schutzschicht). 
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wulstrinne gleich yom Kronen- bis zum Tragerande, nimmt abel' 
bei Vordel'hufen von der Zehe nach den Trachten allmahlich 
ab; bei Hinterhufen ist die Wand fast gleichma.Big dick. Bei 
steil stehenden Wand en ist die Hornwand dunner 
als bei schrag stehenden. Die Dicke del' Hornwand 
schwankt zwischen 5-15 mm, je nach der Gro.Be und Form 
des Hufes. 

Man untel'scheidet an der Hornwand drei Schich ten. 
Die au.Bel'e ist die Glasur- oder Deckschieht, sie wird auf 
der Saumledel'haut gebildet, ist nur diinn, verleiht dem Hufe 
seinen Glanz und mu.B beim Beschlagen stets geschont werden: 
Die mittlere ist die Schutz- oder Hornrohrchenschicht, 
sie wil'd auf del' Kronlederhaut gebildet und ist die dickste. 
Die innerste ist die Blattchenschicht. Die Hornblattchen 
sind den Blattchen der Wandledel'haut ahnlich; zwischen zwei 
Hornblattchen liegt stets ein Blattchen der Wandledel'haut. 
Auf diese Weise verbinden sich ungefahr 600 Blattchen del' 
Wandlederhaut mit ebensovielen Hornblattchen. 

In diesel' ungemein feinen und ausgedehnten Verbindung 
del' Wandlederhaut mit del' Hornwand schwebt die Korper
last, welche die Rufe zu trag en haben. Nur zum geringen Teil 
ruht sie auf der Hornsohle. Wird diese innige Vel'bindung in 
ihrem ganzen Umfange getrennt, z. B. durch Eiterungsvor
gange, so verliert das Pferd seinen Hornschuh, man sagt: es 
schuht aus. 

Die Hornwandeckstrebe ist ebenso gebaut wie die Horn
wand (Abb. 12). Von der Umbiegungsstelle an nimmt sie all
mahlich an Rohe ab und verliert sich in der Hornsohle. Die 
wei.Be Linie verbindet auch hier die Hornsohle mit 
der Eckstre be. 

c) Die Hornsohle. Die Hornsohle stellt eine gewolbte 
Hornplatte dar (Abb. 13). Sie zerfallt in den Sohlenkorper 
und in die beiden Sohlensehenkel; an jedem Sohlenschenkel 
unterscheidet man einen inner en und einen au.Beren Rand. 
Den Teil des Sohlenschenkels, welcher sich mit dem Trachten
winkel verbindet, nennt man Sohlenwinkel. 
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Der auBel'e Rand der Hornsohle verbindet sich durch die 
wei Be Linie mit dem Tragel'and del' Hornwand; ebenso ver-

Abb. 12. Hornwand mit Hornwandeckstrebe. 
a Trachtenwand, b Hornwandeckstrebe, () Trachtenecke, d Rornblattchen, 

e weiBe Linie. 

mit dem unteren Rand der Eckstrebe. (Siehe Abb. 12b, c, e.) 
bindet die wei Be Linie den inneren Rand des Sohlenschenkels. 

c 

Abb. 13. Hornsohle. 

Die weiBe Linie ist 
von besondel'er Bedeu
tung, da dieselbe stets 

... a die Dicke der Horn
wand erkennen HUH. 

a Sohlenschenkel, b Sohlenk6rper, () Sohlen· 
winkel. 

Das Horn del' weiBen 
Linie wird gebildet von 
den Zotten am Rande 
der Sohlenlederhaut und 
von den Blattchen del' 
Wandlederhaut am un
teren schaden Rande des 
Hufbeins, die sich hier 
in Zotten aufl5sen. 
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d) Del' Hornstrahl. Del' Hornstrahl ist wie ein Keil von 
hinten zwischen die Eckstl'eben und den Ausschnitt del' Horn
sohle eingescho ben. 

Er ist von dreieckigel' Form, weich und elastisch. Man teilt 
den Hornstrahl ein in den nach hinten gelegenen breiten Strahl
grund und in die nach vorn gelegene Spitze. Seitlich legen 
sich an den Strahl die Eckstreben an, dadurch kommt es zur 
Entstehung der sei tlichen Strahlfurchen (Abb. 14). 

Abb. 14. Hornstrahl. 
a Grund, b Spitze, c Schenkel des Strahls, d mittlere, e seitliche Strahl

furche, I Eckstrebe, g wei Be Linie, h Tragerand. 

Durch Bildung einer mittleren Stl'ahlful'che entstehen 
die Strahlschenkel; letztere verbinden den Grund mit del' 
Spitze. 

Die obere FHi,che des Hornstrahls legt sich innig del' Strahl
lederhaut an. Wo del' Hornstrahl ErhOhungen aufweist, hat 
die Strahlledel'haut entsprechende Vertiefungen. Macht man 
sich vom Hornstrahl Querschnitte, so stellt del' Querschnitt 
am Grunde ein lateinisches W, an der Spitze ein V dar. Die 
mittlere Erh6hung im W nennt man den Hahnenkamm; der
selbe pa.Bt in die mittlere Vertiefung del' Strahllederhaut. 

G orte, Hufbe~chlag. 6. Auf!. 2 
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4. Die elastischen Teile. a) Die Hufknorpel setzen sich 
an die Hufbeinaste an. Sie stellen elastische Platten von fast 
viereckiger Gestalt dar, iiberragen fingerbreit die Hornkapsel 
nach oben und Mnnen an den Ballen deutlich gefiihlt werden. 
Zwischen den beiden Knorpeln liegen das Strahlbein, die- Huf
beinbeugesehne und das Strahlpolster. An die auBere, gewolbte 
Flache Iegen sich die Wandlederhaut, die Kronlederhaut und 
oben die behaarte auBere Haut; an die innere, ausgehohIte 

h 

a 

b_~ .. 

Abb. 15. Querschnitt durch den Huf an den Trachten. 
a Hufknorpel, b Kronlederhaut, c Wandlederhaut, d Strahlenhaut, e Horn

strahl, f Hornwand, g Hornwandeckstrebe, h Strahlpolster. 

Flache legt sich die seitliche Flache des Strahlpolsters. Del' 
obere und hintere Rand bilden die Grundlage der Ballen. 

b) Das Huf- oder Strahlpolster (vielfach zur Unterhaut 
gerechnet). Das Hufpolster hat eine keilformige Gestalt. Die 
Spitze des Keils ist nach vorn gerichtet. Es besteht aus elasti
schen Fasern, sieht gelbweiB aus und flint den Raum in dem 
hinteren Abschnitt des Hufes aus. Mit den Hufknorpeln zu
sammen dient es den Ballen als Grundlag'e (Abb. 15). Die obere 
Flache ist der Hufbeinbeugesehne zugekehl't, die untere FHiche 
wird von del' Strahllederhaut iiberzogen; die seitlichen Flachen 
verbinden sich fest mit den inneren, ausgehohlten Flachen 
del' Hufknorpel. 
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5. Die BlutgefaBe und Nerven. Das BlutgefaB, welches das 
Blut zum Hufe fiihrt, ist die HauptmittelfuBarterie; sie wird 
auch Schienbeinarterie genannt. Dieselbe liegt an der inneren 
Seite des MittelfuBes zwischen dem Fessel- und Hufbeinbeuger 
und fiihrt hellrotes Blut. In der Gegend des Fesselgelenks teilt 
sich das GefaB in die beiden Seitenarterien del' Zehe und gibt 
dann viele kleine Zweige ab, die den Huf sehr reichlich mit 
B 1 u t versorgen. 

Nachdem das Blut die feinsten sog. HaargefaBe des Hufes 
durchlaufen hat, sammelt es sich wieder in den Venen, sieht 
nun dunkelrot aus und wird dann dureh die Seitenvene del' 
Zehe in groBere Venen gefiihrt, gelangt _ schlieBlich ins Herz 
zuriick. Dureh letzteres wird es in die Lungen getrieben, wo 
es durch Zusammentreten mit der Luft wieder gereinigt und 
hellrot wird. ("Nerven" siehe S. 6.) 

Der Homschuh (Hufkapsel). 
Der Hornschuh besteht aus Hart- und Weichhorn. Zu ersterem 

gehoren die Hornwand und die Hornsohle, zu letzterem der 
Hornsaum, der Hornstrahl und die weiBe Linie. 

Der Hornschuh hat ein geringes Eigengewicht und ist 
daher del' Huf leieht im Verhaltnis zu seinem Umfang. Ferner 
ist der Hornschuh elastisch, einmal durch die eigene Elastizitat 
des Hornes selbst, dann aber auch durch die Zusammensetzung 
aus Hart- und Weichhorn und durch die elastischen Teile, die 
im Hufe liegen (Strahlpolster und Hufknorpel). 

Vermoge dieser Eigenschaften des Hornschuhes kann das 
Pferd auch selbst in schneller Gangart auf hartem Boden gehen. 
Der StoB und die Erschiitterung, die sonst den Huf und die 
Gelenke treffen willden, werden er he blich gemildert. 

Der Hornschuh ist ein schlechter Warmeleiter. Das 
Pferd kann daher mit seinen Hufen lange im Schnee stehen, 
ohne daB diese erfrieren. Das Horn nimmt leicht Feuchtigkeit 
auf und gibt dieselbe durch Verdunstung auch leicht wieder 
abo Fette dringen nur schwer in die Hornschicht ein. 

2* 
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3. Das Wachstum des Hufhorns. 
Der Hornschuh wird durch Verhornung del' Zellen der Ober

haut gebildet. Alle Teile, die Horn bilden, mit Ausnahme del' 
Wandlederhaut, sehen kOrnig, sam
metartig aus von den vielen kleinen 

u (I Zotten, mit denen die besetzt sind. 

b --r...r.." 

c 

Abb. 16. Zotten der Fleisch
(krone vergr.). 

a Zotten, b Rohrchen, 
r. Zwischenborn. 

Zur Bildung von Horn ist viel Blut 
erforderlich. In jede Zotte dringen 
BlutgefiiBe und verzweigen sich in 
derselben vielfach. Die Zotten bilden 
zunachst das Horn in Form von 
kleinen Zellen. Die jungen Zellen 
schieben die alten VOl' sich her. Wenn 
sie die Spitze del' Zotten erreicht 
haben, so entsteht eine Hornrohre 

(Abb. 16). Zwischen den Zotten wachst ebenfalls Horn, das 
Zwischenhorn .. Letzteres verbindet das Rohrchenhorn zu 
einer festen Masse (Abb. 17). So wachst das Hufhorn gleich-

~-....... - /I 

b 

Abb. 17. Querschnitt durch Hornwand und Wandlederhau t,. 
a Hornwand mit Hornrohrchen und Zwischenhorn, b Wandlederhaut 

mi t Blu tgefaBen. 
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maBig von oben nach unten, indem die jungen Hommassen die 
alten vor sich herschieben. Das Wachstum geht langsam 
vonstatten, es dauert an der Zehe etwa 12, an den Seiten
wanden 9 und an den Trachtenwanden 5 Monate, ehe ein Horn
teil yom Kronen- bis zum Tragerande hinuntergewachsen ist. 
Bei den einzelnen Hufformen ist das Wachs tum verschieden 
schnell. Je mehr die Wandabschnitte erschiittert 
werden, um so schneller wachsen sie; daher wachst das 
Horn bei Hufen mit steilen 
Wand en schneller als bei Hufen 
mit schrag verlaufenden Wan
den. Die schrager stehenden 
Wand a bs chni t te sind s te ts 
dicker als die steil stehenden. 
Hinterhufe wachsen schneller als 
Vorderhufe, unbeschlagene schneller 
als beschlagene. 

Bewegung, gute Hufpflege, regel
maBige Erneuerung des Beschlages, 
gute Ernahrung des Pferd'es be
giinstigen das Wachstum. 

Die jungen Hornteile, welche 
Wand 

den Fleischteilen nahe liegen, sehen zu hoch. 

feucht und gIanzend aus, die alten, 

Abb. 18. 
Wand 

zu niedrig. 

abgestorbenen Hornmassen sind trocken, grau, sprOde und rissigo 
Das Horn wachst meist gradlinig yom Kronen- zum Trage

rand. Parallel mit dem Kronenrande verlaufende schwache 
Ringe gehoren zu normalen Wachstumsvorgangen. 

Bleiben Wandabsch,nitte langere Zeit zu hoch, so 
biegen sie sich von del' Wandlederhau t ab (konvexe 
Verbiegung). Die Ringe liegen dann weiter auseinander 
(Abb. 18). 

Werden Wandabschnitte zu niedrig gelassen, so 
verbiegen sie sich gegen die Wandlederhaut (konkave 
Verbiegung). DieoRinge liegen dann dichter Zllsammen. 
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Zweiter Abschnitt. 

1. Die Stellungen der Gliedma6en. 
Fur den Schmied ist es von besonderer Wichtigkeit, die 

einzelnen Stellungen erkennen und beurteilen zu konnen, da 
mit denselben ganz bestimmte Hufformen verbunden sind. 

Abb. 19. 
Die regelmaBige oder 

gerade Stellung. 

b 

Abb. 20. 
a die riickstandige, b die vorstandige 

Stellung. 

Auf die Erhaltung der Hufform zu der jedesmaligen 
Stellung muB der Schmied bei der Beschneidung und 
dem Beschlage des Hufes stets bedacht sein. 

Man unterscheidet: 

A. Die Stellung der VordergliedmaJlen. 
1. Von del' Seite betrachtet. 

1. Die regelmaBige odel' gerade Stellung (Abb. 19). 
Das vom Schultergelenk gefa,llte Lot trifft die Hufzehe. 
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a) 1st del' Winkel del' Fessellinie mit dem Erdboden 
ungafahr 45°, so ist die Winkelung eine regelmiiBige. 

b) 1st del' Winkel graBer als 50°, so nennt man die 
GliedmaBe stumpfgewinkelt odeI' steilgefesselt. 

c) 1st del' Winkel kleiner als 45°, so nennt man die 
GliedmaBe s pi tzgewin kel t odeI' weichgefessel t. 

b C 

Abb. 21. 
a die riickbiegige, b die vorbiegige, c die barenfiiBige SteHung. 

2. Die ruckstandige Stellung (Abb. 20a). 
Del' Schenkel steht hinter dem vom Schultergelenk gefallten 

Lot. Die Wink:elung ist stumpf. Fangt die Abweichung erst 
am VorderfuBwurzelgelenk an, so heiBt die Stellung ruck
biegig (Abb. 21 a). 

3. Die vorstandige Stellung (Abb. 20b). 
Del' Schenkel steht VOl' dem vom Schultergelenk gefallten 

Lot. Die Winkelung des ganzen Schenkels ist spitz. Fangt die 
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Abweichung erst am Vorderfu13wurzelgelenk an, so hei13t die 
Stellung vorbiegig, auch hammelbeinig (Abb. 21 b). 

4. Die barenfu13ige Stellung (Abb. 21 c). 

Das Hufbein steht steiler als das Kronen- und Fesselbein 
und bildet mit diesen Knochen einen Winkel; Kro~en- und 
Fesselbein haben oft, besonders bei den Hintergliedma13en, einp 
wagerechte Lage. 

a b 

Abb. 22. 
a die regelmaBige, b die bodenenge Stellung. 

II. Von vorn betrachtet. 

1. Die regelma13ige oder gerade Stellung (Abb. 22a). 
Ein vom Schultergelenk gefalltes Lot trifft die Mitte der 

Hufzehe und teilt den Schenkel in zwei gleiche Teile. 

2. Die bodenenge Stellung (Abb. 22b). 
Die Schenkel weichen in gerader Richtung vom Lot nach 

unten und innen abo 
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a) Die zehenbodenenge Stellung. 
Die Schenkel stehen bis zum Fesselgelenk ge

rade, weichen dann nach unten und innen abo 
b) Die O-beinige SteHung. 

Die Schenkel weich en in ge bogener Richtung 
nach unten und innen abo 

• I 

~ 

fI b 

Abb. 23. 
a die bodenweite, b die diagonale Stellung (nach auBen). 

3. Die bodenweite SteHung (Abb. 23a). 

Die Schenkel weichen in geradeI Richtung vom Lot nach 
unten und auBen abo 

a) Die zehenbodenweite Stellung. 
Die Schenkel gehen bis zum Fesselgelenk gerade 

und weichen von da nach unten und auBen abo 
b) Die X -beinige Stellung. 

Die Schenkel weich en in ge bogener Richtung 
nach un ten und auBen abo 



26 Wissenschaitlicher Teil. 

4. Die diagonale Stellung (Abb. 23 b). 

Der Schenkel ist urn seine Langsachse gedreht, und zwar 
im ganzen Verlauf oder erst yom VorderfuBwurzel- bzw. Fessel
gelenk an. Die Drehung des Schenkels ist entweder nach 
auBen (franzosisch, zehenweit) odeI' nach innen (zeheneng). 

a b c 

Abb. 24. Die Stellungen der Hintergliedma13en von der Seite. 
a regelmii13ig, b riickstandig, a vorstandig. 

Die diagonale Stellung kommt nie allein yol', sondern stets 
in Verbindung mit einer del' anderen Grundstellungen, z. B. 
regelmaBig diagonal nach auBen, bodenweit diagonal nach innen, 
zehenbodeneng diagonal nach auBen. 

B. Die Stellungen der Hintergliedma8en. 

1. Von del' Seite betrachtet (Abb. 24). 

1. Die regelmaBige Stellung. 

Das yon del' Gegend des Hiiftgelenkes gefallte Lot trifft 
die Huftracht. 
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2. Die riickstandige SteHung. 

Der Schenkel steht hinter dem yom Hiiftgelenk gefaHten Lot. 

3. Die vorstandige SteHung. 

Der Schenkel steht vor dem yom Hiiftgelenk gefallten 
Lot. 

Vorstandig yom Sprunggelenk nennt man sa bel beinig. 

a b c 

Abb. 25. Die Stellungen der HintergliedmaBen von hinten. 
a regelmaBig, b X-beinig, e O-beinig. 

II. Von hinten betrachtet (Abb. 25). 

1. Die regelmaBige SteHung. 
Ein yom SitzbeinhOcker gefalltes Lot teilt den Schenkel 

in zwei gleiche Teile und trifft die Mitte des Hufes. 

2. Die iibrigen SteHungen sind wie die bei den Vorder
gliedmaBen. X- und O-beinige SieHungen kommen besonders 
bei den HintergliedmaBen vor, bei ersterer sind die Sprung
gelenke dicht zusanimen, bei letzterer weit auseinander. 
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2. Die Bewegung der Schenkel. 
Je nach den verschiedenen Stellung~n werden auch die 

Schenkel verschieden bewegt. 
Die Bewegung des Korpers nach vorwarts wird durch die 

Tatigkeit der Hinterbeine veranlaBt, die Vorderbeine fangen 
die Last des vorgeschobenen Rumpfes auf. 

Bei der regelma.Bigen Stellung werden die Schenkel und 
Hufe in gerader Richtung nach vorn bewegt: bei der boden
engen wird ein Bogen urn den stiitzenden, bei der bodenweiten 
ein Bogen gegen den stiitzenden FuB gemacht. Bei diagonal 
nach auBen gestellten Schenkeln weicht das VorderfuBwurzel
gelenk nach auBen ab, wahrend der Huf in einem Bogen gegen 
den stehenden FuB vorgefiihrt wird. 

Bei 0- und X-beiniger Stellung werden drehende Bewegungen 
ausgefiihrt. O-beinig' gestellte Pferde drehen das Sprunggelenk 
nach auBen, die Zehe nach innen, X-beinig gestellte das Sprung
gelenk nach innen, die Zehe nach auBen. 

Pferde mit stark bodeneng-diagonal nach auBen gestellten 
HintergliedmaBen drehen wie die O-beinig gestellten. 

Bei Betrachtung von der Seite fallen bei regelmaBigem 
Korperbau die Hufschlage der Vorder- und Hinterbeine zu
sammen. Die Hufe werden in mittlerer Hohe vorgefiihrt. 

Pferde mit spitzgewinkelten GliedmaBen fiihren die Hufe 
in einem flachen Bogen iiber den Erdboden vor, es tritt leicht 
Stolpern ein. 

Pferde mit stumpfgewinkelten GliedmaBen fiihren die Hufe 
in einem hohen Bogen vor, der StoB trifft die Schenkel starker 
als bei regelma.Biger und spitzer Winkelung. 

3. Die Hufformen. 
Man unterscheidet: 
1. Den regelmaBigen Vorderhuf. Derselbe ist rund, von 

mittlerer Hohe und Weite. Die innere Wand steht etwas 
steiler als die auBere. 

Die Zehenwand steht schrag in einem Winkel von 45 bis 50 0 
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zum Erdboden, die Seitenwande stehen steiler, die Trachten
wande haben eine maBige Neigung nach innen zum Strahl hin 
(Abb. 26 und 27). Die groBte 
Weite des Hufes liegt am Ende 
des zweiten Drittels. Zehen-, 
Seiten- und Trachtenwand ver-

Abb. 26. 
RegelmiLBiger Vorderhuf. 

Abb. 27. 

halten sich in ihrer Lange wie 3 : 2 : 1. Die Sohle ist maBig 
gewolbt, die Eckstreben stehen maBig schrag. 

2. Den regelmalligen Hinterhuf. Die Form ist mehr spitz
rund. Die Hornwand steht im 
ganzen steiler als beim Vorder
huf, die auBere' Wand etwas 
s teiler als die innere (Abb. 28). 
Die weiteste Stelle des Hufes 
liegt im letzten Drittel, die Soh Ie 
ist starker gewolbt, die Horn
wand ist iiberall fast gleichmaBig 
dick. Teilt man den Langs
schnitt eines Eies quer in zwei 
Halften, so ahnelt der Vorderhuf 
der Halfte mit dem stumpfen, 
der Hinterhuf derjenigen mit dem 
verschmalerten Ende. Abb. 28. RegelmiLBiger Hinrerhuf. 
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3. Den engen Hut Derselbe hat eine oval-runde Form 
und ist hoch. Nur ein kleiner Teil der Zehemvand steht schrag, 
del' groBte Teil der Hornwand steht stell, die Trachtenwande 
haben eine starke Neigung nach 
innen (Abb. 29 und 30). Die 
Hornsohle ist stark gewolbt, del' 

Abb. 29. Abb.30. 
Enger Vorderhuf. 

Strahl schmal mit tiefen Furchen. Die Eckstreben stehen steil 
und sind lang. Del' Huf ist am Kronenrande fast ebensoweit wie 

am Tragerande. Die Horn
wand ist dunn, das Horn 
feinfaserig. 

Abb. 31. Weiter Vorderhuf. 

4. Den weiten Hut Del'
selbe hat eine kreisrunde 
Form und ist niedrig. Die 
Wande stehen sehr schrag, 
die Trachten haben nur eine 
geringe Neigung nach innen. 
Die Hornsohle ist maBig ge
wolbt, del' Strahl breit mit 

flachen Furchen (Abb. 31 und Abb. 32). Die Eckstreben stehen 
sehr schrag und sind kurz. Del' Huf ist am Tragerand viel 
weiter als am Kronenrand. Die Hornwand ist dick, das Horn 
gro bfaserig. 
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5. Den bodenweiten Huf. Del'selbe kommt VOl' bei del' boden
weiten, zehenbodenweiten und X- beinigen SteHung. Die 
innere Wand steht bedeutend viel steiler als die auBere, 
daher ist auch del' innere Sohlenschenkel viel schmaler als 
del' auBere. 

Die innere Seite zeigt mehr oder weniger die Formen des 
engen, die auBel'e diejenigen des weiten Hufes. 

Abb. 32. Weiter Huf. 

Die innere Tracht hat eine 
starke Neigung nach innen, 
die auBere nur einegeringe. 

Abb. 33. Linker bodenenger 
Vorderhuf. 

6. Den bodenengen Hut Derselbe kommt VOl' bei del' boden
engen, zehen bodenengen und 0- beinigen Stellung. 

Die auBere Seite steht bedeutend viel steiler als die 
innere, daher ist auch der auBere Sohlenschenkel vie I 
schmaler als del' innere (Abb. 33). 

Die auBere Seite zeigt die Formen des engen, die innere 
diejenigen des wei ten Hufes. 

Die auBere Tracht hat eine starke Neigung nach innen, 
die innere nul' eine geringe. 

7. Den diagonalen Hut Schon bei Besprechung del' Stel
lungen ist angegeben, daB die diagonale Stellung nicht fill sich 
allein, sondel'll nur in Verbindung mit einer del' anderen Grund
stellungen vorkommt, z. B. regelmaBig diagonal nach auBen 
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gesteHt (zehenweit). Demnach richtet sich auch die Form des 
diagonalen Hufes nach der mit ihr verbundenen Grundform. 
Man spricht also z. B. von einem regelmaBigen Huf mit dia
gonaler Umformung. 

Die diagonale Umformung besteht darin, daB del' Durch
messer des Hufes von der inner en Tracht zur auBeren 
Zehe abnimmt, del' Durchmesser von der auBeren Tracht 
zur inneren Zehe etwas zunimmt. 

Bei Betrachtung von unten sieht man, daB die diagonale 
Umformung den Hufen die 
gleichmaBige Rundung ge
nom men hat. 

Es verlaufen g era d e 
und gestreckt die innere 
Trach t und die a uBere 
Zehe; etwas mehr gerundet 
die auBere Tracht und die 
innere Zehe (Abb. 34). 

1st die SteHung diagonal 
nach innen (zeheneng), so ist 

_ ___ "'----' t. ndichtHllufr die indnere Tdracht 
Abb. 34. Die diagonale Umformung. es u es gera e un ge-

a innere Tracht, b auJ3ere Zehe. streckt, sondern auch die 
innere Seitenwand. 

Bei dem bodenengen Hufe. kommt die diagonale Um
formung weniger zum Ausdruck, es bleibt dem Hufe ruehr 
die bod enenge Form erhalten. 

Man sieht nur an der auBeren Tracht eine noch starkere 
Rundung und damit verbunden eine starke Neigung der 
auBeren Tracht nach innen. 

Die SteHung bodeneng-diagonal nach au Ben kommt oft an 
den HintergliedmaBen vor. 

AIle bis jetzt beschriebenen Hufformen waren bei .Betrachtung 
von der Seite gedacht in einem Zehenwinkel von 45-500 ; man 
nennt diese Hufform regelma8ig gewinkelt (Abb. 35). 
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1st del' Zehenwinkel kleiner als 45 0, so entsteht del' spitze 
Hul (Abb. 36). 

Derselbe kommt VOl' bei del' weichgefesselten geraden, 
del' vol'standigen und vol'biegigen Stellung. 

Del' Huf hat eine lange, starke Zehe und niedrige, 
schwache, stark be-

las tete Tracht en. 
Zehen-, Seiten- und 
Trachtenwand vel'halten 
sich in ihrer Lange un
gefahr wie 4 : 3 : 1. 

1st del' Zehenwinkel 
groBel' als 500 , so ent-
steht del' stumple Huf Abb. 35. RegeJmaBiger Huf. 

(Abb. 37). 
Derselbe kommtvol' bei del' steil gefesselten geraden,der 

riickstandigen, l'uckbiegigen und barenfuBigen Stellung. 
Del' Huf hat eine schwache, niedrige, stark belastete 

Zehe und hohe, starke Tl'achten. 

Abb. 36. Spitzer Huf. Abb. 37. Stumpfer Huf. 

Zehen- ~ Seiten- und Trachtenwand verhalten sich wie 
3 : 21/2 : 2. 

Man muB also untel'scheiden: 
regelmaBige enge und regelmaBige weite Hufe, 
spitze enge "spitze weite Hufe, 
stumpfe enge "stumpfe weite Hufe, 
spitze bodenenge " spitze bodenweite Hufe usw. 

Gorte, Hufbeschlag. 6. Auflage. 3 
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Die Veranderung des Zehenwinkels formt die Hule 
in ihrer Gestalt um. 

Wird der Zehenwinkel kleiner, so nimmt die Zehe des Hufes 
an Lange zu, die Tracht aber abo 

Wird der Zehenwinkel graBer als 50°, so nimmt die Zehe 
des Hufes an Lange ab, die Tracht aber zu. 

Die niedrigsten Trachten hat demnach der spitze weite 
Huf, die hachsten Trachten der stumpfe enge Hui. 

4. Die Einwirkung der Korperlast auf die Rufe bei 
den einzelnen Stellungen. 

1m Stande der Ruhe stiitzen die 4 GliedmaBen den Karper 
und die 4 Hufe tragen die Karperlast. Die Vorderhufe sind 
durch den Hals und den Kopf des Pferdes sowie durch das Ge
wicht" des Reiters mehr belastet als die Hinterhufe, neigen in
folgedessen auch mehr zu Erkrankungen. 

In der Bewegung miissen 2 Hufe, im Galopp und beim Sprung 
muB oft nur 1 Huf den ganzen Karper stiitzen. 

Der Hufbeschlag soll daher den Hufen stets eine gute 
Stiitzflache gewahren, um sie maglichst vor Erkrankungen zu 
schiitzen. 

Bei den einzelnen Stellungen des Pferdes wirkt die Karper
last verschieden auf die Hufe ein. 

Bei regelmaBig gestellten GliedmaBen werden aIle Teile 
des Hufes gleichmaBig belastet. 

Bei bodenenger Stellung wird die stelle auBere Seite, bei 
bodenweiter Stellung die steile innere Seite mehr belastet. Steht 
der Schenkel diagonal nach auBen, so falIt die Last mehr auf 
die steil stehende innere Tracht und die auBere Zehe. 

Bei bodeneng-diagonal nach auBen gestelIten Schenkeln 
wird am meisten die auBere Tracht belastet. 

1st die Winkelung eine spitze, so werden mehr die Trachten, 
ist die Winkelung eine stumpfe, wird mehr die Zehe belastet. 

Die steilen Hornwandabschnitte sind die sHirker belasteten, 
sie neigen daher leicht zu Erkrankungen und mussen bei der 
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Beschneidung besonders berticksichtigt und durch das Hut· 
eisen gestiitzt werden. 

Die einzelnen Hufformen mussen auch zu den Stel
lungen passend erhalten werden. 

Es gehort zu einer bodenengen Stellung auch ein boden
enger Huf, also ein Huf, dessen auBere Seite steil und dessen 
innere schrag verlauft. Man kann nicht aus einem bodenengen 
Huf einen regelmaBigen formen wollen. 

Ebellso muB der Schmied stets darauf achten, daB der 
Huf zu seinem Fesselstande paBt, sowohl bei Betrachtung 
von der Seite, als auch von vorn und von hinten. 

Abb. 38. Zur Stellung 
passend. 

Abb. 39. Fur die Stellung Abb. 40. Fur die 
zu spitz. Stellung zu stumpf. 

Der Huf paBt von der Seite gesehen zu seinem 
Fesselstand, wenn die Zehenlinie in gleicher Rich
tung verlauft wie die Fessellinie. (Unter letzterer ver
steht man eine durch die Mitte des Fesselbeins gezogene 
Linie.) 

Verlauft die Fessellinie steiler als die Zehenlinie, so ist der 
Huf fUr die Stellullg zu spitz. ,Entweder ist dann die Zehe zu 
lang oder es sind me Trachten zu niedrig (Abb. 38, 39 und 40). 

Verlauft die Fessellinie schrager als die Zehenlinie, so ist 
der Huf fUr seine Stellung zu stumpf. 

Die Trachten sind alsdann zu hoch oder die Zehe ist 
zu kurz. 

3* 
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Del' Huf paBt yon yorn gesehen zu seinem :B'essel
stand, wenn die Halbiel'ungslinie des Fessels, nach 

(( b 

Abb. 41. 
Zur SteHung passend von vorn. Zur SteHung passend von hinten. 

Abb. 42. 
Huf schief zum Fessel nach innen. Huf schief zum Fessel nach auGen. 

uuten Yerlangert, die Mitte del' Hufzehe trifft. Weicht 
die Hufzehe von diesel' Linie ab, so steht del' Huf 
schief zurn Fessel (Abb.41 und 42). 
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PaBt del' Huf von allen Seiten zum Fesselstand, so werden 
auch aIle Teile del' oberhalb des Hufes liegenden Gelenke, be
sonders Kronen- und Fesselgelenk, gleichmaBig belastet und 
VOl' Erkrankungen geschiitzt. 

5. Die Abnutzung des Hufes. 
Damit del' Huf seine gesunde Form beMlt, muB e1' mit allen 

Teilen seines Tragerandes gleichzeitig aufgesetzt werden. Man 
nennt dies plane FuBung. 

Del' Huf bleibt nach dem Aufsetzen nicht fest auf dem Boden 
stehen, sondem gleitet noch in del' Bewegungsrichtung des 
Schenkels etwas nach VOl'll. Man sieht dies deutlich am Ab
druck des Hufes auf weichem Boden. 

Durch dieses Vorwartsgleiten nutzt sich der un bes chlagene 
Huf auf dem Erdboden etwas ab, die Trachten erhalten einen 
RiickstoB und bleiben dadurch in ihrer parallelen Lage zur 
Zehe. 

Durch den Auftritt (Fu~ung) des unbeschlagenen sowie 
auch des beschlagenen Hufes tritt eine Abnutzung ein, die man 
FuBungsrei bun,g nennt. FuBt das Pferd plan, so nutzen 
sich aIle Teile gleichmaBig ab; ist ein Wandabschnitt bOher, 
so wird diesel' zuerst aufgesetzt und nutzt sich auch mehr ab. 
Ebenso k6nnen zu kurze oder zu enge Eisen eine starkere Ab
nutzung eines Eisenschenkels zur Folge haben. 

Durch den Abschwung des Schenkels vom Erdboden ent
steht an del' Zehe des Hufes eine Abnutzung, diese nennt man 
Abschwungsreibung oder auch Zehenrichtung. 

Dieselbe befindet sich meist an der auBeren Zehe, selten 
in del' Mitte und noch seltener an del' inneren Zehe. 

Bei beschlagenen Hufen tritt noch eine Abnutzung 
des Hufes auf dem Hufeisen ein, besonders an den Trachten. 
VeranlaBt wird diese Abnutzung durch die Beweglichkeit des 
Hufes in seinen hinteren Abschnitten. Am Eisen sieht man 
blanke Scheuerstellen, oft ganze Vertiefungen an der Trage
Wiehe. 
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6. Die Kennzeichen eines gesunden Rufes. 
1. Bei einem gesunden Rufe verHiuft die Rornwand gerad

linig vom Kronenrand bis zum Tragerand. 
2. Die Wand sieht glatt und gIanzend aus und zeigt weder 

Langs- noch Querrisse. Schwach entwickelte Ringe, die mit 
der Krone parallel laufen, haben keine Bedeutung. 

3. Die Krone senkt sich gleichmaBig von der Zehe iiber 
die Seitenteile nach den Trachten, zeigt weder Ein- oder Aus
buch tungen, noch Verlagerungen. 

4. Die BalIen sind beide gleichmaBig kraftig entwickelt, 
die Rufknorpel fiihlen sich weich und elastisch an. 

5. Die Rornsohle ist gleichmaBig gewolbt und durch die 
weiBe Linie mit der Wand fest verbunden. 

6. Die Eckstreben verlaufen geradlinig' und werden deut
lich von der weiBen Linie begrenzt. 

7. Der Rornstrahl ist gut entwickelt und liegt mit den 
Trachten in einer Rohe und Querrichtung. . 

8. Rote StelIen diirfen im Horn nicht vorhanden sein. 

7. Der Rufmechanismus .. 
Der Ru£ ist nicht starr und unbeweglich, sondern verandert 

bei der Be- und Entlastung seine Form, man nennt dies Ruf
mechanismus. 

Abb. 43. Die Formveranderungen des 
Hufes. 

Folgende Formver-
anderungen treten ein: 

Bei der Belastung 
erwei tert sich der Ruf 
in seinen hinteren Ab
schnitten, am Kronen
rand etwas mehr als am 
Tragerande. Die Er
wei terung fangt hin ter 
der weitesten Stelle 

des Ru£es an. Die GroBe del' Erweiterung ist nach der Ruf
form verschieden und betragt hOchstens 2-3 mm (Abb. 43). 
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Vor del' weitesten Stelle des Hufes tritt am Kronen
rande Verengerung ein, am Tragerande bleibt die Horn
wand in R uhe. Dies ist auch die Stelle, in welche die Huf
nagel eingeschlagen werden sollen. Nagelt man zu weit nach 
hinten, so stellt man den Huf auf dem Eisen fest und hemmt 
den Hufmechanismus. 

Ferner flacht sich bei der Belastung die Sohle etwas ab; 
die Ballen und der Strahl senken sich um ein Geringes. 

11 

Abb. 44. Querschnitt durch den Huf an den Trachten. 
a Hufknorpel, b Kronlederhaut, c Wandlederhaut, d Strahllederhaut, e Horn

strahl, I Hornwand, g Hornwandeckstrebe, h Strahlpolster. 

Bei der Entlastung geht alles in seine friih ere Form und 
Lage zuriick. 

Damit die Erweiterung und Verengerung des Hufes zustande 
kommen konnen, sind ein gesunder, kraftiger Strahl erforder
lich, der mit den Trachten in einer Hohe liegt, ferner zwei elasti
sche Hufbeinknorpel und ein gut entwickeltes Strahlpolster. 

Die Erweiterung del' hinter en Teile des Hufes erfolgt da
durch, daB bei der starks ten Belastung des Schenkels im Momente 
des Durchtretens im Fessel von 0 ben ein Druck auf das nach
giebige Strahlpolster und von unten ein Druck durch den 
Erdboden auf den Hornstrahl ausgeiibt wird (Abb. 44). 
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Das Strahlpolster fiillt den ganzen hinteren Abschnitt des 
Hufes aus und liegt mit seinen seitlichen Flachen gegen die 
innere ausgehOhlte Flache der Hufknorpel. 

Wird das Strahlpolster nun von oben und von unten unter 
Druck gesetzt, so dehnt es sich nach den Seiten hin aus, driickt 
auf die innere Flache der Hufbeinknorpel und diese driicken 
auf die Trachtenwande des Hufes. Dieselben geben dem Drucke 
nach und der Huf erweitert sich in seinen hinteren Teilen. 

Wird der Schenkel nun durch Abschwung vom Erdboden 
entlastet, so hOrt damit auch der Druck auf das Strahlpolster 
von oben und der Gegendruck von unten auf, und es tritt dann 
im Hufe wieder Verengerung ein. 

So wechseln Erweiterung und Vel'engerung des Hufes be
standig bei der Be- und Entlastung des Schenkels. 

Wenn es sich bei diesen Vorgangen auch nul' urn Erweite
rungen von Millimetern handelt, so ist dies doch fUr den Huf 
von besonderel' Bedeutung. 

Das Pferd erhiilt durch die Erweiterungsfahigkeit des Hufes 
seinen freien, elastischen Gang, der StoB wird g!3brochen und 
die Gelenke werden dadurch vor allzu heftigen Erschiitterungen 
bewahl't. 

Die gleichmaBige Erwei terung und Verengerung 
des Hufes wirkt fordernd auf den Blutlauf im Hufe 
und damit auch auf das Wachstum des Hufhorns. 

An unbeschlagenen Hufen geht der Hufmechanismus am 
besten vor sich, wei! dann der Gegendruck vom Erdboden leichtel' 
auf den Hornstrahl wirken kann. 

Schon das einfache Eisen, besondel's a ber das Stolleneisen 
entfernt den Strahl vom Erdboden und behindert dadurch 
den Hufmechanismus. 

Del' denkende Beschlagschmied muE den Huf
beschlag stets so einrichten, daB der Ruf in seiner 
Beweglichkeit nicht gehindert wil'd. 



B. Praktischer Teil. 
Erster A bschnitt. 

1. Die Beschlagschmiede und das Handwerkzeug. 
In der SchIUiede muB stets auf Ordnung und Reinlichkeit 

gesehen werden 
Wochentlich mindestens einmal ist griindlich zu reinigen 

und sind die Fenster zu putzen. 
Gutes Licht ist bei Ausfiihrung jeder Arbeit un

bedingt erforderlich. 
Schmieren der Blasebalge, Einfetten des Leders derselben, 

Nachsehen der Schmiedeessen muB ebenfalls haufiger erfolgen. 
Ein besonderer Wert muB auf die gute Beschaffenheit des 

Ambosses und der Handwerkzeuge gelegt werden. Nur dann 
ist der Schmied auch imstande, gute Eisen zu machen und den 
Beschlag richtig auszufiihren. 

Beim Einkauf von Werkzeug und Schmiedematerial nehme 
man nur das Beste. Beim Gebrauch wird sich herausstellen, 
daB dies Rich durch seine Dauerhaftigkeit bezahlt macht. 

2. Die Rohmaterialien. 
a) Das Eisen. 

Das Eisen, aus welchem man die Hufeisen anfertigt, wird 
aus den Eisenerzen gewonnen. Es enthiHt verschieden groBe 
Mengen von fremden Bestandteilen, durch welche die Giite 
beeinfluBt wird. Der wichtigste Bestandteil ist der KohIen
stoff. 
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Man teil t das Eisen in: 

I. Roheisen. Reichlich Fremdkorpel'. Nicht schmied bar, 
sprOde, plOtzlich schmelzend, mindestens 2,3% Kohlenstoff (K) 

1. Wei.Bes Roheisen. 
K. chemisch ge bunden. 

2. Graues Roheisen. 
Ein Teil des K. wird beim 

Erkalten ausgeschieden. 
II. Schmiedbares Eisen. Geringe Menge Fremdkorpel'. 

Weniger sprOde, allmahlich erweichend, weniger als 2% K. 
1. Schwei.Beisen bis 0,5 K. 1. Flu.Beisen. 
2. Schwei.Bstahl tiber 0,6 K. 2. Flu.Bstahl. 

1m nichtfliissigen Zustande 
erzeugt, schlackenhaltig. 

Das SchweiBeisen kommt in 
wendung. 

1m fliissigen Zustande 
erzeugt, s chlackenfrei. 

Form von Hufstab zur An-

Der Bruch solI stark sehnig sein, ein inniges Gefiige haben 
und keine schwarzen Stellen zeigen. 

Del' Hufstab ist entweder geschmiedet oder gewalzt, der 
geschmiedete ist starker und teurer. 

Gutes Stabeisen dad an seiner Oberflache keine Langs
risse und in seinem Gefiige keine Querrisse zeigen. Die Priifung 
geschieht am besten durch Biegen, Schmieden usw. Gutes 
Schmiedeeisen dad weder im kalten noch im warmen Zustande 
brechen. 

Fein_korneisen enthalt am meisten Kohlenstoff (0,5%). 
Es ist harter, nicht sehnig auf dem. Bruch, sondern kornig und 
findet fiir Eisen Verwendung, von denen man besondere Halt
barkeit erwartet, z. B. bei einseitiger starker Abnutzung eines 
Hufeisens infolge schiefen Auftritts. 

Das FluBeisen eignete sich bis jetzt wegen seiner schweren 
Schwei.Bbarkeit nicht gut zur Anfertigung von Hufeisen. 

Nach einem neueren Verfahren (Siemens-Martin) hat 
man die Schwei.Bfii.higkeit erhOht und eignet sich del' aus Flu.B
eisen hergestellte Hufstab wegen seiner Billigkeit und beson
deren Haltbarkeit gut zur Anfertigung von Hufeisen. Etwas 
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Vorsicht verlangt dieser Hufstab bei'der Bearbeitung, da er 
leichter verbrennt. Auch das EinschweiBen der Griffe verlangt 
beim FluBeisen Vorsicht. 

Durch AusschweiBen alter Hufeisen erhiilt man Hufstabe, 
aus denen sich Eisen mit guter Haltbarkeit herstellen lassen. 

b) Der Stahl. 

Stahl ist kohlenstoffreiches Schmiedeeisen mit 0,6-1,5% 
Kohlenstoff. Eine scharfe Grenze zwischen Eisen und Stahl 
laBt sich heute nicht mehr ziehen, weil dem Eisen durch Zusatz 
von Nickel, Mangan, Wolfram auch bei geringem K-Gehalt 
eine groBere Harte erteilt wird. Material mit mehr als 50 kg 
Festigkeit auf 1 qmm Querschnitt bezeichnet man als Stahl. 

Stahl hat eine weiBgraue Farbe, einen kornigen Bruch, 
laBt sich hiirten, ist schmied- und schweiBbar und besitzt eine 
hohe Politurfahigkeit. 

Weicher Stahl ist grobkornig, harter feinkornig. Je fein
kOrniger der Stahl, urn so mehr Kohlenstoff enthiilt er. 

Zum Griffen von Eisen nimmt man gro bkornigen, weichen 
Stahl, zur Anfertigung von Werkzeugen feineren, harteren 
Stahl und fUr bohrende Werkzeuge, z. B. Gewindebohrer, sehr 
feinkOrnigen, sog. Tiegelstahl. 

Guter Stahl darf nicht schuppig und rissig sein; gut ge
hiirteten Stahl soIl eine Feile nicht angreifen. 

Beim Einkaufen von Stahl sei man vorsichtig; die Giite 
ist auBerlich nicht zu sehen. Nur Probieren schiitzt vor Tau
schung. 

c) Die Kohlen. 

Die fiir die Schmiedeessen brauchbaren Kohlen sollen von 
tiefschwarzer Farbe, fest gefUgt und glanzend sein, sich leicht 
entziinden, eine starke Backfahigkeit haben und nur wenig 
Asche hinterlassen. Von den deutschen Kohlen sind die sog. 
NuBkohlen fiir die Schmiedefeuer die geeignetsten. Die Kornung 
der Kohle richtet sich nach der Esse und dem Geblase. 
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3. Hufeisen. 
Man unterscheidet am Hufeisen: 
1. einen inneren und einen au.Beren Schenkel, 
2. einen Zehenteil, die beiden Seitenteile und die beiden 

Schenkelenden, 
3. einen inneren und einen au.Beren Rand, 
4. eine obere oder Trageflache und eine untere oder Boden

flache. 
In der Armee sind je nach der Gro.Be der Hufe 15 Nummern 

von Hufeisen vorratig; Nr. 1-13 fiir die Pferde gewohnlichen 
Schlages, Nr. 6-15 mit 2 ZehenlOchern fiir die Pferde schweren 
Schlages. 

Die Eisen werden in Vorder- und Hintereisen getrennt auf 
den Kammern vorratig gehalten (Vorrats- oder Kammer
eisen). (Abb. 45 u. 46.) 

Fiir die einzelnen Gro.Bennummern sind verschiedene Ab
messungen vorgeschrie ben. 

Die wichtigsten Ma.Be von Eisen Nr. 1, dem kleinsten, bis 
Eisen Nr. 13, sind folgende: 

1. Breite an der Zehe . .. 20-34 mm 
2. Breite am Schenkelende . 17,5-23 

" 3. Falz vom au.Beren Rande 
entfernt beim Vordereisen 4,75-7,50" an der Zehe, 

3,25-5,5 " am Schenkelende 
4. Falz vom au.Beren Rande 

entfernt beim Hintereisen 4,75-7,5 " an der Zehe und 
am Schenkelende 

5. Auseinanderstellung der Schenkelenden 
beim Vordereisen. . . 60- 98 mm 
beim Hintereisen. . . 70-104 " 

6. Lange des Vordereisens 120-200 " 
" "Hintereisens 124-208 " 

Die Abmessungen 3-5 sind gewahlt nach der verschiedenen 
Dicke der Hornwand und mit Riicksicht auf die verschiedene 
Form der Vorder- und Hinterhufe. 
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7. Die Hohe des Aufzuges schwankt zwischen 7-13,5 mm 

Die Brei te "" " " 20-35 
" 

Die Dicke" Eisens 10-14,5 
" 

Die Brei te" Falzes " " 
7-9 

" 
Die Tiefe" " " 3-5 

" 
Fur die Pferde schweren Schlages schwankt 

die Dicke. . . . . . . .. zwischen 13 und 15 mm 
die Breite an der Zehe 

" 25 " 38 
" 

" " 
am Schenkelende 

" 
19 

" 
25 

" 
Die Zehennagellochel' stehen 70 mill auseinander. 28 mm 

Raum muB sein von Mitte Zehenstollenloch zum anderen. 
Die Zahl der Nagellocher bei Nr. 1-2 7 in jedem Schenkel 

" " " " " " 
3-5 8 

" " " 
" " " " " " 

6-9 9 
" " " 

" " " " " " 10-15 10 
" " 

Die vielen Nagellocher gewahren den Vorteil, die Hufnagel 
beliebig nach der Beschaffenheit der 
Hornwand einschlagen zu konnen. 

In den Privatschmieden werden 
meist in jeden Eisenschenkel nur 
3-4 Locher gemacht (Abb. 47). 

4. Die Eigenschaften der Hufeisen. 
Beim Schmieden der Eisen muB 

der Schmied bedacht sein, denselben 
stets die Form der gesunden Hufe 

Abb.47. 

zu geben. Das Eisen fUr den Vorderhuf muB daher rund, 
dasjenige fUr den Hinterhuf spitzrund sein. 

Das Hufeisen solI an der Zehe am breitesten sein, 
weil es sich durch das Anlaufen der Zehenrichtung hier auch 
am meisten abnutzt. 

Nutzen sich Teile am Eisen durch ungleichen Auftritt 
mehr a b, so macht man beim Neubeschlagen das Eisen an 
del' Stelle etwas brei tel', nie abel' dicker. Rule mit flach 
gewOlbten Sohlen erfordern breitere Eisen. 
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Die Eisen muss en in del' Regel uberall gleichmaBig dick 
sein. Bei engen, schnell wechselnden Hl;!fen macht man die 
Eisen etwas dunner; bei wei ten, langsam wachsenden Hufen 
dagegen dicker. 

LaBt sich durch die Beschneidung kein planer Auftritt er
zielen, so kann man es durch ungleiche Dicke am Eisen er
reichen. 

FuBt z. B. ein Pferd mit del' a uBeren Seite fruher als mit 
del' inneren, kann man aber an del' a uBeren Seite kein Horn 
mehr fortnehmen, so muB zur Erreichung eines planen Auf
tritts del' innere Eisenschenkel dicker geschmiedet werden. 

a a a i 

Kammel'eisen. Eisen fur den Eisen fiir den engen Huf. 
weiten Huf. Wandneigung nach innen. 

Abb. 48. Querschnitte von Eisen. 
a = au/3en, i = innen. 

Die TragefIache zerfallt bei dem Vorratseisen in den Trage
rand und die Abdachung. Ersterer ist 2/3, letztere 1/3 del' 
Breite des Eisens (siehe Abb. 45 u. 46). 

Um die Hufe in ihrer gesunden ];'otm zu erhalten 
und die Hornwand gut zu stutzen, wird del' Trage
rand beim Richten des Eisens fur den Huf nach dem 
Verlauf del' Hornwand umgeformt. 

Steht die Wand steil, bleibt del' Tragerand des Hufeisens 
wagerecht, steht dieselbe schrag nach auGen, fallt del' Trage
rand von auGen nach innen ab; hat die Wand eine Neigung 
nach innen, wie die Trachtenwande beim engen Huf, so fallt 
der Tragerand nach auGen ab (Abb. 48). 

Die Abdachung wird gemacht, damit das Eisen nicht auf 
die Sohle zu liegen kommt. Bei Hinterhufen ist die Abdachung 
nicht erforderlich. 

Die Bodenflache des Eisens ist wagerecht. 
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Am Vorderhufeisen wird die Zehenrichtung angebracht; 
am Hinterhufeisen nur dann, wenn sich das Pferd am alten 
Eisen eine Zehenrichtung angelaufen hat: alsdann miissen stets 
auch Stollen zur Anwendung kommen. 

Urn schwere Eisen leichter zu machen, wird oft die Boden
Wiehe ausgehauen, ebenso bei Eisen fiir Rennpferde. 

Die Rander des Eisens sind beim Vorratseisen senkrecht. 
Beim Gebrauchseisen ist der auBere Rand je nach der Huf
form verschieden. 

SolI ein Huf eine breitere ~tiitzflache erhalten, so randert 
man das Eisen bodenweit (A bb. 49) ; solI die Stiitzflache vel'~ 

kleinert werden, so wird die Randerung bodeneng. 

a 

senkrechte 

a 

Abb. 49. 
bodenenge 

Randerung der Eisen. 
a = auJ3en. 

bodenweite 

An der inner-en Zehe ist das Eisen stets bodeneng zu halten, 
um ein Streichen zu verhindern. 

Die den Huf seitlich iiberragenden Teile am Schenkelende 
sind bodenweit zu randern. 

Der innere Rand falIt senkrecht abo 
Del' Falz ist die Fiihrungslinie fiil' die anzulegenden Nagel

lOcher. 
Er hat zwei schrage Flachen, um das Ansetzen der Huf

nagel zu el"leichtern. Del' Falz ist mindestens 1/3 del' Eisen
dieke tief; J1/2 Eisenbreite bleiben an der Zehe ohne Falz, ebenso 
3-5 em der Schenkelenden. 

Die Gesenke del' Nage1l6eher haben die Form des Kopfes 
yom Hufnagel und dringen so tief in das Eisen, daB noeh ein 
guter Nagelkanal bleibt. In letzterem soll die Klinge des Huf
nagels iiberall Fiihlung find en ; dadureh wil'd wesentlieh das 
Festliegen del' Eisen bedingt. 

Go rte, Hufbeschlag. 6. Auflage. 4 
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Der Nagelkanal muB daher im Querschnitt die Form der 
Hufnagelklinge ha ben. 

Die Richtung der Nagelkanii.le ist nach dem Ver
lauf der Hornwand verschieden. 

Die Zehenloeher miissen schrag nach innen, die SeitenlOeher 
senkrecht und die Trachtenlocher etwas nach aulSen stehen. 
Wenn die Nagelloeher dort nach innen stehen, wo es der 
Verlauf der Wand nicht erfordert, so ist das Eisen ver
locht. 

Unter "Tiefe" der Nagellocher versteht man die Entfernung 
der Locher vom auBeren Rande des Eisens. Die Tiefe muB 
der Dicke der Hornwand entsprechen. 

1m Vordereisen befinden sich die Nagelloeher mehr nach 
vorn, im Hintereisen mehr nach hinten. Durch gut gelochte 
Eisen beugt der Schmied am besten einer Vern age
lung vor und verhindert das so lastige Lockerwerden 
der Eisen. 

Der Aufzug dient dazu, dem Eisen auf dem Hufe Halt zu 
geben und muB dementsprechend stark sein. Er ist meist so 
hoch, wie das Eisen dick ist. Man unterscheidet Zehen-, Seiten-, 
Eckstreben- und Traehtenaufzilge. 

Seitenaufzuge sollen das Verschieben der Eisen verhindern; 
werden sie an der auBeren Seite angebracht, so sollen sie dicht 
vor der weitesten Stelle des Hufes sitzen. 

Die SehraubstollenlOcher mussen, 1 em vom Ende des Eisen
schenkels entfernt, genau in der Mitte sitzen und senkrecht 
dureh das Eisen gehen. Ferner muB das Gewinde gut ausge
sehnitten sein und die richtige Weite haben. Das Versenk muB 
ausreichend tief sein. 

5. Das Schmieden der Eisen. 
Man schmiedet den Hufstab so, daB die fiir den a uBeren 

Rand des Hufeisens bestimmte Kante dicker bleibt. Nach 
dem Biegen, Falzen und Lochen ist dann das Eisen gleich
maBig dick. 
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Nun zeichnet sich man die Mitte an und erwarmt das Eisen. 
Will man ein Vordereisen anfertigen, so biegt man den Stab, 
am Ende anfangend, halbkreisfol'mig und schlagt dann an den 
inneren Rand die Abdachung. 3-5 cm vom Schenkelende 
anfangend, falzt man so, daB der Falzhammer stets senkrecht 
gehalten wird und bis reichlich 1/3 der Eisendicke eindringt. 
An der Zehe bleiben 11/2 Eisenbreite ohne Falz. Dann locht 
man mit dem Hufstempel vor und mit dem Spitzhammer durch, 
schmiedet glatt und bringt die Nagellocher mit dem Lochdorn 
von der Trageflache des Eisens auf die richtige Weite. Den 
anderen Schenkel schmiedet man ebenso, nur beginnt das Falzen 
am Zehen teil. 

Bei Anfertigung eines Hin tereisens beginn t man mit dem 
Biegen des Schenkels in der Mitte des Stabes und biegt ihn 
mehr spitzrund. 

Bei Anlegen der Nagelkanale denkt man an die versehiedene 
Dieke der Hornwand bei Vorder- und Hinterhufen. 

Mit dem Handhammer wird dann der Zehenaufzug ange
zogen. 

6. Die einzelnen Arten der Eisen. 
1. Das Stolleneisen. Der Stollen wird entweder angewickelt 

oder angestaucht, die angestauchten brechen leichter abo 

Derselbe s?ll fiir ge- - - - - - - -
wohnlich so hoch sein, 
wie das Eisen dick ist, 
er muB senkrecht stehen; 
eine Linie aus der Mitte 
des Stollens solI auf das 
3. Nagelloch gerichtet 
sein. Die Kanten mussen 
leicht gebrochen werden, 
vordere und hintereFlache 
sollen parallel laufen 
(Abb. 50). 

Abb. 50. Stolleneisen. 
4* 
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Stollen werden angewand t: 
a) Urn den pferden auf dem P£laster mehl' Halt zu geben 

und den Abschwung des Hufes vom Boden zu erleichtern. 
b) Beim Griffeisen. 
c) Beim Hintereisen mit Zehenrichtung. 
d) Wenn der Hui fiir die Stellung zu spitz ist und durch 

Beschneidung infolge Hornmangels nicht stumpier ge
macht werden kann. 

C') In Verbindung mit einem geschlossenen Eisen, wenn 
del' Strahl tie fer liegt als die Trachten. 

f) Bei Krankheiten del' Gelenke und Sehnen (Schale, Spat, 
chronische Hufgelenksentziindung). 

2. Das Griffeisen. Man schweiBt in den Zehenteil ein Stiick 
Stahl ein, der Griff darf nicht hoher sein, als das Eisen dick ist; 
stets miissen gleichzeitig am Eisen Stollen sein, die hOher als 
der Griff sind. 

Aui Griffeisen haben die Pferde eine schlechte Stiitzflache, 
weil nur dl'ei Punkte stiitzen, es tl'eten dadurch leicht Ver
stauchungen del' Gelenke und Zerrungen an den Gelenkbandern 
mn. 

Den Beschlag mit Griffeisen muB man dahel' nur im Not
iall anwenden. Fiir den schweren Zug im gebirgigen Gelande 
sind sie besondel'S im Winter kaum zu entbehren. 

Recht gut haben sich die Victoria-SchweiBgriffe bewahrt, 
sie haben zwei Zacken und eine gel'illte vel'bl'eiterte SchweiB
flache. Bei rich tiger Hitze am Eisen sitzen sie sehr fest. (Ernst 
Brockhaus, Wiesenthal/Plettenbel'g i/Westf.). 

3. Das Streicheisen. a) Das Vorderstreicheisen. Das
selbe ist an del' Stelle, mit welcher sich das Piel'd stl'eicht, ein
gezogen, ohne Falz und Nagelloch und stark bodeneng (Abb. 51). 

b) Das Hinterstreicheisen. Del' innere Schenkel ist 
bodeneng geschmiedet, vom letzten Nagelloch an seitlich zu
sammengedriickt, so daB er so hoch wil'd wie del' auBel'e Stollen
schenkel. Der Streichschenkel muB flacher gelocht sein, da 
e1' engel' gerichtet wird. Beide Streichschenkel miissen gleich 
schwer sein (Abb. 52). 
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Abb. 51. Vorderstreicheisen. Abb. 52. Hinterstreicheisen. 

4. Die Greifeisen. a) Das Vordergreifeisen. Dasselbe 
ist ein Vordereisen, an des sen Bodenflache sich eine Abdachung 
befindet. Die Schenkelenden sind stark bodeneng (Abb. 53). 

Abb. 53. Vordergreifeisen. Abb. 54. Hintergreifeisen. 

b) Das Hintergreifeisen. Del' Zehenteil verlauft gerade 
und ist stark bodeneng, an del' Zehe befinden sich zwei seitliche 
Zehenaufzuge (Abb. 54). Mit Stollen und Zehenrichtung 
findet es bei del' Spatlahmheit Anwendung. 

o. Das geschlossene Hufeisen. Die Schenkelenden sind durch 
einen Steg verbunden. Derselbe hat ebenso wie das Eisen eine 
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Trage- und eine Bodenflache. An del' rrrageflache befindet 
sich eine del' Form des Strahles entsprechende Abdachung, 

die nach hinten starker wird. 
Die BodenfHiche ist meist wage
recht. Liegt del' Strahl tiefer als 
die Trachten, so wird del' Steg 
durchgerich tet, alsdann miissen 
am Eisen Stollen angebracht 
werden. 

Del' hintere Rand des Steges 
ist gerade, del' vordere zungen
artig ausgezogen, damit del' Strahl 
eine moglichst groBe Beriihrungs
flache mit dem Stege hat. Die 

Abb. 55. Geschlossenes Eisen. obere Kante dieses Randes ist 
gebrochen (Abb. 55). 

Das geschlossene Eisen findet bei vielen Hufkrankheiten 
Verwendung und hat folgende Vorziige: 

a) Es zieht den Strahl mit zum Tragen heran, dadurch 
• konnen Teile del' Hornwand, die empfindlich und schwach 

sind, entlastet werden. 
b) Es verbiegt sich nicht und bedeckt einen groBeren Teil 

del' unteren Flache des Hufes; deshalb kann man es 
anwenden bei schwachen Trachten, flach gewOlbten 
Sohlen, diinnen Hornwanden. 

c) Man kann eine kranke Tracht schweben lassen, wenn 
del' angrenzende Teil des Strahles auf dem Stege eine 
Stiitze findet (bei SteingaIlen). 

d) Man kann einen Strahl, del' tiefer liegt als die Trachten, 
allmahlich wieder in seine natiirliche Lage zuriick
bringen. 

Das geschlossene Eisen kann nul' dann mit Etfolg Anwendung 
finden, wenn del' Strahl gesund und kraftig entwickelt ist. 
Zwischen Strahl und Steg muB sich eine kleine Schwebe be
finden, damit del' Strahl nur bei del' Belastung aufliegt. 
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6. Halbmond- und Dreivierteleisen. Das halbmondf6rmige 
Eisen ist ohne Falz, kiirzer und diinner als das gew6hnliehe 
Eisen, hat 4 Stempell6cher und eine Abdachung an del' Boden
fliiehe. Die Schenkelenden sind abgeschiirft (Abb. 56). 

Abb. 56. Halbmondeisen. 

Das Eisen bedeckt nur die Zehe, schiitzt diese VOl' zu starker 
Abnutzung und Hi.Bt den hinteren Teilen des Hufes die Vol'
ziige des BarfuBgehens zugute kommen. Del' Beschlag mit 
solchen Eisen erfordert vie] Horn 
und hohe Trachten, da die Halb
monde in den Tragerand des 
Hufes eingelassen werden. 

Anwendung finden diese Eisen 
besonders bei jungen Pferden 
als erster Beschlag, ferner bei 
Hufkrankheiten, wie Strahlfaule, 
Steingallen, Hornspalten, Zwang
hufen. 

Die Dl'ei viel'teleisen kom-
men besonders bei einsei tig kranken Abb. 57. Dreivierteleisen. 
Hufen, z. B. bodenengen, boden-
weiten und diagonalen Hufen, zur Anwendung, indem man den 
halben Schenkel stets auf die steile Seite des Hufes legt. 1m 
iibrigen gilt das beim Halbmondeisen Angefiihrte (Abb. 57). 

7. Die Fabrikeisen. In del' neuel'en Zeit ist die Teehnik in 
del' Anfertigung von Fabrikeisen sehl' fortgesehritten. Man 
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erha.lt von den Fabriken Eisen, getrennt in Vorder- und Hinter
eisen, die gut gefalzt und leidlich gelocht sind. In groBen Huf
beschlagschmieden wird der Verbrauch von Fabrikeisen wohl 
nicht mehr zu umgehen sein. 

Ein gut geschmiedetes Eisen ist einem Fabrik
eisen stet3 vorzuziehen. 

Von den Fabrikeisen sind in den GroBstadten besonders 
die Strickeisen in Gebrauch. 

Sie verhindern das Ausgleiten auf glatten asphaltierten 
StraBen. 

Da die Strickeisen sich nicht so genau anpassen und rich ten 
lassen wie geschmiedete Eisen, so eignen sie sich meist nur flir 
gesunde Hufe. Man hat Strickeisen mit und ohne Steg. 1st 
der Nagelkanal bei diesen Eisen nicht gut, so lockorn dieselben 
sich leicht. Diejenigen Strickeisen sind vorzuziehen, die dumh 
aufgelegte Querrippen ungefiihr einen Nagelkanal haben wie 
ein geschmiedetes Eisen. 

7. Der Winterbeschlag. 
Urn das Ausgleiten zu verhiiten, kommen im Winter bei 

Schnee und Glatteis die Schiirfvorrichtungen zur Anwendung. 
Folgende Vorrichtungen sind in Gebrauch: 

1. Die Eisniigel. Dieselben sind eine Notscharfe und konnen 
nur bei einer gleichmaBigen Schneedecke gebraucht werden. 
Bei Glatteis lauft sich die Schade schnell abo Die Eisnagel 
werden meist an Stelle der Zehennagel geschlagen. 

2. Die Schraubstol1en. Dieso sind die besten Scharfvor
l'ichtnngen fUr den Winter. 

Man unterscheidet: 

a) Den MeiBelstollen. Derselbe hat sich im allgemeinen 
gut bewahrt. Urn Kronentritte zu vermeiden, schraubt man 
zweckmaBig innen H-Stollen ein. Ein Nachteil des MeiBel
stollens gegeniiber dem H-Stollen ist, daB er sich mit seinen 
quadratischen, fest aufliegenden SchulteI'll nicht so fest in das 
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Schmubstollenloch eindrehen liiBt wie der am Gewinde konische 
H-Stollen (Abb. 58 und 59). 

Wichtig ist, daB die Stollen in den 
Schmubstollenlochern festsitzen. Dies ist 
nUl' zu erreichen, wenn die Gewinde im 
Schmubstollenloch gut ausgeschnitten sind 
und das Gewinde des Stollens in dieses 
Muttergewinde paBt. 

Fur die Truppe ist das 12 und 13 mql
Gewinde eingefiihrt. Die Werkzeuge, mit 
denen die Schmubstollen und die Schmub
stollenlOcher in den Eisenschenkeln her
gestellt werden, miissen genau den Vor
schriften entsprechen und aus bestem 
Material angefertigt sein. Nur dadurch ist 
es zu erreichen, daB alle Stollen passen. 

Die Herstellung des Schmubstollenloches 
im Eisenschenkel erfolgt mi t dem Lochhammer, 
clem Versenkhammer, dem Dorn und dem 
Gewindebohrer. Da die Bohrer beim Gebrauch 
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Abb. 58. Abb. 59. 
SchraubstoJIen. 
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Abb. 60. 

Gewinde bohrer. 

sich etwas abnutzen, so nimmt man sie aus praktischen Griinden 
etwas starkel' als 12 mm, etwa 12,1 mm (Abb. 60 und 61) bzw. 
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13,0 und 13,1 mm. Die geschnittenen Locher haben daIlll meist 
12 mm im Durchmesser und nehmen den Stollen gut auf. Zweek
maBig schneidet man mit einem schon etwas abgenutzten Bohrer 

J~' 

VOl' und mit einem neuen nacho Del' Ge
windebohrel' muB aus bestem TiegelguBstahl 
hergestellt sein und die vorgeschriebenen 
Abmessungen haben. 

Bei del' Truppe muB del' Besehlag
schmied Schraubstollen selbst anfertigen 
konnen. Hierzu braucht er die Schlicht-
Ie ere , den Schlichthammel', den Gewinde
schneider, das Windeeisen und 13 mm D 
starken Stahlstab. Del'selbe wird weiBwarm 
gemacht und dann mit dem Handhammel' 
auf del' vordel'en AmboBkante gut zu
gescharft. Hierauf wird del' Stab in die 
Schlich tleere gelegt, so daB die Schneide an 

Abb. 61. Dorn. dem vorderen Blatt del' Leere anliegt. Mit 
dem Schlichthammer wird nun bei an

dauerndem Drehen des Stabes del' Zapfen abgeschlichtet, dann 
die Sehneide noch etwas nachgescharft und nun del' Stollen 

am Zap fen mit einem scharfen Schrotbeil 
abgehauen. Den Stollen laBt man abkiihlen 
und sehneidet dann mit dem Gewindeschneider 
das Gewinde an. Bei einiger Dbung ist es 
nieht schwer, in kul'zel' Zeit pass en de Schraub
stollen anzufertigen. 

Del' Sehraubstollen paBt, wenn die 
ersten Gewindegange desselben sieh 
saugend in das Muttergewinde ein

Schraubstollen 
nachgeschiirft. drehen lassen und del' Stollen dann unter 

Abb. 62. 

Anwend ung des Sehraubenschliissels 
einen festen Sitz erhalt. 

Del' Schraubstollen muB stets senkreeht stehen, da er sonst 
leieht abbl'ieht. Das Loch im Eisensehenkel muB genau in del' 
Mitte sitzen, ungefahr 1 em vom Schenkelende entfernt und 
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muB an der BodenfUiche ein Versenk haben, damit die Schultern 
des Stollens gut aufliegen und das Eindrehen der Stollen im 
abgenutzten Eisen erleichtert wird. Stumpf gewordene Stollen 
werden mit der Hohlmaulzange erfaBt, im Feuer erwarmt und, 
wie die Abbildung angibt, nachgescharft (Abb. 62). 

b) Den Profilstollen. Derselbe solI beim Gebrauch scharf 
bleiben und die Gefahrlichkeit der Kronentritte mildern. Man 
hat H-, Z-, Y-, Winkel- und Hohlkehlstollen. Besonders die 
H·StoIlen haben sich in den Kriegsjahren sehr gut bewahrt; 
da sie am Kopf konisch sind, lassen sie sich auch weiter in den 
Eisenschenkel eindrehen und sitzen daher fester. 

Die Profilstollen Mnnen nicht von den Schmieden selbst 
angefertigt werden. 

In den Privatschmieden werden aIle Schraubstollen aus 
den Fabriken bezogen und dann in rotwarmem Zustande durch 
Einstecken in nassen Sand am Kopf gehartet. 

Die Gewindebohrer sind in den Abmessungen nach eng!. 
Zoll vorhanden. Meist braucht man 1/2 Zoll eng!. Whitworth
Gewinde, ungefahr 12,7 mm. Auch das Reichsheer beabsichtigt, 
fiir alle Hofeisen ein einheitliches Gewinde einzufiihren und 
wird wohl nur das 1/2zollige 12,7 mm-Gewinde in Frage kommen. 
Stollen und Gewindebohrer mit dies em Gewinde sind iiberall 
zu haben. Das %zollige 12,7 mm-Gewinde gehOrt zur einheit
lichen Schraubentabelle nach Whitworth. 

3. Auswechselbare Steckgriffe. Dieselben kommen besonders 
bei den Hintereisen zur Anwendung. Die Eisen sind an der 
Zehe etwas dicker. Die Herstellung von Steckgriffeisen er
fordert besondere Geschicklichkeit. Das Steckgriffloch muS 
von der Boden- zur Trageflache etwas enger werden, konisch 
verlaufen; es muS etwas kleiner sein als der Griffzapfen selbst, 
damit letzterer festsitzt. 

Man hat Steckgriffe mit folgenden Formen: 

D o 
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Zweiter A bschnitt. 

Die Ausfiihl'ung des Beschlages. 
1. Die Beurteilung des Pferdes. 

Damit der Hufbeschlag sachgemaB ausgefiihrt werden kann, 
i~t zuvor eine Beurteilung des Pferdes mit Rucksicht auf den 
Gebrauchszweck, auf die Stellung, die Hufform und den alten 
Beschlag notig. 

Folgende Reihenfolge hat sich hierbei praktisch bewahrt. 

Man besichtigt: 

A. Das auf ebenem Boden stehende Pferd. 
1. Von der Sei teo 

a) Stellung der GliedmaBe. 
b) PaBt del' Huf zur Stellung. 
c) Hufform (ob gesund oder krank). 
d) GroBe der Hufe zur GroBe des Pferdes und zueinander. 
e) Das Hufeisen (Lange desselben, Nagelung). 

2. Von vorn. 
a) SteHung der GliedmaBe. 
b) PaBt der Huf zur SteHung. 
c) Form der Hufe (ob gesund oder krank). 
d) GroBe der Hufe zueinander. 
e) Das Hufeisen (Weite, Zehenrichtung, Aufzug). 

3. Von hinten. 
a) PaBt der Huf zur SteHung. 
b) Verlauf der Trachtenwande, Lage der BaHen. 
c) Weite des Eisens. 
d) Streichwunden und StreichbaHen. 

B. Das auf ebenem Boden gehende Pferd. 
a) Ob Lahmheit vorhanden. 
b) Anftri tt, Bewegung der Schenkel. 
c) Schritthohe und Schrittlange. 
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C. Den Bul von unten und das Eisen. 

1. Den Huf, 

a) Hufform, Wolbung der Sohle, totes Horn. 
b) Verlauf und Hohe der Exkstreben. 
c) Lage des Strahles zu den Trachten. 
d) Hufknorpel (ob elastisch). 

2. Das Eisen. 

a) Form desselben. 
b) Breite, Dicke, Weite, Lange und Randerung. 
c) Zehenrichtung und Abnutzung. 
d) Verteilnng der Nagel. 

2. Das Aufhalten der Pferde zum Beschlagen. 

Bevor del' Beschlagschmied mit dem Aufhalten des Pferdes 
beginnt, iiberzeugt er sich, ob es eine gute Halfter aufhat, nicht 
zu kurz angebunden ist und ob sich die Befestigung leicht lOsen 
laBt. 

Dann trete .er ruhig an das Pferd heran, klopfe es mit der 
Hand und zeige sich stets als ein Freund des Pferdes. 

Junge 'l'iere miissen sich erst an das Beschlagen gew6hnen. 
Hier ist gl'oBe Ruhe und Besonnenheit notig. Wenn die jungen 
Pferde in del' Schmiede durch rohe Behandlung vel'dorben 
werden, sind denselben spater nur mit Zwangsmitteln Eisen 
aufzuschlagen. Das Beschlagen wird alsdann Schmied und 
Pferd zum Schrecken. 

Del' Schmied vel'suche, die FiiBe des Pferdes moglichst allein 
hochzuhalten, besondel's gilt dies von den VorderfiiBen. Alle 
zum Beschlagen notigen Handgriffe sind bequemer auszufiihren. 
Auch bei den HinterfiiBen gelingt das Selbsthochhalten fast 
Immel'. 

In welcher Weise es zu erfolgen hat, zeigen die Abbildungen 
(Abb. 63 und 64). 

Junge pferde halt man nicht zu lange hoch, es stellt sich 
sonst leicht Dnruhe ein. 
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Al ten und s teifen Pferden hebt man die FiiBe nicht 
zu hoch, praktisch laBt man die Tiel'e sich gegen eine Wand 
stiitzen. Oft stehen steife Pfel'de besser, wenn man die Hinter
gliedmaBen von innen hochhebt. Del' Aufhalter steht dann nicht 
auBen am Hinterschenkel, sondern zwischen den Hinterbeinen. 

Abb. 63. Abb. 64. 

Kitzlige Pferde muB man dreist anfassen. Es ist zweck
maBig, nicht erst viel an del' GliedmaBe herumzustreicheln, 
sondern nach Anrufen des Pferdes gleich den FuB anzufassen 
und hochzuheben. Bei einzelnen pferden legt sich del' Haut
kitzel, wenn man langsam von oben nach unten an del' Glied
maBe mit del' Handflache hinuntel'stl'eicht . 

.Angstliche Pferde werden durch die vielen Gerausche 
in del' Schmiede meist aufgeregt. Man beschlagt dieselben 
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am besten friih morgens, wenn es ruhig in der Schmiede ist 
oder auBerhalb derselben im Freien bzw. im Stalle. 

Solche Pferde bindet man nicht an, sondern stellt eineD 
Mann an den Kopf, der mit dem Tiere spricht und es vom Be
schlaggeschiift abzulenken versucht. Futter vorhalten ist eben
falls zu empfehlen. 

Widerspenstige und bosartige Pferde zu beschlagen~ 

erfordert besondere Umsicht und Besonnenheit; gilt es doch~ 

sowohl Schmied als auch Pferd vor Beschiidigung zu schiitzen. 
Ist die Schmiede nicht sehr geraumig, so nimmt man das 

Beschlagen am besten auBerhalb derselben auf weichem Boden vor. 
Durch knappes Futter am Tage zuvor sowie anstrengende Arbeit 
vor dem Beschlagen kann man solche Pferde williger machen. 

Man legt dem Pferd eine Trense auf und stellt an den Kopf 
einen beherzten Mann. Unarten werden energisch bestraft 
durch Ruck mit der Trense und Riickwartstreten auf weichem 
Boden. Zum Aufhalten der HinterfiiBe benutzt man zweck
maBig ein langes Handtuch, das zwischen Fesselgelenk und 
Huf um die GIiedmaBe gelegt und dann einige Male gedreh t 
wird. Alsdann hebt man mit dem Handtuch den Huf lang
sam empor. 

Ein Kappzaum leistet oft sehr gute Dienste; nach mehr
maligem kriiftigen Ruck mit den Ziigeln stehen die Pferde wie 
betaubt. Ahnlich wirkt eine gute Strickbremse um die Ober
lippe. AIle anderen Zwangs mi ttel sind verwerflich. 

Fiir sehr bOsartige Pferde ist der Notstand erforderlich. 
Gute Di€llste solI auch das Brust-Riicken-Schweif-Fessel

band von Doring leisten. 

3. Die Abnahme der alten Eisen. 
Die alten Niete werden vorsichtig gelost, das Eisen mit 

der Nietklinge geliiftet und dann die Hufnagel einzeln heraus
gezogen, wobei die linke Hand den Huf an der Zehe stiitzt. 
Die aIten Nagel wirft man nicht in die Schmiede, sondem in 
einen Kasten. 
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Alte sitzengebliebene Nagelstifte werden entfernt, da die
selben leicht beim Aufnageln des neuen Eisens gegen die Fleisch
teile gedrangt werden und hier eine Entziindung hervorrufen 
konnen. 

Das alte abgenommene Eisen sieht sich del' Schmied genau 
an. Die Stellen, welch e am Huf e zu hoch gewesen 
sind, sind am Eisen am meisten abgenutzt. Ferner 
sieht man am alten Eisen Lange, Starke und Sitz del' Zehen
richtung an, urn dieselbe am neuen Eisen ebenso wieder anzu
bringen. 

4. Die Zubereitung del' Hufe. 
Di e Zubereitung del' Huf e erfordert die meiste 

Sachkenntnis und Uberlegung. 

Edorderlich sind eine schade Raspel, ein Rinnmesser und 
bei sehr hornreichen Hu£en eine Hauklinge. 

Folgende Gnmdatze sind 
zu beach ten : 

1. Wenn ein Hut kleiner 
ist als del' andere, so 
muE del' Schmied den 
kleineren zuerst beschnei
den und dann die Be
schneidung des anderen, 
wenn nicht besonderp 
Griinde vOl'liegen, danach 
einrichten. 

2. Man mache einen Huf 
ni e zu klein . 

• \bb. 65. 3. Man lege einen brei t en 
rrl'agerand an. 

4. Man schone besondel's die Sohle, den Strahl und 
die Glasurschicht (Abb. 65). 

5. Konvex verbogene Wandabschnitte erniedrige man von 
nnten, konkav verbogene beraspele man von oben. 
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6. Man suche durch die Beschneidung zu erreichen, daB 
aIle Teile des Tragerandes gleichzeitig den Boden be
riihren, denkend an Auftritt und GroBe der Hufe. 

7. Der Huf muB zur Stellung passend gemacht werden. 
Zunachst bricht man die auBere, scharfe Kante mit der 

Raspel, nimmt dann vorsichtignur das tote, abgestorbene 
Horn aus der Sohle, erniedrigt die Eckstreben in der 
Querrichtung der Hornfasern bis zur hal ben Hohe 
des Strahles und bis die weiBe Linie deutlich als Be
grenzung der Eckstrebe hervortritt. 

Der Grund des gesunden Strahls muB in einer Hohe 
und Querrichtung mit den Trachten liegen, die Spitze 
etwas hoher als der Tragerand. Lose Hornteile am Strahl 
entfernt man. 

Der Tragerand besteht bis zur weitesten Stelle des 
Hufes aus der Hornwand, der weiBen Linie und dem 
au.Beren Rande der Hornsohle; hinter der weitesten 
Stelle nur aus Wand und weiBer Linie. 

Bei aufgehobenem Fu.Be solI der Tragerand bei schrag nach 
auBen stehenden Wanden etwas schrag nach auBen, an den 
steil stehenden Wanden wagerecht verlaufen. Stets solI der 
Tragerand mit allen Teilen in einer Ebene liegen. 

Die weiten Rufe sind niedrig, man darf den Tragerand nicht 
zu sehr kiirzen. Die auBere Kante der sehr schrag stehenden 
Hornwand muB man etwas mehr brechen. Aus der Sohle nimmt 
man nur das tote Horn um den Strahl herum vorsichtig. etwas 
mehr fort, damit starre Hornmassen in der Sohle den Huf am 
Tragerand nicht noch mehr erweitern. Die Eckstreben erniedrigt 
man etwas mehr. Breiter Tragerand. 

Die -hohen, engen Rule miissen mehr erniedrigt werden, 
aus der Sohle nimmt man weniger von dem toten Horn fort, 
damit der Hui am Tragerand nicht noch engel' wird. Die Eck
streben sind zu schonen. 

Urn einen planen Auftritt zu erreichen, ist beirn boden
engen Hufe die steile auBere, beim bodenweiten Hufe 
meist die steile innere Seite mehr zu kiirzen. 

Gilrte, H!)fbeschlag. 6. Auf I. 5 
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Bei spitzen Hulen wird die Zehe zu lang. Die l!'essel
linie stellt sich dann steiler als die Zehenlinie. Man mu.B als
dann die Zehe kiirzen mit einem Schnitt, der vor den Trachten 
diinn anfangt und nach der Zehe allmahlich dicker wird. 

Fu.Bt das Pferd auffallend mit den Trachten, so kiirzt man 
die Zehe durch Beraspeln yon oben, besonders wenn sie konkav 
verbogen ist. 

Bei stumpfen Hufen werden die Trachten zu hoch, Die 
Fessellinie verlauft dann schrager als die Zehenlinie. Man mu.B 
die Trachten kiirzen. 

Die Beschneidung der diagonalen Hufe lichtet sich danach, 
mit welcher Grundform die diagonale Umformung verbunden 
ist, ob regelma.Big-diagonal oder bodeneng-diagonal, ob mit 
spitzer oder mit stumpfer Winkelung. Zur Begutachtung, 
welche Teile am Hufe zu hoch sind, ist oft ein mehrmaliges 
Vorfiiliren des Pferdes erforderlich. 

Meist sind die inn ere Tracht und die angrenzende 
Seitenwand zu hoch"und miissen diese daher mehr erniedrigt 
werden. 

Bei bodenengen Hufen mit diagonaler Umformung ist die 
au.Bere Tracht meist zu hoch und mu.B mehr gekiirzt 
werden. 

5. Das Richten des Hufeisens. 
Zum Richten mu.B das Eisen gleichma.Big rotwarm geinacht 

werden, alsdann wird es nach der Form des Hufes gebogen 
und genau in der Mitte des Zehenteils der Aufzug angezogen. 

Folgende Punkte sind nun zu beach ten : 

1. Beim Aufpassen kommt der Aufzug stets in Ver
langerung der Strahlspitze vor die Mitte des Hufes. 

2. Der Tragerand des Eisens erhalt bei gesunden Hufen 
und bei schrag nach au.Ben stehenden Wandabschnitten eine 
Neigung nach innen, bei steilen Wanden ist er wagerecht, bei 
schrag nach innen stehenden Wanden hat er eine Neigung nach 
au.Ben. 
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3. Soweit die Wande schrag stehen, ist das Eisen 
so weit wie der Huf, von der weitesten Stelle des Hufes 
nach hinten uberragt das Eisen seitlich den Huf um 
einige Millimeter. 

Haben die Trachten eine starke Neigung nach innen, so 
werden die Schenkelenden nach dem Verlauf der Krone gerichtet. 

4. Die Schenkelenden mussen die Trachtenecken 
decken, gleich weit von del' Mitte des Strahles entfernt sein 

und den Strahl frei lassen. Sind 
die Trachtenwande nach innen 
verlagert und die Schenkelenden 
nicht breit genug, um die Trachten-

Abb. 66. Beschlagener Vorderhuf. Abb. 67. Die Lange des Eisens. 

ecken ganz zu decken, so muB man die Schenkelenden kiinstlich 
breiter machen durch Anstauchen odel' dul'ch Absetzen (Abb. 66). 

5. Die Lange des Eisens richtet sich nach del' Huffol'm 
und VOl' allem auch nach dem Gebrauchszweck des Pferdes. 
In den meisten Fallen reichen die Schenkelenden bis zu einer 
Senkrechten von der halben Hohe der Trachtenwand (Abb. 67). 
Mussen die Pferde in schneller Gangart auf weichem Boden 
gehen, z. B. wahrend der Exerzierperiode, bei den Herbsttibungen, 
J~aden und Rennen, so werden die Eisen kiirzer und enger ge
macht und schneiden meist mit den Trachtenecken abo 

6. An den am meisten belasteten Teilen der em
zelnen Hufe muB die Stutzflache durch Weiter- und 
Langermachen der Eisen vergroBert werden. 

5* 
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7. Die Bodenflii,che des Eisens muB wagerecht sein. 

8. Um den Pferdep das Uberheben der Last liber die Zehe 
zu erleichtern, erhalten die Vordereisen eine Zehenrichtung. 

9. Die N agellocher mlissen die weiBe Linie decken. 

10. Die innere Zehe ist zur Verhlitung des Streich ens stets 
bodeneng zu halten. 

Das Eisen wird nun mehrmals vol'sichtig auf den Tl'age
rand des Hufes aufgebrannt, bis eine innige Verbindung von 
Huf und Eisen erreicht ist. 

Verschieben sich die Eisen leicht nach innen, so bringt man 
am Eisen auBen einen Seitenaufzug an, del' an del' weitesten 
Stelle des Hufes liegen muB. Tritt ein Vel'schieben nach auBen 
ein wie bei X-beiniger Stellung, so erhalt das Eisen an der inneren 
Seite einen Aufzug, del' zur Verhlitung des Streichens gut in 
die Hornwand eingelaRsen werden muB. 

Die Eisen fiir die einzelnen Hui'formell. 
Das Eisen fUr den regelruaJligen Huf. Tragerand an del' 

Zehe und an den Seitenteilen maBig schrag von auBen nach 

-f E --_....-< 
Abb. 68. RegelmaBiger Huf. Abb. 69. Spitzer weiter HIlf. 

innen, an den Schenkelenden w<tgerecht. Randerung senkrecht 
(Abb. 68). Schenkelenden 4 bis 5 mm Hinger als die Trachten. 
Aufzug maBig in die Hornwand eingebrannt, Zehenrichtung 
mi ttelstar k. 



Die Eisen flir die einzelnen Hufformen. 69 

Das Eisen fUr den engen Hul. Tragerand nur an del' Zehe 
hinter dem Aufzug maBig schrag nach innen abfallend, an den 
anderen Teilen wagerecht. Randerung bodenweit am auBeren 
Eisenschenkel und den Schenkelenden. Die Lochung des Eisens 
ist flach (Abb. 70). 

Das Eisen fUr den weiten Hul. Tragerand, soweit die Wand 
schrag steht, stark nach innen abfallend. Randerung boden
eng. Die Lochung ist tief und mehl' nach hinten verteilt 
(Abb. 69). 

Das Eisen fur den halbeng-halbweiten Hul. Fur die weite 
Seite wie beim wei ten, fUr die enge Seite wie beim engen Huf 
angegeben. 

Das Eisen fUr den spitzen Hul. Randel'ung an del' Zehe 
bodeneng, die Schenkel sind Hinger als 
beim Eisen fiir den regelmaBigen Huf 
und enden bodenweit (Abb. 69). Del' 
Aufzug liegt in del' Zehenwand. Zehen
rich tung ist stark. r 

Das Eisen fUr den stumpfen Huf. 
Randerung an der Zehe bodenweit, die ~) 
Schenkel sind kurzer und enden boden- _ 
eng (Abb. 70). Del' Aufzug liegt auf der C::::===---==:::] 
Zehenwand, Zehenrichtung ist gering. 

H f Abb. 70. Stumpfer enger 
Das Eisen fur den u der baren. Hu£. 

fiilligen Stellung. An del' Zehe ist das 
Eisen wie fill einen stumpfen, an den Schenkelenden wie fiir 
einen spitzen Huf; auBerdem erhalt das Eisen starke Zehen
rich tung und Stollen. 

Das Eisen fUr den diagonalen Huf. a) Mit regelmaBiger 
odel' bodenweiter Grundfol'm. Del' Tragerand richtet 
sich nach del' Gl'undform des Hufes. Da die Last mehr auf 
die inn ere Tracht und die auBere Zehe falIt, so ist die 
Randerung an der auBeren Zehe bodenweit, del' innere 
Schenkel ist nach dem Verlauf del' Krone gerichtet, 
lang, weit und bodenweit gerandert. 
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b) Mit bodenenger Grundlorm. Da die Last nur auf 
die auBere Tracht fallt, so ist der auBere Eisenschenkel 
lang, weit nnd bodenweit gerandert. 

Abb. 71. Eisen fUr einen stark 
bodenengen Huf. 

Diese letztere Hufform kommt 
haufig bei schweren Arbeitspferden 
an den HintergliedmaBen vor. Die 
Pferde fuBen stark mit del' auBeren 
Seite und nutzen daher den auBeren 
Eisenschenkel bedeu tend schneller 
a b als den inneren. 

ZweckmaBig macht man alsdann 
den auBeren Eisenschenkel viel 
breiter, weiter und langer, 
randert stark bodenweit und 
locht tiefer. Sollen diese Pferde 
mit Gl'iffeisen beschlagen werden, 
so ist del' Griff etwas auf die auBere 

Zehe zu setzen und die auBere Griffkante niedriger zu machen 
(Abb. 71). 

7. Das Aufnageln der Hufeisen. 
Die Befestigung del' Eisen auf den Huf erfolgt mit den Huf

nageln. 
Die Hufnagel werden aus bestem Siemens-Martin-FluB

Eisen mit besonderer Zusammensetzung, das weich und dabei 
zahe ist, hergestellt und kommen in verschiedenen Langen 
in den Handel. 

Man teilt den Hufnagel ein in Kopf, Klinge und Zwicke. 

Nach del' Form des Kopfes unterscheidet man 
1. den deutschen Hufnagel (besonders fUr Stempeleisen), 
2. den Falzhufnagel, 
3. den Reichshufnagel, fill Stempel- und Falzeisen, sie haben 

sich sehr gut bewahrt. 
Del' Kopf hat zwei schrage FIachen, die sich den schragen 

FIachen des Falzes anpassen miissen. 
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Die Klinge muB doppelt so breit wie dick und etwas nach 
au Ben durchgerichtet sein (Abb .. 72); gerade verlaufende Nagel 
gehen beim Einschlagen krumm durch die Hornwand und 
drucken dann leicht gegen die Fleischteile. Die Kanten der 
Klinge sind an der Beite, die den Fleischteilen zugerichtet ist, 
leicht gebrochen. 

An del' Spitze befindet sich die Zwicke. Die Zwicke 
stellt einen einseitigen, von innen nach auBen schrag verlaufenden 
Keil dar. 

Eine kurze Zwicke bewil'kt, daB der Huf
nagel friih durch dir Hornwand bricht. 

Die Zwicke muB stets ganz sein und darf 
keinen Haken haben. 

Die Zahl und Verteilung del' einzuschlagenden 
Nagel ist· bei den einzelnen Hufformen vel'
schieden. Bei kleinen Hufen sind 4-5, bei 
groBeren 6-8 Hufnagel erforderlich. 

Bei regebna8igen Vorderhufen verteilt man 
die Nagel auf die vordere Halfte, bei Hinter
hufen mehr nach hinten. 

Bei wei ten Hufen nimmt man wenigstens 
6 Hufnagel und verteilt dieselben mehr nach 
hinten, bei engen Hufen 4 bis 5 Nagel und 
verteilt diesel ben mehr nach vorn. 

Bei spitzen Hufen nagelt man mehr nach 

Abb. 72. 
Der Hufnagel. 

del' Zehe hin, bei stumpfen mehr nach den Trachten. 
Die einzuschlagenden Hufnagel halt man moglichst lange 

und in derjenigen Richtung zwischen den Fingern, in welcher 
sie das Horn durchdringen sollen. 

Das Einschlagen geschieht vorsichtig, und achtet man be
sonders auf den Klang, del' weich und nicht hart sein solI. Bei m 
Nageln denke der Schmied stets an den Bau des Hufes. 
An steilen, dunnen Hornabschnitten nagele man nicht 
so hoch wie an schragen, dicken. 

Bevor das Aufnageln beginnt, sieht man nach, ob das Eisen 
noch eben ist. Beim Rtmdfeilen der Schenkelenden im Schraub-
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stock verbiegt es sich leicht. Dann sieht man nach, ob die Nagel. 
Wcher die weiBe Linie decken, ob in jedes Nagelloch ein Huf
nagel paBt und die Nagelkaniile die Richtung der Homwand 
haben. Die Breite des Huftragerandes und die Hohe del' Eck
streben sind nochmals zu regulieren. 

Man schlagt zunachst die beiden Zehennagel ein, laBt dann 
den Huf niedersetzen und sieht, indem man sich hinter das 
Pferd stellt, nach, ob beide Schenkelenden gleich weit von del' 
Mitte des Hufes entfernt sind. 

Die iibrigen Nagel schlagt man abwechselnd innen und 
auBen ein, achtet abel' stets darauf, daB das Eisen nicht schief 
zu liegen kommt. 

Nachdem del' Hufnagel die Hornwand durchbrochen hat, 
wird er gleich gegen diesel be umgebogen. 

Die Nagel werden dann gut in die Gesenke eingetrieben 
und die Nagelspitzen dicht am Hufe abgekniffen; mit dem 
Unterhauer wird unter dem Nagelstumpf ein kleines Stiick 
Horn fortgenommen, damit das Niet gut in die Hornwand ein
gelassen werden kann. 

Die Nagel werden dann nochmals angezogen, indem die 
Nietvorrichtung del' Beschlagzange am Nagelstumpf angesetzt 
wird. 

Das Niet wird alsdann mit der Feile soweit gekiirzt, bis 
es nicht langer als die Nagelklinge breit ist. Dann werden die 
Niete durch leichtes Klopfen mit dem Hufhammer in die Horn· 
wand gut eingelassen, die Aufziige ebenfalls mit leichten Schlagen 
angerichtet und die iiberstehenden Hornkanten gebrochen. 

Nach dem Beschlage wird das Pferd nochmals vOl'gefiihrt, 
um zu sehen, ob es plan auftritt und durch den Beschlag warm 
geworden ist. 

Dann werden die alten Nagellocher verkittet, die auBere 
HOl'llwand wird leicht eingefettet und die HOl'llsohle geteert. 

8. Hufbeschlag nach Dr. Stark. 
Stabsveterinar Dr. Stark hat mit seinem Oberfahnen

schmied Guther in dem von ihm geleiteten Pferdelazarett 
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nach Grundsatzen beschlagen, wie sie beim alten deutschen 
Hufbeschlag zur Geltung kamen. Die Hornsohle stellt nach 
Stark kein Gew6lbe dar, sondern eine mit den Eckstreben 
und dem Tragerand in einer Ebene liegende FIache. Dem
entsprechend nimmt er auch aIle diese Teile zum Tragen des 
Eisens. Er schaUt also eine groBe Trageflache fiir das Hufeisen. 

Als Eisen werden Stempeleisen bis 4 cm breit benutzt, die 
nich t langer und wei tel' sind als del' Huf. 

Del' Tragerand ist iiberall wagerecht. Bei diesem Beschlage 
wachst die Sohle allmahlich gleichma.Big stark herunter und 
bildet nul' selten totes Horn. 

Hufeinlagen bei Zwanghufen, Steingallen und gegen das 
Einballen von Schnee sind iiberfliissig. 

Sohlenquetschungen sollen nicht vorkommen. 
Die Erfahrungen mit diesem Beschlage sollen recht gute sein. 
Eingehende Versuche besonders auch beim langeren Ge-

brauch der Pferde auf harten festen StraBen miissen die Richtig
keit dieser neuen Grundsatze beweisen, ehe sie verallgemeinert 
werden k6nnen. 

9. Die Hufeinlagen. 
Die Hufeinlagen kommen zur Anwendung: 
1. Urn Sohle und Strahl, die durch das Hufeisen mehr vom 

Erdboden entfernt werden, wieder mit demselben in 
Beriihrung zu bringen und zum Tragen heranzuziehen 
(Leder-, Huflederkitt- und Korksohlen). 

2. Urn das Ausgleiten del' Pferde auf glatten, besonders 
asphaltierten StraBen zu verhindern (Kork- und Gummi
Bohlen). 

3. Bei Wunden an del' unteren Hufflache (Leder-, Stroh
und Hanfsohlen). 

4. Urn das Einballen von Schnee zu verhindern (Stroh
und Huflederkittsohlen). 

5. Bei Hufkrankheiten, wie Steingallen, Hornspalten, Zwang
hufen, bei mangelhaftem Wachstum des Hufhorns (Huf
leder ki ttsohlen, Ledersohle mit Wergpolsterung). 
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1. Die Ledersohle, meist in Verbindung mit der Wel'g
polsterung. 

Kommt eine Ledersohle zur Anwendung, so mu.13 das Eisen 
etwas weiter und miissen die Aufziige hOher gemacht werden. 
Damit die Sohle sich nicht verschieben kann, wird diese an 
den Schenkelenden £estgenietet. 

Vor dem Au£schlagen des Eisens wird die untere Flache 
des Hufes geteert und werden die Strahl£urchen und die Wolbung 
der Hornsohle mit Werg gepolstert, und zwar so stark, daB 
ein leichter Druck auf die untere Flache des Hu£es ausgeiibt wird. 

Diese Einlage findet bei allen emp£indlichen Ru£en mit 
schwachen Trachten, bei £lach gewOlbten Sohlen und Stein
galIen Anwendung, ebenso bei Wunden an del' unteren Hu£
£lache. 

2. Die Hunederkittsohle. Der Huflederkitt hat den Vorzug, 
da.13 er, in hei.l3es Wasser gelegt, eine weiche Masse wird, die 
sich in aIle Vertiefungen an der unteren Hufflache fest einkneten 
la.l3t. Nach dem Begie.l3en mit kaltem Wasser erhartet die Masse 
wieder, bleibt aber elastisch. 

Die Huflederkittsohle bringt beim beschlagenen Hu£ am 
besten die Sohle und den Strahl wieder mit dem Erdboden 
in Beriihrung und findet mit gutem Er£olg Anwendung bei 
Steingallen, Hornspalten, Zwanghufen, mangelha£tem Wachs
tum des Hufhirns. 

Diese Einlage verhindert auch das Einballen von Schnee. 
Hu£lederkittsohlen konnen nur angewandt werden, wenn 

die Hornsohle gut gewolbt ist. 1m vorderen Tei] des Hu£es 
dad die Einlage die Bodenflache des Eisens nicht iiberragen, 
da die P£erde in£olge zu starken Druckes auf die Hornsohle 
leicht lahm werden Mnnen. 

Damit die Einlagen guten Halt haben, macht man die Ab
dachung im Eisen etwas starker und biegt, wenn ein Schlu.l3-
eisen nicht zur Anwendung kommt, die Schenkelenden etwas urn. 

3. Die Korksohle. Die Korksohle-ist besonders in Verbindung 
mit dem Strickeisen die beste Einlage, um das Ausgleiten del' 
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Pferde auf glatten StraBen sowie das Entstehen von Steingallen 
zu verhiiten. 

Pferde mit flach gew6Ibten Sohlen k6nnen mit 
Kor keinlagen nich t gehen. 

Damit die Korksohle keinen Druck auf die Sohle des Hufes 
ausiibt, muB erstere stets gut weich gekocht werden, einen 
Aussehnitt fiir den Strahl haben und dad im Zehenteil die Boden
fliiehe des Eisens nieht iiberragen. 

Bei langerer Anwendung tritt Ieicht fauler Strahl ein; man 
muB daher die Bodenflache des Hufes VOl' dem Einlegen del' 
Korksohle gut teeren. 

4. Die Strohsohle. Die Strohsohle wird angewendet bei 
Verletzungen an del' unteren Hufflaehe sowie gegen das Ein
ballen von Schnee. Damit die Einlage nicht verloren geht, 
macht man eine etwas starkere Abdachung am Eisen und biegt 
die Schenkelenden um. Querstege, mit den Sehraubstollen 
befestigt, verhindern ebenfalls das Verlieren del' Strohsohlen. 

5. Die Gummisohle. Die Gummisohle soll das Ausgleiten 
verhindern und die Erschiitterungen von den Hufen und Ge
lenken abhalten. Dip Einlagen sind teuer. 

Dl'itter Abschnitt. 

1. Das Streichen del' Pferde. 
Ein Pferd stl'eicht sich, wenn del' Huf des vor

schreitenden Schenkels den stiitzenden Schenkel trifft. 
Die dadureh entstehenden Verletzungen liegen an del' inneren 

Seite, und zwar vom Huf bis zum VordeduBwurzelgelenk, je 
nach del' Bewegung del' Seh€llkel. Je hOher die Streichstelle 
liegt, um so schwerer ist das Streiehen abzustellen. 

Streichen die Pferde sieh oft, dann entstehen Streiehballen 
und Dberbeine. 

Die Ursachen des Streichens liegen: 
1. 1m Ge ba ude des Pferdes. 
Pferde mit engem Stand, die beim Gehen die Beine VOl'

einandersetzen. 
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2. In del' Bewegung del' Schenkel. 
Pferde, die mit dem schwingenden Hufe einen Bogen 

gegen den stehenden FuB machen (bodenweit und diagonal 
nach auBen gestellte) oder drehende Bewegungen aus
fiihren (X- und O-beinige, sowie stark bodeneng diagonal 
nach auBen gestellte). 

3. In del' Bes chneid ung. 
Hier kann die Ursache sowohl in falschel' Beschneidung 

am streichenden wie auch am gestrichenen FuBe liegen. 
Schiefschneiden des Hufes, wodurch eine unsichere Stiitz

Wiche entsteht, oder zu starkes Erniedrigen del' inneren Seite, 
wodurch das Fesselgelenk zu weit nach innen kommt. 

4. 1m Beschlage. 
Zu schwere, zu dicke und zu weite Eisen, hervorstehende 

Niete, Beschlag mit Stollen oder Griffeisen, falsche Zehen
richtung. 

Meist streichen sich die Pferde an del' inneren Zehe, selten 
mit den Seitenteilen und noch seltener mit den Schenkelenden 
des Hufeisens. 

Je mehl' del' Schenkel mit del' Zehe nach auBen steht, um 
so mehr riickt die Stelle, mit welcher die Pferde sich streichen, 
nach vorn. 

O-beinig und stark bodeneng diagonal nach auBen gestellte 
HintergliedmaBen, die drehende Bewegungen ausfiihren, streichen 
sich mit den Schenkelenden. 

Um das Streichen zu verhuten, muB del' Schmied stets die 
Stelle am Eisen, mit welchel' am leichtesten Streichen erfolgen 
kann, stark bodeneng halten. 

Kommt ein Pferd in die Schmiede, das sich gestrichen hat, 
so muB ermitteltwerden, mit welcher Stelle und aus welchem 
Grunde das Streichen erfolgt ist. 

Hierzu HiBt man das Pferd memmals hin- und herfiihren 
auf einer moglichst ebenen FHiche, achtet auf die Bewegung 
del' Schenkel, den Auf tritt, auf blanke Stellen am Eisen. Ferner 
untersucht man, ob das Eisen zu weit ist, sich nach innen ver
schoben hat, ob Niete hervorstehen. 
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Urn das Streichen zu beseitigen, sorgt man moglichst fUr 
einen planen Auftritt. Nimmt dann am besten ein glattes Eisen 
mit Seitenaufzug an der auBeren Seite, das an der Stelle, mit 
welcher das Streichen erfolgt ist, stark eng und bodeneng ge
halten ist. Man nagelt hier am besten nicht und laBt das Horn 
gut abgerundet tiberstehen. 

Streicht sich das Pferd mit dem Schenkelende oder ist die 
innere Seite des Hufes zu niedrig, so nimmt man ein Hinter
streicheisen, dessen inneres Schenkelende verdickt und stark 
bodeneng gehalten ist. 

Den Streichschenkel richtet man sehr eng und halt 
ihn kurz, er darf die Trachtenecke nicht tiberragen. 

Liegen die Streichwunden hoch am VorderfuBwurzelgelenk, 
schlagt man, falls die Hufform es gestattet, mit gutem Erfolge 
Halbmonde bzw. Dreivierteleisen auf. 

2. Das Greifen der Pferde. 
Unter Greifen versteht man das AnstoBen des 

Zehenteils der Hinterhufe an die VordergliedmaBe 
wahrend der Bewegung. Hierdurch konnen Verletzung(jn 
an der VordergliedmaBe entstehen von dem Ballen bis zum 
VorderfuBwurzelgelpnk hinauf; auch werden oft die Eisen ab
gerissen. 

Die U rsachen liegen: 
1. 1m Korperbau des Pferdes. 
Pferde, die yorn rtickstandig und hintpn vorstandig ge

baut sind. 
2. 1m Ge brauch. 
Arbeit auf weichem Boden, besondprs in schneller Gangart, 

Springen tiber Hindernisse. 
3. In der Beschneidung. 
Zu lange Zehe an den Vorder- und Hinterhufpn. 
4. 1m Beschlage. 
Zu lange Eispn, fehlende Zehenrichtung. 
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Um das Greifen zu verhindern, kiirzt man die Zehe sowohl 
an den Vorder- als auch an den Hinterhufen, bringt eine gute 
Zehenrichtung an und macht die Vordereisen kurz. Zweck
maBig verwendet man Vorder- und Hintergreifeisen oder Halb
monde. 

3. Die HUfpfl.ege. 
Damit die Hufe ihre gesunde Form, ihr glattes, glanzendes 

Aussehen, die Elastizitat und die Beweglichkeit behalten, miissen 
dieselben auch gut gep£legt werden. 

In den ersten Jahren, so lange sich das junge Pferd auf del' 
Weide herumtummelt, nutzt sich del' Huf geniigend ab; del' 
Schmied muB abel' haufiger nachsehen, ob del' Huf zu seinem 
Fesselstande paBt, die Kanten gut gerundet sind und die Trachten
wande sich nicht nach innen umgelegt haben. 

In den Wintermonaten, in denen die jungen P£el'de im Stalle 
stehen, nutzen sich die Rufe nicht geniigend abo Die Horn
wand muB alsdann haufig erniedrigt werden, und zwar je nach 
del' Hufform verschieden, wie es bei del' Beschneidung del' ein
zelnen Hufformen angegeben ist. 

Je weniger Bewegung die Tiere haben, je schlechter del' 
Stallboden beschaffen ist, desto sorgfaltiger muB die Hufpflege 
ausgefiihrt werden. 1m Winter sind die Hufe haufiger zu waschen, 
damit ihnen Feuchtigkeit zugefiihrt wird. 

Wird das Pferd in Arbeit genommen und zu dies em Zwecke 
beschlagen, so bediirfen die Hufe einel' besondel'en Pflege. Der 
Bescblag mull je nacb der Hufform und dem Wacbstum des 
Hufbornes aIle 4-6 Wocben erneuert werden. Trockene 
Stl'eu ist fiir die Gesundel'haltung del' Hu£e stets erfordel'lich. 
Taglich nach dem Gebl'auch del' Pferde sind die Rufe in reinem 
Wassel' zu waschen. Nach dem Waschen laBt man dieselben 
gut abtrocknen und dann leicht einfetten. Fett macht das 
Hufhorn nicht weich, auch befordert es nicht das Wachsen 
des Hol'lles, sondel'll das Fett verhindert nul' ein zu schnelles 
Verdunsten des eingedrungenen Wassel's. 

Zum Einfetten eignen sich am besten tierische Fette. Ein 
biIliges und gutes Ruffett ist Kammfett. Die Fette diirfen 
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nicht ranzig sein, da dieselben sonst leicht die GlasUl'schicht 
des lIufes zerstoren. 

Das Einfetten der lIufe ohne vorherige Reinigung 
ist stets schadlich, da sich hierdurch allmahlich 
eine dicke, aus Fett und Schmutz bestehende Kruste 
urn den lIuf bildet, die die Glasurschicht zerstort 
und das lIorn miirbe und briichig macht. 

Soh Ie und Strahl sind haufig zu teeren, urn Faulnis zu ver
hiiten. 

Bei andauernd nassem Wetter fettet man weite lIufe 
vor dem Gebrauch der Pferde ein, da sonst der grobmaschige 
Bau des lIufhorns zu viel Wasser in das lIorn einlaBt und das
selbe noch miirber macht. 

Harte Hufe erweicht man leicht durch Einschlagen in Lein
samenbrei. 

In heiBen, trockenen Monaten kann man Pferde mit harten 
Hufen haufiger ins Wasser stellen und muB nachher die lIufe 
einfetten. 

4. Das Barfullgehen. 
Das BarfuBgehen ist fUr die Gesunderhaltung der Beine 

und lIufe von groBer Bedeutung. Es eignen sich dazu Pferde 
mit regelmaBigen und stumpfen Hufen, die viel Horn haben. 

Sollen Pferde, die beschlagen sind, barfuB gehen, so laBt 
man die Eisen so lange liegen, bis ge:Q.iigend Horn nachgewachsen 
ist. Alsdann nimmt man die Eisen vorsichtig ab, macht die 
Hufe zum Fesselstande passend und laBt alles Horn in der Sohle 
und am Strahl stehen, erniedrigt die Eckstreben, damit sich 
diesel ben nicht iiber die Sohlenschenkel legen und bricht die 
auBere Kante am Hufe so stark, daB sie nicht den Boden be
riihrt. Von 8 zu 8 Tagen mussen die Hufe neu berundet werden. 
Zeigen sich kleine Tragerandspalten, so versucht man zunachst 
durch Brennen einer Querrinne am oberen Ende der Spalte 
ein wei teres EinreiBen der Hornwand nach oben zu verhindern; 
gelingt es auf diese Weise nicht, so mu.B das Pferd beschlagen 
werden. 
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Das BarfuBgehen ist zweckmaBig: 
1. Bei jungen Pferden, deren Hufe noch nicht entwickelt 

sind. 
2. Beim Streichen der Pferde. 
3. Bei Zwanghufen (~cht Zwang weitel' Hufe). 
4. Bei Steingallen, Hornspalten, Strahlfaule. 

5. Die Hufentziindung. 
Eine Entziindung des Hufes gibt sich zu erkennen: 
1. Durch Lahmheit. 
Der lahme Schenkel wird weniger belastet, del' Huf oft vor

gesetzt. 1m Trabe wird die gesunde GliedmaBe mehr belastet; 
durch Senken des Kopfes wird die Korperlast schnell yom lahmen 
Schenkel auf den gesunden geworfen. Man sagt: Das Pferd 
fallt auf den gesunden Huf mehr; meist hOrt man beim 
beschlagenen Pferde auch ein starkeres Klappen des EiFlens 
yom gesunden Hufe. 

2. Durch vermehrte War me. 
Man fiihlt diese mit del' inneren Handflache am besten, 

untersucht auch zum Vergleich den gesunden Buf. 
3. Durch Schmerzen. 
Man stellt dieselben fest durch Druck mit del' Zange oder 

durch Beklopfen. 
Da die Lederhautteile des Hufes sehr nervenreich sind, 

so reicht oft eine geringe Ursache schon aus, im Bufe Schmerzen 
zu bereiten. 

4. Durch vermehrtes Klopfen der Artel'ien. 
Am besten fiihlt man die Fesselarterien an odeI' die Haupt

mittelfuBarterie (Schienbeinarterie) an del' inneren Seite des 
MittelfuBes zwischen Fessel- und Hufbeinbeugesehne. 

Man teilt die Hufentziindungen ein: 
1. In einfache Entziindungen. Ursachen hierzu sind z. B. 

zu starkes Beschneiden eines Hufes, zu starkes Aufbrennen 
des Eisens, zu starkes Anrichten eines Aufzuges, Nagel, die 
den Lederhautteilen zu nahe sitzen. 
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2. In blutige Entziindungen. Ursachen, die auf den Huf 
einwirkten, waren so heftiger .Art, daB durch Zel'rung und 
Quetschung eine ZerreiBung von kleinsten BlutgefaBen in den 
Lederhautteilen eingetreten ist. Das Blut tritt dann aus den 
GefaBen aus, sammelt sich zwischen den Lederhautteilen und 
Hornteilen, sickert allmahlich durch die Hornteile durch und 
erscheint dann im Horn als rote Stelle (Steingalle). 

3. In eitrige Entziindungen. Diese konnen sowohl aus del' 
einfachen als auch aus der blutigen Entziindung entstehen, 
wenn sich in den Hornteilen kleine Offnungen befinden, durch 
welche Schmutz zu den entziindeten Lederhautteilen eindringt. 

Befindet sich der Eiter an der Verbindung zwischen Leder
haut- und Hornteilen, so sieht er diinnfliissig und schwarz
lich aus, sog. gutartiger Eiter (Brennen eines Nagels, Huf
geschwiir). 

Befindet sich del' Eiter in den Lederhautteilen selbst, so 
ist er rahmartig und gelb, sog. bosartiger Eitel' (tiefere 
Vernagelungen, eiternde Steingallen). 

Behandlung: Bei den einfachen Entziindungen sucht man 
die am Hufe bestehende War me durch Anwendung von Kalte 
zu beseitigen. Man stellt entweder den Huf in einen Eimer 
mit kaltem Wasser, dem man praktisch einige Eisstiicke zu
fiigt, odel' man schlagt den Huf in einen nassen Beutel ein, 
den man mit kleinen Eisstiickchen gefiiUt hat. Vielfach wird 
del' Huf auch in einen Brei aus Essig und Lehm eingeschlagen. 

Bei dieser kiihlenden Behandlung ist die Lahmheit gewohn
lich in einigen Tagen besei tigt: 

Wird sie schlimmer, so ist meist Eitel' im Hufe 
vorhanden. 

Bei den blutigen Entziind ungen ist bei geringer 
Lahmheit anfangs auch Kalte zu versuchen. 

1st die Lahmheit stark, so schlagt man den Huf in 
warmen Leinsamen brei ein und gieBt im Laufe des Tages 
haufiger warmes Wasser nacho LaBt bei diesel' Behandlung 
die Lahmheit nicht nach, so ist Eiter im Huf zu vermuten. 

Gllrte, Hufbeschlag. 6. Auf!. 6 
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Man muB dem Eitel' friihzeitig AbfluB zu verschaffen suchen, 
da sich derselbe sonst einen Durchbruch durch die Hornkapsel 
sucht. 

Del' Eitel' kann folgende Wege nehmen: 
a) Er geht in del' Blattchenschicht del' Wand nach oben 

und kommt am Saumband zum Durchbruch. 
b) Er quetscht sich zwischen Strahllederhaut und Horn

strahl fort und bricht an den Ballen durch. Beide Aus
gange sind noch giinstig zu beurteilen. 

c) Er geht in del' Blattchenschicht del' Eckstl'ebe nach 
oben und kommt dann zum Strahlpolster. Entwedel' 
entsteht nun eine eitrige Entziindung des letzteren, ver
bunden mit starker Lahmheit, oder del' Eitel' dringt 
zum Hufknorpel VOl', und es entsteht dann eine Huf
knorpelfistel. 

d) Del' Eitel' kann auch in das Hufgelenk eindringen; die 
Pferde sind dann sehr lahm, haben Wundfieber und 
konnen infolge von Blutvergiftung sterben. 

Del' Schmied muB stets 
darauf bedacht sein, dem Eitel' 
im Hufe frlihzeitig AbfluB zu 
verschaffen. Hierzu schneidet 
man vorsich tig den Huf aus 
und legt einen frisch en Schnitt 
libel' den ganzen Tragerand. 

Mit del' Hufuntersuchungs
zange sucht man diejenige Stelle 
am Hufe, wo die Schmerzhaftig
keit am groBten ist. Findet 
man hier eine rundliche, feuchte 
und schwarzliche Stelle, so 

Abb.73. Eisen mit Splintverband. schneidet man vorsichtig mit 
hochgeho benem Messergriff eine 

trichter£ormige Offnung. Meist entleert sich dann ein schwal'z
licher Eitel'. Del' Huf wird alsdann in einen Eimer mit 2 bis 
3%igel' Lysol- odel' KreolinlOsung gestellt. Die Lahmheit wird 
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dann bald besser und kann der Huf mit einem Verbandeisen 
beschlagen werden. (Strohsohle, Splintverband oder Deckel
eisen). Die freigelegte Stelle wird vorher eingeteert (Abb. 73). 

Entleert sich aber rahmartiger Eiter oder kann 
der Schmied bei starker Lahmheit keinen Eiter finden, 
so muB er dem Besitzer des Pferdes vorschlagen, 
dasselbe in tierarztliche Behandlung zu geben. 

6. Die Untersuchung lahmer Pferde. 
Stellt ein Pferd einen Huf, besonders einen Vorderhuf nach 

vorn, tritt es im Fesselgelenk nicht durch, setzt es in der Be
wegung einen Huf nur zaghaft auf, lahmt es auf hartem Boden 
mehr als auf weichem, so kann man vermuten, daB eine Huf
lahmheit vorliegt. 

Man untersucht zunachst mit der Hufuntersuchungszange, 
ob das Pferd durch Zucken beim Druck mit den Maulenden 
der Zange Schmerzen zu erkennen gibt. Die einzelnen Hufe 
sind hier in der Empfindlichkeit gegen Zangendruck sehr ver
schieden. Hufe mit diinnen Sohlen sind z. B. mehr empfind
Hch. ZweckmaBig vergleicht man hierbei auch den gesunden 
Huf. 

Dann fiihlt man mit der inneren Handflache, ob einzelne 
Stellen am Hufe warmer sind und vergleicht auch hierbei den 
gesunden Huf. 

Darauf fiihlt man nach, ob die Fesselarterien starker klopfen. 
Hierauf besichtigt man den Beschlag, ob er zum Lahm

gehen Veranlassung gibt, z. B. durch zu hoch sitzende Nagel, 
zu enge, zu kurze, verschobene und zu fest aufliegende Eisen, 
fehlende oder zu geringe Abdachung besonders bei schwach 
gewolbter Sohle, zu stark angerichtete Aufziige. 

Ferner sieht man die Form der Hufe nach und denkt 
daran, daB die Hufe an den steil stehenden, mehr 
belasteten Wandabschnitten auch am leichtesten er
kranken und hier oft der Sitz der Lahmhei t zu suchen 
ist. 

6* 
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So ist bei den bodenengen Hufen meist die auBere, bei den 
bodenweiten die innere Seite, bei den diagonalen die innere 
Tracht del' Sitz del' Lahmheit. Spitze Hufe erkranken mehr 
an den Trachten, stumpfe mehl' an del' Zehe. Denkt del' Schmied 
an diese natiirlichen Verhaltnisse, so wil'd ihm das Auffinden 
del' Ursache einer Huflahmheit wesentlich erleichtert. 

Wenn ein Pferd kurz nach dem Neubeschlage lahm 
wird, so liegt meist die Ursache der Lahmheit am 
Beschlage. 

Alsdann nimmt man vorsichtig das Eisen ab, schneidet 
Sohle und Stl~ahl leicht aus und legt einen fl'ischen Schnitt 
iiber den ganzen Tragerand, urn deutlich sehen zu konnen, ob 
die Hufnagel etwa ihren Sitz au.Berhalb del' wei.Ben Linie haben. 

Man achtet fernel' auf die Wolbung del' Sohle, auf schwarze 
Risse in derselben, auf lose oder getrennte Wand, auf rote Stellen 
im Hufhorn und darauf, ob sich die Eckstl'eben nicht auf die 
Sohlenschenkel gelegt haben. Letzteres kommt am haufigsten 
bei spitzen, wei ten Hufen YOl'. 

Das abgenommene Hufeisen wird auf die Richtung und 
Tiefe del' Nagellocher gepriift. 

Findet del' Schmied bei einem lahmen Pferde im 
Hufe Schmerzen und kann er die Ursache nicht fest
stellen, so mu.B das Pferd in tierarztliche Behand
lung gege ben werden. 

Viertel' Abschnitt. 

1. Die Verletzungell der Fleischteile des Hufes. 
a) Das Durchschneiden und Durchbrennen. 

Dasselbe kommt am leichtesten YOI', wenn Pferde nach 
dem Barfu.Bgehen beschlagen werden, ferner bei flach gewolbten 
Sohlen, bei Vollhufen und bei schlecht stehenden Pferden. 

Beim Durchschneiden tritt eine starke Blutung ein. Man 
stellt den Huf in einen Eimer mit kalter 3%iger Lysol- odeI' 
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Kreolinlosung, bis die Blutung aufhOrt, streicht alsdann auf 
die verletzte Stelle Teer und nimmt ein Eisen mit Leder- oder 
Strohsohle. Die Lahmheit dauert meist nur einige Tage. 

Beim Durchbrennen verfahrt man ebenso, nur dacht man 
das Eisen etwas mehr abo 

Die Beseitigung der Lahmheit dauert meist langer. 

b) Die Vernagelung. 

Unter Vernagelung verst'eht man Quetschungen 
und Verletzungen der Lederhautteile durch Hufnagel, 
die zur Befestigung des Eisens in den Huf eingeschlagen 
wurden. 

Hat der Hufnagel die Wandlederhaut nicht verletzt, sondern 
sitzt er nur den Lederhautteilen zu nahe, so iibt er einen Druck 
auf dieselben aus. Es entsteht dann eine Entziindung der Leder
hautteile, die mit Lahmheit verbunden ist. Man spricht dann 
yom Brennen des N agels. 

Die Lahmheit tritt meist erst einige Tage nach dem Be
schlage auf. 

Bei der eigentlichen Vemagelung ist der Hufnagel in die 
Lederhautteile eingedrungen. Die Pferde zucken beim Ein
schlagen des Nagels. Zieht man denselben so fort wieder heraus, 
so befindet sich an der Nagelklinge Blut, oft quillt auch ein 
Tropfchen Blut aus dem Nagelkanal hervor (Nagelstich). 

LaBt man den zu tief eingeschlagenen Hufnagel nachher 
fehlen und macht etwas Teer auf den Kanal, so tritt meist keine 
Lahmheit ein. 

Dringt der Hufnagel aber tief in die Lederhautteile ein und 
bleibt hier sitzen, so tritt eine schwere Entziindung der Wand
lederhaut mit nachfolgender Eiterung ein, in'- seltenen Fallen 
kommt es zum Absterben eines Stiickes Hufbeins (eigentliche 
Vernagelung). 

Solche Verletzungen der Lederhaut Mnnen fiir das Pferd 
lebensgefahrlich werden, auch Wundstarrkrampf sieht man 
danach auftreten. 
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Bei allen Vernagelungen mu.6 der Schmied hiih
zeitig die Hinzuziehung eines Tierarztes in Vorschlag 
bringen und mu.6 stets offen eingestehen, da.6 ein 
Nagel zu tief eingedrungen ist. Ein Versehen des 
Schmiedes ist noch kein Verschulden. Wohl aber 
ist das Verheimlichen einer stattgefundenen Ver
nagelung ein schweres Verschulden. 

Die Ursachen der Vernagelung: 
1. Wenn die N agelkanale am Eisen nich t die wei.6e Linie 

decken. 
2. Falsche Richtung der Nagelkanale. 
3. Zu tief gelochte und zu eng gerichtete Eisen. 
4. Falsch angesetzte und zu dicke Hufnagel. 
5. Alte Nagelstifte im Hufe. 
6. Zu starkes Beraspoln der Hornwand von oben. 
7. Starkes Anrichten der Aufziige in der Nahe von Nageln. 
8. Sehr diinne, steile oder ausgebrochene Hornwande. 
9. Schlechtes Stehen der Pferde beim Beschlagen. 
Verdacht auf Vernagelung liegt vor, wenn ein 

Pferd kurze Zeit nach Ausfiihrung des Beschlages 
ohne besondere Ursache lahm wi rd. 

Man sieht alsdann die Niete am Hufe an, ob einzelne be
sonders hoch sitzen, driickt mit den Maulenden der Hufunter
suchungszange auf das hOher sitzende Niet und achtet darauf, 
ob das Pferd hierbei durch Zucken Schmerzen au.6ert. 

Ist dies der Fall, so zieht man den zu hoch sitzenden Nagel 
heraus und lii.6t das Pferd vortraben. Vielfach ist dann die 
Lahmheit schon beseitigt. 

Besteht starkere Lahmheit, pulsiert die Arterie, so liiftet 
man das Eisen Yorsichtig, zieht die Nagel einzeln heraus und 
sieht nach, ob sich Blut an denselben befindet. 

Man legt dann einen diinnen Schnitt iiber den Tragerand 
und sieht nach, ob einzelne Nagelkanale nach innen von der 
wei.6en Linie sitzen und das pferd bei Druck auf diese Nagel
kanale mit der Zange Schmerzen au.6ert. 
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1st letzteres der Fall, so la.Bt man fiir einige Tage das Eisen 
fehlen und sucht durch kiihlende Umschlage mit Lysol
wasser oder durch Fu.Bbader in derselben Fliissigkeit die be
stehende Entziindung zu beseitigen. Lahmt das Pferd nicht 
mehr, so schlagt man das Eisen wieder auf, la.Bt aber an der 
schmerzhaften Stelle den Nagel fehlen. 

Wird die Lahmheit aber trotz der kiihlenden Be
handlung schlimmer, klopft die Arterie stark, so ist Eiter 
im Ruf zu vermuten und mu.B derselbe moglichst schnell 
entleert werden. 

Man schneidet hierzu mit dem Rinnmesser von der wei.Ben 
Linie aus den Nagelkanal nach und macht eine trichterformige 
Offnung. Entweder entleert sich der Eiter sofort oder nach 
Druck mit den Maulenden der Untersuchungszange. Ist der 
sich entleerende Eiter grauschwarz und diinnfliissig, 
so hat der Nagel nur die oberflachlichen Teile der Wand
lederhaut verletzt. 

Man macht warme Fu.Bbader in B%iger Lysol- oder Kreolin
lOsung, die Lahmheit ist dann bald beseitigt. Beim Beschlagen 
la.Bt man den Hufnagel an der betreffenden Stelle fehlen, 
bringt eine Schwebe am Hufe unterhalb der Stelle an und 
flillt den alten Nagelkanal mit Teer aus. Oft ist eine Leder
sohle oder Strohsohle mit Teer und Wergpolsterung noch 
zweckma.Big. 

1st der sich entleerende Ei ter gel b und rah mig, so sind 
tiefer gelegene Teile der Wandlederhaut verletzt, der 
Schmied mu.B dann dem Besitzer des' Pferdes die Rinzuzieh ung 
eines Tierarztes vorschlagen, ebenso wenn der Sitz der Eite
rung nicht festzustellen ist. 

c) Der Nageltritt •. 

Unter Nageltritt versteht man Verletzungen an 
der unteren Hufflache durch Eintreten von spitzen 
Gegenstanden, besonders Nageln; Lieblingssitz sind 
die Strahlfurchen. 
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Die Bedeutung des Nageltritts hangt davon ab, wie tief 
und an welcher Stelle der Gegenstand eingedrungen und ob 
die entstandene Wunde verunreinigt ist. 

Durch Nageltritte konnen schwere Entzundungen im Hufe 
entstehen, die zu dauernder Lahmheit und bei umfangreicher 
Eiterung auch zum Tode des Tieres fiihren konnen. 

Die IJahmheit tritt meist plOtzlich auf, die Pferde wollen 
den Huf nicht belasten, treten nur mit der Hufzehe auf und 
im Fessel nicht durch (sog. Uberkoten). Der Laie denkt sofort 
an eine Fesse1verstauchung. Der Schmied wird oft zuerst yom 
Besitzer um Rat gefragt. Er versaume nie, bei solcher Lahm
heit den Huf grund1ich auf eingetretene schade Gegenstande 
zu untersuchen. 

Beim Nage1tritt zieht man den eingedrungenen Gegen
stand vorsichtig aus dem Hufe, achtet darauf, ob die Spitze 
nicht abgebrochen ist, bewahrt dense1ben auf, damit der hinzu
gezogene Tierarzt sehen kann, wie tief der Gegenstand ein
getreten und ob er stark verunreinigt war. 

Bis zum Eintref~en des Tierarztes macht man FuBbader 
in desinfizierenden FHissigkeiten, nachdem vorher Sohle und 
Strahl diinn geschnitten sind. 

Bei leichten Verletzungen genugt oft ein Splintverband 
mit Teer und Werg. 

d) Der Kronentritt. 
Unter Kronentritt versteht man eme Verletzung 

im Bereiche der Krone, die meist durch Treten mit 
scharfen Stollen entstanden ist. 

Bei leichten Kronentritten wird das abgetretene Stuck yom 
Hornsaum vorsichtig abgeschnitten und ein Teerverband an
gelegt. 

Besteht Lahmheit, so ist tierarztliche Behandlung notig, 
da Kronentritte oft lebensgefahrliche Verletzungen sein konnen. 

Sind bei einem Kronentritt Zotten der Kronlederhaut zer
start worden, so entsteht beim Herabwachsen des Hornes Leicht 
eine Hornkluft oder auch eine Narbenhornrinne. 
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2. Die Steingallen. 
Dnter Steingallen versteht man die gelbrot oder 

blaurot gefarbten Stellen in den hinteren Abschnitten 
des Hufes, besonders in den Sohlenschenkeln und 
E cks tre ben. 

Die Steingallen sind durch starke Quetschungen und Zer
rung en der Lederhautteile entstanden, bei welchen es zum Aus
tritt von Blut infolge ZerreiBung der BlutgefaBe gekommen 
ist. Dieses Blut tritt zunachst zwischen Lederhaut- und Horn
teile, sickert dann allmahlich durch die Hornrohrchen und 
erscheint im toten Horn als'rot gefarbte Stelle. Oft findet man 
beim Ausschneiden des Hufes noch Tropfen fliissigen Blutes 
in dem abgestorbenen Horn. 

Die Steingallen kommen fast nur an beschlagenen Hufen 
und zwar meist an den Vorderhufen vor. 

Nach dem Sitz unterscheidet man: 
Wand·, Sohlen- und Eckstrebensteingallen. 
Nach dem Grade der Entwicklung teilt man sie ein: 
a) in einfache, 
b) in eiternde, 
c) in veraltete Steingallen. 
Die einfachen, auch frische Steingallen genannt, sind 

mit mehr oder weniger starker Lahmheit verbunden. Oft findet 
man in den ersten Tagen nur die Zeichen einer heftigen Huf
entziindung in den hinteren Teilen des Hufes, erst allmahlich 
sickert das Blut durch die Hornrohrchen und erscheint dann 
als feuchte, rote Stelle. 

Die eiternden Steingallen entstehen aus den einfachen 
dadurch, daB durch einen vOl'handenen, oft nur kleinen RiB 
im Sohlenhorn Schmutz in die entziindeten Teile kommt oder 
daB der Schmied beim Suchen nach Steingallen durchschneidet. 
Die Lahmheit ist immer erheblich. 

Die veralteten Steingallen kommen mit und ohne Lahm
heit vor. Die pferde haben oft einen klammen Gang oder gehen 
sehr breit, wenn sie auf harten Boden kommen. Haufig kommen 
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diese Steingallen in Verbindung mit anderen Hufkrankheiten, 
wie Zwanghufen und Verknocherung der Hufknorpel vor. 
Das Horn ist dann in weiter Ausdehnung verfarbt und hat eine 
wachsartige Beschaffenheit. Haufig findet man schwarzliche 
Kanale, die nach oben gehen und in denen sich plOtzlich Eiterung 
einstellt. Die Pferde sind voriibergehend sehr lahm. 

Die Ursachen liegen: 
1. In der Hufform. 
Enge Hufe mit ihren steilen Wandungen und mit der stluken 

Neigung der Trachtenwande nach innen, spitze Hufe mit ihren 
niedrigen, schwachen, stark belasteten Trachten, halbeng
halbweite Hufe mit ihrer ungleichen Belastung neigen zu Quet
schungen oder Zerrungen der Huflederteile und damit zu Stein
galIen. 

2. In schlechter Hufpilege. 
Zu groBe Trockenheit der Hufe, besonders in heiBen Monaten, 

zu langes Liegenlassen der Eisen. 
3. In Beschneid ungsfehlern. 
Schiefschneiden des Tragerandes innerhalb einer Hufhalfte; 

ungleich hohe Trachten, zu hohe Eckstreben, zu viel totes Horn 
im Sohlenwinkel, zu starkes Beschneiden der Sohle, der Eck
streben und des Strahls. 

4. 1m Beschlage. 
Zu kurze und zu enge Eisen; zu festes Aufliegen del' Eisen 

bei schwachen Trachten. Horizontaler Tragerand bei weiten 
Hufen. Zu weit nach hinten verteilte Hufnagel. 

Behandlung und Beschlag: Die Behandlung und der Beschlag 
richtet sich nach der Hufform, dem Gebrauchszweck des Pferdes 
und der Art der Steingalle. 

Stets mu.!3 zuerst die Beschneidung des Hufes nach del' Huf.
form erfolgen; die bestehenden Fehler miissen beseitigt werden. 

Gestattet es die Hufform und der Gebrauchszweck des Pferdes, 
so ist bei einfachen und veralteten Steingallen BarfuBgehen 
zweckmaBig. Besteht Lahmheit, so muB diese durch Kiihlen 
beseitigt werden. 
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1st BarfuBgehen nicht moglich, so verwendet man das ge
schlossene Eisen mit Ledersohle und Wergpolsterung, bei vel'
alteten Steingallen mit Huflederkittsohlen. Manche Pferde 
gehen auch auf Strickeisen gut. 

Bei Anwendung eines geschlossenen Eisens kann man die 
kranke Tracht schweben lassen. 

1st der Huf sehr trocken und hart, so erweicht man ihn am 
besten durch Einschlagen in Leinsamenbrei. 

Bei nach innen verlagerten 'l'rachten werden Halbmonde 
bzw. Dreivierteleisen mit Erfolg gebraucht. Der halbe Schenkel 
kommt bei letztel'em Eisen auf' die erkrankte steile Seite des 
Hufes zu liegen, z. B. bei bodenengen Hufen auf die au6ere 
Seite. 

1st die Lahmheit erheblich, klopft die Schienbeinarteria 
stark, so ist Eitel' im Hufe zu vermuten. Man sucht dem Eitel' 
schnell Ab£luB zu verschaf£en. 

3. Die Verballung. 
Eiternde Steingallen sind gefahrliche Hufkl'ank

heiten. Die Behandlung ist Sache des Tieral'ztes. 
Unter Verballung vel'steht man eine Entziindung 

del' fleischigen Ballen, die fast nul' an den Vorder
ballen vork6mmt. 

Die Ballen fiihlen sich warm an, und bei Druck auf dieselben 
zeigen die Pferde Schmerzen. Del' Gang ist klamm, oft besteht 
auch Lahmheit. 

Die Ursachen sind Greifen der Pferde, andauerndes Ar
beiten auf harten, unebenen StraBen, zu kurze Eisen, Beschlag 
mit Stollen, schlecht entwickelter Strahl. 

Die Behandlung besteht in Kiihlen, dann Ausfchlagen von 
langen, stollenlossn Eisen mit Schwebe; bei schwachen, nied
rigen Trachten sind geschlossene Eisen mit breitem Steg und 
starker Abdachung fiir den Strahl zu nehmen. 
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4. Die Verknochernng der Hnfknorpel. 
Bei der Verknocherung der Hufknorpel wandelt sich 

der elastische Knorpe] in harte Knochenmasse um. Der Huf
mechanismus wird dadurch behindert, und die im Huf einge
schlossenen Fleischteile werden gequetscht. Es treten Blutungen 
in ihnen auf, und man findet daher neben der Verknocherung 
oft noch Steingallen. 

Den verknocherten Hufknorpel fiihlt man als eine 
harte Masse oberhalb der Krone, letztere ist oft aus
ge buchtet. 

Das Leiden kommt am haufigsten bei schweren Arbeits
pferden, meist an der steilen, mehr belasteten Seite des Hufes 

a a 1:1 

Abb. 74. Federeisen. 

vor. Lahmheit ist nicht 
immer vorhanden, wohl 
aber haben die Pferde 
oft einen klammen Gang. 

Der Zustand ist un
heilbar, man kann aber 
die Pferde bei rich tiger 
Behandlung und ent
sprechendem Beschlag 
arbeitsfahig erhalten. 

Man macht die Hufe weich durch haufiges Einschlagen 
in Leinsamen. Am besten gehen die Pferde auf einem glatten 
Eisen mit Ledersohle und Wergpolsterung oder auf einem. 
Strickeisen. 

Bei bodenengen Hufen der schweren Arbeitspferde hat sich, 
besonders wenn gleichzeitig Steingallen mit Lahmheit bestehen, 
das sog. Federeisen bewahrt (Abb. 74). 

Die Schenkelenden werden bei diesem Eisen dicker und 
breiter geschmiedet. Das Schenkelende, auf welches der er
krankte Teil des Hufes zu ruhen kommt, wird nach dem letzten 
Nagelloch von der Bodenflache aus scharf abgesetzt, so daB 
ein federnder 3-4 mm. dicker Teil entsteht. Bei Schrittbe
wegung verliert sich die Lahmheit allmahlich. 
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5. Das Hufgeschwiir. 
Unter einem Hufgeschwlil' versteht man eine An

sammlung von schwarzlichem, fllissigem Eitel', meist 
an del' Vel'bindung del' Blattchenschicht oberhalb 
del' wei Ben Linie, seltener an anderen Stellen des 
Hufes. 

Hufgeschwlire kommen mehr bei unbeschlagenen als bei 
beschlagenen Hufen vor. 

Die Pferde werden pWtzlich lahm, oft sehr erheblich, und 
zeigen bei del' Untersuchung aIle Erscheinungen einer frischen 
Hufentziindung. ZehenfuBung und Uberkoten ist sehr hiiufig 

Legt man einen diinnen Schnitt libel' den Tragerand an, 
so findet man meist im Bereiche del' weiBen Linie eine schwarz
liche, oft schon feuchte Stelle. Schneidet man nach, so ent
leert sich unter hohem Druck befindlicher, schwarzlicher Eitel'. 
Nach dem Entleeren desselben und Einstellen des Hufes in 
warmes Lysol- oder Kreolinwasser ist die Lahmheit in kurzel' 
Zeit beseitigt. Man teert nachher den Kanal ein und legt em 
Eisen mit Splintverband oder mit Strohsohle auf. 

6. Die Hornspalten. 
Hornspalten sind Trennungen del' Hornwand 111 

del' Langsl'ichtung del' Hornl'ohrchen. 

Nach dem Sitze teilt man dieselben ein: 

1. In Tragerandspalten. 
2. In Kronenrandspalten. 
3. In Eckstl'ebenspalten. 

Nach del' Tiefe unterscheidet man: 

1. Obel'flachliche Spalten oder Windrisse, 
2. tiefere Spalten, die bis in die Schutzschicht l'eich8l1, 
3. durchdringende Spalten, die durch aIle 3 Schichten 

del' Hornwand gehen und oft bluten, 
4. Narbenhornrinnen nach Verletzungen von Zotten der 

Fleischkrone durch Kronentritte. 
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Geht eine HOl'l1spalte vom Kronen- bis zum Tragerande, 
so wird sie "durchlaufend" genannt. 

1. Die Tragerandspalten. Die Tragerandspalten kommen 
meist bei unbeschlagenen Hufen vor infolge schlechten Berundens. 
Sie sind ungefahrlich und heilen unter Beschlag von selbst zu. 
Um pin WeiterreiBen nach oben zu verhindern, brennt man 
eine Querrinne am oberen Ende der Spalte ein (Abb. 75b). 

2. Die Kronenrandspalten. Die Kronenrandspalten sind 
erheblichere Hufleiden. Sie kommen am baufigsten in del' Zeit 
des Haarwechsels del' Pferde VOl', sogar schon verheilte Spalten 
rei Ben in diesel' Zeit leicht wieder ein. 

Befinden sich oberfHichliche Spalten odeI' Narbenhorn
rinnen an den mehrbelasteten Wandabschnitten, so kann sich 
bei Beschneidungs- und Beschlagfehlern aus einer Rinne eine 
Hornspalte entwickeln, z. B. bei bodenengen Hufen an del' 
auJleren Seite, bei stumpfen Hufen an del' Zehe. 

Die Heilung einer Spalte erfolgt durch Nachwachsen zu
sammenhangenden Homes von del' Krone aus. Man mu.B zur 
schnelleren odeI' besseren Heilung eine Feststellung del' Spalt
ran del' zu erreichen suchen. ER geschieht dies durch Niete, 
durch Klammern odeI' durch einen Verband. 

Die Niete werden quer durch die Spalte gefiihrt, nach
dem vorher mit dem Drillbohrer odeI' mit einem Pfriemen ein 
Kanal angelegt ist. Das Nieten verlangt Geschicklichkeit und 
solI vorher an toten Hufen £lei Big geiibt werden; es ist die beste 
Feststellung del' Spaltrander. Lahmt das Pferd an einer Spalte, 
130 solI man die Lahmheit erst durch Ruhe und Kiihlen zu be
seitigen versucher. Stark klaffende Spalten nietet man nicht 
gleich ganz zusammen, sondern zieh t nach einigen Tagen das 
Niet etwas nach, man klemmt sonst leicht vorgefallene Blattchen 
der Fleischwand ein und die pferde sind dann nach dem Nieten 
sehr lahm. 

Klammern und Agraffen, die auf del' Hornwand be
festigt werden, stellen die Spaltrander nicht so fest. 

Ein Verband kommt zur Anwendung, wenn die Horn
wand zum Nieten zu diinn ist. 
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Die Beurteilung del' Heilbarkeit einer Spalte richtet sich 
nach folgenden Erfahrungssatzen: 

Spalten ohne Lahmheit sind giinstiger zu beurteilen als 
die mit Lahmheit. 

Spalten, die in gerader Richtung verlaufen, heilen bessel' 
als solche in Zickzacklinie. 

Weit klaffende, bewegliche Spalten, odeI' solchG, deren Randel' 
slch iibereinander legen, heilen schlechter. Hirnspalten an 
konkav verbogenen Wand en sind ungiinstiger zu beurteilen. 

1st die Hornwand dick, laBt sich ein Niet durch die Spalte 
ziehen nnd hat del' Huf gut 
entwickelte Trachten und 
einen gesunden Strahl, so 
tritt leichter Heilung ein. 

It 

Abb. 75. Zehenspalte. a beschlagen b genietet. 

Hohe Aktion del' GliedmaBen sowie andauerndes Arbeiten 
in schneller Gangart auf hartem Boden beeinflussen die Heilung 
ungiinstig. 

Blutende Hornspalten sind meist schwieriger zu heilen. 
Bei blutend()n und stark klaffenden Spalten dringt leicht 

Schmutz ein, es entstehen dann eiternde Hornspalten, die stets 
mit starker Lahmheit verbunden sind. 

Man teilt die Kronenrandspalten ein in 
a) Zehenwandspalten. Die Zehenspalten kommen oft 

bei stumpfen Hufen vor, bei Hinterhufen haufiger als bei VordeI'
hufen. Die Spalten verlaufen fast immer yom Kronen- bis 
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zum Tragerand und durchdringen meist aIle 3 tlchichten del' 
Hornwand, sie 6ffnen sich bei del' Entlastung des Hnfes und 
schlie Ben sich ·wieder bei del' Belastung. 

Ursachen: Beschlag mit Griff und Stollen; starkes An
rich ten del' Zehenaufzuge, besonders bei stumpfen Hufen; 
Kronentritte an del' Zehe mit nachfolgender Narbenhornrinne. 

Beschlag: Wenn die Spaltenrander stark klaffen, ein glattes 
Eisen mit Eckstrebenaufzugen oder ein SchluBeisen mit Huf
lederkittsohle, 2 seitliche Zehenaufzuge; Nagelung weit nach 
hinten verteilt; unter del' Spalte eine starke Schwebe, die fUr 
eine Beschlagperiode ausl'eicht; 2 Niete, die am belasteten Rule 
angebracht werden, das erste 2 cm unterhalb del' Krone, das 
zweite einige Zentimeter tiefer (Abb. 75 a und b). 

b) Seitenwandspalten. Diese Spalten kommen besonders 
an den steilen, mehl' belasteten Wandabschnitten VOl', und 

I 
I 

zwar meist an der weitesten Stelle des 
Rules; sie 6££nen sich bei del' Be
las tung und schlieBen sich bei der 
Entlastung. 

Ursachen: Schlechte Hufpflege, be-
sonders zu starkes Trockenhalten del' 

) 
Hufe; diinne Hbrnwande; verlagerte 
Tl'achten; Zwanghufe und Strahlfaule. 

'-====-====,,,----.J Schiefschneiden des Tragerandes inner-
Abb. 76. Beschlag mit halb einer Wandhalfte, zu hohe innere 

Halbmondeisen. rrrach t bei diagonalen Hufen; zu enge 
und zu kurze Eisen. Ei~en , die bei 

nach innen verlagerten Trachten nicht nach dem Verlauf del' 
Krone gerichtet sind; falscher Tragerand, zu starke Schwebe. 

Beschlag: Man sorge fUr einen planen Auftritt. Erlaubt 
es der Gebrauch des Pferdes und die Hufform, so ist BarfuB
gehen sehr zweckmaBig, ebenso del' Beschlag mit Halbmonden 
odel' Dreivierteleisen. Del' halbe Schenkel muB wei tel' nach 
hinten reichen als eine Senkrechte yom Anfang del' Hornspalte 
nach unten gezogen (Abb. 76). 
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Wo dieser Beschlag nicht durchfiihrbar, kommt das geschlos
sene Eisen zur Anwendung. Dasselbe muB den Strahl zum 
Tragen heranziehen. 

Hufeinlagen, besonders Ledersohlen mit Wergpolsterung 
sowie Huflederkittsohlen leisten gute Dienste. 1st del' Strahl 
stark verkiimmert und besteht gleichzeitig Trachtenzwang, 
so nimmt man Eisen mit Eckstrebenaufziigen und behandelt 
den Strahl, bis er durch Nachwachsen wieder mit den Trachten 
in einer Hohe ist. 

Ferner nietet ma~ die Hornspalte am entlasteten Hule oder 
legt einen Ver band an. 

Unter del' Homspalte macht man eine Schwebe, die fiir 
eine Beschlagperiode ausreicht und so weit nach hinten reicht 
wie eine Senkrechte yom Anfang del' Homspalte nach unten 
gezogen. 

c) Trachtenwandspalten. Dieselben kommen besonders 
bei spitzen Hufen VOl', aber auch bei den stumpfen Hufen del' 
Traber mit hoher Aktion. 

Heilung tritt ein bei Anwendung eines SchluBeisens mit 
Ledersohle. Bei Traberpferden bereitet die Heilung oft Schwierig
keiten. 

3. Die Eckstrebenspalten, auch Eckstrebenbriiche genannt. 
Die Eckstrebenspalten kommen besonders bei spitzen Hufen 
vor, sind schwer zu heilen und haufig mit Lahmheit verbunden; 
oft tritt die Spalte erst zutage bei Fortnahme des toten Homes 
aus den Sohlenschenkeln. Man sieht dann einen schwalzen 
oder rot gefarbten Ri.B, die Lahmheit ist meist sehr erheblich 
und mit Eiterung verbunden. 

Ursachen: Eingezogene Trachten, zu hohe und daher ver
bogene Eckstreben, zu hohe Trachten. 

Behandlung und Beschlag: Das tote Hom ist vorsichtig 
aus dem Sohlenschenkel zu entfemen und die Spaltenrander 
sind zu verdiinnen. Besteht Lahmheit, so ist diese zunachst 
durch warme FuBbader zu beseitigen. An der Spalte muB zur 
Heilung moglichst Ruhe bestehen. Man erreicht dies durch 
ein geschlossenes Eisen mit Ledersohle; die erkrankte Tracht 

Gorte, Hufbeschlag. 6. Auf!. 7 
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laSt man gut schweben und macht die Abdachung des Eisens 
bis zum Stege desselben. 

Man laSt die Pfel'de langere Zeit auf SchluSeisen gehen, 
da die Eckstl'ebenspalten leicht wiedel'kehl'en. 

7. Die Hornkluft. 
Un tel' Hol'nkluft vel'steht man eine Tl'ennung del' 

Hornwand in del' Quel'l'ichtung del' Hornrohrchen. 

Ursachen: Meist infolge von Kl'onentl'itten, die mit Eiterung 
vel'bunden waren; es wird dann die Hornbildung in den Fleisch
zottchen gestort und es bildet sich in del' Hornwand eine Lucke. 
Die Hornkluft wachst allmahlich vom Kronen- zum Tragerand 
hinab. 

Beschlag: Untel'halb del' Hornkluft macht man eine Schwebe. 
1st die Stelle hinuntel' gewachsen, so nagelt man hier nicht, 
sondern gibt dem Eisen durch zwei Aufzlige am Hufe mehr 
Halt. 

8. Die lose Wand. 
Untel' loser Wand versteht man die Trennung uer 

Hornwand von der Hornsohle innerhalb der weiSen 
Linie. Dieselbe kommt meist an den Vol'del'hufen vor, sowohl 
bei beschlagenen als auch bei unbeschlagenen. Die lose Wand 
ist entwedel' nur 0 bel'flachlich oder tiefgehend, nur letztere 
kann mit Lahmheit verbunden sein, in seltenen Fallen auch 
mit Eiterung. Geringgradige lose Wand bei sonst gesunden 
Hufen ist nicht von Bedeutung. 

Ausgedehntel'e lose Wand, besonders bei spitzen wei ten 
Hufen, ist schwer zu beseitigen und sind diese Pferde zu schnelleren 
Gangal'ten auf harten StraSen nicht zu gebrauchen. Durch 
geeigneten Beschlag konnen die Tiere in Schrittarbeit volle 
Verwendung finden. 

Erstreckt sich die Trennung del' Wand von del' Sohle libel' 
groSere Abschnitte des Hufes und reicht dieselbe weit nach 
oben, so spricht man von getrenn ter Wand. Diese kommt 
besonders bei wei ten Hufen VOl'; man findet in den getrennten 
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Wandabschnitten oft eine schwarzliche schmierige Masse, meist 
sind die Pferde auch lahm. 

Ursachen: Sehr schrager Verlauf der Wandungenbei 'Wei ten 
Hufen mit flach gew6lbten Sohlen, zu starkes Erweichen der 
weiten Hufe, mangelhaftes Berunden beim Barfu.Bgehen, schiefer 
Auf tritt, zu schmale und zu enge Eisen, falscher Tragerand 
am Eisen, wenn das Eisen am inneren Rande dicker ist als 
am au.Beren, mangelhafte Beriihrung vom Huf mit dem 
Eisen, zu starkes Aufsengen und zu langes Liegenlassen der 
Eisen. 

Behandlung und Beschlag: Besteht Lahmheit, so mu.B diese 
durch Ruhe und Kiihlen beseitigt werden. 

Man beschneidet dann die Hufe der Form entsprechend 
und sorgt fiir einen planen Auftritt. Gegen die Fleischwand 
verbogene Hornwandabschnitte beraspelt man von oben und 
legt am Hufe einen breiten Tragerand an. Die ausgehohlte 
Stelle wird mit Lysol- oder KreolinlOsung gereinigt, dann mit 
Teer bestrichen und mit Werg ausgefiillt. 

Bei nicbt ausgebreiteter loser Wand geniigt ein offenes Eisen 
mit einem nach innen abfallenden Tragerand. Ein inniges Be
riihren von Eisen und Huf mu.B beim Aufpassen erreicht werden. 
Durch einen Seitenaufzug gibt man dem Eisen mehr Halt auf 
dem Hufe. 

Bei ausgedehnter loser Wand kommt das geschlossene Eisen 
zur Anwendung, das besonders breit sein kann und innen und 
au.Ben mit Seitenaufzug zu versehen ist, damit der Huf am 
Tragerand festgestellt wird. Bei Lahmheit nimmt man eine 
Ledersohle mit Wergpolsterung. 

Der Beschlag mu.B aIle vier bis fiinf Wochen erneuert 
werden. 

Gehen die Pferde nach dem Beschlage noch geringgradig 
lahm, so legt sich meist die Lahmheit bei Schrittbewegung in 
einigen Tagen. 

Eisen mit Griff und Stollen sind stets zu vermeiden. 

7* 
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9. Die hohle Wand. 
Die hohl8 "\Vand ist eine ausgebreitete Trennung 

der Schutzschicht von der Blattchenschicht, wobei 
es zur Bildung eines Hohlraumes kommt. Von auBen 
erscheint die Hornwaild an dieser Stelle abgebogen, beim Be
klopfen hOrt man einen hohlen Klang. Die hohle Wand er
streckt sich oft libel' groBe Abschnitte des Hufes. 

Von hohler Wand werden meist auBerlich gesund aussehende 
Hufe mit kriiftigen, steilen Wanden betroffen; Lahmheit ist 
selten. 

Ursache: Gewaltsame Einwirkung auf die Hornwand mit 
nachfolgender, schleichender Entziindung, z. B. Sitzenbleiben 
eines Hufes mit den Eisenschenkeln in den StraBenbahnschienen. 

Behandlung und Beschlag: Reinigen der Hohle und Aus
fiillen mit Teer und Werg, Freilegen der kranken Wandabschnitte; 
bei groBerer Ausdehnung ein SchluBeisen. 

Heilung erfolgt langsam, oft hilft nur, die abgetrennte Horn
wand ganz fortzunehmen und das Horn unter Teerverband 
nachwachsen zu lassen. Dauer bis zu 6 Monaten. 

10. Die Faulnisvorgange am Hufhorn. 
a) Die Wandfaule. 

Unter Wandfaule versteht man eine Zerstorung 
des Wand horns durch Faulnisvorgange, wobei sich 
dieses in eine schwarzliche, brocklige Masse auflost. 
Das Horn verliert hierbei allmahlich an Festigkeit und die Eisen 
lockern sich alsdann leicht. 

Ursachen: Mlirbe Beschaffenheit des Hufhorns z. B. bei 
wei ten Hufen; nasse Streu, zu haufiges Waschen del' Hufe, 
Benutzung ranziger Huffette, welche die Glasurschicht zer
storen; zu schmaleI' Tragerand am Huf und Eisen; undich t 
aufgepaBte und zu schwere Eisen, Offenlassen del' alten Nagel
kaniHe. 

Behandlung und Beschlag: Entfernen del' losen brockligen 
Hornteile, Reinigen des Hufes mit 3%iger Lysol- odeI' Kreolin-
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losung. Alsdann sorge man fiir einen planen Auf tritt, brenne 
das Eisen etwas mehr auf, um eine innige Beriihrung von Eisen 
und Huf zu erreichen, lasse die Brandkruste sitzen, damit die 
Hornrohrchen zugeschmort bleiben und keine Feuchtigkeit 
aufnehmen. 

Zweckmii.Big nimmt man ein geschlossenes Eisen mit Seiten~ 
aufzug, nagelt iiberall, wo festes Horn ist und nietet besonders 
sorgfaltig zu. Die alten Nagellocher werden gut verkittet. 
Halbmonde kommen bei entsprechender Hufform mit Erfolg 
zur Anwendung. 

Trockene Streu und haufiges Einteeren der unteren Huf
flache sind zur Beseitigung der Wandfaule erforderlich. 

b) Die StrahIfaule. 
Unter Strahlfaule versteht man die Ze:rstorung 

des Strahlhorns durch Faulnisvorgange, wobei sich 
das Horn in eine schmierige, iibelriechende Masse 
a uflos t. 

Die Faulnis beginnt meist in der mittleren Strahlfurche 
und breitet sich von hier weiter aus. Es bilden sich Gange und 
Kanale, das Horn des Strahls wird allmahlich zerstort, verliert 
seine elastische Eigenschaft, der Strahl verschwindet oft ganz. 
Greift die Faulnis auf die BaHen iiber, so erkrankt auch das 
Saumband, es entstehen die Saumbandringe, welche auf der 
Hornwand liegen und vom Kronen- zum Tragerand laufen. 

Verkiimmert der Strahl, so kommt er nicht mehr mit dem 
Erdboden in Beriihrung, schwindet dann immer mehr, die 
Trachtenecken riicken zusammen, es konnen sich Zwanghufe, 
Hornspalten und Steingallen entwickeln. 

Ursachen: Schlechte Streu, mangelhafte Hufpflege, zu starke 
Beschneidung des Strahls, ungleich hohe Trachten, wodurch 
die mittlere Strahlfurche einreiBt, Hufeinlagen, die die Luft 
vom Strahl abhalten. 

Behandlung: Die von Faulnis angegriffenen SteHen werden 
vorsichtig mit dem Rinnmesser entfernt und die Gange und 
Kahale freigelegt. Dann reinigt man den Strahl mit 3%iger 
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Lysol- oder KreolinlOsung oder macht ein FuBbad in Chlorkalk
wasser und wiederholt dies so lange, bis die Fi1ulnis beseitigt ist. 

1st der Strahl sehr weich, so nimmt man austrocknende 
Mittel, wie pulverisierten, gebrannten Alaun. 1m Stall legt 
man zur Abhaltung der Feuchtigkeit eine Strohsohle ein. 

Nach Beseitigung der Fi1ulnis teert man fleiBig. 
Raben sich die Trachtenecken gegen den Strahl verbogen, 

so miissen sie vorsichtig fortgenommen werden, damit der 
Strahl Platz findet, sich wieder auszudehnen. 

BarfuBgehen, Beschlag mit Halbmonden bzw. mit Drei
vierteleisen sowie Bewegung sind sehr zweckmaBig. 

Gute Streu und gute Hufpflege sind besonders wichtig. 

11. Die Zwanghufe. 
Ais Zwanghuf bezeichnet man eine Verengerung 

an der Hornkapsel, wod urch die Fleischteile gedriickt 
und eingezwangt werden. 

1st diese Verengerung nur gering, so verlieren die Pferde, 
besonders auf hartem Boden, ihren freien Gang, sie gehen klamm; 
ist die Verengerung aber erheblich, so stellt sich Lahmheit ein. 

Nach dem Sitz der Verengerung unterscheidet man: 
1. Trachtenzwang. 
2. Kronenzwang. 
3. Sohlenzwang. 

1. Der Trachtenzwang. a) Der Zwang enger Hufe (eigen t
licher Trachtenzwang). Es besteht eine Verengerung an 
den hinteren Abschnitten des Hufes, die Trachtenwande sind 
starker nach innen geneigt, der Strahl und das Strahlpolster 
sind geschwunden, die Eckstreben gegen die Sohlenschenkel 
verbogen. 

Das Leiden fangt oft mit verschobenen, nach innen ver
lagerten Trachten oder gegen den Strahl verbogenen Trachten
ecken an. 

Werden die Veranderungen bei der Beschneidung des Hufes 
iibersehen, so verengert sich der Huf hinten immer mehr. Die 
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'l'rachteneckell l'iicken zusammen, del' Strahl wird Hinger und 
schmaler, die Strahlfurchen werden tiefer, die Sohle walbt sich 
nach aufwarts; del' ganze Huf wird am Tragerand engel' als 
am Kronenrande (Abb. 77). 

Bei bodenengen und bodenweiten Hufen, besonders wenn 
diese mit diagonaler Umformung verbunden sind, kommen 
die besehriebenen Veranderungen oft nur einseitig, und zwar 
auf der steilen Seite VOl' (halber Zwanghuf). 

Bpi diagonalen Hufen sieht man die innere Traehten-

Abb. 77. Trachtenzwanghuf. Abb. 78. Zwanghuf diagonaler Hufe. 

wand nach oben versehoben; ist del' Strahl ganz geschwunden, 
so legt sieh del' innere, naeh oben versehobene Ballen uber den 
auBeren (Abb. 78). 

Del' Zwang engel' Hufe kommt fast nur bei beschlagenen 
Pferden VOl'. Sind die Verandel'ungen nieht hochgradig, so 
bekunden die Pferde die Enge im Hornschuh durch Vorsetzen 
del' Hufe, dureh klammen Gang besonders in trockener Jahres
zeit und auf hartem Boden und dureh haufiges Stolpern. 

1st del' Zwanghuf hoehgradig entwiekelt, so lahmen die 
Pferde, stellen die Fesselgelenke steilel', werden auch lose im 
Knie. Gleichzeitig entwickeln sieh Steingallen odeI' Horn
spalten. 
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Ursachen: Starkes Austrocknen del' Hufe, mangelnde Be
wegung, schlechte Strahlpflege. Zu hohe Trachten, so daB 
der Strahl nicht mit dem Boden in Beriihrung kommt und in
folgedessen verkiimmert; zu lange Zehe, zu starkes Beschneiden 
der Sohlenschenkel, der Eckstreben und des Strahls. 

Zu enge und zu kurze Eisen, falscher Tragerand, andauernder 
Beschlag mit Stollen. 

Behandlung und Beschlag: Man beseitigt die Ursachen und 
sorgt fur einen planen Auftritt. Die gegen den Strahl verbogenen 
Trachtenecken entfernt man und laBt den verkiimmerten Strahl 
gut pflegen. Zu trockene Hufe mussen feucht eingeschlagen 
werden. 

BarfuBgehen, Beschlag mit Halbmonden bzw. DrBiviertel
eisen werden mit gutem Erfolg angewandt. 

Sind ganze Eisen erforderlich, so nimmt man bei leichten 
Graden des Zwanghufes glatte Eisen. Der Tragerand fallt an 
den Schenkelenden nach auBen ab, genagelt wird in den vorderen 
Teilen des Hufes. 

Auch das Eisen mit Eckstrebenaufziigen kommt zur An
wendung, besonders wenn del' Huf am Tragerande enger ist 
als am Kronenrande. 

Die Erweiterung des Hufes durch Eisen mit einer Erweite
rungsschraube kann nur durch Tierarzte bewirkt werden. 

Bei hochgradigem Zwanghuf wird das geschlossene Eisen 
gebraucht, entweder mit Ledersohle und Wergpolsterung oder 
mit Huflederkitteinlage. Gerade letztere Einlage erweitert lang
sam aber sicher den Huf, und zwar yom Kronenrande aus. 

b) Der Zwang regelmaBiger und spitzer Hufe. Es 
besteht an den Trachten eine Einschnurung, bei den halb
eng-halbweiten und diagonalen Hufen oft nur einseitig an del' 
steilen Wandhalfte. 

Neben del' Einschniirung findet man haufig mehrel'e. parallel 
vel'laufende Ringe. 

Der Strahl ist schmaler, die Eckstreben sind verbogen, die 
Pferde haben meist einen klammen Gang. 
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Ursachen: Zu lange Zehe, besonders bei spitzen Hufen, 
zu starkes Beschneiden del' Sohlenschenkel und del' Eckstreben. 
Zu kurze und zu enge Eisen, Beschlag mit Stollen. 

Behandlung und Beschlag: Beseitigung del' Beschneidungs
fehle1'. Bei regelmiU3igen Hufen BarfuBgehen oder Beschlag 
mit Halbmonden; bei spitzen Hufen lange, weite SchluBeisen 
mit Ledersohle und Wergpolsterung. 

2. Der Kronenzwang. Del' Kronenzwang kommt bei weiten 
Hufen VOl'; es besteht eine Einschniirung unter del' Krone 
an den Trachten, oft auch bis 
zu den Seitenwanden hin (Ab
bildung 79. 

Man sieht diesen Zwang be
son del's bei Niederungspferden, 
wenn diese vom Lande auf das 
Pflaster del' Stadt kommen 
und wegen Druse langere Zeit 
im Stalle stehen mUssen, sich 
allmahlich entwickeln. 

Die Lahmheit ist oft erheb
lich und dauert so lange, bis 
die Einschniirung hinunterge
wachs en ist. 

UrsacheI): Die weiten Hufe 
neigen zu einer V crengerung 

Abb. 79. Kronenzwang. 

am Kronenrande, weil die Hornwande sehr schrag nach au.Ben 
stehen. 

Werden nach dem Uberfiihren del' pferde auf das Pflaster 
del' Stadt die Hufe nicht mit Riicksicht auf ihre Form beschnitten 
und beschlagen, so erkranken sie leicht an Kronenzwang. 

Die hauptsachlichsten Beschneidungs- und Beschlagsfehler 
sind folgende: 

Zu starkes Erniedrigen del' Hufe und Beraspeln del' Wande 
von oben. (Letztel'es geschieht oft auf Wunsch del' Pferde
handler bei neu angekommenen schweren Al'beitspferden, urn 
den Hufen ein besseres Aussehen zu geben.) 
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Zu starkes Ausschneiden der Sohle. 
Zu schmale, zu enge und zu kurze Eisen, wagerech ter Tragerand; 

Stolleneisen, die den Strahl noch mehr vom Boden entfernen. 
Behandlung und Beschlag: Zur Beseitigung des Kronen

zwanges und der damit. verbundenen Lahmheit ist Ar bei t notig. 
Zum Beschlagen nimmt man ein geschlossenes, breites, 

langes und weites Eisen. 1m Steg muB eine gute Abdachung 
fUr den Strahl sein. Damit der Huf am Tragerande nicht noch 
wpiter wird, bringt man am Eisen innen und auBen einen Seiten-

Abb. 80. Sohlenzwang. 

aufzug an, nagelt mit moglichst vielen Nageln das Eisen auf 
und verteilt sie weit nach hinten. 

3. Der Sohlenzwang. Del' Sohlenzwang ist selten, kommt 
besonders bei Hufen mit dicken Wandungen VOl' und hat nur 
an Vorderhufen Bedeutung. 

Die Zehenwand ist krallenartig verhogen, die Trachten 
sind stark untergeschoben, die Sohle mehr gewolbt (Abb. 80). 

Die Pferde haben meist einen stolperigen Gang und laufen 
sich eine starke Zehenrichtung an. 

Ursachen: Zu viel Horn bei stal'kwandigen Hufen, besonders 
in del' Sohle, groBe Tl'ockenheit des Horns, zu wenig Bewegung. 

Behandlung und Beschlag: Erweichende UmschIage, Ent
femen des toten Homes aus del' Sohle, und zwar mehr als ge
wohnlich; Halbmonde oder glatte Eisen mit starker 
Zehenrichtung und zwei Seitenaufzugen. 
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11 a. Die eingewickelten Trachten. 
Dieses Leiden kommt besonders bei spitzen, wei ten 

Huien mit niedrigen, schwachen Trachten VOl'. 
Die Trachtenwande haben sich nach dem Strahl zu um

gewickelt und liegen auf den Eckstreben, die unterhalb ge
legenen Fleischteile werden gequetscht. Die Pferde gehen meist 
lahm, nicht selten bestehen gleichzeitig Steingallen und Eck
strebenbriiche, die erst nach Fortnahme des toten Hornes aus 
den Sohlenschenkeln zutage treten. 

Behandlung und Beschlag: Zuriickschneiden der umge
wickelten Trachtenwande, Entfernen des toten Homes aus 
den Sohlenwinkeln,' bis die Verbindung der weiBen Linie mit 
der Eckstrebe deutlieh hervortritt. SchluBeisen mit Leder
sohle. 

12. Flach- und Vollhufe. 
Bei einem Flachhuf ist die Sohle sehr wenig ge

w6lbt und liegt mit dem Tragerand des Rufes in einer 
Ebene. 

Am haufigsten findet man ihn bei den wei ten Hufen der 
Marschpferde; der Strahl ist sehr breit, stark entwickelt 
und liegt tiefer als die Trachten. 

Ursachen: Starkes Erweichen del' Rufe, Schwachen der 
Hornsohle, zu schmaler Tragerand am Hut 

Zu dfulne und zu schmale Eisen, horizon taler Tragerand; 
Beschlag mit Griff und Stollen. 

Beschlag: Sohle und Strahl sind zu schonen, am Huf ist 
ein brei ter Tragerand anzulegen. Dickes, breites, stollenloses 
Eisen mit stark schrag nach innen abfallendem Tragerand und 
zwei Seitenaufziigen. SchluBeisen mit Ledersohle ist oft sehr 
zweckmaBig. 

Die Eisen laSt man lange liegen, da diese Hufe langsam 
wachsen. 

Bei einem Vollhufe ist die Sohle nach unten hervor
gew61 bt. 
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Man unterscheidet ganzen und halben Vollhuf, Sohlen
korper- und Sohlenschenkel-Vollhuf. Pferde mi t Vollhufen 
sind auf dem Pflaster nur im Schritt zu gebrauchen. 

Der Zustand ist unheilbar. 
Behandlung und Beschlag: Das Eisen ist vorsichtig abzu

nehmen. Da die Pferde ohne Eisen nur kurze Zeit stehen konnen, 
ist ein Huf nach dem andern zu beschlagen. 

Das Horn ist an der Sohle meist sehr diinn, man darf hier 
also nur wenig und vorsichtig schneiden. Del' Beschlag ist nach 
dem Grade der Herabwolbung del' Sohle, nach der Breite des 
Tragerandes und der Beschaffenheit der Hornwand verschieden. 
Hat der Tragerand noch Horn und besteht nur Sohlenschenkel
Vollhuf, so nimmt man ein breites, geschlossenes Eisen, das 
an den Schenkelenden gut abgedacht ist. 

Bei mangelhaftem Tragerand und ganzem Vollhuf sucht 
man den Tragerand durch Huflederkitt zu ersetzen. Alsdann 
nimmt man ein breites, geschlossenes Eisen mit zwei Seiten
aufziigen; die Abdachung im Eisen muB so stark sein, daB die 
Sohle, welche gegen jeden Druck sehr empfindlich ist, nicht 
mit dem Eisen in Beriihrung kommt. Eine Ledersohle ist sehr 
geeignet. Bei hochgradigem Vollhuf muB man oft ein SchluB
eisen mit Griff und Stollen nehmen. Man nagelt da, wo gutes 
Horn ist, und laBt die Eisen moglichst lange liegen. 

13. Der Rebe- und Knollhuf. 
Unter Rehe oder Verschlag versteht man eine Ent

ziind ung an del' Wandlederhaut der Zehe. Durch diese 
lockert sich die Verbindung der Fleisch- mit den Hornblattchen, 
das Hufbein andert seine Lage, es stellt sich mehr senkrecht; 
del' scharfe Rand kommt oft VOl' del' Strahlspitze zum Durch
bruch. Die Zehenwand weicht in der entgegengesetzten Rich
tung ab und stellt sich nicht selten mehr horizontal. Die Kronen
wulst fallt ein (Abb. 81). 

Die Rehe befallt meist die VOl'derhufe, seltenel' die Hinter
hufe, noch seltener aIle vier Hufe. 
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Die Pferde au Bern bei diesel' Erkrankung groBe Schmerzen 
an del' Zehe; hier sind aIle Erscheinungen einer frisch en Huf
entziindung festzustelIen. Die GliedmaBen werden schleudernd 
nach vorn gebracht und wegen del' Schmerzen an del' Zehe 
nur mit den Trachten aufgesetzt. Oft liegen die Tiere viel, sind 
nur schwer zum Aufstehen zu bewegen. 'Bei den ersten Schritten 
nach dem Aufstehen auBern die Pferde starke Schmerzen und 
schwitzen erheblich. 

Besteht die Rehe langere Zeit und ist die Erkrankung hoch· 
gradig, so formen sich die Hufe zu Rehehufen um. Die Trachten 
sind hOher und steiler, die Zehenwand ist gegen die Fleisch
teile eingebogen, die sonst wulstige 
Krone eingefallen. 

Die Sohle ist VOl' del' Strahl
spi tze a bgeflach t und es kann bei 
schwerer Erkrankung das Hufbein 
mit seiner Spitze durch die Horn
sohle durchkommen. Ferner bilden 
sich am Hufe Ringe, die an del' Zehe 
dieht zusammenliegen und nach 
den Traehten auseinander gehen. 

Die Zehenwand verdickt sich 
Abb. 81. Der Rehehuf. 

immer mehr und erhalt oft knollenartige Auflagerungen; es hat 
sich aus dem Rehehuf ein Knollhuf gebildet. Die weiBe Linie er
schein t stark vel' brei tert, das Horn dersel ben is t m iir be und brocklig. 

Die Entziindung an del' Fleischwand del' Zehe kann bei 
friihzeitiger Behandlung beseitigt werden, so daB es nicht zur 
Entstehung des eben beschriebenen Rehehufes kommt. 

Werden die Pferde abel' zu spat in Behandlung genommen 
oder ist die Erkrankung. besonders hochgradig, so laBt sich 
die Entwicklung des Rehe- bzw. Knollhufes nicht verhindern. 

Die Ursaehe del' Rehe ist entweder Dberfiitterung odel' 
El'kaltung; auch nach gl'oBen Anstrengungen, z. B. Distanz
ritten, erkranken die Pferde daran. 

Behandlung und Bes~hlag: Del' Schmied bekommt den 
Rehe- und Knollhuf in den vel'schiedensten Graden del' Ent-
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"wicklung zu sehen. Dementsprechend ist auch die Beschneidung 
und der Beschlag verschieden. 

Die eingebogene und verdickte Zehenwand beraspelt man 
von oben bis zur Grenze der verbreitert erscheinenden wei Ben 
Linie. Vor der Strahlspitze sei man vorsichtig mit Fortnahme des 
toten Hornes aus der abgeflachten Sohle, da hier leicht durch 
geschnitten werden kann; die Trachten mussen erniedrigt werden. 

1st die Hornsohle noch gewolbt, so kann man ein ein
£aches Eisen nehmen, zeigen sich noch Schmerzen an del' 
Zehenwand, so nimmt man anstatt des Zehenaufzuges zwei 
seitliche Zehenaufzuge und macht an der Zehe des Hufes eine 
starke Schwebe; man nagelt mehr nach hinten. 

Bei abgeflachter Hornsohle mmmt man ein SehluB
eisen, das an der Zehe besonders breit ist. Den Steg des 
Eisens bettet man gut in den Strahl ein, um bei der Trachten
fuBung ein Verschieben des Eisens nach vorn zu verhindern. 
An del' Zehe des Hufes macht man ebenfalls eine starke Schwebe 
und nagelt weit nach hinten. Eine Ledersohle nebst Werg
polsterung ist sehr zweckmaBig. 

Bei Reitpferden kommen oft Halbmonde mit gutem 
Edolg zur Anwendung. 

Sta bsveterinar Dr. Star k hat beim RehefuB einen Beschlag 
eingefiihrt, der selbst noch bei Sohlendurchbruch die besten 
Erfolge hatte. 

Stark sucht in einem breiten, del' ganzen Sohlenflache 
genau angepaBten Eisen eine Stutze zu geben, und zwar unter 
Freilegung der Zehe (Abb. 82). Wahrend bislang dies durch 
Einlegen einer Ledersohle und Wergpolsterung erfolgte, nimmt 
Stark ein br€ites Stempeleisen, das die ganze untere Sohlen
flache bedeckt. Die Trageflache des Eisens ist je nach der Ab
wartswolbung del' Sohle mehr oder weniger ausgehOhlt. Fur 
den Strahl ist ein Ausschnitt. Das Eisen ist dem alten deutschen 
Eisen ahnlich, 6-7 mm dick, die Nagellocher sitzen weit nach 
hinten, Zehen- und Seitenaufzuge fehlen, die Schenkelenden 
sind schlittenkufenartig aufgebogen. 



Der Rehe. und Knollhuf. III 

Die Beschneidung ist nicht abweichend, nur werden die 
Eckstreben in einer Ebene mit dem Tragerand gelassen und 
so voll zum Tragen herangezogen. 

Bei Sohlendurchbruch hat das Eisen an del' Stelle des Durch-

Abb. 82. Querschnitt eines Rehehufes, nach Stark beschlagen. 

bruchs ein Penster, so daB das Eisen hier nicht aufliegt. Nach 
fertiggestelltem Beschlage wird das Pens tel' mit Huflederkitt 
geschlossen; auf diese Weise kann del' freiliegende Teil des Huf
beins behandelt werden. 

Durch diesen Beschlag wird das Hufbein gestiitzt; durch 
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das Heranziehen del' Sohle zum Tragen letztel'e zum Wachs
tum kraftig angeregt. 

Schon beim zweiten Beschlage kann man erkennen, daB die 
Sohle starker geworden ist: spaterhin bildet sich eine volle Sohle. 

Ul 
{J 

---~ 
Abb.83. 

Die Erneuerung - des Be
schlages ist von Fall zu Fall 
zu regeln. 

Die Lahmheit vel'liert sich 
schnell, ebenso der schleudernde 
Gang. Auch das Horn del' 
Zehenwand wachst mit del' Zeit 
wieder geradlinig herinter. Mit 
diesem Beschlage sind bei Rehe
hufen vielfach recht giinstige 
Erfolge erzielt worden (Abb. 83 
und 84) , 

Knollh ufe sind besonders 
schwierig zu beschlagen. Die knollenartigen Auflagerungen 
miissen vorsichtig mit der Raspel abgetragen werden. Haufig 
besteht an der Zehenwand noch hohle Wand. 

-----~--

Abb. 84. Eisen ffir den Rehehuf mit Sohlendurchbruch. 

Der Beschlag ist auszufiihren wie bei Rehehufen. Der
selbe erfordert die ganze Geschicklichkeit eines guten 
Schmiedes. 
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14. Der Bockhuf. 
Als Boekhuf bezeiehnet man einen Huf, bei welchem 

die Trachten im Vethaltnis zur Zehe viel zu hoch sind. 

Del' Bockhuf kann 

1. ange boren sein. 
Bei del' barenftiBigen und stark riickstandigen SteHung; 

alsdann ohne Bedeutung. In seltenen Fallen ist auch 
nur an einem Schenkel ein Boekhuf vorhanden. 

2. erworben sein. 
Durch Krankheiten del' GliedmaBen, z. B. Schale, Spat, 

Sehnenver kiirzung. 
Man muB alsdann die Trachten moglichst schonen, oft noch 

kiinstlich erhOhen dumh Eisen 
mit verdickten Schenkeln oder 
durch Stollen. 

Bei stark verbrauchten Hin
tergliedmaBen bildet sich oft 
del' Bockhuf so hochgradig aus, 
daB die Zehenwand senkrecht 
steht und die Traehten gar nicht den Boden beriihren. 

Die pferde schleifen sieh bei del' Arbeit die Zehe stark abo 
Man sehont aueh hier die Trachten, und nimmt ein Stollen

eisen mit brei tel' Zehe und starker Zehenriehtung. Die 
Randel' des Eisens an der Zehe sind ausgesproehen b:)den
wei t. Bei seh1' starker Zehenabnutzung am Eisen muB man 
noeh eine Stahlplatte einschweiBen. 

Am hoehgradigsten ist del' Bockhuf beim StelzfuB ent
wiekelt. Hier kippen del' Fessel und del' Huf naeh VOl'll libel', 
es tritt Dberkoten ein. Man schlagt dann ein Biigeleisen auf 
(Abb. 85). 

Bei jungen Plerden ent3teht oft del' Bockhuf beim BarfuB
gehen durch zu starke Abnulzung del' Hufzehe. Die Zehen
wand ist dann oft etwas konkav verbogen, es liegen Ringe 
in del' Zehenwand, die naeh den Traehten wei tel' auseinander 
gehen. Die Traehten sind zu hoch, das Fesselgelenk stellt 

Gorte, Hufbeschlag. 6. Auf!. 8 
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sich steiler. Hier muB man versuchen, die Hufe wieder in 
ihre natiirliche Form, passend zum Fesselstand, zurtickzubringen. 
Es wird dies erreicht durch ganz allmahliche Erniedrigung der 
Trachten sowie durch Beschlag mit Halbmonden, die an der 
Zehe noch bodenweit sind. 

15. Die Hornsaule. 
Eine Hornsaule ist eine schwielige Verdickung 

in der Blattchenschicht der Hornwand, die auf die 
Fleisch wand und auf das Hufbein einen Druck aus
ti bt. Leicht kann hierdurch Lahmheit entstehen. Hornsaulen 
sind oft mit Zehenspalten verbunden. 

Macht man einen diinnen Schnitt tiber den Tragerand, so 
zeigt sich in der wei Ben Linie oft eine der Dicke der Hornsaule 
entsprechende Verbreiterung nach der Hornsohle hin. In der 
Umgebung sieht das Horn wachsartig aus. 

Hornsaulen sind ungiinstig zu beurteilen, dieselben konnen 
nur durch eine Operation beseitigt werden. 

Beim Beschlage laBt man an der Stelle, wo die Hornsaule 
sich befindet, eine starke Schwebe am Huf anbringen. 

16. Del' Hufkrebs. 
Unter Hufkrebs versteht man eine langsam ver

laufende Entztindung der Lederhautteile. 
Dieselben fangen an zu wuchern, es wird eine schmierige, 

tibelriechende Masse gebildet, zur Entstehung von festem Horn 
kommt es nicht. Die Wucherungen gehen von den Zottchen 
und Blattchen aus. 

Die Krankheit fangt meist am Strahl an und kann sich tiber 
den ganzen Huf ausdehnen. 

Die Behandlung ist Sache des Tierarztes. 

17. Der Beschlag der kaltbliitigen, schweren Pferde. 
Die kaltbltitigen Pferde haben oft groBe, niedrige Hufe 

mit dicken, schrag zum Erdboden verlaufenden Wanden, flach 
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gewolbten Sohlen und schwa chen ~rrachten. Das Horn ist grob
faserig und wenig widerstandsfahig, es wird leicht briichig und 
miirbe. 

Die Befestigung der Hufeisen ist dann schwer. 
Da die Hornwand sehr schrag zum Erdboden steht und 

die Sohle flach gewolbt ist, stellen sich leicht Hufkrankheiten, 
wie lose und getrennte Wand, Flach- und Vollhuf, Eckstreben· 
briiche, eingewickelte Trachten und Zwanghufe ein. 

Auch Verknocherung del' Hufbeinknorpel und Steingallen 
kommen haufig VOl'. 

Eben genannte El'krankungen treten besonders leicht ein, 
wenn die Pfel'de von dem heimatlichen weichen Boden auf 
das harte Pflaster del' Stadt kommen und die Hufe dann nicht 
del' Form entsprechend beschnitten und beschlagen werden. 

GroBe Ruhe und Besonnenheit ist schon beim Hochhalten 
der Pferde zum Beschlagen erforderlich, da der Beschlag in 
der Heimat oft im Notstande ausgefiihrt wird. Herzhaftig
keit des Aufhalters ist hier viel wert. ZweckmaBig nimmt man 
ein langes, starkes Handtuch zum Aufhalten, das um die Kote 
geschlungen und dann leicht zugedreht \vil'd. 

Auch nimmt man beide Hufeisen nicht gleichzeitig ab, da 
die Tiere ohne Eisen schlecht stehen konnen. 

Beim Zurich ten del' Hufe und Beschlagen beachte man 
folgendes: 

Man schone die Glasurschicht. 
Del' Tragerand ist wenig zu erniedrigen, da die Hufe lang

sam wachsen, konkav verbogene Wandabsclmitte beraspele 
man von 0 ben. 

Die auBel'e scharfe Kante am Hufe muB besondel's gut be
rundet werden. 

Aus der flach gewOlbten Sohle entfernt man vorsichtig nur 
das tote Horn urn den Strahl herum und HHlt den Tragerand 
recht breit. 

Die Sohlenschenkel befreit man von dem abgestorbenen 
Horn und erniedrigt vorsichtig die Eckstreben III del' Quer-

8* 
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richtung der Hornfasern, bis die Begrenzung der weiBen Linie 
deutlich hervortritt. 

Zu hoch gelassene Eckstreben legen sich hiiufig unter Vel'
biegung auf die Sohlenschenkel, besonders wenn die Glied
maBen noch spitz gewinkelt sind und die Traehten dadurch 
mehr belastet werden. 

Es entstehen dann leicht Eckstrebenbriiche, Quetschungen 
und Zerrungen der oberhalb liegenden Fleischteile (Steingallen). 

Den von Natur aus breiten und kraftigen Strahl beschneidet 
man am besten gar nicht. 

J e kraftiger und gesunder der Strahl, um so besser 
ist es fiir dies en Huf. 

Man nimmt dicke, breite Eisen, am besten ohne Stollen, 
mit einem stark schrag von auBen nach innen abfallenden Trage
rand, soweit die Wande schrag stehen. 

Die Abdachung muB wegen der flachen Sohlenwolbung 
ziemlich stark sein, das Eisen darf nicht die Sohle beriihren. 

Die Hornwand ist dick und steht sehr schrag zum Erdboden. 
Die Eisen miissen daher tiefer gelocht sein und die Nagelkanale 
eine starkere Neigung nach innen haben. 

Die Hufe werden unter dem Beschlage leicht am Trage
rand noch runder und weiter und am Kronenrand enger. 

Es bilden sich lose Wande und Einschniirungen an der Krone 
(Zwang weiter Hufe). 

Um das Weiterwerden am Tragerand zu verhindern, macht 
man zweckmiiBig auBen, wenn notig auch innen, einen Seiten· 
aufzug, del' dicM vor der weitesten Stelle des Hufes zu liegen 
kommt. 

Seitenaufziige geben auBerdem dem schweren Eisen mehr 
Halt am Hufe. 

Besonderer Wert ist auf das Aufnageln del' Eisen zu legen, 
da ein Verlieren derselben auf aIle FaIle verhindert werden muB. 

Ohne Eisen konnen Pferde mit flachen Hufen nicht gehen. 
Das Festliegen der Eisen ist nur zu erreichen d urch 
gut sitzende Aufziige, die etwas starker und hoher 
sind als gewohnlich, durch eine innige breite Be-
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riihrung des Tl'agerandes des Hufes mit dem des Eisens, 
durch gute Nagelkanale und durch gut verteilte und 
vernietete Hufnagel. 

8 Hufnagel, etwas mehr nach hinten verteilt, sind meist 
erforderlich. 

Besteht in groBerer Ausdehnung lose oder getrennte Wand, 
liegt del' Strahl tiefer als die Trachten, so kommt das geschlossene 
Eisen zur Anwendung. Der Steg muB recht breit sein und dem 
Strahl eine seiner Form entsprechende gute Stiitze geben. 

Liegt del' Strahl sehr viel tiefer als die Trachten, so sind 
geschlossene Eisen mit Stollen 81 fOI derlich. Oft gelingt es, den 
Strahl wieder in seine richtige Lage in gleicher Hohe mit den 
Trach ten zmiic kzu bringen. 

Bei empfindlichen Hufen mit flach gewolbten 80hlen ist 
eine Ledersohle zu empfehlen. 80lche Pferde gehen auch auf 
Strickeisen mit Steg oft recht gut. 

Da die Hufe langsam wachsen, konnen die Eisen mindestens 
6 Wochen liegen. 

Haufig kommt auch die bodenenge Stellung VOl', die Stiitz
flache ist nm klein. 

Die auBere, starker belastete, steile Wand des Hufes wird 
leicht zu hoch, das Eisen nutzt sich hier schneller abo 

Bei del' Beschneidung muB die auBere Wand mehr el'lliedrigt 
werden. 

Urn das zu schnelle Abnutzen des Eisenschenkels zu "\'e1'
hindel'll, macht man ihn breiter; urn dem Hufe und damit auch 
der GliedmaBe auBen eine bess ere Stiitzflache zu geben, macht 
man den auBeren Eisenschenkel weit, bodenweit und lang. Die 
Lochung muB dann an del' entsprechenden Stolle etwas tiefer sein. 

Zum Nageln benutzt man besonders die innere, dicke Wand, 
an der steilen auBel'en diinnen Wand ist man beim Einschlagen 
del' Hufnagel besonders vorsichtig. 

Sollen Griffeisen aufgeschlagen werden, so sind die auBere 
Griffkante und del' auBel'e Stollen etwas niedl'igel' zu halten. 

1m iibrigen verweise ich auf die Angaben bei den einzelnen 
El'krankungen del' Hufe. 
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Fiinfter A bschnitt. 

1. Der Beschlag der Esel und Maultiere. 

Die Hufe der Esel und Maultiere haben denselben Bau und 
dieselben allgemeinen Eigenschaften wie die Hufe der Pferde; 
nur die Form ist eine andere. 

Der Eselhuf ist sehr hoch und schmal, der Strahl kurz 
und am Grunde breit, die Wande stehen sehr steil und sind dick. 

Der Huf der MauItiere ist lang, hoch und schmal, hat 
ebenfalls einen breiten Strahl und eine stark gewolbte Sohle. 

Man nimmt beim Beschlagen leichte Eisen, die mit Riick
sicht auf die bedeutende Dicke der Hornwand tiel gelocht sein 
miissen. 

4 Nagel reichen zur Befestigung des Eisens aus. Da Esel und 
Maultiere oft sehr storrisch sind, so muB man beim Aufhalten 
dieser Tiere zum Beschlagen viel Geduld haben. Miissen Maul
tiere oft auf schmalen Gebirgspfaden mit SteingerOll gehen, 
so nimmt man breite Eisen, die auBen und an der Zehe den 
Huf iiberragen und dementsprechend tief gelocht sein miissen. 
Dureh diese breiten Eisen haben die Maultiere mit ihren kleinen 
Hufen auf den schmalen Gebirgspfaden mehr Stiitzflache und 
mehr Halt, auch wird die Sohle mehr geschiitzt. 

Das Aufpassen dieser tief gelochten Eisen, welche den auBeren 
Rand des Hufes iiberragen, erfordert besondere Dbung und 
Vorsich t beim Einschlagen der Hufnagel. 

2. Der Beschlag der Rinder. 
Das FuBende des Rindes ist gespalten, die Fessel-, Kronen

und KIauenbeine sind doppelt vorhanden. Anstatt eines Hufes 
hat man an jedem ·FuBe zwei Hufe. Sie werden Klauen genannt 
und als eine auBere und innere KIaue bezeichnet. 

Jede Klaue besteht aus der Hornwand, der Hornsohle und 
dem Hornballen; ein Strahl mit Strahlpolster fehIt. 

Die Hornwand ist viel dooner, aber zahe und hart. 
Das Wachs tum des Hornes erfolgt wie beim Pferde. 
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Die Klauen haben bedeutende Unterschiede III der Form 
und GroBe je nach der Rasse der Ochsen. 

Die Vorderklauen sind mehr rundlich, die Hinterklauen mehr 
spitzrund geformt. Demnach werden auch verschieden geformte 
Klaueneisen verwendet, die sich sowohl durch den Sitz der Feder 
als auch durch ihre Gestalt unterscheiden. Bei kleinen Rindern oder 
Ochsen schlagt man einfache gestanzte Bleche ohne Federn auf. 

Bei groBeren Ochsen wer
den stets Eisen mit Federn 
gebraucht. Die Feder soll 
das Abklappen der Eisen von 
innen nach au Ben verhindern. 
Der Sitz der Feder ist sehr 
verschieden, entweder vorn 
an der Zehe oder au Ben, oft 
kommen auch beide Federn 
vor. Die Feder solI so an
gebracht sein, daB sie einen 
Teil der Klaue umfaBt. Je 
weiter die Feder nach hinten 
riickt, um so mehr muB sie I ...... _-
schrag nach vorn ausgezogen 
und um so Hi.nger muB sie sein. 

Oft werden an den Eisen auch noch Seitenklappen angebracht. 
Zum Beschlagen der Klauen verwendet man 3 Arten von 

Eisen. 
1. Das gewohnliche Klauen- oder Federeisen, Vorder- und 

Hintereisen sind meist nicht in besonderer Form. 
Es besteht aus einer 4-5 mm dicken Eisenplatte, welche 

die Form der BodenfHiche der Klauen hat (Abb. 86a u. b). Am 
inneren Rande sind die Eisen etwas diinner, am auBeren Rande 
befinden sich 4-6 flach sitzende Nagellocher. Vorn sind am 
inneren Rande eine odor zwei messerformige Federn, die nach 
auBen die Klaue umfassen. In bergiger Gegend sind die sog. 
Bergsteiger in Gebrauch. 

Fiir den Winter werden auch kleine H- Stollen gebraucht. 
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2. Das hufeisenformige KJaueneisen. Es ist dEm Hufeisen 
fUr Pferde ahnlich, an den Schenkelenden viel breiter und ver
hindert das Auseinanderweichen der Klauen. Man braucht 
es, wenn die Tiere viel auf unebenen Wegen arbeiten muss en 
(Abb. 87). 

3. Das Ochseneisen nach Zehetbauer in Wilbelmsburg (Nieder
Ost~:lrl'eicb ). 

Es hat keine Feder, unten steht ein Rand vor. Vorder
und Hintereisen sind getrennt. Es 
sind Nummern vorhanden. 

Letztere Eisen sind ausschlieBlich 
Fabrikeisen und sehr brauchbar. Ein 
Nachteil ist, daB stets viele GroBen
nummern vOl'l'atig zu halten sind, da 
die Eisen nicht kleiner gemacht werden 
konnen. 

Die Eisen werden meist kalt auf
gepaBt und durfen die Bodenflache 

Abb. 87. HufeisenfOrmiges 
Klaueneisen. des Hufes nicht uberragen. Da die 

Wand nur dunn ist, durfen die Nagel 
nieht hoch geschlagen werden. Zur Befestigung werden 4-5 
kurze Nagel v81wandt. Das Aufheben del' FliBe ist schwierig, 
man muB oft Zwangsmittel anwenden. 

Urn das StoBen mit den Hornern zu vermeiden, bindet man 
das zu beschlagende Tier mit einem Seil, das urn die Horner 
geschlungen ist, kurz an die Wand. 

Zum Aufheben der VorderfUBe legt man ein Seil urn den 
Fessel, zieht dassel be libel' den Widel'l'ist und ltiBt es auf def 
anderen Seite halten. 

Den HinterfuB beschIagt man am besten durch Anlegen 
eines Baumes an die Beugeseite des Sprunggelenkes und Hoch
heben durch zwei Mann. 
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Sechster Abschnitt. 

1. Die Haftpflicht der Hufschmiede. 

Nach dem Biirgerlichen Gesetzbuch geht der Schmied durch 
die 'Obernahme des Beschlages einen sog. Werkvertrag ein. 
Durch dies en Vertrag ist der Schmied verpflichtet, den Be
schlag so herzustellen, daS er die zugesicherten Eigenschaften 
hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert und die 
Tauglichkeit des Tieres aufheben oder mindern. 

Der Hufschmied haftet also fiir die beim Beschlagen 
entstandenen Schaden, welche er verschuldet hat. 

Schuld trifft den Schmied, wenn er bei Ausiibung seines 
Handwerkes die im Verkehr edorderliche Sorgfalt auSer acht 
laSt; er hat dann fahrlassig gehandelt. 

Der Meister haftet auch hier fiir die Fahrlassig
keiten seines gesetzlichen Vertreters, sowie seiner 
Gesellen und Lehrlinge. 

Keinen Schadenersatz hat der Schmied zu leisten, wenn 
der Schaden infolge eines ungliicklichen Zufalls entstanden 
ist, der yom Meister selbst oder yom Gesellen weder voraus
gesehen noch abgewendet werden konnte. 

Der Schmied haftet auch fUr den Schaden, den ein Tier 
anrichtet, welches e1' zum Beschlagen und fiir welches er auch 
die Aufsicht in der Schmiede durch Vertrag iibernommen hat, 
falls die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht beobachtet 
wurde. 

"Ubernimmt der Schmied den Beschlag eines Pfe1'des, so 
verpflichtet er sich, die Hufe sachgemaS zuzubereiten und die 
Eisen der Hufform entsprechend zu lichten und aufzunageln. 
Das Pferd dad durch den Beschlag nicht dienstunbrauchbar 
werden. 

Der ausgefiihrte Hufbeschlag solI keine erheblichen Fehler 
haben; ist derselbe mit solchen behaftet, so muS der Schmiede
meister unentgeltlich diese Fehler beseitigen und fiir den ver
urachten Schaden aufkommen. 
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Unerhebliche Fehler, die den Gebrauch des Pferdes nicht 
hindern, bedurfen nicht der Abstellung. 

Haftpflichtig ist der Schmied: 
1. Fur Beschadigungen der Tiere in- und auBerhalb der 

Beschlagschmiede, wenn hier fehlerhafte Beschaffenheit der 
Arbeitsraume vorliegt. 

2. Fur Beschadigungen durch unzweckmaBiges Aufhalten 
der Pferde, rohe Behandlung und unerlaubte Zwangsmittel 
(s. Teil II, S. 61-63). 

3. Fiir Kunstfehler bei Ausfiihrung des Hufbeschlages: 
a) Bei Abnahme der Hufeisen (AbreiBen von Stucken 

der Hornwand, Quetschung der Sohle). 
b) Beim Herrichten des Hufes (zu starkes Aus

schneiden der Sohle, der Eckstreben und des Strahls, 
Durchschneiden und Durch brennen, zu tiefes Aus
schneiden der Steingallen). 

c) Bei m A ufnageln des Eisens. 
Haftpflichtig ist der Schmied, wenn die Ursache 

der Vernagelung zu suchen ist: in zu tief gelochten 
oder zu eng gerichteten Eisen; in zu starkem Be
raspeln der Hornwand von oben; in zu tiefem An
setzen des Hufnagels; in verkehrt angesetzter Zwicke. 
Ferner, wenn der Nagel bei gesunder normaler Horn
wand zu hoch geschlagen oder ein zweiter Nagel ein
geschlagen wird, wo schon vorher ein anderer ge
brannt hat. 

Nicht haftpflichtig ist der Schmied bei groBer 
Unruhe und Widersetzlichkeit des Pferdes wahrend 
des Beschlages; bei sehr diinnen, ausgebrochenen 
Wanden, bei brockliger und miirber Beschaffenheit 
des Hufhorns, bei ausgedehnter loser Wand. 

4. Wenn er bei Verletzungen, die sich die Pferde beim Be
schlagen zugezogen haben, nicht sachgemaB die Wunden reinigt 
oder dieselben dem Besitzer verheimlicht. 

Jedem Schmiedemeister ist der AbschluB einer 
Ha.ftpflichtversicherung dringend zu empfehlen. 
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2. Die Buchfiihrung. 
Nach dem Handelsgesetzbuch ist der Handwerker, wenn 

er selbst im Geschafte mitarbeitet und nur wenige Gesellen 
halt, nicht zur Buchfiihrung verpflichtet. 

Urn aber eine gute Dbersicht iiber Gewinn und Verlust des 
Geschaftes zu haben, ferner der Steuereinschatzung und der 
auszuschreibenden Rechnungen wegen, ist es jedem Schmied 
dringend anzuraten, sich friihzeitig an eine regel
maBige Buchfiihrung zu gewohnen. 

Folgende Biicher sind zweckmaBig: 
1. Ein Tagebuch. 
In dieses sind taglich samtliche gefertigte und abgelieferte 

Waren einzutragen mit Preisangaben und Notizen iiber "be
zahlt" oder "nicht bezahlt". 

2. Ein Bestellbuch. 
Dieses enthalt aIle Bestellungen, die gemacht sind an Kohlen, 

Hufstab, Eisen, Nageln usw. 
S. Ein Kontobuch. 
Darin werden aHe ausgefiihrten Arbeiten eingetragen. 
Die einzelnen Kunden werden nach dem Alphabet auf

gefiihrt in "Barzahler" und "Schuldner". 
4. Ein Bilanzbuch. 
Aus diesem muB hervorgehen, wie viel Ausgaben, wie viel 

Einnahmen gewesen sind und wie groB der OberschuB ist. 
5. Ein Inventarbuch. 
Darin ist der Wert der Grundstiicke, des Schmiedegerates, 

der Vorrat der Kohlen und des Eisens usw. einzutragen. 
Am Rnde eines Jahres wird die Inventur neu aufgenommen. 
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Verlag von August Hirschwald in Berlin NW. 7. 

Haudbnch del' vergleichenden Anatomie der 
Hanstiel'e. Bearbeitet von Prof. Dr. W. Ellenberger und Prof. 
Dr. H. Baum. 15. Auflage. 1921. gr. 8. Mit 1228 in den Text und 
auf 3 Tafeln gedrncitten Abbildungen. 

Preis M. 216.-*, gebunden M. 240.-*. 

Pbysiologie des ]Uenscben nnd der Siingetiere 
von Prof. Dr. R. du Bois-Reymond. Vierte Auflage. 1920. gr. 8. 
Mit 155 Textfiguren. Preis M. 26.-*. 

Kompendium der Arzneimittellehre fur Tieriirzte 
von Professor O. Regenbogen. Vierte, neubearbeitete Auflage. 1920. 
gr. 8. Preis M. 30.-*. 

Das LympbgefiU3system des Rindes von Geh. Med.-Rat 
Dr. Hermanp. Baum, o. Prof. der Anatomie an der Tierij.rztIichen Hoch
schule in Dresden. 1912. gr. 4. Mit 32 Tafeln farbiger Abbildnngen. 

Gebunden Preis M. 24.-*. 

Das Lymphgefii.Bsystem des Hundes von Geh. Med.-Rat 
Dr. Hermann Baum, o. Prof. der Anatomie an der Tierltrztlichen 
Hochschule in Dresden. gr. 8, IX, 130 S. Mit 12 Figuren im Text 
und 25 farbigen Figuren auf 20 Tafeln (Sonderabdruck aus dem Archiv 
ffir Tierheilkunde, Band 44 Suppl.). 1918. Preis M. 24.-*. 

Grnndl'i.f3 der Zoologie nnd vergleichenden Ana
tomie fiir Studierende del' Medizin und Veteriniirmedizin. 
(Zugleich als Repetitorium fur Studierende der Naturwissenschaften.) 
Von Prof. Dr. Alexander Brandt. 1914. gr. 8. Mit 685 Textfiguren. 

Preis M. 14.-*. 

• Hierzu Teuerungszu8chlage. 



Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9. 

Gesnndheitsbiichlein. Gemeinfaliliehe Anleitung zur Gesund
heitspflege. Bearbeitet im Reiehsgesundheitsamte. Mit 56 Abbildungen 
im Texte und 3 farbigen Tafeln. Unverltnderter Neudruek der 17. Aus
gabe. 1920. Preis M. 8.-; gebunden M.12.-. 

Bei Bezug von 20 Expl. Preis M. 7.60; gebunden M. 11.50. 

Tecbnisches Denken nnd Schaffen. Eine gemeinverstltnd
Hehe Einftihrung in die Technik. Von Prof. Dipl.-Ing. Georg von 
Hanffstengel in Charlottenburg. D ri t t e, durchgesehene Auflage. Mit 
153 Textabbildungen. 1922. Gebunden Preis M. 30.-. 

Le belldige Krafte. Sieben Vortrltge aus dem Gebiete der Teehnik. 
Von Max Eyth. Dritte Auflage. Mit in den Text gedruekten Ab
bildungen. 1919. Gebunden Preis M. 12.80. 

LebenseJ'ill'nerungen. Von Werner von Siemens. Elfte Auf
lage. Mit dem Bildnis des Verfassers. 1919. (Wohlfeile Volksausgabe.) 

Gebunden Preis M. 4.80. 

Werner Siemens. Ein kurzgefafites Lebensbild. Aus Anlali 
der 100. Wiederkehr seines Geburtstages herausgegebell von Conrad 
Matscltoti. Mit 1 Bildnis Siemens'. (Sonderabdruek aus dem zwei
bltndigen Werke Werner Siemens yon Conrad Matschofi.) 1920. 

Gebunden Preis M. 8.-. 

J. P. Koch, Dnrcll die weiBe Wiiste. Die dlinisehe 
Forschungsreise quer durch Nordgronland 1912-13. Deutsche Aus
g3be besorgt von Prof. Dr. Alfl'ed Wegener. Mit 158 Textabbildungen 
und 2 Karten. 1919. Gebunden Preis M. 18.-. 

Hlerzu Teuerungszuschliige. 
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