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Hosjagden.
Ueber den jüngsten Ia g d a u s f lu g  des 

K aisers nach den N euberger-R evieren w aren 
in  m ehreren T ag esb lä tte rn  M ittheilungen  
enthalten, welche kleiner Richtigstellungen be
dürfen. Zunächst wollen w ir einm al über die 
A rt, wie die S tä n d e  herkömmlich vertheilt zu 
werden pflegen, berichten. V o r A bhaltung jeder 
H -^ e b irg s ja g d  wird dem allerhöchsten J a g d -  
h ^  ein dafür eigens verfaßter P la n  ( J a g d 
p lan ) vorgelegt, auf welchem die S tä n d e  ver
zeichnet und nach ih rer Q u a litä t  num m erirt sind.

Nach E m pfang und P rü fu n g  dieses J a g d 
planes nim m t der K aiser selbst die V e r
k e ilu n g  der Schützen auf die S tä n d e  in der

A rt vor, daß er sich selbst im m er N r. 1 und 
dem K ronprinzen N r. 2  zuweist.

D ie  übrigen S tä n d e  vertheilt der Kaiser 
un ter die übrigen Jagdgäste  und zw ar meist 
m it Rücksicht auf ihre physische E ignung  zum 
Bergsteigen und wohl auch darnach wie ihre 
K ugeln treffen.

B e i der oben genannten letzten H ofjagd, 
auf welcher nach u n s zugehenden Berichten 
eine stattliche Anzahl von Stücken auf die 
Strecke gebracht wurden, haben S e .  M ajes tä t 
der K aiser auf dem S ta n d e  N r. 1, dem er 
stets getreu bleibt, 2 1 , der noch glücklichere 
K ronprinz  2 3  S tück erlegt.
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M i l d  -  A  S  s c h  u  ß

in dem k. k. Leibgehege in  G ödö llö  und den k. k. Hofjagdbezirken M nrzstkg  und Ebensee
im J a h r e  1 8 7 9  u . z. :
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vom 6 . O c to b er b is  Ende Decem ber.

S e in e  M a je s tä t  der K a ise r 4 18 3 1 . 1 1 28

S e . k. k. H oheit K ro n p rin z  R u d o lf 1 . . - 1

S e .  k. k. H oheit G roßherzog  von T o s ra n a 1 8 3 - 1 - 13

S e .  D urchlaucht F ü rs t H ohenlohe 2 1 3

S e .  Excellenz F .M .L . B a ro n  M o n d e l 2 1 2 2 - - 16

S e .  Excellenz F .M .L . B a ro n  Beck 1 - - - 1

S e .  D urchlaucht F ü rs t Liechtenstein 2 4 1 - - - 7

O berstlieu tenan t von A rb te r 1 - - . - 1

M a jo r  B a ro n  M e r te n s 1 4 3 - . - - 8

M a jo r  von Nohonzy 5 1 - - 6

M a jo r  von B akalow ich 1 - - - 1

D octo r A uchenthater 1 - - 1

Jagdpersonale 1 2 1 - - - 13

Z u sa m m e n . 7 3 7 0 12 4 1 1 1 99
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M ü r z s t e g
am 2 2 ., 2 3 .,  2 9 . und 3 0 . Decem ber 1 8 7 9 .

T h ie rg arten  . 1 10 1 12
Schwarzenbach 17 6 2 3
Seebachl . 3 2 0 4 . 2 7
K o lm a s g ra b e n . 12 4 1 17
H öllgraben 31 9 4 0
Fischerriegl 3 4 9 10 6 2
G eigerleiten 14 3 . 17
G lockriegl 2 1 3

Z u sa m m e n . 7 1 5 5 3 7 2 2 0 1

H ievon h ab en  e rle g t:

Seine M a je s tä t der K a ise r . . . . 2 4 3 27
S e . k. k. H oheit K ro n p rin z  R u d o lf  . 1 2 4 10 1 3 6
S e .  k. k. H oheit G roßherzog von T o scan a 1 6 4 11
S e .  Durchlaucht F ü rs t Hohenlohe 8 8
S e .  D urchlaucht F ü rs t T ax is 6 1 7
G ra f  M e r a n  . . . 4 3 7
S e .  Excellenz G ra f  T ra u n 8 6 14
S e .  Excellenz F .M .L . L a t o u r . 8 8
S e .  Excellenz F .M .L . M a n d e l 1 9 1 11
S e .  Excellenz F .M .L . Beck 7 1 8
S e .  Excellenz G ra f  B om belles 9 2 11>
O berstlieu tenan t von A rb te r 5 5
M a jo r  B a ro n  M e r te n s 8 1 9!
M a jo r  von R ohourzy 2 4 1 7
M a jo r  von P lö n n ic s 1 3 4
Gewerke A ig n e r . . 2 1 3
H üttenm eister E n d e rs 2 2
H üttenm eister K azetl 1 1 2
H ofsecretär K u n d ra t 1 1
Forstm eister P itasch 1 1 2
O berförster F a h rn e r  . . 2 1 3
O berförster G erm ershausen 7 1 8
Forstverw alter Ip e r lb a u e r 3 . 3
Forstverw alter Loibl 2 1 3
Forsteleve H ofm ann 1 1

Z u sa m m e n . 7 1 5 5 3 7 2 2 0 1
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vom 2 3 . J u l i  b is 6 . August 1 8 7 9 .

K la u s l a h n g a n g . 1 2 1 1 3 3 11
W eidach und  P ese rau . 1 . 1
Hochpsad 1 1 . 2
W allgraben . 1 . . . 1
K rieg rab en 3 3 1 7
G  s c h i r r . 4 3 7
R o th g rab en 9 7 16
Schiffan 1 2 2 5
G rü n b e rg 1 2 2 1 6
B r u n n t h a l . 1 1 2
C ib lw ald  . . . 3 3
H intere W am bach 1 1 1 1 4
H ohe R ehstatt 1 2 2 3 2 . 1 0
D illw anden . . 1 1 1 3 3 9
Isch le r G im bach 1 - 2 7 7 17

Z u sa m m e n . 2 7 11 4 17 3 4 2 6 1 0 t

H ievon h ab en  e rteg l:

S e in e  M a je s tä t  der K a ise r  . . . . 2 4 2 3 14 5 3 0
S eine  M a je s tä t  der K ö n ig  von N eapel 1 2 2 5
S e .  D urchlaucht F ü rs t Hohenlohe 1 1 4 7 7 2 0
S e .  D urchlaucht F ü rs t T ax is 1 1
S e .  Excellenz G ra f  A n drasty  . . 1 1 3 1 6
S e .  Excellenz F .  M .  L. von L ato u r . 1 1 1 3 3 4 1 3
S e .  Excellenz F . M .  L. B a ro n  M a n d e l 1 1 2 1 2 7
O berstlieu tenan t B a ro n  S p in e lle 1 2 2 2 7
M a jo r  von Rohonczy . 1 1 1 1 4
H o fra th  D r .  W iederhofer 1 1 2
M a te r  von P au sin g er 1 1 2
Iagdpersonale - 2 1 1 - - 4

Z u sa m m e n . 2 7 11 4 17 3 4 2 6 101



Hofjagd im k. k. Thiergarten nächst Lainz.
Am 1 6 . Decem ber fand im  k. k. T h ie r 

garten  eine J a g d  auf Schw arzw ild  statt.
Anwesend w a re n : S e .  kais. H oheit Erzherzog 
C a r l  S a lv a to r ,  S e .  H oheit P r in z  K oburg , 
die Fürsten  Hohenlohe und T ax is , G ra f  von 
M e ra n , I h r e  Excellenzen der k. k. O b e rs t
jägermeister G ra f  T r a u n ,  G ra f  H unyadi,
G ra f  W rb n a , G ra f  W . K insky, G ra f  K ö n ig s
egg, B a ro n  M ondel, B a ro n  Beck und S e .  
Excellenz der S ta t th a l te r  B a ro n  C onrad  von 
E ybesfeld.

D e r  J a g d  w ar ein besonderer Reiz da 
durch verliehen, daß zum ersten M a le  seit 
1 4  J a h re n  durch das Jagdpersouale  auf
W aldhörnern  S ig n a le  und F an fa ren  zur
A u sführung  gebracht w urden.

E s  ist w ohl ein Verdienst des O b erst
jägerm eisters, dieses Z u g eh ö r der hohen J a g d  
wieder in s  Leben gerufen zu haben und die 
hohen Herrschaften, die a ls  G äste erschienen, 
w aren  auch über die A rt der B eg rüßung , 
die ihnen d iesm al zu T h eil wurde, sichtlich 
überrascht und erfreut.

D a s  ausschließlich aus k. k. Z eu g jägern  
und W aid jungen  zusammengesetzte O c te tt m it 
M eister S c h a n tl a ls  S tim m fü h re r executirte 
die waidmännischen W eisen. S c h a n tl  brachte 
es in verhältn ißm äßig  kurzer Z e it  durch seine 
vorzügliche M ethode dahin, seine S ch ü ler, 
denen ih r waidmänuischer B e ru f w ohl wenig 
Z e it  zu musikalischen V orstudien und U ebun
gen übrig gelassen, —  zu einem vortrefflichen 
Ensemble heranzubilden.

D e r  k. k. Oberstjügerm eister Excellenz 
G ra f  T ra u n  bei seiner Ankunft m it einer 
nach ihm  benannten F an fa re  begrüßt, war- 
natürlich der Erste auf dem Rsuckeri-vous- 
Platze erschienen, wo er vom H ofjäger P a u l ,  
dem in V erhinderung des Forstm eisters W o r- 
litzky die Leitung oblag, vom H ofjäger Litossy, 
in  dessen Reviere d as eingestellte J a g e n  sta tt
fand und von dem zur aushilfsw eisen D ienst
leistung zugewiesenen H osjäger Hantschl,

R echnungsführer R u st und dem übrigen 
Forstpersonale empfangen wurde. G r a f  T ra u n  
nahm  den F an g ra p p o rt in  E m pfang  und 
ertheilte rasch die noch nöthigen W eisungen, 
a ls  schon Schlittengeläu te  die Ankunft der 
hohen G äste  ankündete.

Nach je einem S ig n a l  des O b erstjäg er
meisters wurde jeder der verschiedenen C a v a 
liere von den Fanfarenb läsern  m it dem „ J ä g e r 
m arsch" und dem „W aid m an n sh e il"  begrüßt.

B eide W eisen französischen U rsprungs 
a u s  der Z e it  Ludwigs X V . ,  sowie die 
D a g o b ert-F an fa re  füllten die Pausen  b is zum 
Erscheinen des letzten hohen G astes.

A ls  die Z a h l  der G äste complet w ar, 
w urden die S tän d en u m m ern  vertheilt und 
jedem der H erren  Schützen zwei geschulte 
Leute zur D ienstleistung zugewiesen.

Nach Bezeichnung der S tä n d e  gab E x
cellenz G ra s  T ra u n  das Zeichen zum Ja g d -  
abblasen und ehe noch die T öne der W a ld 
hörner ganz verklungen w aren, w urden die 
S a u e n  au s den S eparirkam m ern  in  den 
B oden  gelassen und von den nächsten S t ä n 
den begann es bald lustig zu knallen.

D a  ein C ircu liren  h in ter den S tä n d e n  
ermöglicht w ar, so sah ich die hohen Schützen 
manchen Frischling und manchen überlaufenen 
wie H asen rou liren  und sah manchen Becker 
auf einen guten S ch u ß  im F euer nieder
brechen.

S o v ie l ich mich entsinne, hatten die größten 
Strecken S e .  kaiserl. H oheit Erzherzog C a rl  
S a lv a to r ,  Excellenz Beck, F ü rs t Hohenlohe, 
der G r a f  von M e r a n ,  Excellenz G ra f  
T ra u n  u. s. w.

F ü r  Feldm arschall-Lieutenant Beck wurden 
3 8  S tück gestreckt, fü r S e .  kaiserl. Hoheit 
Erzherzog C a r l  S a lv a to r  3 4  Stück, P rin z  
Hohenlohe streckte 3 3  Stück, die Strecken 
der übrigen C avaliere  sind m ir nicht mehr 
in  E rin n eru n g , auch könnte ich nicht ver
bürgen, ob nicht von anderen der hohen



6

Schützen ebenso reiche Strecken zu verzeichnen 
w ären.

A ls  die K am m ern geleert und d as im 
Ja g e n  befindliche Schw arzw ild  b is auf den 
letzten „ S p ä tl in g "  erlegt worden w ar, wurde 
auf ein Zeichen des Oberstsägerm eisters die 
J a g d  abgeblasen.

D ie  hohen H erren  tra ten  zusammen, es 
w urden Jagdberichte getauscht und zur H eim 
fah rt geschritten.

D ie  G äste hatten  sich bereits entfernt, 
a ls  die S ch litten  das erlegte Schw arzw ild  
zum W aageplatz brachten. U nter Aufsicht des 
O berstjägerm eisters, der sich auch den auf die 
V erw erthung der Strecke bezüglichen T h eil 
des A rrangem en ts b is in 's  kleinste D e ta il 
angelegen sein ließ, w urden die S ä u e  ge
wogen, dann  gestreckt und d as Ja g d re su lta t 
genau verbucht.

I m  G anzen w aren in  Uebereinstimmung 
m it dem F an g rap p o rte  zur Strecke gelangt 
3 0 0  Stück Schw arzw ild , darun ter 16  Becker 
(bis zum Gewichte von 1 0 4  K ilog .), 3 3  Bachen, 
5 5  Ueberlaufene und 1 9 6  Frischlinge.

A ls  auch der geschäftliche T heil besorgt 
w ar, entfernte sich der Oberstjägerm eister 
un ter den K längen der T rau n fa n fa re  und 
nun  g ings an das Uebergeben des W ildes 
an die Abnehmer.

D ie  J a g d  vom besten W etter begünstigt 
m uß w ohl a ls  eine vorzüglich gelungene 
verzeichnet werden, n u r hätte es nicht ge
schadet, wenn das Quecksilber des T h erm o 
m eters sich näher der F ü n f a ls  dem F ü n f
zehner gehalten Hütte.

Doch das In teresse an der J a g d  machte 
die arktische K älte  verschmerzen und der Helle 
Sonnenschein, der die vom starren  Froste 
„angereim ten" B aum äste  in  M illionen  Funken 
erglänzen ließ, die lustigen K länge der F a n 
faren , d as vorzügliche A rrangem ent, d as 
K lappen b is in 's  kleinste D e ta il, die vielen 
Meisterschüsse, die da fielen, machten a u s  dem 
G anzen das echt waidmännische B ild  einer 
hohen J a g d  und ließen schier vergessen, daß 
es ein eingerichtetes J a g e n  w ar.

Iagdöerichi.
G re ifsw ald  am  2 . J a n u a r  1 8 8 0 .

D ie  in  den M o n a ten  N ovem ber und 
Decem ber in  hiesiger Gegend abgehaltenen 
T reib jagden w aren der großen M eh rzah l nach 
von günstigem W etter begleitet. B i s  zur M itte  
des M o n a te s  Novem ber w ar die W itterung  
eine gelinde, in den M ittag ss tu n d en  hatten 
w ir meistens -s- 6  — 8 ° R . ,  die Luftström ung 
w ar fast beständig äqu ato ria l. Am 1 3 . machte 
dieselbe der po laren  P la tz , der W ind  drehte 
sich nach N orden und tra t  gelindes F rostw etter 
ein, welches bei um springenden W inden b is 
Ende dieses M o n a te s  anhielt. I n  der ersten 
Woche des Decem ber steigerte sich die K älte, 
jedoch nicht b is zu dem G rad e , wie in  west
licheren und südlicheren Ländern E u ro p as . 
D e r  niedrigste Therm om eterstand w ar in  der

Nacht vom 3 . au f den 4 . Decem ber m it —  
150  R .  Diese K älte  hielt jedoch n u r kurze 
Z e it  an und der ganze übrige T h eil des 
M o n a te s  verlief bei wechselnden W inden und 
bei einer m äßigen K älte  von n u r wenigen 
G rad en  un ter N u ll. Auch über großen Schnee
fall hatten  w ir nicht b isher zu klagen; der 
erste Schnee fiel schon beim ersten Frostw etter 
um  die M itte  des Novem ber, über einen F u ß  
hoch ist b isher der E rdboden noch nicht m it 
Schnee bedeckt gewesen und gegenw ärtig sind 
schon viele S te lle n  wieder ganz von demselben 
entblößt. Lange Z e it  lag der Schnee so lose, 
daß das W ild  sehr gut b is auf die S a a te n  
und im  Holze b is auf den E rdboden durch
scharren konnte, um  zum M o o s  zu g e langen ; 
in letzterer Z e it h a t jedoch zu m ehreren M a le n
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T hauw ette r m it F rost gewechselt, so daß der 
Schnee eine harte  Beschaffenheit angenommen 
ha t und das W ild , namentlich R ehe und 
S a u e n  in vielen R evieren N oth  leiden müssen. 
A m  2 8 . D ecem ber t r a t  m it Vollmond voll
kommenes T h auw ette r ein, das b is jetzt noch 
an hält und den Schnee entfernt hat.

A uf den in  diesen M o n a ten  abgehaltenen 
T reib jagden  stellte sich ein großer M a n g e l an  
Hasen heraus, so daß es in  vielen R evieren 
ra tionell gewesen w äre, dieselben ganz zu 
schonen. I n  relativ  bedeutend größerer A nzahl 
a ls  in  den letzten J a h re n  zuvor w areu  Füchse 
vorhanden, es scheint, daß die Gehecke sehr 
häufig die Z a h l  des N orm alen  bedeutend 
überschritten, wie ich ja  schon in meinem 
letzten B erichte von einem Gehecke von 11 jungen 
Füchsen und von einer Füchsin, die noch m it 
9  Ju n g e n  dick ging, berichtet habe. E s  m ag 
an  diesem Umstande die colossale M äusezah l 
die S chu ld  tragen , welche im  W in ter 1 8 7 8 /7 9  
in  ganz Norddeutschland existirten und so 
großen S chaden  nicht blos auf den Feldern , 
sondern auch im  W alde anrichteten. R ehe 
kommen auf den T reib jagden in der gewöhn
lichen A nzahl vor und der S ta n d  des R o th 
und Schw arzw ildes w ar auch derselbe wie in 
früheren J a h re n , der letztere w ohl noch etw as 
bedeutender a ls  im letzten J a h re .  D ie  B ru te n  
der Fasanen  sollen in manchen R evieren  durch 
die Nässe des S o m m ers  gelitten haben, so 
daß in  denselben der Abschuß kein so großer 
sein kann, a ls  in  früheren J a h re n .

A uf den T reib jagden in den hiesigen aka
demischen R evieren w urden geschossen: I n  
E ldena 9  R ehe, 4  Hasen, 1 Fuchs und 
1 F asan . A uf einer am T ag e  darau f in  P o t t 
hagen vom H e rrn  Forstm eister W iese und 
einigen wenigen Schützen abgehaltenen J a g d  
w urden 5  R ehe und 2  Hasen geschossen. I n  
D ietrichshagcn w urden geschossen 9  R ehe, 
6  Hasen und 4  Füchse; in H aash ag en  
8 Rehe, 7  Hasen und 2  F ü ch se ; in G ra -  
benhcigcn 2 Rehe, 19  H asen und I Fuchs.

D a ß  auf dieser J a g d  ganz unverm uthet so viele 
H asen erlegt wurden, hatte seinen G ru n d  
darin , daß in der N acht gegen M o rg en  sich 
ein schneidend kalter Südostw ind  erhob, welcher 
die H asen des Feldes größtentheils in  den 
W ald  trieb, und daß so wenige Rehe geschossen 
w urden, komme daher, daß die M eh rzah l der 
R ehe der angrenzenden R eviere, zu denen 
auch G rabenhagen  gehört, bei höherem Schnee
falle in  die H aide von P o tth ag en  wechseln, 
wo sie am  H aidekraut hinreichende Aesung 
finden. E ine T reib jagd  in  P o tth ag en  h a t bis 
jetzt nicht stattgefunden und wird vielleicht 
ganz unterbleiben, weil der Abschuß von 
R ehen w ohl ein zu bedeutender werden würde. 
A uf der J a g d  in G rabenhagen  ereignete sich 
folgender drolliger F a l l :  A ls  in einem der 
ersten T riebe Förster Reich seine Schützen 
angestellt hatte und die T reiber eben anfingen 
sich v o rw ärts  zu bewegen, schleicht etw as 
schräg vor dem Förster vorüber, dieser erkannte 
sofort einen Fuchs, der etw as im  M a u le  
träg t. D e r  Fuchs kommt schußrecht, w ird vom 
Förste r geschossen und dieser findet nun , daß 
der vom Fuchse getragene G egenstand eine 
todte Katze ist, welche Sch laum eier fü r sich 
hätte  salviren wollen, da es in diesem W in te r 
wenig M äu se  gibt und die N oth  der Füchse 
m itun ter groß sein m ag. D ie  Katze w ar schon 
längst todt und der Fuchs hatte  dieselbe auch 
schon stark angefressen. A uf einer T reibjagd 
in den R evieren C ogelsdorf bei P riebpes 
w urden 1 6  H asen, 7  R ehe und 9  F ü c h s e  
geschossen. I n  Po tth ag en  schoß Förster Scholtz 
eine zweijährige S a u ,  welche vor dem A u f
bruche 8 0  und nach demselben 6 5  K ilogram m  
wog. A uf einer T reib jagd in  Z a rre c la  wurden 
n u r 2  Hasen und 2 Füchse geschossen; 7  S a u e n  
wechselten a u s  einem T riebe au s, a ls  derselbe 
eben getrieben werden sollte, sie wechselten 
iu 's  R evier W aldhof üb er's  freie Feld und 
a ls  dieses später getrieben wurde, kamen die
selben dort zu S ch u ß , w urden aber ebenso 
wie ein starker Rehbock gefehlt von einem 
Schützen, welcher noch n iem als auf S a u e n
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geschossen und einem jüngeren F o rs tm an n e; 
beide Schützen glaubten getroffen zu haben, 
sie hatten die K ugeln schlagen hören, leider 
ergab es sich aber, daß sie dieselben in morsche 
Baumstöcke geschossen hatten . A uf einer 
T reib jagd im  R evier C a rlsb u rg , dem H errn  
G ra fen  v. B ism arck-B ohlen  gehörig, wurden 
am 2 9 . Decem ber geschossen 8 S tück D a m 
wild, 1 S a u ,  1 Rehbock, 7  H asen, 8  F asanen  
und 4  Füchse. I m  vorigen J a h r e  w a r die 
T reib jagd  dort auch sehr ergiebig.

D e r  frühzeitig eingetretene W i» te r ha t es 
wohl bewirkt, daß in diesem J a h r e  die n o r
dischen Tauchenten in  ganz ungewöhnlich 
großer M enge zu u n s  gekommen sind und 
auf dem M eere  an unserer Küste sowie in  
den Buchten des M eeres liegen. D ie  Ja g d e n  
in  Segelboo ten  sind, so lange d as W asser 
noch offen und nicht m it E is  bedeckt w ar, 
fast stets sehr ergiebig gewesen, indem jedes 
B o o t, m it 1— 2 Schützen besetzt, sehr häufig 
1 5 — 19  Stück theils E isen ten , theils Taucher 
(6o1^lnkiu8 L sp tsn tr io n a lm )  erbeuteten. E s  
ist dies fü r die Fischer unseres H afen s , welche 
die J ä g e r  in  ihren  B ooten  segeln, ein be
deutender G ew inn , da dieselben neben dem 
b aaren  G elde noch das Fleisch und die Federn  
der E nten  bekommen. D e n  ganzen M o n a t  
Decem ber hindurch hat diese mörderische J a g d  
geruht, da eine feste Eisdecke kein A uslau fen  
der B oote  gestattet. Schw äne  w aren in u n 
zähliger M enge  ebenfalls vorhanden, jedoch 
so scheu, daß hier auf dem M eere  kein ein
ziges Exem plar geschossen worden ist. D e r 
S o h n  des F örs te rs  Gleich in  Jo rh em sh ag en  
schoß ein solches 1 ^  M eilen  vom S tra n d e  
en tfern t; der S ch w an  kam dem schmalen 
Ryckfluß entlang geflogen, an dem des Förste rs 
S o h n  stand und sich verstecken konnte, a ls  er 
den S ch w an  ankommen sah. D a s  Fleisch der 
S chw äne ist sehr wohlschmeckend. Auch wilde 
G änse sind in Unmasse wieder wie allwinterlich 
zu u n s  aus dem N orden gekommen. V on 
seltenen nordischen E nten  ist, so viel ich weiß, 
kein E xem plar geschossen worden.

Z u r  H irschbrunst kann ich jetzt noch m it
theilen, daß F örster Reich von G rabenhagen  
in dem an sein R evier grenzenden R eviere 
B ehrenhof einige M a le  einen Hirsch hat 
schreien hören. Förster Baruschke von B eh ren 
hof ha t auch 2  Hirsche in  der B runstzeit 
geschossen; wie stark diese w aren, konnte ich 
nicht erfahren. E in  zufälliges Z usam m en 
treffen w ar es, daß in  derselben Z e it  des 
M o n a te s  O ctober, nämlich vom 16 . b is zum 
2 0 ., in  welcher in  einigen R evieren unserer 
P ro v in z  ein stärkerer Schnepfeneinfall beob
achtet wurde, auch in  den R evieren K ra m s, 
O berösterreichs und S te ie rm ark s  dasselbe 
stattfand, u. zw. nach einem heftigen Schnee
sturme am 1 6 . O c tober in  solchem G rad e , 
daß H e rr  V ic tor G a lle  bei Laibach in  3  T agen  
einige 7 0  Schnepfen schießen konnte. H e rr 
Treffenschedl hat u ns Gleiches aus der G e 
gend von M a rb u rg  berichtet. D e r  F an g  der 
K ram m etsvögel w ar sehr wenig ergiebig ; W ein
drosseln wurden fast gar nicht gefangen.

W ie ' schwer es dem W aid m an n  w ird, sich 
von der Nichtigkeit der Ansicht zu überzeugen, 
daß es trotz aller Verschiedenheit der F a rb e  
und auch G rö ß e  in  E u ro p a  doch n u r  e i n e  
e i n z i g e  A rt B ä re n  gibt, haben w ir neulich 
wieder au s einer A eußerung der Jag d zeitu n g  
gesehen. Und doch ist diese F rag e  wissen
schaftlich ebenso endgiltig und beweisend ent
schieden, trotz der entgegenstehenden Ansicht 
B re h m 's , wie die F rag e  von der Z e it  der 
R eh b ru n ft. J a ,  m an  ist jetzt wissenschaftlich 
sehr geneigt zu constatiren, daß es nicht blos 
in  E u ro p a , sondern auf der ganzen nördlichen 
H älfte  des E rd b alles  n u r  e i n e  e i n z i g e  
A rt B ä ren , den 1Ir8u8 aretoo  D ., giebt, da auch 
die Untersuchungen des S kele tts  des O r i ^ ,  
IIrku8 ltzrox nicht dazu berechtigen, denselben 
fü r etw as Anderes zu halten, a ls  einen zur 
G a ttu n g  1Ii8U3 areto8  gehörigen, ebenso wie 
den amerikanischen B a r ib a l.  K an n  doch auch der 
V u lp s8  w 6lanoA a8t6r trotz seiner verschiede
nen F ä rb u n g  niem als Anspruch d a rau f machen, 
im S ystem  eine besondere S p ec ie s  zu bilden.
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W ie bedeutend der Edelwildstand auf der 
I n s e l  R ügen , namentlich in  den R evieren 
S r .  D urchlaucht des Fürsten zu P u tb u s  ist, 
erhellt d a rau s , daß m an zu Z eiten  R udel 
von 9 0  — 1 0 0  Stück auf der sogenannten 
s c h m a l e n  H a i d e ,  dem Landstriche, welcher 
die H albinsel Ja sm u n d  m it dem südlicher 
gelegenen Lande von R ügen  verbindet, sehen 
kann. I n  der B runstzeit wechseln die Hirsche 
J a s m u n d s  sehr viel nach der schmalen H aid e ; 
es werden dann  alljährlich alte H erren , b is zu 
1 8  E nden tragend, dort geschossen. D e r  H i l f s 
forstaufseher E w ald  K reh l erhielt vom H e rrn  
O berförster S ie m e rs  in  der P ro ra ,  nahe der 
schmalen H aide den A uftrag , 11  Stück R o th 
wild abzuschießen und vollführte dies im Laufe 
eines V o rm ittag s . D e r  auf dem G u te  V o r- 
wcrck, auf Ja sm u n d  gelegen und der J u l ie  
von der Lancken zugehörig, stationirtc J ä g e r  
ha t in  einem der letzten W in te r nicht weniger 
a ls  8 0  S tück R othw ild  geschossen, alles 
Wechselwild, d as aus dem königl. Forst der 
S tubbn itz  auf das T errito riu m  Vorwerck a u s 
wechselte. I n  den in  der N ähe von P u tb u s  
gelegenen R evieren  S r .  D urchlaucht des 
F ürsten  zu P u tb u s  ist namentlich der S ta n d  
des D am w ildes ein sehr bedeutender. D a  das 
N othw ild  auf der schmalen H aide n u r  ver- 
hältn ißm äßig  selten beschossen und wenig be

unru h ig t w ird, so ist es so vertrau t, daß es 
im W in ter bei höherem Schnee allm ählig  bis 
an  die W ohnung  des H e rrn  O berförster 
S ie m e rs  in  der P r o r a  kommt und den 
E pheu ab äs t, welcher das H a u s  des H e rrn  
O berfö rste rs  um rankt. A us dem G a rte n  d es
selben m uß es sehr oft durch blinde Schüsse 
Vertrieben werden. D e r S ta n d  des R ehw ildes 
hebt sich bei W eitem  nicht in  dem G rad e , 
wie der des R o th - und D am w ild es. D e r 
Schaden , welchen diese beiden W ild a rten  a ll
jährlich auf den Getreidefeldern anrichten, ist 
colossal. A r . Hnrstorp.

G re ifsw a ld , 4 . J a n u a r  1 8 8 0 .
( N a c h s c h r i f t . )  A uf einer auf den 

G ü te rn  M urch in  und Creuzow, ersteres H errn  
v. H om ayer, letzteres den E rben  meines ver
storbenen V e tte rs gehörig, abgehaltenen T re ib 
jagd w urden jüngst in  drei Kesseltreiben, von 
denen zwei auf der M urch iner und eines auf 
der Creuzow er Feldm ark stattfanden, 7 2  Hasen 
und einige Füchse geschossen. M a n  sieht, daß 
in  gut gehegten R evieren auch in diesem 
ungünstigen J a h r e  reichlich Hasen sind. Auf 
einer T reib jagd , freilich in  einem an Hasen 
reichen Reviere, schoß m ein Neffe W erner v. 
Q u isto rp  7 8  Hasen und wurde dam it J a g d 
könig.

A r. H uistorp.

Petersburger Hundehändter.
Russisches Sittengemälde nach der „kr iroäs, i  yollotu".

Z u  A nfang der sechziger J a h r e  bekam 
ich einen jungen, au s E ngland  verschriebenen 
S e t te r  zum Geschenk, schwarz, eine H ün d in  
von vorzüglicher R ace. I m  August, a ls  sie 
3  M o n a te  a lt w ar, brachte ich sie von meiner 
Datsche (Som m erw ohnung) nach P e te rsb u rg . 
Ic h  hütete sie wie meinen A ugapfel, sie durfte 
nicht auf den H of gelassen werden, denn ich 
kannte die G ew andtheit der P e te rsb u rg er 
H änd lerim H uudesteh len . —  M ein e  „N ym phe" 
überstand glücklich die S ta u p e  und erreichte 
in  gutem Gedeihen das A lter von 8 M o n a ten .

J e d e r  J ä g e r  wird meinen Schrecken be
greifen, a ls  sie trotz aller Vorsicht während 
m einer Abwesenheit eines schönen T ag es ver
schwunden w a r !  M ein e  Nachforschungen er
gaben, daß der D iener sie des M o rg en s  vor 
dem F ü tte rn  herausgelassen; sie hatte m it 
einem fremden H unde gespielt und w ar dem
selben nach aus dem Thorw eg gelaufen; eh' 
der D iener den Pelz  angezogen und herun ter
gekommen, w a r sie fort gewesen. Vergeblich 
all m ein Suchen  in  den nächsten S tra ß e n , 
mein P fe ifen  und R u fe n !
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Ich  fuh r a u f 's  Po lizeibureau , gab ihr 
S ig n a lem en t und setzte in  den öffentlichen 
B lä t te rn  dem W iederbringer eine „reichliche 
B e lo h n u n g " au s. —  A ber wie ich später 
erfuhr, ist dergleichen w irkungslos. „ M a n  
bring t den H u n d ,"  sagten m ir die H änd ler, 
„und erhält einen R u b e l m it dem Zusatz, 
daß dies eine „reichliche B elohnung" sei; 
oder m an  w ird w ohl obendrein noch auf die 
Polizei gebracht, um  sich zu rechtfertigen." —  
E ine ganze Woche verging ohne R e su lta t und 
ich beschloß, selber zu suchen. Ic h  hatte öfter 
Hundeverkäufer auf dem N ew sk i-P ro sp ec t 
gesehen; dorth in  begab ich mich und fand am  
M oser'schen U hrenm agazin einen entlassenen 
S o ld a te n , der einen H und an der Leine hielt. 
Ic h  erzählte ihm m ein Schicksal, er hörte 
aufmerksam zu, fragte nach den Kennzeichen 
m eines H undes und bestellte mich 3  T age  
später au f 3  U hr N achm ittags an  dieselbe 
S te lle . A uf mein B efragen  theilte er m ir m it, 
daß er P e te r  Ieschow heiße und in  der Datsche 
B . D w ornik  (H ausm eister) sei, auf der S tr a ß e  
nach Peterhof. I c h  versprach ihm  1 0  R ubel, 
wenn er meinen H und fände.

Z u r  bestimmten Z e it  w a r ich an O r t  
und S te lle  und w artete 3  S tu n d e n  vergeblich. 
A uf meine E rkundigung in den benachbarten 
V erkaufsbuden erfuhr ich n u r, daß Ieschow 
sich seit drei T ag en  nicht m ehr habe blicken 
lassen, vermuthlich, weil er seinen H und ver
kauft. —  N u n  fuh r ich auf die Peterhof'sche 
S t r a ß e  und erfragte die Datsche B .  E in  
betretener Fußw eg führte durch den Schnee 
auf den Ho f ;  ich schickte meinen Kutscher nach 
dem H ausm eister. E iu  schwarzbärtiger Mensch, 
dem Ieschow in N ichts ähnlich, erschien; er 
w ußte N ichts von jenem , hielt auch keine 
H unde. „A ber drüben in jener Datsche sind 
m itun ter H unde, vermuthlich auch zum V e r
kauf!" Ic h  fuhr nach drüben. H ie r kam in 
der T h a t  ein ehem aliger S o ld a t  a ls  H a u s 
meister zum Vorschein. (N U . D ie  Datschen 
sind natürlich im  W in te r überwacht, uud 
werden von den D w oru iks bewacht.)

„H ab t I h r  H unde zu verkaufen?"
„ „N e in ; w as fü r welche braucht I h r ? " "
„ Ja g d h u n d e !"
„ „ „ D e r  H e rr  ist fremd h ie r ," " "  fiel der 

Kutscher ein, „ „ „ e r  will den H und in  den 
nächsten T agen  m it nach M o sk au  n e h m e n ."""

„„Um so besser, E u er Hochwohlgeboren; 
so fah rt auf die P.'sche S t r a ß e  und frag t 
nach dem Schuster Je fim  W asilew ."

„ I s t  er S o ld a t? "
„„N e in , er ist ein freigelassener B e d ie n te r; 

früher w a r er Schuster, aber das h a t er 
längst aufgegeben und handelt m it H u n d e n ." "

, ,H a t  er eine Z u c h t ? "
„ „ W a s  Z uch t! W enn er einen guten 

H und sieht, so stiehlt er ihn und handelt 
dam it! M anchm al gibt er m ir auf ein Paar- 
T age H unde in  Kost gegen B e za h lu n g .""

Ic h  fu h r in  die P .'sche S t r a ß e  und fragte 
den nächsten Polizisten nach dem H uudehändler 
Je fim  W asilew . E r  kannte ihn n icht; a ls  ich 
aber erwähnte, daß der M a n n  Schuster sei, 
besann er sich. „ Je fim , der S chu ste r! J a  
wohl, der S ä u f e r !  W ir  haben ihn  oft genug 
eingesteckt! E r  w ohnt in  jenem H ause, ich 
bringe Euch h in ."

W ir  gingen, der S ch litten  im S c h r i t t  hinter 
u n s . U nterw egs machte ich dem Polizisten 
m it meinem Zwecke bekannt. E r  bemerkt, daß 
m au ihn nicht m it m ir zusammen sehen dürfe, 
wenn ich reussiren w olle: er werde auf dem 
benachbarten Hofe w arten . —  D urch die T h ü r  
eines alten, einstöckigen H olzhauses gelange 
ich auf einen H of, den halbverfallene S tä l le  
und Schuppen  um geben; au s dem Schnee 
rag t S c h u tt  und zerbrochenes G e rä th  hervor.

H ölzerne S tu fe n  führen in einen schmutzigen 
Seitenflügel. D urch eine alte T h ü r  gelange 
ich in einen finsteren G an g  und finde m it 
M ü h e  eine zweite T h ü r . K aum  hab' ich sie 
geöffnet, so d räng t m ir ein erstickender D unst 
entgegen, der die Anwesenheit vieler H unde 
bezeugt. E in  etwa 3 0 jühriges F rauenzim m er 
sitzt am Tische und flickt ein altes schmutziges
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Tuch. E in  verwüstetes Gesicht, dicke Lippen, 
etw as eingesunkene, schwarze, imm er noch 
hübsche, kecke A ugen sprechen davon, daß sie 
nicht gerade tugendhaft, aber gewiß einst nicht 
übel gewesen.

„ W a s  w ollt I h r ? "
„ „ I s t  Ie fim  W asilew  zu H a u s e ? " "
„N ein , W a s  soll e r ? "
„ „ I c h  w ill einen Jag d h u n d  kau fen ! " "
„ W a rte t , er kommt bald. W er h a t Euch 

von ihm  e rzäh lt?  Ich  kenne Euch n ich t!"
„„G le ich v ie l; ich komme von M o sk au  —  

der D w ornik in  der Datsche K . ha t m ir 
seinen N am en g e n an n t." "

„B esser I h r  lä ß t m ir E uere Adresse und 
sagt, w as fü r einen H und I h r  braucht. V ie l
leicht kommt er bald, vielleicht vor Abend 
nicht, w as w ollt I h r  w a r te n ? " "

„ „ I c h  werde ein Weilchen w arten , über
aus alle Fä lle  schreib' ich meine Adresse auf. 
Ic h  w ill einen S e t te r  oder P o in te r , 7 — 8 
M o n a t a lt, am  liebsten eine H ü n d in ." "

Ic h  no tirte  ih r die Adresse eines B e 
kannten, in  der Absicht, denselben rechtzeitig 
zu benachrichtigen. —  A uf den R u f  des 
F rauenzim m ers kam ein achtjähriges, m ageres 
b laßes M ädchen m it einer G algenphysiognom ie 
hin ter einem Vorschlag h e rv o r, der das 
Z im m er theilte. „Lauf, Lisa, sieh nach dem 
V a ter, vielleicht sitzt er iu der Schänke —  er 
soll kommen." —  D a s  M ädchen schlug eiu 
schmutziges Tuch um  den K opf, musterte mich 
vom K opf b is zu F u ß  und verschwand.

Ic h  setzte mich und m usterte den R au m . 
E r  hatte  2  Fenster und einen O fen , von dem 
der erwähnte Verschlag nach der W and  ge
genüber lief. An den W änden, die von R auch 
geschwärzt w aren, sah m an Schustergeräth . 
D e r  Fußboden starrte  vor S chm utz; der 
Tisch, 2 — 3  S tü h le  m it zerrissenem R o h r 
geflecht, eine defecte Com mode, eine E tag ere  
m it S ch n ap sg läsern  und T heegeräth bildeten 
das M o b ilia r .

D a s  M ädchen kehrte nach einer V ie rte l
stunde erfolglos zurück. „ Ic h  werde selbst

gehen", sagte die F ra u , die sich Je fim a  nannte . 
—  A ls sie d as Z im m er verlassen, fing ich 
an  zu Pfeifen, um  meiner „N ym phe", fa lls 
sie in der N ähe, ein Zeichen zu geben. Ic h  
g laubte zuerst, h interm  Verschlag eine B e 
wegung zu hö ren ; aber gleich d a rau f w ar 
A lles wieder still.

J e f im a  stürzte bald d a rau f in 's  Z im m er, 
r iß  ih r Tuch ab und r ie f :  „W ozu sagt I h r ,  
daß I h r  einen H und kaufen w o llt?  I h r  sucht 
E ueren  eigenen und noch dazu m it der P o lizei! 
I s t  d as schön?"

Ic h  w ar bestürzt und bemühte mich ver
geblich, ih r weiß zu machen, daß ich dennoch 
einen H und kaufen wolle.

„N ein ,"  sagte sie, „ I h r  sucht den E u e r e n ; 
I h r  hä tte t besser gethan, es von vornherein 
zu sagen."

Umsonst alle List! Ic h  gehe auf die 
S t r a ß e  —  der Kutscher ha t inzwischen er
fahren, daß in  einer anderen Gasse ein zweiter 
H undehändler S te fa n  Sem enow  w ohnt. Und 
wie hatte  J e f i m a  erfahren, daß ich meinen 
g e s t o h l e n e n  H und suche? S i e  w a r fo rt
gegangen und m it einem M a n n e  zurückge
kommen. D ieser hatte meinen Kutscher gefragt, 
auf wen er w arte  —  er hatte gean tw ortet: 
„ E in  H e rr , der H unde kaufen w ill."  J e n e r  
hatte  nach m einer Adresse gefragt und der 
Kutscher, den ich vorher nicht in stru irt, die 
r i c h t i g e  angegeben, die natürlich m it der 
von m ir ini Z im m er notirten  nicht stimmte. 
D a ra u f  w ar der M a n n  in 's  H a u s  gegenüber 
gegangen, auf dessen Hofe der P o l i z i s t  
w artete und nicht wiedergekommen.

D i e s e m  versprach ich nun  1 0  R ubel, 
wenn er m ir zu meinem H unde verhälse. E r  
versprach zu thun, w as er könne, rieth m ir 
aber, a u f 's  B u re a u  zu fahren und auch dort 
um  B eobachtung der Je fim a  zu bitten. —  Ich  
dankte ihm , fuhr aber zunächst, um  S te fa n  
Sem enow  aufzusuchen.

D urch den niedrigen Thorw eg eines alten 
massiven G ebäudes gelangte ich auf einen 
engen schmutzigen H of und an  Speichern  und
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Holzschuppen entlang zu einem steinernen 
S eiten flügel, in  dessen Kellergeschoß hinter 
einem D üngerhaufen  m ehrere S tu fe n  führten. 
D urch eine offene T h ü r  drangen die D ünste 
einer Waschküche auf den C o rr id o r ;  gegenüber 
sollte S te fa n  Sem enow  wohnen. Ic h  klopfte 
an, Hundegebell an tw ortete —  eine S tim m e  
gebot R u h e  und fragte durch die halb ge
öffnete T h ü r  nach meinem B e g e h r ; ich erklärte 
mich, t r a t  ein —  S te fa n  sollte nach 2  S tu n d e n  
zum M itta g  kommen. E in  a lter w eißer S e t te r  
von guter R ace  beroch mich; d as F ra u e n 
zimmer, etwa zw anzigjährig, m it e tw as au f
gestülpter Nase und großen offenblickenden 
grauen Augen, schrie ihn an. E r  kroch u n te r 's  
B e tt, auf dessen schmieriger Decke zwei K ing 
C h a rle s  lagen und an dessen einem Pfosten 
ein dunkler P o in te r  angebunden w ar. E in  
anderes Hündchen saß u n ter einem S tu h le  
am Fenster.

„ W a s  fü r einen H und w ollt I h r ? "
„ „ E in e n  P o in te r  oder S e t te r ! " "
„N ehm t den weißen dort, —  er ha t 

R a c e !"
„ „ E r  ist a l t ." "
„ J a ,  aber er soll auf der J a g d  vorzüglich 

se in !"
„ „W en n  ich dem S te fa n  einen bestimmten 

H und bezeichne, —  wird er ihn m ir ver
schaffen?""

„Ach H err , w as reden S i e ! "
„ „ N u n  w arum  denn n ich t?  Ic h  zahle 

g u t! " "
„Vielleicht th u t e r 's ;  aber besser, I h r  

sag t's  ihm  selbst." —
„ „ Ic h  komme nach 2  S tu n d e n  zurück; 

sagt dem S te fa n , er solle auf mich w a r te n !" "  —
A ls  ich nach 2  S tu n d e n , die ich in  der 

nächsten C onditorei verbrachte, wieder kam, 
empfing mich die W irth in  m it den W o rte n : 
„H eiß t das rechtschaffen handeln? I h r  sucht 
E u ren  H und, und th u t, a ls  w olltet I h r  
einen k au fen ! I h r  w a rt schon bei Je fim a , 
I h r  wollt die Leute h in te r 's  Licht führen, 
dam it richtet I h r  nichts a u s ! "  —

E s  w ar nichts zu th u n ; ich erzählte ih r  
offen meine ganze Geschichte, und ba t sie 
um  H ilfe ;  sie hörte mich aufmerksam an, 
und sag te : „ S o  ist 's  besser! S a g t  gradezu, 
w as I h r  w ollt. W ozu die P o lize i?"

„ „W o h er w iß t I h r ,  daß ich bei Je fim a  
w a r ? " "

„ W ir  wissen's, —  Alle wissen's jetzt!"
„ „ W a n n  wird S te fa n  zu Hause s e in ? " "
„ Ich  weiß n icht; m orgen kommt er zu 

E uch."
I n  diesem Augenblick tr a t  ein großer, 

schwarzbärtiger M a n n  herein, m it K leidern 
von gutem  S c h n itt, wenn auch abgetragen, 
und einem zierlich un ter dem übergekappten, 
nicht sehr reinen Hemdkragen zusammenge
knüpften H alstuch.

„ S e id  I h r  nicht der V etter von Aleksej 
A ndrejew itsch?"

„ „ J a !  W oher kennt I h r  m ich ?""
„ Ich  w ar Alexej's D iener, a ls  er noch 

im R egim ent stand, I h r  habt mich vergessen, 
ich bin E p ifa n ."  —

Ic h  entsann mich. „ „W ie  kommst D u  
hieher, Alexej ha t ja  den Abschied und lebt 
auf seinem G u t ! " "

„ Ja w o h l,  er ha t mich entlassen —  leider, 
die ganze alte H of-D ienerschaft. Ic h  suche 
nun hier seit 3  M o n a ten  einen D ienst und 
finde keinen. E s  w aren w ohl S te lle n  da, aber 
wenig Lohn und viel A rbeit. N u n  lebe ich 
hier von der Schneiderei, denn a ls  J u n g e  
bin ich in M o sk au  beim Schneider in  der 
Lehre gewesen." —  Ic h  nahm  nun seine 
V erm ittlung  in  Anspruch; er versprach alles 
M ögliche zu thun. D ieser Z u fa ll  diente zu 
m einer Em pfehlung bei den H undchändlern .

E p ifan  erschien am nächsten T ag e  früh 
m it S te fa n  bei m ir. S te fa n  verschlang mich 
und den ganzen I n h a l t  meines Z im m ers m it 
den A ugen; er w ar klein, dü rr, m it scharfer 
Nase und eingesunkenen Backen, tru g  einen 
schmutzigen Pelz, hohe Jagdstiefe l und ein 
Tuch dicht um den H a ls  gebunden. E r  be
hauptete, meinen H und  sehr gut zu kennen.
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„ W o h e r? "  fragte ich. „W ie sollte ich n icht? 
I h r  seid ja  m it ihm  und einem H ühnerhunde 
jeden M o rg en  spazieren gegangen. Ic h  brauche 
einen H und n u r  e i n m a l  zu sehen, dann 
vergeh' ich ihn  nie m ehr; nach zehn J a h re n  
erkenn' ich ihn w ieder." —  „Um so besser; helft 
m ir ihn suchen! W a s  verlang t I h r  fü r Euere 
M ü h e ? "

„ W a s  I h r  m ir geb t; fü r  E u c h  werde 
ich m ir so wie so M ü h e  geben." Ic h  sagte 
ihm , wie viel ich ausgesetzt und gab ihm  
2 R u b e l zu A uslagen . „ I c h  danke, das wird 
nöthig sein, m an wird diesem oder Jen em  
ein G läschen  Thee oder S c h n a p s  geben müssen. 
H ä tte  einer der Unserigen E ueren  H und, so 
w üßte ich 's schon. Aber das ist n i c h t  der 
F a l l ."  „V ielleicht treib t er sich herum  und 
findet nicht nach H a u se ? "  „Auch das nicht, 
die herrenlosen H unde versam m eln sich alle 
M o rg en  an bestimmten Plätzen —  am T heater 
und S t .  I s a a k  u . a. Aber dennoch will ich 
mich m orgen überzeugen. H a t ihn irgend ein 
H err, dann wird m an ihn auf der S t r a ß e  
sehen; 1— 2  M o n a t hält er ihn vielleichtzu 
Hause, aber dann nim m t er ihn m it sich." 
„A ber wenn er ihn dennoch zu H ause hielte 
und n u r auf den H of lie ß e ? "  „Auch das hat 
keine N o th ; ich gehöre zum A rte l (d. i. G e 
nossenschaft) der Fußbodenglütter, und würde 
bald sein Q u a r t ie r  erfahren. B ö s  w äre es 
n u r, wenn er schon au s P e te rsb u rg  heraus 
w äre. H a t ihn aber einer von unserer B r ü 
derschaft gehabt, so bringen w ir ihn dennoch 
zurück."

V on dieser Z e it an wurde ich m it den 
H undehändlern  bekannt und suchte viele von 
ihnen m it S te fa n  in  ihren  W ohnungen auf. 
Nach einer Woche hatte ich die G ew ißheit, 
daß mein H und sich nicht auf der S tr a ß e  
herum treibt, keinem H änd ler in  die H ände 
gefallen w ar, und daß m an  w arten  m uß, ob 
sich irgend wer m it ihm auf der S t r a ß e  zeige.

D e r  H undehändler reflectirt selten auf 
Bekanntm achungen, in  denen fü r verloren 
gegangene H unde B elohnungen ausgesetzt

werden. E r  fürchtet, daß m an  ihn hinterher 
m it der Po lizei in  B e rü h ru n g  bringt. N u r 
wenn er D enjenigen kennt, von dem die B e 
kanntmachung ausgeht, beißt er d a rau f an. 
Auch m it der Polizei richtet m an selten etwas 
a u s . S o b a ld  n u r bei e i n e m  H aussuchung 
gehalten worden, wissen es alle Uebrigen. —  
W ie ich schon angedeutet, ist der H undehändler 
meist ein ehemaliger B edien ter au s der Z e it  
vor Aufhebung der Leibeigenschaft, oder ein 
ausgedienter S o ld a t. —  F ü r  diese p a ß t regel
m äßige A rbeit nicht, sie sehen sich nach einem 
leichten Geschäft um , und das ist der H unde
diebstahl. S e i t  Aufhebung der Leibeigenschaft 
hat sich die Z a h l  dieser H änd ler bedeutend 
vergrößert. D ie  S c h a a r  der ehemaligen „ H o f
leute", die zahlreiche leibeigene Dienerschaft, 
die früher auf allen H öfen zu finden w ar, 
die nicht gelernt hatte, m it —  reeller A rbeit ihr 
D asein zu fristen, drängte sich von allen 
S e ite n  nach P e te rsb u rg , um  sicheren Lohn 
zu erhalten. S ie  kannten die Ansprüche nicht, 
die m an in  der H auptstad t macht, sind meist 
dem Trünke ergeben und w aren ohne Existenz- 
m itte l; sie stellten ein zahlreiches C ontingent 
zu jedem E rw erb  auf Kosten des Nächsten.

D a s  Hundegeschäft fand überdies eine 
feste S tü tze  in unserer gesellschaftlichen A n 
schauung, die B e tru g  im Pferdehandel und 
H undediebftahl nicht a ls  ungentlemanlike 
betrachtete.

Auch heutzutage machen sich Viele kein 
Gewissen d a ra u s ,  fremde H unde in  ihre 
G ew a lt zu bringen, oder sie thun  es wenig
stens im  G eh eim en , durch V erm ittlung  der 
H undehändler. Auch dies ist schon ein F o r t 
schritt in der Entwicklung des sittlichen 
G e fü h ls .

E s  w aren un ter diesen H änd lern  B ra u e r , 
Lakaien, S ch uster, H u n d e w ä rte r , J ä g e r ,  —  
aber alle ohne A usnahm e fürchterliche S ä u 
fer. E inen , W asil genannt, —  früher Hnnde- 
w ärtc r eines Kasan'schen G utsbesitzers, —  
erhielt seine Geliebte, die von früh b is  spät 
Schuhe fü r ein M ag azin  nähte. W a s  für
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P rü g e l m ußte sie von ihrem  Schatz e r tra g e n ! 
Legitim verheiratete H undehändler gibt es 
w en ig , aber jeder lebt m it irgend einer 
F rau en sp erso n . E in e r der schlauesten w ar 
ein gewisser N ikanor. E r  hatte auch eigene, 
nicht gestohlene H unde, die „g erad e"  genannt 
werden, zum Unterschied von den „dunkeln" 
(gestohlenen), und verstand es vorzüglich, 
wenn er einen H und „g eh au en " , d. i. ge
stohlen hatte, ihn „gerade zu m achen", d. i. 
vor G ericht zu beweisen, daß er von seiner- 
eigenen Z uch t w ar. E r  sicherte sich Z eugen, 
die schlimmsten F a lls  zu seinen G unsten  
schwören, oder verschaffte sich Zeugnisse über 
den rechtlichen E rw erb  eines „dunkeln" H u n 
des. Z uw eilen  färb te er die H unde auch 
vor dem V erk au f, die schwarzbunten m it 
rothen, die schwarzen m it weißen Abzeichen rc. 
I n  seiner W ohnung w aren 2  Verschlüge, in  
einem lebten die H u n d e , im  anderen sein 
Genosse. E inst wurde in  seiner Abwesenheit 
H aussuchung gehalten und ein gestohlener 
H und gefunden. D e r  B eam te konnte ihn in 
N ikanor's  Abwesenheit nicht m itnehm en, —  
er versiegelte daher den E ingang . N ikanor 
kam in der Nacht nach H a u s e , schlug das 
Fenster nach dem Hofe entzwei und zog den 
„dunkeln" und ein P a a r  „ g rad e "  Hunde 
h e rau s. D en  ersteren brachte er bei einem 
H elfershelfer u n te r ,  die letzteren ließ er auf 
dem Hofe herum laufen. A ls  am anderen 
M o rg en  die Polizei kam, empfing er sie m it 
dem reinsten G ew issen: N ie hatte  er ge
stohlene H unde gehabt, —  die H unde w ären 
hungrig  gewesen und durch 's Fenster ge
sprungen.

D ie  H undehändler bilden eine große C o r
p o ra tio n , die ihre bestimmten A btheilungen 
hat. D ie  einen stehlen B ulldoggen, die an 
dern J a g d - ,  noch andere S tu b en h u n d e ; 
manche sind so geschickt, daß sie am hallen 
T age  die H unde h in ter ihren  H erren  weg
fangen ; sie Packen ein kleines Hündchen, 
stecken es un ter den Rock, springen auf die 
nächste Droschke und fo rt g eh t's . Vom

frühen M o rg en  an sind sie auf den B einen 
und suchen nach werthvollen T h ieren . M i t 
ta g s , zuweilen auch zur Abendm alzeit, kommt 
der H undehändler nach H ause. M anchm al 
m uß er h u n g e rn ; gelingt es i h m,  einen 
H und zu verkaufen, dann  schwelgt und be
fällst er sich m it ein p a a r  F reunden , zuwei
len auch 8olo. E r  w älzt sich im R innstein, 
w ird auf die W ache gebrach t, um  auszu
nüchtern, und ha t er keine W irth in , so m üs
sen die H unde unterdessen hungern. D eßhalb  
bemüht er sich eben um  eine „ W ir th in " ,  
ohne nach dem S eg en  der Kirche viel zu 
fragen.

E r  sucht sich eine W ohnung  am äu ß er
sten Ende der S t a d t ,  wo er seine Hunde 
in S p e ich e rn , K a m m e rn , leeren K ellern 
un terbringen  kann. M anchm al h a t er für 
die „dunkeln" geheime B eh älte r. I m  F lu re  
liegt wohl ein H aufen zerbrochener S tü h le , 
E im e r , Scherben rc., und wenn m an ihn 
w egräum t, so findet I h r  die H unde dahinter, 
—  in einem engen R a u m , ohne S tr e u ,  m it 
A bfall der Schlächtereien oder Luder genährt. 
M a n  kann sich den Schm utz und Gestank 
vorstellen. D ie  H unde bekommen dabei die 
R ä u d e , verlieren die N ase , krepiren auch 
wohl.

A ber der H änd ler und seine G efäh rtin , 
die b is zu zehn m it P ferdeluder gefütterte 
H unde in ih rer B ehausung  haben, in welche 
n iem als frische Luft d r in g t, sind d a ran  ge
w ö h n t, sie erholen sich, indem sie sich bis 
zur Bewußtlosigkeit betrinken. —

Um werthvolle H unde in  Nebengassen zu 
locken, werden Stückchen R indfleisch, oder 
gekochte K aldaunen , die billiger s in d , in  die 
Tasche gesteckt. E r  geht am  H unde vorüber 
und läß t einen Brocken nach dem andern 
fa llen ; der H und  folgt ih m , b is er an 
einen P latz kom m t, wo er ihm  unbemerkt 
seine Sch linge überw erfen kann. Auch eine 
läufige H ünd in  dient häufig a ls  Lockmittel. 
Unser M a n n  geht m it derselben auf den H of 
des H a u s e s , ja er geht m it ih r die T reppe
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bis zur T h ü r des H e rrn  h i nauf ,  und führt 
sie dann in  die nächste S t r a ß e .  S o b a ld  der 
H und herauskom m t, spü rt er nach und ver
fä llt seinem Schicksal.

M eist handeln Z w ei gem einsam ; der 
E ine lockt und fä n g t, der Andere p a ß t auf, 
ob irgend etw as G efährliches gegen ihn 
unternom m en w ird. —  A bends versam m eln 
sie sich bei E inem  der Z u n f t ,  wo sie ihre 
T h aten  besprechen, wenn sie E tw a s  haben, 
sich betrinken und sich gegenseitig m it N ach
richten versehen. Doch sind sie m itunter 
auch zurückhaltend, denn es kommt vor, daß 
E in e r den V errä th e r spielt und gegen gute 
B elohnung  dem Bestohlenen heimlich N ach
richt gibt.

V ie le , die einen „dunklen H u n d " aus 
P e te rsb u rg  fortnehm en wollen, bezahlen ihn 
erst auf der zweiten oder dritten  S ta t io n ,  
wohin sie ihn sich bringen lassen. M anche 
H erren  geben ganz genau an , welchen H nnd 
und von wem sie ihn gestohlen haben w ol
len. D a h er ist es so schwer, das H andw erk 
auszu ro tten .

W enn der H än d ler es auf einen bestimm
ten H und abgesehen hat, so weiß er zunächst 
von den benachbarten K utschern , D w orn iks, 
B edienten rc. herauszubringen , w a n n  der 
H nnd in 's  Freie gelassen w ird ; und dann 
lau e rt er auf seine B eute  m it eiserner G e 
duld, in  dünner K leidung bei K ä l te , F rost 
und R egen. —  Z w ei solcher F än g er lau e r
ten einem S e t te r  in der N ähe des S e n a ts  
a u f ,  aber a ls  der E ine ihn beim Genick 
packen wol l t e,  wurde er heftig von ihm in 
die H and  gebissen. S i e  ließen den H und 
nicht m ehr zurück, verfolgten ihn b is a n 's  
englische Q u a i ,  die N ew a entlang, durch die 
halbe S t a d t ;  der H und  sprang in  den 
S t r o m  und wurde m it einem K ahne einge
holt. —  E in  A nderer w urde von einem 
H unde, dem er eben die Sch linge überw erfen 
w o llte , und zw ar im  T horw ege des eigenen 
H a u s e s , gleichfalls gebissen. E r  läß t sich 
beim H errn  melden und droht m it einer

K la g e , weil der H und ohne M au lkorb  her
um gelaufen. M a n  gibt ihm  3  R u b e l,  um 
ihn lo s  zu werden. „ N a tü r lic h " , schloß er 
seine E rz ä h lu n g , „ho lte  ich m ir den H und 
dennoch am nächsten T a g e ."

M anche verkaufen kostbare H unde n u r 
auf eine gewisse Z e i t ;  m ännliche H unde zum 
B e h än g e n , H ündinnen b is s i e  g e w o r f e n  
haben, dann bringen sie sie den alten H erren 
zurück und fordern ihre B e lohnung  dafür. 
N atürlich  bleibt d as Geschäft verschwiegen. 
Auf solche W eise versorgt sich unsere Jä g e re i 
m it H u n d e n ! —

Doch ich kehre zu m einer „N ym phe" zu
rück. E in  M o n a t w ar seit ihrem  V erlust 
vergangen und fast gab ich alle H offnung 
auf, a ls  eines M o rg e n s  S te fa n  m it der 
M eldung  kam, daß sie gefunden fei. „ I h r  
werdet sie wieder bekommen, aber wer sie hat, 
weiß ich nicht genau. S o p h ia  M . ,  die in 
P ieski in  der 6 . S t r a ß e  w ohnt, hat mich 
besucht und ich habe ih r  ein halbes Q u a r t  
vorgesetzt, denn sie liebt den B ran n tw ein  sehr. 
W ie w ä rs , frag ' ich, S o p h ia  M axim ow ana 
wenn du m ir einen H und finden hälfest, und 
w ir 3  Rubelchen dafür bekäm en? „ W a s  
fü r einen H u n d ? "  frag t sie. Und ich beschrieb 
ih r ihn . „ Ic h  w eiß ," spricht sie, „w er ihn ge
fangen hat, aber nicht, wem er verkauft ist. 
Aber D n  hast gewiß schon 1 0  R ub e ln  A n
geld bekommen!" Ic h  bringe noch ein halbes 
Q u a r t ;  „ S a g  m ir, w er er ist." „N ein ,"  
spricht sie, „ich sa g 's  nicht, ich w ill selbst die 
1 0  R u b e ln  verdienen." I h r  m üß t selbst zu 
ih r!  Z u  Hause findet I h r  sie nicht, und 
wenn ih r sie findet, könnt I h r  nicht m it ih r  
reden, denn wenn sie zu H ause, so ist sie 
to ta l betrunken. F a h r t  gegen 2  U hr nach 
der Passage, dort ist sie, wenn sie nüchtern. 
S i e  träg t einen a lten  grauen M a n te l, eine 
Sam m tm ütze und un ter jedem A rm e einen 
jungen H und, an  den jungen H unden werdet 
I h r  sie erkennen." —  —

Um die bestimmte Z e it  fuh r ich im  S c h r i tt  
durch die Passage, —  in der T h a t, auf der
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T reppe steht ein W eib m it zwei jungen H u n 
den, unverkennbar die gesuchte. Ic h  steige 
au s dem S ch litten , und trete zu ih r. V on  
weitem sah ih r  Gesicht völlig a lt a u s ;  n ä 
her betrachtet, konnte sie höchstens 4 0  zählen. 
„ S o p h ia  M aksim ow na, könnt I h r  m ir meine 
schwarze H ünd in  wiederschaffen? S i e  ist seit 
einem M o n a t f o r t !" „ „ M i t  Weißen Flecken
an der B r u s t?  E in  S e t t e r ? " "  „ J a w o h l ! "  
„ „ I c h  weiß, ich weiß, ein K nabe, der an 
der N ew a, dem S e n a t  gegenüber, P a p iro s  
(C igaretten) verkauft, h a t ihn gestohlen. E r  
ha t ihn verkauft, und das G eld  m it seinen 
K am eraden vertrunken. D ie  W irth in , die ihn 
P a p iro s  verkaufen läß t, ha t sich deßhalb bei 
der Polizei über ihn beschwert. Ic h  w ill ihn 
Euch zeigen, I h r  braucht ihn n u r  gehörig 
einzuschüchtern, dann gesteht er. E r  gibt sich 
sonst nicht m it H unden ab, aber er sieht es 
von anderen, und da ha t e r 's  auch versucht. 
E r  w ohnt in meinem N achbarhause und ich 
selber habe gesehen, wie er E uren  H und 
brach te."" —

„Also er hat ihn gestohlen?" „„W erde  
ich Euch b e trü g en ?  Ic h  selber bin adeliger 
G eb u rt, mein seeliger M a n n  w ar H a u p tm a n n ; 
ich weiß, wie m an m it Edelleuten reden m u ß ; 
ich weiß gewiß, daß er der D ieb ist, kommt, 
ich zeige ihn E u ch .""  „N ehm t eine Droschke 
und fa h rt ."  (Ich  drückte ih r  einen R u b e l in 
die H a n d ); ich treffe n iit Euch zusammen, 
bekomme ich den H und wieder, so erhalte t 
I h r  die ausgesetzte B elo h n u n g ."  —

Z eh n  M in u ten  nach m ir langte S o p h ia  
am S e n a t  an. S ie  stieg an der B uchhand
lung a u s , ging vorsichtig nach der gegen
überliegenden S e ite , so daß die H ändler auf 
den Newakähnen sie nicht sehen konnten, und 
zeigte m ir von dort au s den D ieb.

A m  W ege, län g s  der N ew a, nach der 
Akademie der Künste, standen S em m el-, P a 
p iro s -  und C igarrenverkäufer.

„ „ S e h t i h r  den jüngeren, röth lichen? E r  
ist der zweite von hier au s . E u er H und 
lief aus der N ew a, er kaufte W eißbrod und

lockte ihn  dam it an sich, dann übergab er die 
P a p iro s  seinem C am eraden, er selbst brachte 
den H und fo r t ;  jener Sem m elverkäufer ha t 
es mitangesehen, der D ieb  heißt M i t r i  Kostow 
und w ohnt neben m ir bei der A nna  J w a -  
now na P e tro w a , fü r die er P a p iro s  ver
k auft.""

Ic h  dankte ih r, und begab mich auf das 
Po lizeibureau  des V ie rte ls , fand aber den 
V orsteher nicht; ich kam deßhalb noch einm al 
gegen Abend um  9 , und wurde n u n  freund
lich von dem Gesuchten empfangen. E s  w ar 
ein früherer C avalerieofficier, der m it seinen 
S p o re n  klirrte, meine Geschichte m itanhörte  
und dann in  die W orte  ausbrach, „aber 
I h r  hab t keinen B ew eis dafür, daß der Mensch 
E u ren  H und wirklich gestohlen h a t."  „ „ E s  
sind Z eugen , die gesehen haben, wie er ihn  
lockte und später am S trick  fo rtfü h rte .""  
„ D a s  A lles ist kein B ew e is ,"  entgegnete er 
m it freundlichem Lächeln, „im  Gesetze heißt 
e s : B ew eis ist eigenes B ekenntniß, oder eid
liche A ussage zweier Zeugen. W enn die letz
tere erfolgt, dann ist die S ache richtig ."

„ „ J e n e  Zeugen sind aber seine F reunde 
und in E urem  B u re a u  werden sie behaupten, 
N ichts gesehen zu h ab en .""  „ N u n  ich werde 
thun, w as ich kann, das ist unsere Pflicht. 
M o rg en  laß ' ich ihn holen und führe die 
Untersuchung in  vorschriftsm äßiger W eise."

„ „ Ic h  w ill von jeder gerichtlichen V e r
folgung Abstand nehmen, ja  ihn  noch oben
drein bezahlen, wenn er m ir n u r sagt, wo 
mein H und is t.""

A ls  ich am andern M o rg en  zur festge
setzten Z e it in 's  B u re a u  kam, fand ich den 
Vorsteher nicht anwesend. Aber der S e c re tä r  
sagte m ir kaltblütig, der D ieb wolle nichts 
gestehen. „ I h r  thäte t besser, E ure  K lage in 
dem Bezirk anzubringen, zu welchem der 
J u n g e  gehört, unser H e rr  ist ein N euling, 
unlängst vom M il i tä r  gekommen, er weiß 
nicht Bescheid, auch dort m üßt I h r  Euch an 
den S e c re tä r  wenden, er ist von der alten 
S c h u le ."  —
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Am nächsten T age  fuh r ich auf das P o 
lizeibureau in P ieski. D e r V orsteher w a r nicht 
anwesend; aber der S e c re tä r , ein M a n n  in 
vorgerückten J a h re n , hörte mich an, „helft m ir, 
m üßt I h r  A uslagen  machen, so stehe ich gern 
zu D iensten ."

„ S e h r  g u t;  aber wer ha t Euch gesagt, 
daß K oslow  der D ieb  ist?"

„ S o p h ia  M axim ow na Tschudichin."
„ D a n n  ist die S ache  richtig ; ich kenne 

sie. I n  der T h a t  ist über den Ju n g e n  eine 
K lage eingegangen, daß er die W aare  seiner 
A uftraggeberin verun treu t hat. Allein die 
Sache  ist nicht leicht. Reicht eine K lage ein 
an den D istricts-C om m issär, sagt, I h r  w üßtet 
au s P riv a t-M itth e ilu n g en , daß der und der 
E ueren  H und gestohlen und b ittet, N ach
forschungen danach anzustellen. Noch besser, 
wendet Euch an den Oberpolizeim eister, das 
macht mehr Furcht. H ab t I h r  eine B ekannt
machung erlassen? —  G u t, dann laß t Euere 
E ingabe an den D istrictscom m issär eine bloße 
M itth e ilu n g  sein und Euch, auch wenn w ir den 
H und nicht finden, wird keine V erantw ortlich
keit treffen. B e i einer Klageschrift w äre die 
Sache a n d e rs ; der J u n g e  könnte Euch dann 
wegen falscher Anschuldigung belangen." Ic h  
bat ihn, m ir das N öthige aufzusetzen, er 
lächelte und schrieb. —  „ D a s  übergebt I h r  
m orgen dem D istric tscom m issär; das Uebrige 
laß t u n s  m achen; m an m uß die Leute zu 
behandeln verstehen. —  Ic h  werde dem 
M enschen sagen, daß, wenn er Umstände 
macht, w ir ihn täglich a u f 's  B u re au  holen 
und zwei S tu n d e n  hier festhalten, daß der 
P roceß  zwei J a h re  dauern  kann, und daß I h r  
ihn  nicht fallen la ß t, auch wenn zehn d a rau s 
werden. D a n n  kann er nicht m ehr P a p iro s  
verkaufen und verliert seine S te lle . —  Z ieh t 
auch d a s  nicht, so drohe ich m it einem C ri-  
m inalproceß. — S e h t  hier, Z. 2 2 4 5 , D ieb 
stahl an P ferden  und anderen A rbeitsvieh 
ist ein s c h w e r e r ;  E uer H und w ar ein ! 
Jag d h u n d  —  also A rb e itsv ieh ! W a s  soll i

der J ä g e r  anfangen, wenn ihm sein H und 
gestohlen w ird ?  A lles das werd' ich au se in 
andersetzen !"

„A ber wenn mein H und n i c h t  fü r A r
beitsvieh erklärt w ird ? "

„Noch besser, noch besser, dann kommt 
die Sache  vor den S e n a t,  wo sie 5  J a h re  
liegen kann, dann wird er ganz ru in ir t ! "

„M ich interessirt der F a ll  im  höchsten 
G rad e  —  ich komme m orgen w ieder!"

„N ein , w ir werden Euch rechtzeitig N ach
richt geben. W a s  gemacht werden kann, wird 
gemacht w erden."

D re i T age  vergingen ohne Nachricht. A ls  
ich am vierten zum M itta g  nach Hause 
komme, denkt Euch mein E rstaunen  und Freude 
—  springt m ir meine „N ym phe" entgegen. 
„W o ist sie gefunden?" frug ich den D iener. 
„ Ic h  sah sie plötzlich ans dem Hofe, ich lief 
h inunter, ich rief sie, und sie fo lg te !"  „Und 
auf dem Hofe w ar N ie m a n d ?"  „ S ie  w ar 
a lle in !"

A bends fuhr ich au f 's  Po lizeibnreau nach 
P ieski und fand den S e c re tä r  allein. „M ein  
H und ha t sich heute früh eingefunden, ich 
weiß nicht w ie." „ M a n  m uß ihn doch w ohl 
w ährend E uerer Abwesenheit gebracht haben ," 
versetzte er lächelnd. „ Je tz t könnt' I h r  schwer
lich einen B ü rg e r des D iebstah ls beschuldigen; 
er wird behaupten, der H und habe sich m it 
den S traß cn h u n d en  herumgetrieben und endlich 
E u er H a u s  wieder gefunden." —  „Leicht 
möglich, aus alle Fälle  habt I h r  mich sehr 
verpflichtet und ich werde n ic h t  E u er S chu ldner 
b leiben." —  „ S o  habt I h r  wohl die G ü te , 
diese E rklärung hier zu vollziehen, wonach 
I h r  auf den P roceß  gegen den B ü rg e r K oslow  
verzichtet und keinerlei Ansprüche an ihn zu 
machen h a b t."  „ M i t  größtem  V erg n ü g en !"

N u n , dacht' ich, a ls  ich das B u re au  ver
ließ, so m uß m an die Geschäfte machen. 
D ie W ölfe sind satt und das S ch a f ist u n 
verletzt geblieben.

*



18

Ein „Äusgeklärtee" von U M  über Zemsen und „^emskugein."
D e r „G lau b e "  an  die W underkraft der 

„G em skugeln" ist noch heutigen T ag e s  in 
gewissen W aidm annskreisen nicht erstorben, 
noch heute gibt es Jä g e rs leu te , welche von den 
geheimen Eigenschaften dieser Leibesfrucht der 
schnellfüßigen S te inw andbew ohner fabuliren .

Um so m ehr m uß u n s die K unde über
raschen, daß vor 2 0 0  J a h re n  schon und gerade 
in  T ag en , wo Teufelsspuck und Gespcnster- 
glaube, wo Alchymie und Goldm acherei und 
alle W underbarlichkeiten hoch im Curse standen, 
ein einfacher L andarzt es wagte, öffentlich in 
einer Druckschrift, die er ausdrücklich dem 
D ian is ten -O rd en , also der G esam m theit der 
J ä g e r  „vorstellte", den A berglauben von den 
Gem skugeln zu stigm atisiren.

Freilich sei es zum v o rau s gleich bemerkt, 
daß auch unser A u to r eine beschränkte W irk
samkeit der „G em skugel" doch nu r a ls  M ed i- 
cam ent gelten läß t und hier ist denn auch der 
B erü h ru n g sp u n k t gefunden zwischen A ber
glaube und R e a l i t ä t ; von den ältesten Z eiten , 
da der M ensch noch in innigerem  Verkehre 
m it der N a tu r  und ihren Schöpfungen stand, 
hatte sich die H eilkraft der Gem skugeln für 
gewisse Krankheiten und Zufälligkeiten t r a 
ditionell erhalten und später dann a ls  „W u n d er
m ittel" in Fachkreisen den R u f  erlangt.

Adam  Lebwald wußte, a ls  „A ufgeklärter" 
seinen Zeitgenossen weit v o rau s, die richtige 
V erm ittlung  zu treffen und hat in seiner 
um  1 6 9 4  erschienenen „Gemsenbeschreibung" 
(S a lz b u rg  bei I o h .  B a p t. M a y r)  u n s  ein 
Buch hinterlassen, welches in  zwei Theile 
getheilt eine Beschreibung „von den E dlen 
G em sen" einerseits und anderseits die U nter
suchung „von der K ra fft-  und T ugentvollen 
G em sen-K ugel" liefert.

D a s  5 5  S e ile n  in  4^ umfassende hoch
interessante Buch erscheint dem H e rrn  C a rlW ik - 
hard des H eil. N öm . R e ich s-G rafen  B rem er, 
E rbkäm m erer in  Oesterreich un ter der E n n s

und dessen G em ah lin  M a r ia  C äcilie geborner 
R e ich s-G rä fin  von Dietrichstein gewidmet.

I n  der V orrede „ an  den günstigen Leser" 
b ittet der Verfasser umb P a rd o n ;  „w enn ich 
—  sagt er —  etw as wider die gebräuchlichen 
W a id m a n n -S p rü c h e  oder N a m e n -W ö r te r  
einen S o laec ism u m  habe zugelassen und also 
ein S t r a f f  verdienet, dann ich hab ' in dem 
Jägerischen A lphabet n it recht stud irt."

D e r  erste T h eil der S c h rif t handelt wie 
erw ähnt, von den Gem sen selbst.

„A llh ier —  schreibt Lebwald —  beliebt 
allein zu handeln von den Gem sen, welche 
in dem Steierm ärkischen G ebirg , Felsen oder 
G em äuer m it Lust, Nutz und Ergötzlichkeit 
in  ziemlicher A nzahl gespüret und gefället 
w erden."

L e o s  lu p u s  v s l  p o tiu 8  O a rn a  in  k 'a - 
b u ln  ru f t er a u s  und macht d a rau s  den R e im : 

Ungefehr da m an thu t reden 
K om m t die S ach  daher getreten.

D en n  eben a ls  er „diese Z e ilen "  (sein 
Buch) schrieb, wurde ihm inm itten des W in te r
m onats 1 6 9 3  „von einem vornehmen M a g 
naten  des L andes" ein Gemsbock verehrt, 
„dam it ich meine L xeoulationtzs desto füglicher 
kunnte werkstellig machen und an den T ag  
geben. D ieser Gemsbock w ar einer absonder
lichen G rö ß e , also daß er (von den Hinteren 
Schallen  an b is auf die Höhe der Krückeln 
gemessen) 7 M annsschuh  lang w ar, von der 
B ru st stark, breit und erhoben, die Tecke schier 
eines Zw erchfingers dick über den Rucken 
schwarz, sehr erhebt, die H a a r  eines F in g ers  
lang, wie subtile Schw einborsten auf den 
S e ite n  w aren die H a a r  braunschwarz m it 
meisten vermischt, auff dem Bauch aber Wachs
oder rothgelblicht an dem E nd weißlicht, an 
dem H a ls  un ter sich und von der G estirn  
biß gegen beyden Nasenlöchern zierlich weiß 
gegilbt 2  schwarze S tr ich  von oben des H a u p ts  
endeten sich bey beeden Nasenlöchern, die O h ren  
m außfarb , einw erts weißlicht, nicht gar zu
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lang  aber zugespitzt der S te iß  m it schön 
schwarzen H aaren  in der M itte n  poschet, rund, 
kurz, wie ein kleines B eßlein  ob der Schollen 
seynd die Laufs auch gelblicht gewesen, her
nach schwarzbraun die Krücklcin schier einer 
S p a n n e n  hoch zurück gebogen auff dem Ende 
so spitzig, daß sie auch auff eine kleine H a lt 
den Gemsen auffhencken kunnten, auf einem 
jeden Krücklein hab ich 8  erhebte Z irk lein  
oder R in g le in  gezehlet, ob sie die J a h r  des 
A lters bedeuten, w ill ich die J ä g e r  indiciren 
lassen. (!) D ie  un tern  vorder» Z äh n e  w aren 
weiß, breit, schwarzlicht, aber die Stockzähnl 
spitzig wie ein S ä g le in  oben w ar kein forderer 
Z a h n , die Leffzen aber räß , zuruck auch kleine 
Stockzähnl, die Augen groß, die Nasenlöcher 
weit, dann sie dadurch Pseifsen und den R u f  
geben sollen, die O h re n  waren einw ärts sehr 
eng."

A u s dem 3 0 . seiner Lebensjahre und dem
4 . seiner „Profession" (P rax is) erzählt unser 
M cd icn s eine B e r g f a h r t , die er zu den 
Gemsen in  den H undstagen  in  B egleitung 
eines J ä g e r s  und eines sogenannten „W urzel- 
g rä b ers"  in das G ebirg  bei Aflenz u n ter
nommen. E s  w ar das ein M arsch, daß der 
J ä g e r  selbst, wiewohl er jung und stark 
„verm eldete", „daß er lieber in der Ebene 
1 2  M e il W egs gegangen sein w ollte."

B ei dieser B e rg fah rt sah Lebwald das 
Fliehen der Gemsen, nachdem ein S ch u ß  ge
fallen und der „W achtm eister" der Gemsen 
den R u f  hatte erschallen lassen, welcher besagte 
„W achtm eister" sich o o n e e n tra tis  xeckibuk auf 
einer K lippe aufgestellt hatte  und der „ G e 
sellschaft" (ihm Lebwald und seinen G efährten) 
m it Um bwendung des Leibs so lange nach
gesehen, biß sie in  das W eite gerathen w a r ."

N u n  folgt eine längere D ia trib e  über die 
F rage , ob sich die Gem sen niit den Krikeln 
anhängen oder n icht?

Und er kommt gestützt auf die A ussage 
eines gar alten J ä g e r s  N am ens H olderer, 
der gegen 4 0  J a h r e  in dem (M aria)-Z ellerischcn  
und Aslentinischen (Aflenzer) Gebiete der

Gem senjägcrei beigewohnt, zu dem Schlüsse, 
„daß sich die Gemsen, fa lls sie gejagt, sich 
m it den Schallen  nicht m ehr erhalten können, 
sich m it den Krickeln ha lten ."

M it  diesem „g ar alten J ä g e r"  hielt der 
Verfasser unserer S c h rif t auch ein g a r langes 
Gespräch wegen der „Gem senkugel" und 
„W urtzen ."

D e r  alte J ä g e r  verm einte: „D ie  K ugel 
hielten am meisten Gem senwurzel in sich", 
aber ein (fachmännisch gebildeter) J ä g e r 
meister sagte ihm  (Lebwald), „daß  es n u r 
S ig w u rzen  seyen, denn wo diese wachsen, 
gibt es am ehesten Gem sen, welche K ugel 
in  sich haben."

Diesen beiden A ngaben h ä lt unser A u to r 
entgegen: I n  manchen G ebirgen wachsen
keine G em sen-W urzeln  und werden gleichwohl 
die K ugeln  gefunden, ist also von einer M ix 
tu r  au s andern, denn es gibt in  den G ebirgen 
und Alpen g a r viel unterschiedliche balsam i
sche K räu ter.

Nachdem der „aufgeklärte" M ed icu s zu 
diesem fü r seine T age  bemerkenswerthen 
natürlich erklärenden Schlüsse gekommen, geht 
er dazu über, das S ag en h afte  von der W ir 
kung der Gem skugeln abzustreifen.

E r  c itirt den A berglauben vom „S ch w in - 
dclfrcim achen," vom „ S tic h - , S ch u ß - und 
W undenfreim achen" durch die G em sw urzel 
und G em skugeln und illu strirt diese C ita te  
durch V o rführung  einiger Beispiele, die ihm 
selbst passirten, wobei er keinen Anstand ge
nom men, a ls  „A ufklärer" m annhaft gegen den 
A berglauben aufzutreten.

S o  habe ihm ein Je su ite r  erzählt, daß 
er noch a ls  ein K nab ein G em sw urzen, 
so ihm ohne sein Wissen sein V a ter einge
geben, genossen und der V a te r dann m it 
einem M esser ans ihn gestochen —  anstatt 
der W unde sei aber n u r ein blauer Fleck 
gew orden!!!

E in  anderm al habe ihm  ein J ä g e r ,  den 
er behandelt, ein G ew ehr in die H and ge
geben, auf ihn (den J ä g e r)  der von der
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G em sw urzel genossen, zu schießen, er werde 
ihn nicht verletzen können; „ich redete ihm 
aber scharf zu —  schreibt Lebwald —  er 
soll es hinfüro bleiben lassen und so ich auf 
ihn schießen thäte, würde es gewißlich ein
gehen, m asten ich nichts darau ff glaube und 
wofern ich ihn erschießen thäte, würde ich in 
große S t r a f f  kommen."

D a ß  das P u lv e r  von der G em sw urzel, 
beziehungsweise von der G em skugel, „zu 
M o rg e n s  genossen von H unger und D urst 
befreye," (an anderer S te lle  bemerkt er, „daß 
ein Stück Käse oder B ro d  besser die H u n g e rs 
not stille,") desgleichen „ob m an leichter 
und geringer in das G eb irg  steige sich von 
dem Schw indel befreie, w äre —  meint 
er —  noch ehender zu glauben, es stehet 
alles bei der E r fa h rn u s ."
„W iew ol man anjetzo viel neue D ing  thut erfinden" 
„Doch hat die W elt nach uns noch gnngsamb zn 

ergründen."
A m  Schlüsse seiner hochverdienstlichen 

A rbeit, die neben dem fachlichen In teresse , das 
sie bietet, auch noch durch die drastische 
Schreibw eise der Z e it, in der sie abgefaßt 
erscheint, ein doppeltes In teresse hat, gibt 
unser D octo r, der sich m it dem T hem a viel 
und eingehend beschäftigte und einen guten 
T h eil seiner P ra x is , in  entgegenkommender 
Weise auf den A berglauben seiner Aelpler 
eingehend, m it der A nw endung der G e m s
wurz a ls  H eilm ittel ausgefü llt hat, eine 
p a rag rap h irte  Uebersicht, ein Schem a möchte 
ich sagen, welche „A nnahm en" er in  das Reich 
der F ab e l verweist und in der Sprache  
seiner T ag e  a ls  einen Teufelsspuck erklärt, 
und welche medicinische „V ehicu la" (F ührer 
in  die K örper der Kranken), welche medici- 
nischen Zusamm ensetzungen der G em sw urz 
und des G em skugelpulvers er selbst und für 
welche Krankheiten er sie angewendet.

M i t  aller S ch ärfe  des Ausdruckes weist 
er in die erste K ategorie die A n n a h m e : D a s  
P u lv e r von den K ugeln ein Messerspitz voll 
genossen mache 2 4  S tu n d e n  schuß- und

wundenfrei, und zw ar m it den W orten  zu
rück: „solches ist abergläubig und au s des 
T eufels R üstkam m er;" eben dieses U rtheil 
fä llt er auch über die weitere A nnahm e: 
„ D a ß  m an sich durch g'wisse S p rü ch  m it 
dieser K ugel möge unsichtbar machen."

D esgleichen erklärt er die allgemeinste 
Ansicht: „w ann  zu gewissen Z eiten  die
Gem sen solche W urzeln  in  der W aid  geniesten, 
soll kein K ugel (in sie) eingehen" a ls  wider 
alle V ernunft und E rfah ru n g .

Anderseits erklärt der M ed icu s , der, wie 
er bekräftigt, viel herrliche W irkungen des 
P u lv e rs  in  seiner P ra x is  erfahren, dasselbe 
a ls  eine rechte P an acea  des H au p tes  und 
H erzens, des M a g e n s  und Jn g ew eid s.

In sb e so n d e rs  „ fü r das F ieber" jeder 
A rt, auch „für die Petetschen" (schwarzen 
B la tte rn ) und „die Pest"  in  „T o rm en til"  
oder „Cordebenedikt W asser," w ider die 
„G elbsucht" in  „E rdrauch W asser," wider 
„A ufb lähung  des Leibes" in  W ein , wider 
S a n d  und S te in  in E rdbeer-W asser, wider 
M elancholie in B orag i-W asser, in der Lungen- 
sncht in Scabiosen-W asscr u. s. w. u. s. w.

Vom  „S ch lag e" curirte  Lebwald, der 
an 6 0  G em skngeln auf einm al von einem 
steirischen P rä la te n  (von A dm ont?) erhalten, 
einen anderen steirischen P rä la te n , einen 
F reund  des E rsteren, m it G em skugel-P u lver.

E r  fabricirte  diese „Heilsambe M ed icin" 
a ls o : er nahm  die K ugeln, zerbrach und zer
schnitt sie (in deren vielen noch Sprossen  und 
aromatische W urzeln  waren) setzte sie in 
einen sehr dicken G laskolben in gebührliche 
O iA sotion  m it den schwarzen Kerschen und 
M io r. oonvn.II. G eist, wie auch m it Essenz 
von R o sm a rin  und L avendel, zog also 
cÜAsrsuclo, v iroulanclo, sulrlirnancko eine 
köstliche M ed icin ."

Doch nicht allein die Gem skngeln ver
wendete der „aufgeklärte" D o cto r zur M edicin, 
auch Herz, Leber, Lunge, N ieren u. s. w. 
von den Gemsen benutzte er uud m it E rfo lg .
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J a  selbst der G enuß  von Gemsfleisch 
allein sei schon sehr gesund, wie er ausdrück
lich versichert, und er bekräftigt dies m it der 
Bem erkung : E s  ist m ir ein vornehm es F ra u e n 
kloster bekannt (vielleicht G ö ß ? ) ,  in welchem 
oft dergleichen W ild p rä t genossen wird, thun 
selten ein Anstoß von F ieber leiden.

Auch die ganz praktische S e ite , die die 
G em senhaut bietet, vergißt er nicht zu erwähnen.

„ D e r Gemsen H a u t oder Decken dienen 
— schreibt er —  wider Hitz und K älte, 
widerstehen der Pestilenzischen Luft, m an be
reitet d a rau s  K leider, Handschuh, S tru m p f ,

Cam isolen, Hosen, die M a g n a ten  benutzen 
sie a ls  Leilachen (Leintücher) und zu anderen 
K leidern gelegt verhüten sie die M a d e n  und 
S c h ab en ."

D ie  Krikeln (die Pulverisirt medicinalische 
K ra ft gegen die F ra isen  und rothe R u h r  
haben, sowie gegen die Epilepsie), wurden 
wie w ir m it Lebwald (in den ersten T heil 
seines B uches zurückblickend) sehen, schon 
Ende des 1 7 . J a h rh u n d e r ts  zu einer Z ie r  
m it B ild h au er-A rb eit verwendet, oder auch 
„au f die Stecken geheftet."

S .  v . A .

Abenteuer auf einer Tigerjagd.
E in  englischer C ap itün  vom G eneralstab , ! 

welcher lange J a h re  in In d ie n  diente, erzählt 
dem Londoner folgendes Abenteuer,
welches er einst m it einem T ig e r zu bestehen 
hatte.

„W ährend  m eines A ufen thaltes zu R a i-  
p u tan a  ereignete sich ein V o rfa ll, der mich 
leicht mein Leben hätte  kosten können. Ich  
wohnte beiläufig sechs M eilen  von eitler 
kleinen M ilitä rs ta tio n  und w ar auf einer der 
vielen E isenbahnlinien thätig , welche dam als 
ins Leben gerufen wurden. D e r S ta tio n s a rz t  
w ar mein S tubengenosse und w ir hatten  m it
einander beschlossen, den Versuch zu machen, 
ob w ir nicht einige jener T ig e r aufstöbern 
könnten, von denen w ir w ußten, daß sie in 
den meinem ,,L uuA g.low " gegenüberliegenden 
A nhöhen hausten, die beiläufig eine M eile  
weit von ihm entfernt lagen, doch sich in 
entgegengesetzter R ichtung hinzogen. E in  
„ A llik u r i"  hatte m ir oft schon die M eldung  
gebracht, daß T ig er sich hier zeigten und 
eines N achm ittags kam er herein, um  zu 
berichten, daß vier derselben in  der N achbar
schaft gesehen w urden ; doch hatte ich nicht 
oft Z e it  auszugehen, da mich meine B e ru f s 
geschäfte zu H ause und auf der B a h n  zurück
hielten. D a  es m ir nicht möglich w ar, auf

die J a g d  der vier T ig e r zu gehen, so beschloß 
ich vor Allem, mich von der W ah rh e it der 
M eld u n g  zu überzeugen; die „8llilLa.ri8" 
gefallen sich gerne, wenn m an ihnen nicht 
auf die F in g e r sieht, in U ebertreibungen und 
melden so viele T ig e r an a ls  sie n u r imm er 
hoffen, ihren H erren  aufbinden zu können. 
Ic h  ging daher A bends m it dem D o c to r aus 
und in  der T h a t entdeckten w ir die S p u re n  
aller v ier T ig e r. D ie s  machte u n s  n u r  um 
so lüsterner nach ih n en ; a ls  w ir des andern 
T ag es  ausgegangen, fanden w ir, daß drei 
derselben w ährend der N acht zurückgekehrt 
w aren  und m it ihren K lauen  die unserer 
Kam eele vom Abende vorher verwischt hatten . 
W ir  veranstalteten an diesem T ag e  eine 
T reib jagd , bekamen aber keine T ig e r zu sehen; 
vielleicht hatten unsere T reiber nicht einen 
genügend großen Flächenraum  besetzt, denn 
gerade bevor w ir begannen, hatte  ein T iger 
ein S c h a f zerrissen, w ar aber von dem 
S ch ä fe r verscheucht worden. Nach unserem 
verunglückten Versuche nach H ause zurück
kehrend, kamen w ir an diese S te lle , fanden 
das todte S c h a f und folgten den S p u re n  
des T ig e rs  b is in eine Höhle, in die er sich 
zurückgezogen hatte. Diese S p u re n  fanden 
w ir auch innerhalb der Höhle, wo das
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N au b th ie r sich niedergethan und m it seinem 
Schw eife um  sich geschlagen hatte. Ich  
fragte den S ch ä fer, wie er es angefangen, 
die Bestie zu versagen, und derselbe zeigte 
m ir eine Schleuder, m it welcher er S te in e  
über die dazwischen liegenden Gebüsche ge
worfen hatte. D e r  T ig er konnte diese S te in i 
gung nicht ertragen und ließ den C adavcr 
des S ch afes zurück, nachdem er dessen Schw eiß 
ausgeschlürft hatte.

B eiläu fig  1 4  T ag e  hindurch verhinderten 
mich meine Geschäfte, dem T iger wieder 
nachzugehen; eines T ag e s  aber kam mein 
.,0 ü u x x rn 8 8 i6 "  in s  Z im m er und meldete 
m ir, der L llilra ii sei angekommen. Ic h  befahl 
ihm , den M a n n  vorzulassen; er kam an die 
T h ü r ,  lüftete seinen „ o liie k "  (einen au s 
S tä b e n  von B a m b u s ro h r  geflochtener S ch irm , 
um  die G luthhitze und die Fliegen abzu
halten) und sprach seine S a la m s .  E r  w ar 
ein M a n n  von angenehmen Gesichtszügen, 
grauem  Backenbarte und schüchternem B e 
nehm en; auch machte er wenig W o rte , und 
a ls  ich ihn f r ug:  „ G ib t  cs etw as N eues,
L lm lm i 'lm il? "  antw ortete er m it einem kurzen 

Ich  suchte h ierauf weitere E inzel
heiten au s ihm  herauszubringen  und erfuhr, 
daß er diesen M o rg en  die frischen S p u re n  
eines T ig e rs  gesehen habe, der auf einem 
der oben beschriebenen H ügel sich hatte  blicken 
lassen, und daß er diesen S p u re n  eine kurze 
Strecke hindurch b is in  eine felsige und stark 
bewaldete Bergschlucht gefolgt sei, woselbst, 
wie er überzeugt sei, der T ig e r den T ag  
verbringen werde.

D e r  D o c to r w a r diesen M o rg en  zum 
Frühstück gekommen und A lles ließ sich günstig 
a n ; es w a r um  die M itte  des M o n a ts  F e 
b ru a r, in  welcher Z e it  die S o n n e , obschon 
heiß, doch selbst gegen M itta g  noch e rträg 
lich w ar. Ic h  befahl dem Lkilcai-i, einige 
Oooll68 a ls  T reiber zu sam m eln; er rieth 
m ir auch, eine große T rom m el au s dem 
D orfe  kommen zu lassen, um  die ich denn 
auch schickte, w orauf ich nach meinen P a tro n en

sah und dann frühstücken ging. Nach dem 
F rü h m ah l w urden die Reitkameele vorgeführt 
und w ir brachen auf in  Gesellschaft eines 
bunten G efolges von T reib ern  und mehreren 
Freiw illigen, w orunter E inige m it ein paar- 
alten F lin ten , Andere m it'' P fe il und B ogen 
bewaffnet w aren  und auch die große T rom m el 
m it sich schleppten. Nach einer M eile  W eges 
m ußten  w ir die Kameele in  einem F lußbette  
zurücklassen und dann zu F u ß  noch ungefähr 
eine halbe M eile  w andern, wobei w ir an 
den S p u re n  des T ig e rs , deren R ichtung der 
8 ln k ai-i Pflichtschuldigst nachw ies, vorbei
kamen. H ie r wurde die Hauptm asse der T reiber 
beordert, S te llu n g  zu nehm en; einige der
selben m ußten  hoch h inauf auf die Anhöhe 
klettern, um  dem T ig e r den Rückzug in dieser 
R ichtung abzuschneiden. E in  M a n n  wurde 
a ls  Schildw ache im  flachen Lande zurückge
lassen, wo er die ganze Hügelkette vor Augen 
hatte, um  u n s  ein Alarmzcichen zu geben, 
fa lls  der T ig e r hier durchbrechen wollte, und 
u n s auch anzuzeigen, welche R ichtung, ob 
den H ügel h inauf oder herab, das T h ie r 
genommen habe.

W ir  nahm en unsern M arsch wieder ans, 
kamen bald an  den F u ß  des H ügels und 
stellten u n s  dort auf. D e r  D o c to r stieg den 
halben H ügel h inan  und kletterte b is zu 
einer S te in m a u e r , welche beiläufig die Höhe 
eines kleinen Landhauses h a tte ; diese m ußte 
er hinaufklimm en und früher seine S tie fe l 
ausziehen. Ic h  th a t dasselbe auf einem 
großen Felsen, welcher näher an dem Fuße 
des H ü gels gelegen w ar, denn ich gab mich 
der H offnung hin, daß ich dem T ig er, fa lls 
er in  derselben R ichtung ausbrechen würde, 
in  welcher er hinaufgekommen w a r, von 
dort aus den Rückzug abschneiden könnte. 
D e r  H ügel erhob sich über m ir, theils  in 
großen, kahlen, theils wieder in  aufeinander- 
gethürm ten Felsm assen, zwischen denen G r a s  
und Gebüsche hervorwuchsen, —  ein B ild  
von großartiger, w ilder Schönheit. S o b a ld  
ich mich dort häuslich eingerichtet hatte,
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machte ich es m ir so bequem als m öglich; 
ich bewunderte die S cen erie  um  mich herum , 
w ährend auch der D o c to r, wie ich bemerkte, 
auf seinem Posten angelangt w ar und getreu
lich W ache hielt.

Ich  kenne nichts S chöneres a ls  die ersten 
zehn oder fünfzehn M in u ten  vor B eginn  einer 
T reib jagd , wenn m an guten S p o r t  erw artet. 
M a n  hat Z e it  genug um  sich zu schauen, 
b is die ersten schwachen H a llo h s u ns das 
Zeichen geben, daß das W ild  sich zu regen 
beginnt und dann m uß m an w ohl auf seiner 
H u t sein.

D e r  W irbe l der großen T rom m el ließ 
von Z e it  zu Z e it  sich hören, dazwischen das 
G epo lte r großer S te in e  und Felsenstücke, die 
von den T reibern  losgem acht wurden und 
nun krachend und sich überstürzend die H ügel
seite hinabkollerten, m it einem Lärm , der jedes 
T h ie r aufgeschreckt Hütte, geschweige denn 
einen T iger, welcher so sehr die friedliche 
Einsamkeit liebt und den n u r  ein wenig 
Geräusch sofort au s seiner behaglichen R uhe  
aufstört, um  einen m inder belebten Lagerplatz 
aufzusuchen.

Nachdem der Lärm  einige Z e it  fortge
dauert hatte, kamen die T reib er immer n ä h e r; 
plötzlich ließ sich der lau te A u s ru f der S c h ild 
wache vernehmen und der Sllikrn-i benach
richtigte mich, sie zeige an, daß sie den T iger 
auf der Spitze des H ü gels sehe. B is  jetzt 
konnten w ir ihn nicht w ahrnehm en; nach 
einer oder zwei M in u ten  aber sahen w ir ihn 
still über eine M asse kahlen Felsens auf der 
Hügelseite einherschreiten. E r  bewegte sich 
in graziösem und ruhigem  S ch ritte , w ar aber 
3 0 0  E llen  von m ir entfernt, außer S c h u ß 
weite; aus der R ichtung, die er einschlug, 
w ußte ich, daß er dem D o c to r viel näher 
sei, also schoß ich nicht. D e r  L liik a r i  erhob 
seine F lin te  und wollte feuern, doch ich hielt 
ihn zurück. Ic h  wußte, daß sein a ltes J a g d 
gewehr fü r  so große E ntfernung  nicht be
rechnet w ar und daß der S c h a ll seines Schusses 
den T ig e r n u r  aufspringen machen, des D o c-

to rs  S ch u ß  aber ihn verderben würde. Ich  
sag te : „L aßt ihn n u r  ruh ig  weiter gehen;
der D o c to r ist ein guter Schütze und wird 
ihn  treffen ." D e r  alte M a n n  schien p iqu irt, 
doch des „ L a ln b 's  H u k u n "  (Befehl) w ar 
fü r  ihn Gesetz. Ich  hatte R ech t; eine M in u te  
später befand sich der T ig e r oberhalb des 
D o c to rs , welcher seinen S ch u ß  abfeuerte; 
das N au b th ie r siel, ohne einen L aut oder 
ein Zeichen von sich zu geben —  es über
stürzte sich einfach und w ar bald in  einer 
M asse von Felsen und Buschwerk verloren, 
woselbst es liegen blieb.

A ls  der T ig e r nicht wieder zum V o r
schein kam, schlug ich vor, aufzubrechen. 
„ W a rte t ,"  meinte der L ll ik a r i ;  „vielleicht 
ergibt sich etw as A nderes, etwa ein P a n th e r  
oder B ä r ,  fü r E u ren  S c h u ß ."  D erle i Thiere 
ließen sich oft in  den B ergen  sehen; ich 
w artete daher und in  der T h a t  kam am 
Schlüsse der T reib jagd eine alte H yäne zum 
Vorschein. S ie  w ar wohl einen S ch u ß  werth, 
und da der T ig e r angeschossen und verwundet 
w ar, so ließ ich nun  auch auf die H yäne 
J a g d  m achen; ich sah sie taum eln , purzeln 
und dann todt auf ihren Rücken niederfallen.

Um diese Z e it w aren auch die T reiber 
hervorgekommen und einige von ihnen aus 
der Hügelhöhe verfolgten die S p u r  des 
T ig e rs . W ir  bliesen und schrien zu ihnen 
h inauf und w arn ten  sie, nicht weiter zu gehen, 
da der T iger verw undet w a r und in den 
Felsen vor ihnen lag.

D ie  F rag e  w ar nun , w as zu thun. Ich  
befand mich offenbar außer dem Bereiche der 
J a g d ;  da es nicht wahrscheinlich w ar, daß 
der T ig e r zu m ir Herabkommen werde, so 
beschloß ich, den H ügel hinaufzugehen, um 
in eine bessere S te llu n g  fü r einen S ch u ß  zu 
kommen. Ic h  kletterte daher m it H ilfe der 
O oolieo meinen Felsen hinauf und gelangte 
b is zur Höhe, wobei ich unterw egs die todte 
H yäne passirte. A ls  ich beiläufig 5 0  Ellen 
von jener S te lle  entfernt w ar, wo, wie w ir 
w ußten, der T ig e r lag , fand ich, daß es
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nicht möglich sei, ihn von hier aus zu Gesicht 
zu bekommen; r in g s  herum  gab es n u r  Felsen, 
G r a s  und Buschwerk. Um diese Z e it  hatten 
die O oo liss den oberen T heil des H ügels 
um zingelt. D a  einige derselben M iene  mach
ten, auf den T ig e r einzudringen, so schrie ich 
ihnen fortw ährend zu, sie möchten w ohl auf 
ih rer H u t sein, sorgfältig ausschauen, bevor 
sie vorrückten und S te in e  über die Gebüsche 
vor ihnen schleudern, um  das T h ie r  aufzu
scheuchen, fa lls  es noch am Leben w ar, oder 
durch irgend ein Anzeichen, etwa ein G e 
knurrt desselben, die S te lle  zu erkunden, wo 
es verborgen lag.

A ls  die T reib er näher rückten, konnte ich 
es nicht über mich gewinnen, außerhalb des 
K reises zu bleiben und unbewaffnete Leute 
ohne irgend einen Beschützer zu lassen, fa lls 
der T ig e r noch im m er leben und einen A u s 
fall machen sollte.

Ic h  hatte jenen P fad  eingeschlagen, auf 
welchem der T ig e r heraufkam ; vielleicht w äre 
es klüger von m ir gewesen, noch höher h in au f
zuklettern und dann herabzusteigen.

Nachdem ich n u r eine kleine Strecke vo r
gerückt, sprang der T ig e r plötzlich m it G e 
b rü llt empor und ich sah durch das G r a s  
und Buschwerk etw as W eißes hervorblitzen, 
—  die weiße B ru s t des T ig e rs , a ls  er über 
die Felsen wegsetzte. D ie  Erscheinung w ar 
zu rasch, zu vorübergehend, a ls  daß ich meine 
Büchse hätte anlegen können, n u r  au s dem 
G ebrülle  des T ig e rs  vernahm  ich, daß er 
seine R ichtung gegen mich nahm . B ev o r ich 
noch auf eine S e ite  ausweichen konnte, fühlte 
ich einen G riff  auf meine S c h u lte r  und wußte, 
daß ich gepackt fei.

V on  wo au s das T h ie r  auf mich sprang, 
sah ich nicht, denn der Felsen und des 
S trauchw erks wegen hatte ich d as zweite 
M a l  von ihm  n u r  jenen vorüberhuschenden 
Blick gew onnen; nach der S te lle  zu schließen, 
wo es seine Z äh n e  eingeschlagen hatte , m ußte 
es von hinten auf mich gesprungen sein. 
W aru m  es auf dem W ege, den es einge

schlagen, zurückkam, weiß ich n icht; vielleicht 
hatte ihm mein Z u ru f  an  die O oolies, v o r
sichtig zu sein, die R ichtung angezeigt, in  
welcher es einen seiner Feinde treffen konnte, 
S e i  dem wie im m er, es kam zurück und ich 
w ar d as O p fe r. Z w ei O oolies w aren a lle r
d ings h in ter und einer vor m ir ;  ich glaube 
aber, daß die weiße H au t, der breite H u t 
und die braunen  K leider des E ng län d ers  
dem T hiere  m ehr a ls  die schwarze H au t meiner 
D iener in  die Augen fielen ; auch daß ich s tä r
ker w ar a ls  die klebrigen, mochte rascher 
seinen Blick auf mich gelenkt haben. G enug , 
da lag ich, zu B oden  geschmettert.

O f t  bin ich schon gefragt worden, welche 
E m pfindungen ich in  diesem Augenblicke hatte, 
ich habe aber stets geantw ortet, daß sie ganz 
gewöhnlicher N a tu r  w aren . W ie schon gesagt, 
fühlte ich zuerst den G riff  auf m einer S c h u l te r ; 
dies brachte nichts a ls  ein G efüh l der B e 
täubung  hervor, a ls  ob mich ein M a n n  von 
riesenhafter S tä rk e , oder ein P ferd  geschlagen 
hätte. M e in  erster Gedanke w a r :  „er ha t 
m ich ;"  der zw eite: „hole die Büchse m it der 
andern  H and hervor und schieß' auf ih n ."  
D ie  fcstgepackte S c h u lte r  w ar meine linke.

I n  dem Augenblicke, da jene zwei G e 
danken durch mein G eh irn  zuckten, m uß ich 
m it dem Felsen in  B e rü h ru n g  gekommen sein, 
denn eine tiefe W unde an der S t i r n e  bewies, 
daß ich heftig und bew ußtlos zu B oden  ge
stürzt w ar, wobei mein N asenbein in  die 
B rüche ging.

D e r  T ig e r ließ von m einer S ch u lte r  ab, 
hob mich von hinten auf und schleppte mich 
beiläufig zwanzig E lle n ; d a rau f w arf er mich 
wieder zu B oden, verließ mich und schritt 
den H ügel h inunter. E s  scheint, daß ich die 
B esinnung wieder gew ann, a ls  ich fallen ge
lassen w urde, denn ich hörte, a ls  der T ig e r 
bergab trab te , zwei Schüsse fallen —  einen 
von dem D octo r, den andern  von dem 
8liilLLi-i. Ic h  fühlte, daß meine F ü ß e  nach 
oben lagen und mein K opf nach unten h in g ;
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meine S ch u lte r  und mein linker A rm  w aren 
gelähm t und starr.

D ie  O oo lies kamen herbei, um ringten 
mich und fingen an das Unglück in ih rer 
W eise zu bejam m ern, indem Einige „ 8 i ,  1>i!« 
Andere iv a ll!"  schrien.

I h r  F lügelm ann , der zu dieser Z e it ge
rade hinter m ir w ar, setzte sich neben m ir 
nieder und schob ein Kleidungsstück a ls  P o lster 
un ter mein H au p t.

Ich  fühlte mich nych im m er von dem 
Sch lage  auf meinen K opf betäubt und der 
M a n n  sprach in  einem fort, a ls  er mein 
brechendes Auge s a h : „L ullid , L ab id , sprich 
zu m ir, ich fürchte m ich;" ich versuchte daher 
mich zu erm annen und ihm zuzulächeln, doch 
fürchte ich, daß ich n u r ein geisterhaftes 
G rinsen  zu W ege brachte. I n  zwei b is drei 
M in u ten  erholte ich mich jedoch vollständig 
und suchte nun  vor allem zu erforschen, w as 
fü r ein Schaden geschehen sei. Ic h  fühlte 
eine W unde auf meinem Rücken und w ar 
nicht sicher, ob nicht meine Lungen beschädigt 
seien; ich th a t daher einen langen Athemzug 
und fühlte mich über diesen Punk t beruhigt, 
a ls  ich dabei keinen Schm erz verspürte. D a n n  
versuchte ich, m einen A rm  zu bewegen, dies 
konnte ich thun , indem ich dabei die S ch u lte r 
zuckte, so daß auch hier nichts zu befürchten 
w ar. Ic h  befahl den O oolieo, den D octo r 
zu holen und einige B äum chen zu fällen, um  
eine T rag b ah re  zu machen, fa lls  ich den 
H ügel hinab getragen werden m u ß te ; die 
Leute w aren  aber viel zu sehr constcrnirt, um  
irgend e tw as zu thun , a ls  auf den Felsen 
um  mich herum  zu sitzen und zu ru fen : „Uli, 
I i i ! der M a n n , der u n s  unser B ro d  gab ,"  
m it Zw ischenrufen, w ie: „H ätte  es doch
E inen von u n s  getroffen, statt des E rn ä h re rs  
der A rm en !"

D a s  w ar ihre W eise die Thatsache zu 
constatiren, daß ich sie fü r ihre A rbeit be
zahlte. D e r  D o c to r schien m ir ewig lang 
auszubleiben, ich w ußte aber, daß er sobald

a ls  möglich zu m ir kommen werde und hatte 
daher Z e it, meine Lage zu überdenken.

S o  lag ich denn auf meinem Rücken, 
von einem T ig e r zu B oden geschmettert, ohne 
genau zu wissen, b is zu welchem G rad e  ich 
beschädigt sei. D a ß  ich noch am Leben w ar, 
verdankte ich dem Him m el, konnte aber nicht 
sagen, ob ich die S ache  auch überleben werde. 
I n  meinen Gedanken m usterte ich alle Fälle  
von Personen, die ein ähnliches Mißgeschick, 
wie ich, erfahren h a tte n ; drei von ihnen, 
zwei O bersten  und ein M a jo r , w aren  auch 
zu B oden  geschlagen worden, doch m it dem 
Leben davon gekommen, zwei andere meiner 
B ekannten, ein C iv il In g e n ie u r  und ein 
S te u e r  E innehm er, w aren in  diesem Falle  
gestorben. S o  dachte ich also a ls  C ap ita in  
vom Bengalischen G eneralstab  eine gute Chance 
zu haben —  gewiß kein sehr logischer S ch lu ß , 
der m ir aber doch einigen T ro st gewährte. 
Ic h  dachte auch an mein W eib und meine 
zwei K inder zu Hause im UunZrUow und 
beruhigte mich bei dem Gedanken, daß ich 
für ihre Pension nach meinen besten K räften  
gesorgt ha tte ; ich hätte es b itter empfunden, 
w äre dies nicht der F a ll gewesen. Endlich 
gab ich das Denken ans und frug w ann der 
D o c to r kommen werde.

B a ld  darau f kam er und sein erster A u s 
ru f  w a r : „ Ich  w ar in einer Agonie, bis
ich hieher kam." H ierau f erklärte er m ir, 
w arum  es ihm nicht möglich w ar, ohne H ülfe 
von seinem Felsen loszukommen. E r  hatte 
einen Umweg machen müssen, um  den T ig er 
zu vermeiden, der in  einigen Felsen zwischen 
u n s  Zuflucht gesucht hatte. E r  brachte mich 
dann auf die B eine und m ein te : „ W ir  müssen 
u n s aus dieser Geschichte herausfinden." 
E in m al aufrecht, fand ich, daß ich gehen 
konnte; nachdem mein A rm  und meine S c h u l
ter verbunden w aren, brachen w ir auf, den 
H ügel auf einem Umwege hinabkletternd, um 
nicht dem T ig e r neuerdings in die N ähe zu 
kommen. E s  w ar eine mühsame A rbeit, über 
die schlüpfrigen Felsen zu klettern und durch
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das Gebüsch, durch H öhlen und überhangen
des Felsgestein zu kriechen; an zwei S te lle n  
m ußte ich mich zu diesem Zwecke niederlegen, 
doch zuletzt gelangten w ir an  den F u ß  des 
H ügels und fanden unsern W eg zu den K a - 
meelen zurück. H ier bestieg ich das Kam eel 
des D o c to rs  zugleich m it ihm , da es einen 
leichteren S c h r i tt  hatte, a ls  das meinige, und 
w ir w anderten im  S c h r i tt  h e im w ärts . Vor
dem T h o re  absteigend schickte ich den D o c to r 
vorerst zu meinem W eibe und meinen K indern, 
um  ihnen zu sagen, daß m ir ein U nfall be
gegnet sei, da mein blutrünstiges Gesicht und 
meine blutgetränkten K leider sie sonst leicht 
in  Schrecken versetzt hätten.

D ie  Pflege m einer W unden nahm  eine 
lange Z e it  in Anspruch. Ic h  hatte von den 
Z äh n e n  des T ig e rs  allein 1 4  Löcher in 
meinem K ö rp er und einen R iß  von der einen 
Tatze; überdies die W unden an m einer S t i r n  
und Nase. Ic h  w urde eingewickelt und am 
nächsten T age  zur S ta t io n  in des D o c to rs

H a u s  gebracht; drei W ochen lang  Pflegte er 
mich m it der S o rg fa l t  eines B ru d e rs .

H ie rau f kam ich in eine G eb irgssta tion , 
dann folgte eine peinliche Reise b is zur E isen
bahn und fort nach B om bay , woselbst ein 
Doctorencollegium  entschied, daß ich nach 
E ngland  zurückkehren müsse.

H ier kain ich beiläufig acht M o n a te  später 
an, meine W unden zw ar nahezu geheilt, doch 
m it einer gelähm ten S ch u lte r, die eine ä rz t
liche O p e ra tio n  erfordern w ird. E s  wird 
viele J a h r e  brauchen, b is sie ihre frühere 
S tä rk e  w ird erlangen können, —  wenn dies 
überhaup t geschieht.

D e r  T iger, oder vielm ehr das T ig e r
weibchen, (als solches stellte es sich he rau s), 
wurde drei oder vier T age später eingebracht; 
das T h ie r hatte aber keinen W erth  m ehr, 
denn das Fell, dem die H aare  ausgingen, 
w ar verdorben. D e r  erste S ch u ß  hatte  sich 
a ls  tödtlich erwiesen.

Literarisches.
Das Nene Buch der Welt, 

ein Fam iücnblatt für J u n g  und Alt. I. J a h r
gang 1879. M it 12 Farbendrucktafeln, vielen Holz

schnitten und Prachtmnschlag.
S tu ttg art, J u liu s  H o fs m a n n .  P re is  12 M ark.*)

S ch o n  in vielen, vorstehendes H ausbuch 
auf das W ärm ste empfehlenden Besprechungen 
wurde einm üthig m it Recht d a rau f hingewiesen, 
daß der sowohl um  die Ju g e n d lite ra tu r  a ls  
um  den naturwissenschaftlichen V erlag  w ohl
verdiente H erausgeber es trefflich verstanden 
hat, durch umsichtige W a h l des In h a lte s  wie 
durch B eigabe prächtiger und instructiver 
B ild e r ein Fam ilienbuch von dauerndem  
W erthe zu schaffen, d as nicht n u r  der heran
wachsenden Ju g en d  a ls  B ild u n g sm itte l unbe
denklich in  die H ände gegeben werden darf, 
sondern auch den Erwachsenen viele B eleh rung  
und U nterhaltung in  ansprechendster F o rm  bietet.

*) D em  Wunsche unseres gelehrten Herrn 
M itarbeiters, diese seine Beurtheilung in einer- 
früheren Num m er zu bringen, konnte leider nicht 
entsprochen werden.

D . Red.

D enn gediegene E rzäh lungen , kulturgeschichtliche 
und historische Sch ilderungen, Lebcnsabrisse 
berühm ter M ä n n e r, leichtverständliche D a r 
stellungen aus der E rd - und Him melskunde 
wechseln m it lebensfrischen B ild e rn  aus W ald  
und F lu r , J a g d -  und R eiseabenteuern au s 
allen Z onen , endlich m it kurzen, vermischten 
Notizen, und werden echt künstlerisch illustrirt. 
E inzig fü r eine Zeitschrift sind hier die v o r
trefflichen Farbendruckbilder, die jedes M o n a ts 
heft zieren und u n s  zumeist heimische T hiere 
vorführen. R eferen t g laubt sich nicht der 
Jn d isc rc tio n  schuldig zu machen, wenn er an 
dieser S te lle  nach eigenen W ahrnehm ungen 
hervorhebt, daß die große N a tu rtreu e  dieser 
Abbildungen der Sachkunde und Gewissen
haftigkeit des V erlegers zu danken ist, m it 
welcher derselbe jede herzustellende T afe l auf 
G ru n d  eigener reichhaltiger S am m lu n g en  
p rü ft und n u r wirklich G elungenes passiren 
läß t. A u s obiger In h a lts a n g a b e  geht hervor, 
daß das „N eue Buch der W elt"  (dessen 
zweiter J a h rg a n g  1 8 8 0  in m onatlichen Heften 

! ä, 1 M a rk  ausgegeben w ird , während der 
s erste nun complet und reizend gebunden v o r
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liegt) gerade den naturfrenndlichen Lesern 
dieser B lä t te r  und ihren S p rö ß lin g en  eine 
beliebte und lehrreiche Lecture b ie te t; dasselbe 
darf daher a ls  eine ebenso Prächtige wie 
erwünschte G ab e  zuversichtlich bestens em
pfohlen werden.

Z»r. W.

Mannigfaltiges.
(Ja g d te r ra in .)  P rin z  August von K obnrg  

hat, wie d as „ S a lo n b la tt"  m ittheilt, von der 
In n e rb e rg e r  Gewerksgesellschaft das von ihm 
b isher in  P ach t gehabte Ja g d te r ra in  m it den 
von ihm ans diesem Pachtobjektc selbst ge
bauten Iagdschlösscrn in  M eß ern , G rebning , 
K leinalm  und S ch lad n in g  um den P re is  von
2 0 0 ,0 0 0  st. angekauft.

(A uch ein A dtersager.) W ie m an u n s  
erzählt, hatte  ein im F o r t  V erm arc  bei 
C a tta ro  detachirter Deutschmeister vor wenigen 
T agen  das Glück, einen prachtvollen S t e in 
adler zu erlegen. S c .  kais. H oheit der K ro n 
prinz, hievon ans telegraphischem W ege in 
K enntn iß  gesetzt, ertheilte der beabsichtigten 
Uebersendung dieser seltenen B eu te  seine Z u 
stimmung und befindet sich der A dler bereits 
auf dem W ege nach W ien.

(W ild- und Waldschaden in der Lobau).
D e r  D irek tor des E bersdorfer F o n d sg u tes , 
H e rr  Apfelbeck, h a t dem W iener Gem einde- 
ra th e  einen B ericht über die Schäden , welche 
durch die Ü berschw em m ung in  der Lobau ver
ursacht w urden, überreicht. W ir  entnehmen 
demselben folgende betrübende Einzelheiten. 
D e r  W ildstand ist vernichtet, der größte T heil 
des Ju n g w a ld e s  ist zerstört und verloren, 
selbst fünfzehn- b is zwanzigjährige S tä m m e  
theils ausgerissen, theils geschleift und ge
brochen. A n tausend Joch Ju n g w a ld  sind 
noch klasterhoch m it E ism assen bedeckt und 
es ist unmöglich dieselben zu beseitigen. I m  
laufenden J a h rh u n d e r t  ist die Lobau noch bei 
keinem E isgänge  so h a r t m itgenommen worden.

(K a m p f  m it W ildschützen.) A us K rem s
6 . d. wird geschrieben: V origen S o n n ta g
gegen 8  U hr Abends hörte der in  Hollcnbach 
(Bezirk W aidhofen an der T h ay a) wohnhafte 
Förste r Reissich einige Schüsse. E r  nahm  
sein G ew ehr und begab sich m it seinem Knechte 
M a r t in  S t r n a d t  in  den nahegelegenen W ald ,

um  zu sehen, wer die Schüsse abgefeuert 
habe. A ls  er M o n ta g  F rü h  m it seinem B e 
gleiter noch nicht zu Hause ein traf, hegte 
seine F ra u  die B efürchtung, daß ihm  ein 
Unglück zugestoßen sei, w as auch nach stunden
langem  S uchen  seine B estätigung fand, indem 
der F örster sam m t seinem B egleiter M a r t in  
S t r n a d t  in der N ähe des sogenannten K alten - 
baches in  einer E n tfernung  von einer V ie rte l
stundevon Altwaidhofen todt aufgefundenw urde. 
D e r  Förster wurde auf eine kurze D istanz 
von blos einigen S ch ritten  in das rechte 
Auge, der T ag löhner iu die linke B rustseite 
m it einer Ladung von starkem Hasenschrot 
N r. 3  getroffen. D e r T od beider m uß augen
blicklich eingetreten sein. O b  früher ein K am pf 
stattgefunden hat, ließ sich nicht eruiren. I n  der 
N ähe der Unglücksstätte wurde ein erschossener 
Hase aufgefunden, in  welchem sich ein S c h ro t
korn ganz gleicher G röße , wie jene bei den 
beiden T odten vorfand. D e r  Förster scheint 
in jenem M om ent getroffen worden zn sein, 
in  welchem er sich seine Pfeife anzünden 
wollte, denn letztere lag neben ihm  voll ange- 
stopst und daneben ein abgebranntes Z ü n d 
hölzchen. D a ß  der Förster m it seinem Knechte 
von Wildschützen überfallen und ermordet 
worden, unterliegt keinem Z w eifel, es wurden 
auch drei der T h a t  verdächtige Wildschützen 
bereits eingezogen. D e r  hiesigen S ta a ts a n w a l t 
schaft wurde der trau rige  V o rfa ll angezeigt. D ie  
B ezirkshauptm annschaft W aidhofen a. d. T h ay a  
erließ eine Kundm achung, lau t welcher der 
Besitzer des G u te s  W aidhofen a. d. T h ay a  
Heinrich F re ih err v. G ndcnus dem Entdecker 
des M ö rd e rs  1 0 0  fl. verspricht.

(Jag d b eu te .) M a n  schreibt au s New- 
A ork : D ie  folgende interessante M itth e i
lung macht augenblicklich die R un d e  in den 
amerikanischen und englischen B lä t te r n :  „ D er 
a ls  eifriger G em senjäger, kühner B ergsteiger 
und A u to r m ehrerer in  E ngland  vielgelesener 
Werke über T iro l wohlbekannte Londoner 
A lpen-C lubist M r .  W . A . B a illie -G ro h m an , 
seit den letzten sechs M o n a ten  auf einem 
großartigen  Jagdzuge  in den äußerst wilden 
und von feindlichen In d ia n e rn  durchzogenen 
nördlichen Ketten der R o c k y -M o u n ta in s  —  
dem 1 5 .0 0 0  F u ß  hohen H auptbergzug der 
V ereinigten S ta a te n  von N ordam erika — 
begriffen, hat vor kurzer Z e it seinen fünfzigsten 
B ig h o rn  (der Steinbock der R ocky-M ountains) 
direct von dem O r te  (B ro w n  C annyon
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C h ain ), wo er ihn am 11 . Decem ber erlegte, 
an  den Herzog von K o b u rg -G o th a  in  K oburg , 
dessen Ja g d g a st er ö fters ist, abgesendet, der 
also eine Reise von etwa 7 8 0 0  englischen 
M eilen  zu machen hat. D a s  Fleisch dieses 
äußerst seltenen T h ie res  ist im „wilden W esten" 
un ter den T rap p e rn  und In d ia n e rn , die es 
allein kennen, a ls  der schmackhafteste W ild 
braten  bekannt. M r .  B a illie -G ro h m an  hofft 
durch E xpreß-B eförderung , Eisverpackung und 
andere V orsichtsm aßregeln die gute E rh a ltu n g  
des Fleisches zu bewerkstelligen. Nicht u n 
interessant ist es, zu hören, daß der erste 
T h eil (1 2 0  M eilen) dieser weiten Reise auf 
indianischen P o n ie s  über zerrissene Bergketten 
und fast undurchdringliche U rw älder glücklich 
ausgeführt wurde und der Bock am 1 8 . D e 
cember vom F o r t  S tee le , nahe der nördlichen 
G renze K alifo rn ien s , seine weite Reise nach 
dem Herzen von Deutschland a n tra t."  Andere 
B lä t te r  berichten über die w underbare J a g d 
beute dieses englischen N im ro d s. S o  z. B .  
erlegte er über 4 0 0  W ap iti (der Riesenhirsch 
N ordam erikas), M aulth ierh irsche und drei ver
schiedene G a ttu n g en  B ä r e n ; außerdem  sind 
noch 1 4  verschiedene G a ttu n g en  W ild  in m ehr 
oder weniger großer A nzahl vertreten.

(D ie A m sei ein ja g d b a re s  T h ie r .)  A us 
W ürzburg  3 1 . v. M .  w ird geschrieben : V ordem  
Schöffengericht des A m tsgerichtes W ürzburg  I  
kam heute folgender F a ll  zur V e rh an d lu n g : 
D r .  K a r l  S e m p er, Professor der Z oologie 
und der vergleichenden Anatom ie an der 
hiesigen U niversität, und dessen G ä r tn e r  J o h . 
S ch m itt sind beschuldigt, den Artikel 1 2 5  des 
Polizei-S trafgesetzbuches übertreten zu haben, 
indem  Letzterer S ch lingen  zum Fangen  der 
Amseln in  dem G a r te n  des E rsteren  stellte, 
E rsterer dazu die A nleitung ertheilte und selbst 
auch solche V ögel schoß. A ls  V ertheidiger 
fungirte  der Professor des deutschen P r iv a t
rechts an der hiesigen U niversität, D r .  R ichard 
Schröder. D e r  G artennachbar S tu m p f , welcher 
in  den um friedeten G a rten  des Professors 
D r .  S e m p er eingestiegen w ar und die S c h lin 
gen weggenommen hatte (wegen E igen thum s- 
B eschädigung wurde er Hiewegen bestraft), 
brachte die S ache  zur Anzeige. D ie  B e 
schuldigten geben das Am selfangen zu, wollen 
aber dazu berechtigt gewesen sein, da die Amsel 
nicht zu den S in g v ö g e ln  gehöre, deren E in 
sangen und Tödten  durch ortspolizeiliche V o r 
schrift verboten ist. H ofra th  D r .  Rindfleisch,

Professor der pathologischen A natom ie, w ar 
a ls  Experte geladen und gab sein G utach ten  
dahin a b : D ie  Amsel sei zu den allerschüd- 
lichsten T hieren  zu rechnen. S ie  sei kein jag d 
bares T h ie r, bei dem eine Hegzeit, wie bei 
R ebhühnern , Fasanen  nud anderem W ilde, 
vorgeschrieben ist. D ie  Amsel gehöre aber auch 
nicht zu den S ingvögeln , welche das P o lize i
gesetz m eine; sie sei durch B eg attu n g  m it 
anderen Vögeln entartet und sei ein fleisch
fressendes T h ie r geworden. S e i t  4 0  J a h re n  
sei sic bei u n s einheimisch. Nam entlich liebe 
es die Amsel, die Ju n g e n  der S in g v ö g e l 
aus den Nestern aufzufressen. W o Amseln sich 
einnisten, verschwänden alle N achtigallen, wie 
dies in T h üringen  der F a ll  sei. D ie  Amsel 
überw intere jetzt auch bei u n s . E r  finde das 
W egfangen der Amseln nicht n u r nicht stra f
bar, sondern sogar lobensw erth und verdienst
lich. A m tsau w a lt B ra n n w a r t beantragte fü r 
die beiden Beschuldigten je 5 0  M ark  G e ld 
strafe. D e r  V ertheidiger p laid irte , gestützt auf 
d as G utachten  des Sachverständigen, auf 
Freisprechung. D a s  Schöffengericht schloß sich 
der Ansicht des V ertheid igers an und erkannte 
auf Freisprechung.

(W ö lfe .) W ir  lesen in  ungarischen B l ä t 
te rn : I n  der N ähe von N a g y -S z a lo n ta
wurde dieser T age  ein S ch a fh irt, der sich in 
der N acht aus der S t a d t  nach einer T a n y a  
begeben wollte, von den hungrigen B estien 
überfallen. M a u  fand am nächsten T age  n u r 
einige blutbedeckte Kleidungsstücke von ihm 
vor. E in  israelitischer K aufm ann aus einem 
O r te  bei Szu lok  fuhr vorige Woche dahin 
zu M ark te  und wurde unterw egs auf offenem 
Felde von einem R udel W ölfe eingeholt. I m  
M om ente  der G e fah r sprang der M a n u  vom 
W agen, im  G lau b en , durch P re isg eb u u g  der 
P ferde sein eigenes Leben zu retten, indem 
er sich auf einen B a u m  flüchtete. A ls  aber 
die P ferde die N ähe der R aub th iere  w itterten, 
w urden sie scheu, ergriffen die F lucht und 
w aren den V erfolgern  glücklich entgangen. 
Diese wendeten sich nun gegen den M a n n , 
der noch imm er vergeblich sich abm ühte, den 
B a u m  zu ersteigen, und zerrissen ihn. Aehn- 
lich soll es, wie m an  erzählt, dem P fa r re r  
aus T am asy im T o ln aer C om itate ergangen 
sein, der ebenfalls von W ölfen a tta q u ir t und 
zerrissen worden sein soll. —  A uf der J ra u d e r  
Besitzung des A nton M arkovics zerrissen die 
W ölfe am hellichten T age  den Großknecht.
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M a n  suchte seine Körpertheilc stückweise zu
sammen. —  I m  U ngher C om itate wurde ein 
griechisch katholischer Geistlicher von den 
W ölfen zerrissen. E r  w äre den wilden Bestien 
m it seinem S ch litten  glücklich entkommen, 
wenn derselbe nicht im kritischen M om ente 
um geworfen hätte . —  Am 2 9 . v. M .  wurde 
eine rumänische B ä u e rin  auf der S tr a ß e  von 
U dvari nach S z a tm a r  von W ölfen  zerrissen. 
—  Allgemein ist die K lage darüber, daß die 
W affensteuer den Leuten das H alten  von 
G ew ehren unmöglich macht, so daß dieselben 
den B estien w ehrlos gegenüberstehen.

(Von W ölfen  zerrissen.) D em  „Pesti 
H ir la p "  wird au s S z a tm ä r  geschrieben: „Bor- 
Kurzem  ging eine arme B ä u e rin  des N achts 
au s einem nahegelegenen D orfe  nach S z a tm ä r. 
S ie  w ar glücklich bis zur S z a m o s  Brücke 
vor der S t a d t  gekommen, dort aber wurde 
sie von W ölfen angegriffen. D ie Bestien 
zerrissen die Unglückliche vollständig. Am 
M o rg en  fand m än einen F u ß  der armen 
B äu erin  im katholischen K irchhofe."

(N eunzehntägiges Fasten einer Katze ohne 
N achtheil.) D r .  H . Follet berichtet ( ^ n n a ls s  
ck'll^Aieno P u b lig u s  6 t cls rn ö äo e in s 1öAul6. 
X o v 6 m lir6  1 8 7 7 . Lcl. 6 8 , 8 . 4 8 3 )  von 
einer ihm gehörigen Katze, welche aus V e r
seheu in  einen Schrank  in  einem unbewohnten 
Z im m er des zweiten Stockes eingeschlossen 
wurde. E s  ließ sich nachweisen, daß 19  T age 
lang N iem and einen F u ß  in dieses Z im m er 
setzte. A ls nach A blauf der angegebenen Z eit 
eine P erson  das Z im m er b e tra t, hörte sie 
ein M ia u en  aus dem S chrank . D ie  T h ü r  
wurde geöffnet, die Katze kam ruh ig  heraus 
und trank eine Tasse M ilch , welche m an ih r 
hingesetzt h a tte ; zwei S tu n d e n  nachher fraß  
sie einen T eig von B ro d  und Fleisch. Am 
T ag  darau f w ar sie verschwunden. V on diesem 
fast dreiwöchentlichen Fasten hatte sie keine 
Folgen verspürt a ls  eine außerordentliche 
M agerkeit.

C orrespondenz.
„ E in  F r e u n d  d er J ä g e r k u n s t  sprach e." 

81 tL enisses . . . Denken S ie  denn wirklich, ein so 
alter und gewiegter Jäger wie der Verfasser des 
betreffenden Aufsatzes, habe fremde W eisheit nöthig 
um zu wissen, w as man unter „Wanst, Genuß, 
Panz, Panzer, Weidsack oder Pansen" versteht? D a s  
Factum , das er erzählte, hat ein allgemeines natur

historisches Interesse und wir haben es sehr ge
billigt, daß er sich bei M ittheilung desselben nicht 
eines der Jagdkunstsprache entnommenen W ortes 
bediente. M it einer Fachgelehrsamkeit, deren Jeder, 
der seinen Hartig einmal durchgeuommen, oder- 
einige Wochen mit J ägern  verkehrt hat, sich erfreut, 
sollte man doch etw as weniger freigebig sein. —  
H e r r  D r . R . Erhitzen S ie  sich nicht, das B latt  
ist eben von einem nicht gut unterrichteten Cor- 
respondenten irregeführt worden. —  B a r o n  G- 
W ir werden uns hüten, darin hat jeder J äg er  
seine eigene feste M einung; mit einem so heraus
fordernden Artikel würden w ir eine endlose Polemik 
entfesseln und wir sind keine Freunde von der
artigen Diatriben. Behandeln S i e  den interessanten 
Gegenstand ruhig und leidenschaftslos und wir 
sind m it Freuden bereit Ih n e n  unsere S p a lten  zu 
öffnen; dem von Ih n en  genannten B la tt antworten  
wir nicht, cs exisürt für uns nicht.

( E  i n g e s e n d e t.)
Ein Musterwerk des deutschen Buchhandels, 

die Arbeit jahrelangen Forscherfleißes und Künstler- 
schaffens, ein Werk, dessen Nam e zu den popu
lärsten Literatur-erzeugnissen zählt: „B rehm 's
T hierleben ,"  ist soeben durch V ollendung des 
letzten B andes (die „ F isch e" ) in seiner zweiten 
umgearbeiteten Auflage beendet worden. S o  wie 
es jetzt vor uns liegt, in der stattlichen Reihe 
von zehn wundervoll ausgestatteten B änden, an 
denen nichts gespart wurde, um dem gediegenen 
In h a lt  auch ein würdiges Kleid zu geben, nöthigt 
es das Zugeständniß ab, daß unter den zu 
Geschenken sich eignenden Werken sich schwerlich 
ein Buch mit diesem unvergleichlichen, gleich präch
tigen und gleich volksthümlichen „Thierleben" 
messen kann. S e lten  vereinigten sich bei einem 
Werke von solchen immerhin bedeutenden Umfang 
die Eigenschaften, die das hohe Ansehen vor dem 
Richterstnhl der Kritik, bei der ganzen gebildeten 
W elt so rechtfertigen wie bei B rehm s Thierleben: 
die sorgfältigsten S tu d ien  während eines ganzen 
Menschenalters, eine ganz besonders begnadete 
Naturbeobachtung in allen Zonen und die Kunst 
der geschmackvollen, fesselnden W iedergabe des E r
lebten und Gesehenen — ; selten aber auch hat 
diesen Verdiensten des Schriftstellers eine so liebe
volle Pflege von S e iten  des Verlegers zur S e ite  
gestanden.

E s  ist oft betont worden, daß gerade dieses 
Werk die besondere G attung dem Leben abge
lauschter und dabei streng wissenschaftlicher T hier
bilder geschaffen hat; nicht weniger a ls 174 J llu -  
strationstafeln und 1779 Abbildungen im Tert 
sind in dem bändereichen Buch enthalten und 
setzen da ein, wo die Rede des Verfassers an 
ihren natürlichen Grenzen angelangt war. Ueber 
ihre hohen künstlerischen Eigenschaften herrscht 
Einstimmigkeit des Lobes, der B ew underung; in  
nicht weniger a ls sieben Uebertragungen in fremde 
Sprachen sind diese Bilder übergegangen. I ta lie n , 
Frankreich und England, R ußland, Schweden, 
Dänemark und B öhm en haben sich beeilt, das 
epochemachende deutsche Nationalwerk ihrem Litera
turschatz einzuverleiben.
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D ie  B erlagshandlunq hat das Probeblatt I W iedergabe der natürlichen Farben zu leisten 
einer A u s g a b e  m i t  F a r b e  u d r u c k t a f e l n  vermag. D en Besitzern der O riginalausgabe  
hinzugefügt, die das N on pln« ultra  zu werden sollen diese neuen Bildertafeln billig nachgeliefert 
verspricht, w as naturgeschichtliche Abbildung in I werden.

D ie  von u n s  zu r P ostcxpcdition  seit einem  halben  J a h r e  benutzte, dem g a n z e n  
F o rm a te  dieser Z e itu n g  an gepaß te  S ch leife  ü b e rtr iff t d a s  durchschnittliche B riesso rm at 
und kam in F o lg e  dessen d a s  B l a t t  in  stark zerknittertem  Z u stan d e  in  die H än d e  der 

A b onnen ten . W ir  w erden d a ru m  w ieder zu der frü h eren  V e rse n d u n g sa rt zurück
kehren un d  som it den u n s  bekannt gew ordenen vielfachen Beschw erden begegnen.

Die Administration.

I n s e r a t e .

Abonnements-Einladung
auf den

dreiundswrtnsigsten Jahrgang der „JagdMung" (1880).
P rän u m era tio n sp re ise  wie b ish e r :  m it freier Postzusendung ganzjährig fl. 8  —  oder 

R .  M .  1 7 . -  halb jährig  fl. 4 . —  R .  M .  8 .5 0  P f .  vierteljährig  fl. 2 . -  R .  M .  4 .2 5  P f . ;  
ohne Z ustellung fl. 7 O e . W . H a lb jäh rig  fl. 3  5 0 .

D e r  Einfachheit und Bequemlichkeit wegen empfiehlt cs sich, den P rä n u m era tio n s- 
B e tra g  bei dem nächsten Postam te einzuzahlen, resp. sich der Postanweisungen zu bedienen.

EiukaiMeckeu zur
fü r 1 8 7 9 , sowie auch zu allen früheren Ja h rg ä n g e n  empfehlen und liefern w ir in  gleich

a rtiger A ussta ttnng  das S tück zu einem G ulden oder zw ei R . M .

U b  Preisermäßigung.
A e l t e r e  J a h r g ä n g e  d e r  „ J a g d z e i l n n g . "

M it  A usnahm e der ersten drei Ja h rg ä n g e  (1 8 5 8 , 5 9  und 6 0 ) können w ir die meisten 
J a h rg ä n g e  complet b is incl. 1 8 7 8 , ungebunden fü r fl. 2  5 0  oder R .  M .  5 .—  in u n i
form en, schönen E inbänden (Leinwand m it Goldpressungen) a  fl. 3  5 0  oder R .  M .  7 .—  
eppctiren.

Ueber die ersten achtzehn Ja h rg ä n g e  ( 1 8 5 8 — 1 8 7 5 ) haben w ir zum bequemen Nach- 
schlagsgcbrauche fü r die P .  T . Abonnenten ein Generalregister gedruckt. Je d e r  Ja h rg a n g  
h a t aber auch ein besonderes R egister.

V erlag  der W allishausser'scheu B uchhandlung (Josef Klemm) in  W ien.

S o e b e n  erschienen:
Metternich s  nachgelassene Papiere.

1. und 2. Band. Breis 10 st.
Au beziehen durch die

Wallishaufferschs Buchhandlung
(J o s . K lem m ), H oher M arkt 1.
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M M N 8 —  O  222. x> 1 S  ^  "d- n

v i s  n eu e ^.utla^s di6868 berübm tsn ^Vsrkes ir>t soeben  w it 2 s l l n  L a n d e n  been d igt  
w orden. 8 ie  u intasst die L b tb e ilu n x sn  der 8äuxktl» iere und VöZ«I in Zs drei L änden , 
der k ise lie , R r ie e k tk ie ie , In sek ten  und N iederen  I l l ie r e  in Ze einen! L and, m it 2U8-1M- 
INSU ea. 1800 le x tb ild e r n  und 200 Lildertakeln naeb der N atur. — deder L and k o stet

in 0m 8vk lag  bro8ok irt . . .  12 bilark
„  vibIiotkek8-kHnbanl1, grün H alb frsn r 14
„  8vkönem  Lensi88LNoe-kinIiLNl1, braun ked er  15
„ fe inem  K alb lederband, n slu r fa rb ig  16 „

dede H itlisilunA  ist besonders käutlieb. D a s  Oanris b ie te t die A län /endste und wertb- 
v o lls ts  (labe tür fr e u n d e  der I liie m v e lt .

Vorlag äv8 Li1)Ii«Krai)IÜ86liM In8li1ul8 in IivistLiA.

L a n c a s t e r - D r i l l i n g e
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Zum Thema
D ie N r . 2 3  der „Jag d ze itu n g " des im A b

laufe begriffenen J a g d -  und K alenderjahres 
b rin g t u n s wiederholt interessante Controverscn 
über dieses T hem a. C ontroverscn bringen stets 
Licht und Luft in die schlummernde Geisterwelt. 
Und so begrüßen w ir aberm als die von geist
vollen Federn verfaßten verschiedenen Anschau
ungen! S te l l t  sich ja  der edle W aidm ann 
nicht engherzig ans das beschränkte G ebiet 
der G egenw art, welche ihm  seine E rw a r 
tungen befriedigt, sondern ist er vielmehr 
berufen, seinen Geistesblick, wie der Adler in  
seinem F luge , durch die Lüfte schweifen zu 
lassen. D e s  W aid m an n s verschleierte Z ukunft 
gestaltet sich, aller V erm uthung  zufolge, tä g 
lich ärm er, k ä lte r, interesseloser! D a , wo er 
nicht m it der W affe in  der H and auf 
D ian en s  A ltären  opfert, sondern, wo er in

„Riesenhirsch".
der M achtfü lle  seiner Gedanken ein waid- 
männisches Geistesleben füh rt, ist er au f
gefordert, sich retrospectiven B etrachtungen 
zuzuwenden. D ie  P rä z is  fü h rt den edlen 
Jä g e rs m a n n  in die H allen  der G eg en w art; 
vom „grünen B aum e des Lebens" pflückt er 
hier die Früchte seiner C ognition  der herrlichen 
T hicrw elt, welche sein Herz so oft schlagen 
macht. A ber dem denkenden Kopfe kann der 
lim itirte  H orizont der F a u n a  der G egenw art 
unmöglich genügen, zum al der mcditirende 
W aidm annsgeist sich auf den fruchtbaren 
B oden reicher Em pfindungen bewegen m uß, 
wenn das edle W aidwerk den richtigen Z auber
in ihm  wirken soll. A usgerüstet m it dem 
Schw erte  des Forschergeistes und dem Schilde 
lebendiger Em pfindungen kann der forschende 
J ä g e r  seine Blicke der Unendlichkeit der V er-
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gangenheit unmöglich verschließen; liegen ihm 
ja  die weittragendsten Forschungen gleich einem 
alten Testam ente jeder Z e it vor seinen Blicken. 
Z u r  theilweise Paläontologischen M a terie  
übergehend, wagen w ir unsere bescheidene 
Anschauung zuerst über den Artikel „Elch 
und Schelch" 6 5 7 , 6 5 8  der Jagdzeitung  
dahin  auszusprcchcn, daß sich der Ansicht des 
bew ährten H e rrn  Professors N ew ald nicht 
ganz angeschlossen zu werden verm ag, indem 
w ir der Ansicht des H e rrn  V erfassers des 
A rtikels „ Z u m  T hem a „Riesenhirsch" x a x . 6 5 8  
zuneigen müssen, nach welcher d as W o rt „ e t"  
zwei T hiergattungen  bezeichnet, welche un ter 
sich verschieden sein dürften, welche B e h au p 
tung u n s  durch den P lu ra l is  noch verstärkt 
zu sein scheint, w ährend w ir in  der A uf
führung des „L e lle lo" im Nibelungenliede 
freilich keinen vollständig m athematisch-wissen
schaftlichen B ew eis zu erblicken glauben.

Bekanntlich hat die A u to ritä t des Schweizer 
P ro fesso r's  H eer vieles Licht über die F a u n a  
vergangener E rdperioden verbreitet, welche 
in  der tertiä ren  Epoche und deren letzter 
S tu fe  der N ie re n -Z e it  ih r D asein  feierten. 
In d e m  aber die T h ie rarten  vielfach m ehr 
collectiv aufgeführt erscheinen, ist andererseits 
manchem Z w eife l R au m  gegeben, welche von 
den T hiergattungen  genannter T ertiär-E poche  
ihre Existenz in die quartä re , d iluviale zu 
retten vermochten. D ie  Forscher erscheinen 
bekanntlich einig in der A nnahm e, daß die 
mächtigen Völkerw anderungen der an im ali
schen W elt in dieser Epoche au s dem N orden 
der Herabsetzung des K lim as m it dem B e 
ginne der glacialen S tu fe n  zuzuschreiben 
sind, w ährend umgekehrt die E inw anderung  
vieler A nim alien au s Asien m it der zurück
gekehrten W ärm e in  E inklang gebracht werden. 
Professor Heer bezeichnet nun  den O srv u s  
lukA aeerok a ls  einen Zeitgenossen des M a m - 
m uthes und des w ollhaarigen R hinoceros, 
südlich geschoben während und durch die E iszeit.

D e r  Riesenhirsch (bekanntlich auch O srv u s  
U ur^osi-os oder Z il ls rn ie u s  genannt) ist

u n s  durch die Wissenschaft und seinen alle 
G ehörne der O e rv iu en  w eitaus überragenden 
m artialischen Kopfschmuck w ohl bekannt, die 
W issenschaft läß t u n s  aber bis zur S tu n d e  
darüber im  Unklaren, w ann wohl die, aller 
V erm uthung  nach seltener vorgekommenen 
G lieder dieser colossalen H irschart vom S c h a u 
platze der E rde geschwunden sind. B ekannt
lich haben nicht wenige T h iergattungen  den 
P roceß  an sich erlebt, von e i n e r  geologi
schen Periode in eine andere überfüh rt worden 
zu sein. D a ß  der Mensch seine Ueberlegenheit 
gegen die Thierriesen geltend machte, g ilt a ls  
geschichtliche Thatsache, und daß verhältn iß- 
m äßig  frühe durch ihn viele der großen G e 
schlechter, wenn auch m it m angelhafter W affe, 
ausgero tte t wurden, erscheint wohl ausgemacht. 
Nachdem aber in den E rd-Processen  n u r 
nach H underten von Jah rtau sen d en  eine all- 
m ählige E n t-  und Abwickelung sich überall 
w ahrnehm en läß t, so könnte es w ohl einer 
T h ie rg a ttu n g  beschieden gewesen sein, ih r 
D asein länger wie das ih rer Zeitgenossen zu 
fristen. W ird  z. B .  das A uerw ild im  B ia -  
lowiczer U rw alde durch Hege seit lange der 
A u sro ttu n g  in E u ro p a  entzogen, so erscheint 
es nicht so ganz au s  der Luft gegriffen, 
wenn angenommen wird, daß der Niesenhirsch 
sich dadurch könnte länger erhalten haben, 
daß er sich bei der Unvollkommenheit der 
W affen mancher Völker in sumpfigen, unzu
gänglichen Ebenen oder M o oren  verhältn iß- 
m äßig  lange vor der A u sro ttu n g  zu schützen 
wußte. W ir  pflichten hier der Auffassung 
bei, daß diese gigantische Erscheinung dem 
Auftauchen unserer jetzigen W äld er nach dem 
Verschwinden tropischer V egetation durch 
seine colossalweite G ehörnbildung  möglichst 
auszuweichen trachten m ußte. Auch neigen 
w ir weiter zu der V erm uthung  —  zum al u n s  
solche b is daher nicht wissenschaftlich widerlegt 
erscheint —  daß der Schelch dem N ibelungen
helden nicht a ls  sictive Erscheinung gegenüber 
gestanden habe und vermögen somit den 
urkundlichen W erth  des großartigen  E p o s
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fü r kernen cillzn geringhaltigen zu erklären. 
D ieserhalb befinden w ir u n s  auch nicht in 
der Lage, C onjecturen, wie solche der H err 
Verfasser des zweiten Artikels su d  ck und s  
auf S e ite  6 5 9  allegirt, zu den nnsrigcn zu 
machen.

W ir  unterfangen u n s  entferntest nicht, 
da wo unsere A nnahm en sich in dem S ta d iu m  
der Hypothesen bewegen, von einer O bjectiv itä t 
zu reden, b is mathematische Beweise einer 
noch vor u n s liegenden Z e it das S u b s tra t  
wissenschaftlicher B eh au p tu n g  einstens bilden 
werden, w ir verstatten u n s  aber folgende 
S ätze  in der G egenw art aufzustellen:

l .  F ü hren  die gigantischen Knochengerüste 
und die enorm weit ausgelegten R iesen
schaufeln des alle C erv incn-A rten  weit über
ragenden O ervnk  lli6 Aae6 i'0 8  eine von sich 
selbst redende S p rach e. M a n  wolle sich 
vergegenw ärtigen, daß un ter dem ebenso 
hervorragend hohen , wie überaus weiten 
schaufelförmigen G ehörne so zu sagen jeglicher 
K örper a ls  untergeordnet, ja  gering erscheinen 
m u ß ! D a m it nicht etwa das gräflich von 
B reuner'sche Riesenscelett in  G rafenegg a ls  
m it einem besonders gigantischen Geweih 
geziert befunden werden möchte, habe ich 
die Physiognom ien von drei im Britischen 
M useum  befindlichen Schaufelgehörnen des 
O ervn8  rnsA aeeros folgen lassen, und erkläre 
hier —  wenn auch aus weiter E ntfernung  
—  daß ich in dem G rafenegger S ce le tte  ein 
riesenhaftes Knochengerüste zu erblicken glaubte, 
welches zu dem gewaltigen Kopfschmucke in 
richtigem Verhältnisse stehen d ü rfte , vorbe
haltlich des Zugeständnisses, daß diese Hirsch
a r t  überhaupt m it einem G estänge begabt 
w a r ,  dessen Gewaltigkeit keinerlei Vergleich 
m it den europäischen und amerikanischen be
deutendsten C ervinen zu läß t, und jegliche 
gedenkbare K örperproportion  zu überragen 
erscheint. D a s  in  der Hirschgallerie des 
hiesigen Schlosses aufgestellte Riesengeweih 
m it dem Schädel theilt M a a ß e  und S tä rk e  
m it den Londoner G ehörnen.

2 . W enn die Riesenschaufeln dieses 
Hirsches in  ih rer Physiognom ie einen Vergleich 
m it dem G eweih einer anderen H irschart 
unterzogen werden sollen, so müssen sie am 
E rsten jenem unserer Dam hirsche in cubischer 
V ergrößerung  an die S e ite  gestellt werden. 
D a s  Typische ist näm lich , daß sie von der 
Rose an s verhältn ißm äßig  dieselbe runde 
S ta n g e  tragen  und erst nach dem ersten 
D rittth e ile  sich zu ih rer gewaltigen S chaufel 
m it den mächtigen E nden gestalten. N u r  in  
e i n e m  Punkte weicht d as charakteristische 
G estänge von dem M in ia tu rb ild e  des O e rv u s  
ckama wesentlich ab ; die Augensprossen bilden 
nämlich jedes M a l  keine runden E nden, 
sondern eine plattgedrückte kleine Schaufel.

3 . D e r  W iderrist dieses R iesenthieres 
träg t auffallend hohe Knochenfedern, welche 
eine beträchtliche höckerartige E rhöhung  docn- 
m eutiren und jedenfalls ein sehr ausfallendes 
Aussehen begründeten.

4 . S o  gut wie Am erikas P rä r ie n  heut 
zu T ag e  noch den gewaltigen kanadischen 
Hirsch beherbergen, so gut wie der A ltai 
noch die W ohnstätte  des capitalen asiatischen 
Hirsches genannt werden d a rf:  ebenso kann 
ja  wohl der Riesenhirsch sich län g e r , wie 
seine ursprünglichenZeitgenossen erhalten haben.

5 . Nachdem der Versuch angetreten wurde, 
zu b eh aup ten , daß Elch und Schelch zwei 
verschiedene T hiergattnngen  vertreten, so stehen 
w ir einer gekannten, sowie einer theilweise 
ungekannten G rö ß e  gegenüber. D a s  E lenn  
—  die viele Strecken unserer nordischen und 
arktischen W elt belebende W ildgattung , steht 
dem W aidm anne wie dem N aturforscher 
stündlich a ls  geheim nißlos gegenüber. Z u m  
Ueberflusse wollen w ir der breiten, fast ganz 
nach vorn F ro n t machenden Schaufeln  E r 
w ähnung th u n , welche b is zu den R osen 
ab w ärts  n u r eine sehr kurze R undstange 
tra g e n , w ährend das ganze Schaufelgew eih 
bei der beträchtlichen S tä rk e  gedrückt erschei
nend , seinen gigantischen T räg e r in keiner 
Weise zudeckt, vielmehr geringfügigeres O bject
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Schaufelgehörne des Vvrvuo w exaveros aus dem Britischen M useum in London.
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dem K ö rper des O e rv u s  a lees  gegenüber 
steht, so im posant der Anblick des letzteren 
in der W ildn iß  auch sein m ag. G eheim niß
voller dagegen tr it t  die Riesengestalt des 
Schelchen vor u n s .  A n und fü r sich scheint 
u n s  m it dem W orte  und B eg riff „Schelch" 
noch nicht vollkommen gedient zu sein, selbst, 
wenn die dichterische M itth e ilu n g  der m it 
der M y th e  verflochtenen animalischen E r 
scheinung hinsichtlich ih rer Lebenszeit a ls  
geologisch-mathematische G ew ißheit angenom 
men werden will. V o r Allem scheint u n s 
erforderlich, die I d e n ti tä t  des Schelchen m it 
dem O erv u s  meALveros ( trsA e lae llu s  nach 
8tra,do) festzustellen, und diese A nnahm e zu 
einem zoologischen D ogm a zu erheben! D a s  
m ehrerw ähnte N ibelungeu-E pos und die an 
geführte kaiserliche V erleihung des Iagdrech tes 
auf die mysteriöse jagdliche C re a tu r ,  ganz 
verschieden, ja  unvergleichbar in  ih rer Tendenz, 
müssen von der Nachw elt a ls  die einzigen 
Q uellen  betrachtet werden, nach welchen eine, 
in  ih rer Erscheinung jedenfalls Hochbcdcutende, 
hervorragende T h ie ra r t  m it dem W orte  
„ L e lls lo "  (Schelch) bezeichnet wurde. W a r  
nu n  letzterer in seinem Vorkommen noch so 
selten, m ag er zur Z e it  der kaiserlichen V er- 
w illiguug des Utrechter Ja g d reg a les  bereits 
eine S tu fe  des A ussterbetats betreten gehabt 
hab en ; s o v i e l  erscheint doch evident, daß 
sich die A nnahm e a ls  zn voreilig darstellen 
würde, dieser merkwürdigen Thiererscheinung 
in  jener Z e it die Eristenz xui-6 abzusprechen. 
Je n e  Epoche liegt aber, wenn w ir die großen 
naturhistorischeu geologischen Processe und 
deren D a u e r  näher betrachten w ollen , in 
keiner wesentlichen Ferne von u n s ! V on dem 
„Schelchen" besitzt die N achw elt, wie be

kan n t, kein F ra g m e n t, geschweige denn eine 
R e liq u ie , au s welcher sie sich ein B ild  zu 
schaffen vermöchte, —  gar n ic h ts ! D a s  
„grim m e" T h ie r m uß schon, wenn m an be
denkt, daß durch die Jä g e rw e lt  ein u n a u s 
löschlicher G lau b e  an einen Riesenhirsch, 
gleich einem rothen Faden  sich hindurch zieht, 
wie der G lau b e  an  den D rachen durch alle 
C h ristenvö lker—  g e l e b t  haben, wenn auch 
un ter anderer B en en n u n g ; seine Existenz 
dürfte sich ohne G e w a lt auch nicht au s dem 
ungeschriebenen B uche der nicht so weit 
entfernten V ergangenheit hinweg demonstriren 
lassen! D ie  grandiose G esta lt des R iesen
hirsches (O srv u s  m sA u eero s), dessen ein
stiges D asein  seine S c e le tte , sowie m a r tia 
lischen Geweihe u n s  täglich bestätigen, dürfte 
w ohl keine andere, wie diejenige sein, welche 
u n s m it der des Schelchen identisch zu sein 
scheint. D a s  Im posan teste, w as ein Hirsch 
in  seiner riesigen T o ta l itä t  zu sein verm ag, 
m uß w ohl die gigantische G esta lt des O srv u s  
m 6Aue6ioä gewesen sein. Ic h  w ill nicht 
unterlassen, die geehrten Leser auf das T ite l
b la tt von Professor H eer 's  „vorweltlichem " 
Werke hinzuweisen, auf welchem darzustellen 
versucht w ird , wie ein R u d e l M am m uthc  
und ein R udel Riesenhirsche sich neben ein
ander äsen.

E s  w ürde u n s  lebhaft erfreuen, wenn 
es u n s  gelungen sein sollte, einiges weiteres 
Licht in die zw ar schon vielfach aufgehellte 
D äm m erung  dieser interessanten M a te rie  ge
bracht zu haben, und w ir werden jede weitere 
M itth e ilu n g  über dieselbe m it aufrichtiger 
Theilnahm e begrüßen.

E r b a c h  den 7 . J a n u a r  1 8 8 0 .
Eberhard Graf zu Gröach-Hrvach.

Einiges über die Verheerungen auf dem Stistungssondsgute
Ebersdorf a. d. Donau.

W ir bringen im  Folgenden unseren F orst- und D o m än en -Jn sp ec to rs  der C om - 
w erthen Lesern E inzelnes von den au sfü h r-  m une W ien Jo se f Apfelbeck über die fürchter
lichen und w ahrheitsgetreuen B erichten des lichen V erheerungen, welche auf dem E b ers -
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dorfer F o n d sg u ts te rr ito riu m , den anrainenden 
G em eindegründen und naheliegenden O r t 
schaften platzgriffen. D e r  von dem genannten 
Fachm anne selbst verfaßte A uszug au s diesen 
B erichten la u te t:

„A m  2 . J ä n n e r  dieses J a h r e s ,  N ach
m ittag s 1 U hr, löste sich am D onaustrom e 
beim S a u h a u fe n  und beim Koppensteiner ein 
T h eil der dort hoch gethürm ten E ism assen 
und vereinigte sich m it dem eigentlichen E i s 
stoße, um  sich nicht viel weiter unten zu 
stauen. D a s  W asser stieg daher zusehends 
und lies, da der E isstoß  sich auch ferner 
n u r  langsam  und m it vielen Unterbrechungen 
fortbewegte, über die Ufer und überschwemmte 
zuerst das sogenannte Z einet, die P o igenau  
und die gegenüberliegenden In se ln  des F o n d s 
gutes. Aber noch im m er rückten ungeheure 
E is -  und W assermassen nach, welche sich bei 
M a n n sw ö rth  vorbei durch Auen und Feld 
gegen A lbern und K a ise r-E b e rsd o rf zurück
wälzten.

D e r  Forstverw alte r von M a n n sw ö rth  
Adolf Zelinka ging m it V erachtung aller 
G e fah r d a ran , w as  möglich w ar, zu retten. 
A ls  dieser hier m it dem Forstadjuncten  
P ro h a sk a  und den geübtesten Schiffleuten, 
so lange es ging, sein M öglichstes gethan, 
vernahm  er die trau rig e  Kunde, daß die 
O rtschaft A lbern  bereits b is zu den D ächern 
im  W asser stehe und daß sich die F lu th en  
auch nach K a ise r-E b e rsd o rf wälzen. Sogleich 
beschloß er, seine ganze Thätigkeit dahin zu 
wenden. W ie sollte m an aber dahinkom m en? 
B e i dem großen S tu rm e  schienen die W ellen 
d as R ettungsw erk  vereiteln zu wollen. D a  
lud m an große Z illen  auf W agen und brachte 
sie von M a n n sw ö rth  auf Umwegen zur 
T hurm m ühle  bei Schw echat, wo sie in s 
W asser gelassen w urden. S o  kam auch der 
F orstverw alter m it seiner Z ille  und seinen 
Schiffleuten glücklich durch die Eisschollen 
nach A lbern, um den fürchterlich bedrängten 
B ew ohnern  H ilfe zu bringen.

Herzzerreißend w ar das Augstgeschrei der 
F ra u e n  und K inder —  konnte doch jeden 
Augenblick so ein H äuschen weggerissen und 
um gestürzt werden. Entsetzlich ist es, sich in 
eine solch' fürchterliche Lage zu denken. F o r t 
w ährend m ußten sie das W asser steigen sehen 
uud wie nahe w aren  sie da ran , selbst vom 
Dache fortgeschwemmt zu werden. M i t  Stricken 
w urden sie nun von den D ächern in die Z illen  
gelassen und auf diese Weise delogirt. Z w anzig  
Personen w urden auf des F o rstverw alte rs 
Z ille  gerettet. D a s  Menschenmöglichste leisteten 
auch die M a n n sw ö rth e r  Schiffleute, welche 
m it m ehreren ih rer großen Fahrzeuge zu 
H ilfe eilten uud m ehr a ls  1 2 0  Personen  
ohne jeden E n tge lt retteten. D a s  R e ttu n g s-  
Werk wurde durch den gewaltigen S tu r m  
sehr gefahrvoll und n u r sehr geübten S ch is
sern m öglich; so richtete die Schw echater 
Feuerw ehr m it ihren R ettungsbooten  gar 
wenig an s , ja  diese m ußten, vom W inde 
fortgerafft, sogar aufgefangen werden.

I n  K a ise r-E b ersd o rf d rang das W asser 
bis in  die ebenerdigen W ohnungen, doch 
konnten sich dort die Leute leicht in obere 
Stockwerke flüchten. Am ärgsten w urden die 
vereinzelten G ä r tn e r  an  der P fa ffen au  und 
beim Fuchsboden m itgenom m en. D o rth in  
konnten die M a n n sw ö rth e r  nach m ehreren 
Versuchen unmöglich hinkommen. S ie  wurden 
meistentheils von O berlieu ten an t Zubow icz, 
der von der F reudenau  m it günstigem W inde 
herunterkam , gerettet. Diese G ä rtn e r , sowie 
die A lberner sind ih res Besitzes größtentheils 
beraub t. M i t  thränenden Augen m ußten sie 
zusehen, wie ihre P ferde und anderen H a u s -  
thiere erbärmlich im S ta l le  ertranken, wie 
das reißende W asser die F ruch t ihrer m üh
seligen A rbeit m it sich riß . D ie  A lberner 
und P faffenauer sind, wenn ihnen das M i t 
leid der M itmenschen nicht reichlich zu H ilfe 
kommt, B ettle r.

D en  größten Schaden  ha t aber die C om 
m une W ien durch die Ueberschwemmung auf 
ihrem  Fondsgu te  erlitten. B e i der ungeheuren
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W asscrhöhe von 6  M e te rn  über N u ll w urden 
vom F o n d sg u ts te rr ito riu m  weit m ehr a ls  
1 5 0 0  H ectare m it E is  bedeckt und es wird 
theilweise bis in  den S o m m er so bleiben, 
denn häufig liegt das E is  jetzt 4 — 8 M e te r 
hoch aufgethürm t. E s  ist begreiflich, daß 
sämmtliche „H olzjugendcn" vom Eise erdrückt 
und gebrochen w urden und daß alles gefällte 
Holz, 5 0 0 0  b is 6 0 0 0  R aum m eter, theils 
au se inanderge tragen , theils weggeschwemmt 
wurde. V iel größer noch w äre der Schaden 
gewesen, wenn nicht vorsichtiger W eise kurz 
zuvor einige tausend M e te r im  tiefgelegenen 
Schneidergrund und K reuzgrund verkauft 
worden w ä ren ; nicht ein S cheit fände m an 
jetzt davon.

M e h r aber m ag die Leser unseres B la t te s  
interessiren, wie das W ild  bei dem schreck
lichen E lem entarereigniß  davon kam. G ar
nicht, w äre die treffendste A ntw ort auf diese 
F rage . D a s  W asser kam so rapid , daß die 
armen T hiere  von den W ellen im  Lager 
überrascht wurden. S i e  liefen und schwam
m en auch, solange sie's vermochten.

D a  erzählt u n s ein H olzhauer aus M ü h l
leiten M erkensw erthes über die R a tlo s ig k e it 
der arm en T hiere. E r  w ar in  der Z ein etau  
beschäftigt, a ls  plötzlich die Wassermassen 
herankamen, so daß ihm nach vielem Laufen 
nichts übrig blieb, a ls  sich auf einen B au m  
zu flüchten, der auf einer kleinen E rhebung 
stand. W a s  der M a n n  selbst ausgestanden, 
lä ß t sich kaum denken. S e in e  H ilferufe über
tönte das Getöse und Gekrache der Eism assen 
und das B rau sen  des W assers. Auf einem 
Aste sitzend, verbrachte er den R est des 
T ag e s  und die kommende Nacht, bis er nach 
1 8  S tu n d e n  durch Z u fa ll  von D enen, die 
ihn suchten, entdeckt wurde. Feinfühlend w ar 
der Mensch w ohl nicht, denn dies zeigte sich, 
a ls  er m it Scheltw orten  seinem um  ihn 
weinenden W eibe entgegenkam, aber dennoch 
griff es ihn an, a ls  er die arm en T h iere  — 
5  Feldhasen —  un ter dem B au m e beobachtete, 
wie sie zugeeilt kamen, auf den kleinen H ügel,

schon m it den W ogen im W ettlau f, wie sie 
scheu auf das W asser blickten, wie sie sich 
auf die H in terläufe  stellten, m it den V o rd e r
läufen  an den B a u m  gestützt —  A lles, um  
dennoch zu ersaufen.

B e i der Uebergabe des F o n d sg u tes  E b e rs 
dorf a. d. D o n a u  an die Com m une W ien 
im  J a h r e  1 8 7 0  ha t sich S e .  M a jes tä t der 
K aiser die J a g d  Vorbehalten und S e .  kais. 
H oheit der K ronprinz  R u d o lf ha t w iederholt 
diese schönen D on au au en  besucht, um  sich durch 
die J a g d  nach Fischreihern, C o rm oranen , 
Hochwild und anderen T hieren  zu vergnügen. 
W ie sehr ist es daher zu beklagen, daß durch 
solch' harte  Elem entarereignisse die schöne 
J a g d  imm er m ehr geschädigt werden m uß.

Diese J a g d  ist in  vier R eviere, und 
zw ar: K aiser-E bersdors, M a n n sw ö rth , Lobau 
und M ü h lle iten , getheilt. D e r  Schaden  ist 
in jedem R eviere n u r  allzugroß. E s  gingen 
etwa 4 0 0  Stück R ehe, 5 0  b is 6 0  Stück 
Hochwild und unzählige Hasen zu G runde . 
Auch ein großer T h eil der Fasanen  ertrank. 
D en n  die Fasanen  pflegen bei solchen Hoch
wässern auf irgend einen Ast aufzubäum en 
und von do rt so lange herabzuschauen, bis 
sie, vom Schw indel e rfa ß t, in s  W asser 
stürzen. I m  Jäg erhause  zu M ühlle iten  stieg 
das W asser so hoch, daß 6 8  S tück eingc- 
kammerte F asanen  ersaufen m ußten. A llero rts 
zog m an  au s dem Eise todtes W ild  hervor. 
W a s  auf den anderen größeren In se ln  etwa 
erhalten blieb, ließ sich der großen E ism assen 
wegen noch nicht erm itteln.

V o r einigen J a h re n  schon w urde der 
W ildstand auf der L o b au -Jn sel durch eine 
Ueberschwemmung h a r t mitgenommen, so zw ar, 
daß die Kaninchen, die diese In se l  in  einem 
zahlreichen Volke bewohnten, gänzlich a u s 
gerottet wurden. O b w o h l m an dieser T hiere 
in  A nbetracht des S chadens, den sie den 
C u ltu ren  zufügen, gerne lo s ist, so w a r es 
fü r  den W aidm ann  im m er eine Freude, den 
possirlichen Thierchen zu begegnen.



40

Je tz t aber wird es ziemlich öde aussehen 
auf der In s e l  Lobau und jenen beiden U fer
gebieten, da auch durch das zurückgebliebene 
E is  die V egetation bedeutend gehindert w ird.

W ir  wollen n u r hoffen, daß in  den 
kommenden J a h re n  durch bessere F ü g u n g  der 
D inge A lles wieder ausgeglichen werde."

W ien, den 1 3 . J ä n n e r  1 8 8 0 .
Josef Apfelöeck.

V on anderer S e ite  geht u n s  über die 
Überschw em m ung und den W ildstand im  
M archfelde und in  den Auen folgender B e 
richt zu :

„V on der V erw üstung, welche der d ies
jährige  E isg an g  in  der Lobau angerichtet 
hat, kann sich n u r  D erjenige einen B egriff 
machen, welcher augenscheinlich sich zu ü b e r
zeugen die Gelegenheit hatte und jeden W ild - 
freund, wenn auch nicht J ä g e r ,  würde cs 
ergriffen haben, wenn derselbe gesehen hätte, 
wie das sämmtliche W ild  zu leiden hatte.

A uf den überschwemmten F eldern  schwam
men die Hasen in  größerer Z a h l  auf hie und 
da hervorragende H ügeln  zu, um  sich zu 
retten, wurden aber von barbarischen, m it 
Stöcken bewaffneten M enschen von verschie
denen S e ite n  mittelst K ähnen verfolgt, in s  
W asser getrieben und erschlagen.

D a s  wenige R ehw ild, welches den E is 
massen in den Auen glücklich entkam, irrte  
auf den weiter entlegenen kahlen Feldern  
herum  und das W ild  in  den Auen, das 
durch die unbeschreiblichen E ism assen sich 
m ittelst Schw im m ens nicht m ehr zu retten 
vermochte, ging gänzlich zu G ru n d e .

V on Augenzeugen wurde eine herzzer
reißende S cen e  beobachtet, nämlich wie ge
rade zwei starke Hirsche m itten in  den E is 
massen heftig und längere Z e it um  ih r Leben 
kämpften, bis dieselben endlich der W ucht der 
W ellen erlagen und unter den E isbergen  be
graben wurden.

Noch heute ziehen förmliche Prozessionen 
von M enschen a u s , um an halbw egs zugäng
lichen O rte n  ertrunkenes W ild  aufzusuchen.

An abzuhaltende Ja g d e n  in  den hiesigen 
Auen kaun voraussichtlich m ehrere J a h r e  
kaum gedacht w erden; und da einein in  öffent
lichen Jo u rn a le n  enthaltenen Berichte zufolge 
von der O berle itung  des städtischen S t i f tu n g s 
fondsgutes selbst zugegeben w ird, daß der 
W ildstand in  der Lobau gänzlich vernichtet 
ist, so dürften auch hoffentlich die K lagen  
über W ildschaden in  den städtischen Forsten  
fü r J a h r e  hindurch verklungen sein."

E ßlingen, den 13 . J ä n n e r  1 8 8 0 .
Keinrich Iludker.

Iagdfragmeiüe aus Rohmen.
M it  E in tr i tt  der „todten S a iso n "  in dem 

nun  vollendeten J a h rg a n g  1 8 7 9  der „ J a g d 
zeitung" b lätternd, erregten —  nebst vielen 
anderen anregenden Aufsätzen —  die E rö r 
terungen der H erren  N udler und von D om - 
browski in  den N um m ern  9  und 1 0  „über 
S tre if ja g d "  mein besonderes In teresse, da ich 
dieser Jagdm cthode die reichsten Genüsse zu 
danken habe, welche m ir die N iederjagd b isher 
geboten, ih rer daher n u r  m it dankbarer A n 
erkennung gedenken kann.

W enn ich m ir erlaube, das in  jenen A uf
sätzen Gesagte durch einige Bemerkungen zu 
ergänzen, so werden diese w ohl fü r meine 
böhmischen W aidgcnossen nichts N eues ent
halten, da die „ S tre if ja g d "  in  B öhm en, n a 
mentlich in  größeren Jagdgebieten  beinahe 
a u sn ah m slo s  eingeführt ist, dagegen in  den 
angrenzenden österreichischen Ländern: M ä h ren , 
Oesterreich, U ngarn  seltener —  in Deutsch
land aber n u r  sporadisch geübt w ird. —  E s  
m ögen daher Jagdfrcunde  jener Gegenden,
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die wenig G elegenheit bieten, V o r- und N ach
theile der „ S tre if ja g d "  kennen zu lernen, vor 
bösen Nachreden gew arnt werden, welche m an 
diese J a g d a r t  in  B ezug ih rer E inw irkung auf 
die Hege erdulden lä ß t .,

H err von D om brow ski ha t bereits in 
der N r. 10  der „ Jag d ze itu n g "  m it gewohnter 
Sachkenntniß und Gründlichkeit eine Lanze 
fü r die „ S tre if ja g d "  eingelegt, daher ich m ir 
b los erlaube, durch M itth e ilu n g  einiger D a ten  
au s m einer eigenen E rfah ru n g  nachzuweisen, 
wie sehr die „ S tre if ja g d "  zur nam haften 
Hebung der W ildbahn  beiträgt.

M eine eigenen E rfah ru n g en  reichen d ies
fa lls über den Z e itrau m  eines V ie r te l- J a h r 
hunderts h in au s , w ährend welcher Z e it  ich 
a ls  J a g d h e rr  und Ja g d g a s t durch die „ H a 
senstreifen" sehr viele Jag d freu d en  genoß —  
namentlich aber den w ohlthätigen E influß  
derselben auf den S ta n d  des W ildes empfand.

Z u r  I l lu s tra tio n  dieser B ehaup tung  brauche 
ich b lo s  zu erwähnen, daß überall, wo ich 
diese J a g d  durch persönliche Theilnahm e oder 
au s nachbarlichen Beziehungen ermöglichte 
B eobachtung kennen lernte, die sehr bedeutende 
Z u n ah m e des W ildstandes m it den gesteigerten 
Jagdsreuden  jener begünstigten Schützen 
gleichen S c h r itt  hielt, welchen die E hre  zu 
T h eil w urde, anstatt des bei den früheren 
„Anstelljagden" üblichen, nicht sehr „ a u s e r
w ählten allgemeinen A ufgebots" den Abschuß 
zu besorgen.

Diese H ebung der W ildbahn  beobachtete 
ich namentlich in  hiesiger Gegend. —  A uf 
meinem Besitz C . habe ich den Hasenabschuß, 
der im J a h r e  m eines B esitzantrittcs (1 8 7 3 ) 
bloß 1 1 3 4  Stück betrug, im J a h r e  1 8 7 9  
bereits auf 2 6 0 0  gebracht. M e in  N achbar, 
der edle J a g d h e rr  auf CH., ha t aus einer 
J a g d , die vor seinem B esitzantritt von einer 
ungezählten Schützcnschaar ausgeübt wurde 
und n iem als ein ncnnensw erthcs R esu lta t 
lieferte, durch E in fü h ru n g  der „Hasenstreisen" 
ein w ahres H ubcrtusfest fü r seine, durch die 
ehrenvolle E in ladung  beglückten G äste und

alljährig  eine brillan te Schußliste  geschaffen. 
—  E in  anderer N achbar begnügte sich vor 
E in fü h ru n g  der „ S tre if ja g d "  aufseinen schönen 
wildreichen Besitzungen durch viele D ecennien 
m it einem, wegen der großen Z a h l  seiner 
Schützen re la tiv  n u r sehr geringen A ntheil 
an dem Abschuß seiner Hasen, wobei er eine 
bew undernsw erthe G eduld und A u sdauer be
w ährte, indem er sich b is 3 6  M a l  des T ag es 
frisch anstellen ließ. N u r  zögernd und nam ent
lich in Folge O pposition  seiner schießlustigen 
J ä g e r  gegen die, ih rer eigenen B etheiligung 
ungünstige „ S tre if ja g d "  lange Z e it  zurückge
halten, folgte er schließlich dem drängenden 
Beispiele der Nachbarschaft und erzielte m it 
E in fü h ru n g  der Hasenstreifen schon im  J a h re  
1 8 7 9  einen Abschuß von 3 6 0 0  Stück, bei
läufig  d as a ltru iQ  ta n tu m  der R esultate  
seiner früheren Jagdm ethodc. D a b e i weiß 
dieser von F o rtu n a  und S t .  H ubert besonders 
begünstigte W aid m an n  den, den Jag d h e rren  
verfügbaren R eg u la to r des W aid m an n sh e ils  
zu eigenem V ortheil bereits so geschickt zu 
handhaben, daß in dieser jüngst vergangenen 
S a iso n  von den 3 6 0 0  Hasen allein über 
1 0 0 0  Stück seiner eigenen F lin te  erlagen. 
Solche R esu lta te  verdankt dieser glückliche 
Schütze und Ja g d h e rr , sowie viele andere 
unserer böhmischen W aidgenossen u u r der 
„ S tre if ja g d " .

D e r  feit E in führung  dieser Jagdm ethode 
in den betreffenden Jagdgeb ie ten  meist be
deutend vermehrte S ta n d  und Abschuß der 
H asen scheint denn doch zu beweisen, daß 
durch dieselbe Häsinnen im V erhältn iß  zu den 
N äm m lcrn  m ehr geschont werden — doch glaube 
ich, daß ein wesentlicher G ru n d  der besseren 
R esu lta te  bei „Strecke" und „Hege" in  der 
wegen relativ  geringerer Z a h l  m ehr rigorosen 
A u sw ah l der Schützen liegt. B e i den vielen 
Schützen, wie sie für „A ustclltreiben" benöthigt 
werden, hat m an nicht C hance m it A u sw ah l 
derselben sehr strenge vorgehen zu können 
und m uß ein sogenanntes „allgem eines A uf
gebot" anstellen. F ü r  das Hasenstreifen aber
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stellt sich der I a g d h e r r  eine kleine Z a h l  
(hier zu Lande meist 4 , höchstens 8) a u se r
lesene Schützen zusam m en, die nicht n u r 
d i e s e s ,  sondern auch „ g u t e  J a g  e r "  sind, 
das heißt, die nicht n u r  die meisten Hasen 
treffen, sondern auch die wenigen von ihnen 
„angeschossenen" durch gute A po rteu rs  und 
gewissenhafte V erfo lgung zur Strecke bringen.

A llerd ings zwingen bisw eilen persönliche 
Rücksichten den Ja g d h e rrn  zu seinem K um m er 
—  aber zur F reude schußneidiger G äste  —  
einen „P a tzer"  m it in die „anständige" G e 
sellschaft aufzunehmen —  doch sind diese Fälle , 
wie m an m it Recht von unseren böhmischen 
Ja g d e n  behaupten kaun —  n u r A usnahm en. 
D e r  große Nachtheil des „allgem einen A u f
g ebo ts" , wie solches bei „Anstelljagden" nöthig, 
en tfällt daher bei der „ S tre if ja g d "  —  es 
werden nämlich nicht gar so viele Hasen 
gefehlt und, w as noch schlimmer ist, a n g e 
s c h o s s e n ,  denn letztere entgehen nicht bloß 
der „S trecke", sondern auch der „B esatzung". 
N u r  die „unbeschossenen" Hasen können a ls  
gesund und fortpflanzungsfähig  angesprochen 
werden.

E s  sei m ir gestattet, das oben berührte 
P rin c ip  der „rigorosen Schü tzenausw ah l" 
auch m it der J a g d  auf den Rehbock m it 
einigen W o rten  in  B eziehung zu bringen. 
N iem and wird m ir w ohl Unrecht geben wollen, 
wenn ich behaupte, daß für den möglichst 
höchsten Abschuß von Böcken durch gute 
Schützen besser gesorgt w ird , a ls  durch 
schlechte, ebenso daß das leidige „zu Holze 
schießen" n u r  dann zu vermeiden ist, wenn 
der Abschuß von Böcken bloß guten „ J ä g e rn "  
und ausschließlich m it der Büchse — ge
stattet w ird . Leider läß t dieser Z w eig  der 
„ Jä g e re i"  allenthalben —  selbst bei u n s in 
B öhm en in  B ezug auf w ah rh aft w aidm änni- 
sche B ehand lung  noch viel zu wünschen übrig.

E s  gibt Schützen, die sich zw ar „ J ä g e r"  
nennen, dabei sich aber nicht scheuen, auf der 
P ürsche, beim Anstand und B la tte n  die 
Schro tflin te  i n  d e r  R e g e l  —  und nur

ausnahm sw eise und schandenhalber die Büchse 
zu führen, auf jede D istanz dem arm en W ilde 
S ch rö te  nachzubrennen, ob Kreuzbock oder 
S p ie ß e r  —  w enn n u r  fü r Küche und S c h u ß 
lis te*) gesorgt wird.

A uf großen G ü te rn  trü g t zum T heil die 
Unmöglichkeit, den ganzen Abschuß durch den 
Ja g d h e rrn  selbst und seine waidgerechten G äste 
m it der Büchse auf der Pürsche zu bewerk
stelligen, die S chu ld  an  so manchen Ungc- 
bührlichkeiten. Auch wenn der J a g d h e rr  selbst 
kein „ J ä g e r "  ist, geht es auf seiner J a g d  
zu seinem eigenen —  besonders aber zum 
S chaden  der Jag d n ach b arn  —  meist recht 
anarchisch zu. —  A uf kleinen G ü te rn  ist cs 
wieder das leidige „einander ab jagen", w as 
keinen entsprechenden S ta n d  von Böcken auf
kommen läß t. E s  werden S p ie ß e r , ja  selbst 
Kitzböcke geschossen, auf E in h a ltu n g  einer dem 
S ta n d e  entsprechenden Abschußzahl wird nicht 
gesehen und vom J ä g e r  und „S ch ießer"  m it 
S c h ro t auf jeden sich unvorsichtiger Weise 
zeigenden Bock, besonders in der N ähe der 
G renzen die ganze „gesetzliche" —  ja  selbst 
„ungesetzliche" —  Schießzeit hindurch geknallt. 
I n  hiesiger Gegend gibt es ein G u t  m it 
circa 1 0 0 0  Joch W ald , wo 1 8 7 8  der letzte 
vorhandene S p ie ß e r  „erschlagen" wurde und 
dennoch lieferte das J a h r  1 8 7 9  2 8  Böcke! 
—  allerd ings auf Kosten der gut hegenden 
Jag dnachbaren .

Ic h  fand im  J a h re  1 8 7 2  bei Uebernahme 
der hiesigen Jag d b ark e it den R ehstand in  
Folge unwaidm ännischer B ehand lung  so herab 
gebracht, daß sich der Abschuß 1 8 7 3  bloß 
auf 1 2  Rehböcke beschränken m ußte. —  D a 
durch, daß von da an die meisten Böcke bloß 
von m ir selbst und meinen G ästen  m it der 
Büchse erlegt w urden, bei H asenjagden n u r 
auf „aufhabende" starke Böcke (hier werfen 
die Böcke meist Ende S ep tem ber ab) ge
schossen werden durfte und „N ichtjäger" p rin -

*) V on  einem witzigen Freunde „Lugenbüchel" 
genannt.
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cipiell von dieser edlen J a g d  ferngehalten 
blieben —  gab es keine „angekoppelten" 
Böcke m ehr und hob sich der S ta n d  so rasch, 
daß ich im  J a h r e  1 8 7 8  bereits einen Abschuß 
von 7 0  Böcken erzielte, auf welcher Höhe 
ich denselben zu erhalten hoffe.

J e n e r  N achbar, der 1 8 7 9  die 1 0 0 0  Hasen 
auf seiner eigenen J a g d  erlegte, folgte in 
jüngster Z e it dem gebotenen Beispiele auch 
in  B ezug auf die Hege und J a g d  der N eh- 
böcke, wenn auch b isher bloß durch E in führung  
hauptsächlich jener M a ß re g e ln , die seinen 
persönlichen S p o r t  begünstigen. E r  ha t sich 
über d as R esu lta t nicht zu beklagen. In d e m  
vorher durchschnittlich 5 0  Böcke jährlich —  
w orunter viele Kitzböcke zumeist durch 
seine J ä g e r  m it der F lin te  abgeschossen w u r

den —  erzielte er im  J a h re  1 8 7 9  bereits 
1 1 5  Stück, von denen er und sein S o h n  —  
ein ausgezeichneter W aidm ann  —  w eitaus 
die meisten selbst, und zw ar m it der K ugel 
erlegten.

M ögen  daher Jag d h e rren , die das Glück 
haben, eine R ehjagd zu besitzen —  n u r 
„correcten J ä g e rn "  und guten Kugelschützen 
die E hre  des Abschusses ih res edlen, gehörnten 
W ildes gestatten! D ie  zahlreichen, kostbaren 
T ro p h äen  werden ihnen in  wenigen J a h re n  
reichliche G enugthuung  und ehrenvolles Z eugniß  
fü r den waidmännischen B etrieb  ih rer J a g d  
verschaffen.

W aidm an n sh e il fü r 1 8 8 0 !
S ch lo ß  C . im J ä n n e r  1 8 8 0 .

V -

Die Fischereien von Astrachan.
(Nach russischen M itth e ilu n g en .)

D e r  Fischfang im  Caspischen M eere  ist 
der bedeutendste in  ganz R u ß lan d . A l l e i n  
die Fischerei von Astrachan (d. i. das W o lg a 
delta m it dem angrenzenden Ufer, a u s s c h l i e ß 
l i ch der Fischereien der Uralischen Kosacken) 
liefert jährlich gegen 4  M illionen  C entner 
Fische, im  W erthe von m ehr a ls  12  M illionen  
R u b e l. Bedenkt m an, w as fü r A rbeits- und 
C apita lskräfte  durch F an g , Z ubere itung , V e r
ladung, T ra n s p o rt  rc. beansprucht werden, so 
kann m au sich einen B eg riff von ih rer volks
w irtschaftlichen W ichtigkeit machen.

M a n  unterscheidet die F l u ß f i s c h  e r e i ,  
die in den zahlreichen M ü n d u n g en  der W olga, 
und die S e e f i s c h e r e i ,  die auf offenem 
M eere  betrieben w ird.

D ie  F l u ß f i s  ch e r  e i braucht einen ge
ringeren Aufw and an G eräthen  und M enschen
kraft, und ih r Schauplatz liegt den mensch
lichen W ohnungen n ä h e r;  aber wenn m an 
glaubt, daß sie deshalb das G ew erbe des 
kleinen M a n n e s  sei, dem Fische und W asser 
so zu sagen vor der T h ü re  liegen, so i r r t  m au.

Fische und W asser liegen ihm  allerdings vor 
der T h ü r  —  aber sie gehören nicht ihm . 
D a s  W asser gehört den Besitzern der a n 
grenzenden Ufer —  dem S ta a te ,  verschiedenen 
K löstern, den Astrachan'schen Kosacken und 
P riv a tleu ten  —  die es meistbietend verpachten. 
A llerdings sind auch die B a u e rn  Uferbesitzer, 
aber m an ha t ihnen bei der L andvertheilung 
n u r R o h r-  uud Sum pfflächen gegeben, keinen 
einzigen P latz, der zum Fischfang geeignet 
w äre, von dem sie sich seit unvordenklicher 
Z e it  einzig und allein genährt haben. D en n  
das am phibienartige Geschöpf, welches m an 
astrachan'schen Fischer nennt, ha t von P flu g  
und Egge keine deutlichere V orstellung, a ls  
von den M enschen im  M onde. D ie  Lage der 
B a u e rn  ist hier durch die A ufhebung der 
Leibeigenschaft nicht geändert w orden; an 
S te lle  des G ru n d h e rrn  ist nun  der Päch ter 
getreten, der das lebhafteste Bestreben h a t, 
den letzten Kopeken aus dem W asser zu ziehen 
und dessen V orthe il dem der Eingeborenen 
d iam etra l entgegensteht; die Letzteren müssen
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sich dem Pächter fügen, fischen, wo und w ann 
er erlaubt und die B eute zu einem bestimmten 
Preise abliefern.

D ie  Flußfischerei wird m it Netzen be trieben ; 
sic liefert sogenannte „ N e t z f i s c h e " ,  Alsen 
(eine H e rin g sa rt, e lu p e a  a lo su s), Brassen, 
Plötzen, Barsche, verschiedene K arpfenarten , 
Hechte rc. rc., aber k e i n e  S tö r e  und H ausen, 
die un ter dem N am en „Nothsische" zusam
m engefaßt werden. V on diesen Netzfischen 
werden weit über 3  M illio n en  E eu tner von 
Astrachan ausg efü h rt, außerdem  eine Unmasse 
von den Eingeborenen und den Tausenden 
frem der A rbeiter verbraucht. Ueber eine M illio n  
C entner —  die kleineren und geringeren S o r te n  
—  kommen getrocknet und geräuchert in  den 
H andel. G ed ö rrte r Fisch ist bekanntlich die 
beliebteste Zukost fü r den russischen A rbeiter, 
die der B urlake im  N ordosten ebenso wenig 
entbehren kann, wie der F u h rm a n n  der süd
lichen S tep p e .

Z u r  A usü b u n g  der Nctzfischerci braucht 
mall vor allen D ingen  geeignete Fischplütze, 
„D on^'a 's" genannt. S ie  müssen ebenen, von 
S te in e n , S tu b b e n  und anderen Hindernissen 
freien G ru n d  haben, außerdem  festes Ufer 
zum H erausziehen des Netzes und ein von 
S andbänken  freies Fahrw asser. Nach den ge
setzlichen Bestim m ungen sollen die einzelnen 
D o irja 's  m indestens 2  W erst von einander 
entfernt liegen. D ie  i n t e l l i g e n t e n  P  äch 
t e r  suchen durch R ein igung , H erausw indcn  
der S te in e  rc. die Z a h l  ihrer Fischplätze nach 
K räften  zu vergrößern. S i e  betreiben den 
Fischfang der Hauptsache nach m it eigenen 
Leuten und Netzen. M a n  unterscheidet F r ü h 
sah rs- , H erbst- und W in te rfan g . F ü r  jeden 
derselben werden die A rbeiter besonders ge
miethet. D e r  F an g  im F rü h ja h r , wenn die 
Fische zum Laichen strom auf ziehen, ist der 
beste; weniger gut im Herbste, wenn sic 
wieder stromab znm M eere  ziehen; am 
schlechtesten im W in ter.

D ie  B ezahlung und die ganze Lage der 
A rbeiter ist bei der astrachan'schcn Fischerei

so vorzüglich, wie n irgends anders wo in 
R u ß la n d . A llerdings kommt es vor, daß sie 
in  den H äfen des schwarzen M eeres beim 
V erladen des G etreides besser bezahlt werden, 
allein n u r  vorübergehend; ihre Lage dort ist 
eine sehr wechselnde. I m  A s t r a c h a n 's c h c n  
dagegen sind n u r D iejenigen dem Wechsel 
ausgesetzt, die sich von dem Leben in  der 
S t a d t  selbst nicht trennen wollen, während 
sie in der S ch ifffahrtsperiode fabelhafte Löhne 
erhalten, müssen sie später am H ungertuche 
nagen und Schulden  machen, denn vom S p a re n  
ist bei ihnen nicht die R ede, da es von W ir th s 
häusern und Schänken w im melt, in denen 
nicht b los B ran n tw ein , sondern auch der M o st 
in S trö m en  fließt. D e r  A rbeiter nennt Astrachan 
das Sch laraffen land  und nicht ohne G ru n d . 
R oggenbrod ist hier unbekannt, ro ther und 
weißer W ein  und alle möglichen Früchte spott
wohlfeil, und Fische umsonst zu haben. D a r 
über kann der Russe in  der T h a t  seine T räum e 
von Honigström en und Grützbergen vergessen 
—  ja  er vergißt E lte rn  und H ütte, W eib 
und K ind —  und selten n u r  kehrt er aus 
A strachan in die H eim at zurück.

A ußer den eigenen Netzen der U nternehm er 
sind aber unzählige kleinere der E ingeborenen 
thätig , die gleichfalls für Rechnung der Pächter, 
wie schon angedeutet wurde, m it G enehm igung 
derselben fischen und ihre B eu te  gegen be
stimmten P re is  an die Z ubereitungsstellen  
derselben abliefern. Diese Netze
der E ingeborenen sind viel kleiner und so 
engmaschig, daß auch die kleinsten Fische darin  
gefangen werden.

D ie  Päch ter und ihre Leute, die außer 
dem bestimmten Lohn noch P räm ien  fü r ein 
gewisses abgeliefertes Q u a n tu m  erhalten,w ollen 
so viel a ls  möglich verdienen, und kümmern 
sich deshalb wenig um  die gesetzlichen V o r 
schriften. S o  ist jede A rt von gänzlicher 
A bsperrung der F lu ß arm e  und M ündungen  
verboten. Aber m an richtet den Z u g  so ein, 
daß dieselben lange Z e it  hindurch gänzlich 
m it den Netzen versetzt werden. F erner soll
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n i e  ein Netz in 's  W asser gelassen werden, 
ehe d a s  andere h eraus ist. Allein während 
der Z ugzeit der Fische w ird T ag  und N acht 
gefischt, jedes Netz ha t seine besondere B e 
m annung , ehe die einen h eraus sind, müssen 
die anderen begonnen haben, wollten diese 
w arten  b is jene den Z u g  vollendet, so brauchte 
m an die verschiedenen P a r t ie n  gar nicht. 
Ebenso wenig kehrt m an sich an die B estim 
m ung, daß die Fischplätze m indestens 2 W erst 
von einander entfernt sein sollen.

D iese Gesetzwidrigkeiten finden frei und 
öffentlich statt, ohne daß die Polizei eine 
M iene dazu verzöge, so weit es sich nämlich 
um  die großen Päch ter handelt. „W er einem 
A nderen au s N oth  ein Tuch au s der Tasche 
zieht, ist ein D ieb —  wer ungesetzlich 2  bis 
3 0 0 0  R ubel a u s  einem Fischplatz zieht, gilt 
in  den höheren kaufmännischen Kreisen für 
einen schneidigen K erl."

A nders aber wird d as Gesetz der einge
borenen Bevölkerung und den kleineren U n
ternehm ern gegenüber gehandhabt. Diese w er
den nicht n u r von den B eam ten  des S ta a te s ,  
sondern auch von den Agenten der Pächter 
beobachtet und in einer Weise beschränkt, die 
weit über das Gesetz h inausgeht. D e r  kleine 
M a n n  sucht sich natürlich der S c lav ere i der 
Päch ter zu entziehen; wer noch am M eere 
w ohnt, sucht sich an dem Fange auf letzterem 
zu betheiligen, der n i c h t  verpachtet ist, n a 
mentlich da m an dazu in der N ähe der Küste 
keines großen A pparates bedarf. Allein m an 
vereitelt dies so viel a ls  möglich, indem m an 
den R ay o n  der (verpachteten) F lußm ündungen 
überm äßig ausdehnt. Z uerst begann m an m it 
den S törnetzen  im  W in te r. M a n  trieb die 
E ingeborenen dam it so weit in 's  M eer, daß 
der F an g  nicht bloß unsicher, sondern auch 
die Netze selbst gefährdet wurden, weil das 
E is  vor den M ündu n g en  bei starkem W inde 
leicht bricht und in 's  offene M eer getrieben 
w ird. S o d a n n  verfuhr m an ebenso m it den 
übrigen, ohne triftigen gesetzlichen G ru n d .

D ie  eigentliche Seefischerei nun bietet 
ein ganz anderes B ild . H ier gibt es keine 
V erpachtung und kein M o nopo l. Je d e r  kann 
sie ausüben , er braucht n u r ein B ille t fü r 
jedes B o o t zu lösen, das er dazu aussendet. 
Leider ist dies auch kein Geschäft fü r den 
arm en M a n n , denn die A usrüstung  eines B ootes 
m it allem Z u g eh ö r kostet m indestens 1 0 0 0  R u 
bel. M a n  fängt entweder m it oder ohne 
K öder, erstere A rt ist die beliebtere. Z u  
diesem F an g e  bedient m an sich einer langen 
Leine, welche durch Baststricke an P fäh le , 
die im  M eeresg runde  eingeschlagen sind, be
festigt und durch Schw im m er auf der O b e r 
fläche erhalten w ird. V on dieser Leine hängen 
nu n  in  etw as über einen F u ß  E ntfernung  
an einander Angelhaken herab, in  denen die 
Fische beim Z u g e  sich fangen. E s  wurden 
ausgegeben im F rü h ja h re  1 8 7 8  B ille ts  ans 
3 4 1 1 , im  Herbst auf 3 6 9 4  B oo te . Je d e s  
B o o t faß t im  Durchschnitt 8 — 9 K ilom eter 
Leine, m it 2 2 .5 0 0  A ngeln. E inige, eben 
der kleinere Theil, etwa 7 4 0  B oo te  stellen 
sta tt dieser Leine niit Angeln auch Fangnetze 
a n s . M a n  hat berechnet, daß m an m it 
diesen Angeln und Netzen die Poststraße von 
M o sk au  nach Nikolajewsk am A m ur auf 
beiden S e ite n  einzäumcn könnte; thatsächlich 
geht die in Anw endung kommende M enge von 
F an g ap p ara ten  w ohl noch über die hier ge
machten A ngaben h inaus , weil zahlreiche B oote 
ohne B ille t fischen, w as schwer contro llirt 
werden kann.

D ie  am wenigsten geachtete F a n g a r t  ist 
die m it einem K öder, welche gleichfalls m it 
einer Leine und d aran  hängenden Angeln 
ausgeüb t w ird . M a n  befestigt aber dann 
die Leine nicht, sondern w irft sie vom B oote 
an s  in s  M eer. A ls  K öder dienen Fische, 
die in  genügender M enge in  einem B eh älte r 
des B oo tes vorhanden sein, und stets m it 
frischem W asser versehen werden müssen, d a 
m it sie lebendig bleiben. D a h e r  m uß ein 
T h eil der M annschaft beständig frisches 
W asser zupumpen, der andere d as alte hin-
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auslasten. D ie s  gilt bei der Bevölkerung für 
eine w ahre S c lav en  arbeit"; w ird es nachlässig 
betrieben, so krepiren die Fische und m an 
kehrt ohne B eu te  heim. D a s  ist aber das 
Schlim m ste, w as in  Astrachan passiren kann, 
und es ist schwer, nach verfehlter F a r th  
wieder neue Leute zu bekommen, daher geben 
sich n u r  die physisch und moralisch am tiefsten 
stehenden A rbeiter zu dieser F a n g a rt  her.

Alle Seefischer theilen sich in 'F re ie ,  und 
durch bestimmte C ontracte  gebundenen. D ie  
letzteren sind von großen U nternehm ern enga- 
g irt, denen sie ihren F a n g  lebendig in  ihre 
Z u b ere itungsansta lten  (77atu§ '8 ) zu einem 
bestimmten Preise abliefern, und von denen 
sie oft B oote  rc. dazu erhalten. D ie  er
steren haben entweder keine solche fremden 
A nstalten in  der N ähe, oder sie ziehen die 
Unabhängigkeit v o r;  sie fischen m it eigenem 
G erä th , p räp ariren  den F an g  in ihren  eigenen 
A nstalten, und verkaufen ihn später in  Astrachan 
an wen sie wollen, doch auch sie binden sich 
durch Vorschüsse der dortigen C apitalisten.

I m  N orden des caspischen M eere s, von 
dem hier allein die Rede ist, w ird in  der 
N ähe der W olgam ündungen und der Küste 
überhaupt auf C o n trac t gefischt, —  im offe
nen M eere  meist auf eigene Rechnung. W er 
letzteres w ill, m uß nicht n u r  fü r B oo te  und 
A pparate  zum F a n g  sorgen, sondern anch für 
Z u bere itung  und T ra n s p o rt  der Fische. D ie 
Contractfischerei macht daher weniger S o rg e , 
und es sind keineswegs n u r  die Unbem ittelten, 
die sich darau f einlassen. D e r  U nternehm er 
m uß sich vor allen D ingen  einen Platz zum 

von der B ehörde überweisen lassen, 
wozu jeder berechtigt ist. E r  erhält dazu

Q uad ra tw erst, und richtet sich darau f ein. 
D e r  P latz m uß an einer sturm freien S te lle , 
in  der N ähe bewohnter O r te  (der A rbeiter 
wegen) liegen.

Am 8. J u l i  kommen die Fischer von 
weit und breit nach Astrachan und schließen 
ihre C o n trac te ; es versam m eln sich dann 
gegen 2 0 0 0  B oo te  m it einer B em annung

von 6 — 7 0 0 0  Köpfen. D ie  W eiber kommen 
m it, um  wo möglich die M ä n n e r  im  Z a u n e  
zu halten , und etw as von dem Angelde, w as 
sie erhalten, (oft über 1 0 0 0  R ubel) m it 
nach H ause zn nehmen. T runkenheit g ilt 
hierbei fü r kein Laster und die Schänker 
machen dabei Geschäfte fü r 's  ganze J a h r .  
S c h n a p s  und B ier, M ad e ira , P o rtw e in  und 
C ognac fließen in S trö m e n , aber erst nach 
Abschluß des Geschäftes. Z uerst verabreden 
die einzelnen Fischergenossenschaften m it ein
ander, w as sie fordern wollen, dann ver
handeln sie —  E hre  wem E hre  g e b ü h rt! —  
zuerst m it dem vorjährigen A uftraggeber. 
D ie  anfänglichen Forderungen  sind imm er 
übertrieben, aber endlich einigt m an sich. 
O f t  sind die Fischer enorm verschuldet, und 
die U nternehm er dürfen ih r Geschäft nicht 
ausgeben, wenn sie zu dem Ih r ig e n  kommen 
wollen. W enn daher anch die Einzelnen 
stark concurriren, so behält doch schließlich 
meist Je d e r  die früheren Leute. —  D ie C o n 
tracte  laufen auf ein J a h r ;  sie werden ge
richtlich m it der Genossenschaft (Artel), nicht 
m it jedem Einzelnen abgeschlossen. D ie s  ist 
aber eine leere F o rm . A ls w ahre B ü rg 
schaft sieht m an beiderseits den T runk 
an, der nach geschlossenem Geschäfte gegeben 
und genommen w ird. D ie  Preise für den 
H erbst- und F rü h ja h rs fan g  werden besonders 
bestimmt, ersterer höher; nach dem H erbst
fange wird abgerechnet, das Angeld aber erst 
nach dem F rü h jah rsfan g e  abgezogen.

S t ö r  und H ausen sind die B eu te  der 
Seefischerei. D e r  H erbstcaviar (von Hausen) 
w ird körnig zubereitet, (nicht gepreßt) und 
geht zu hohen Preisen in s  A u slan d . 1 8 7 8  
w urden in  Astrachan bis 5 5  R u b e l fü r 's  
P u d  dafür bezahlt (d .i. fü r 1 6 '3 8  K ilogram m , 
das K ilogram m  würde also 3 3 6  R ubel 
kosten). D ie  Z eit, wo m an den C a v ia r  in 
Astrachan fast umsonst haben konnte, ist 
längst vergessen. A llerdings kommt ein T h eil 
der P reisste igerung auf Rechnung des niedrigen 
C nrses, den der R ubel im  A nslande hat
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(wenig über 2  M a r k ) ; danach würde also 
das P fu n d  im  en  x ros-P reise , m it R eichs
münze bezahlt, in  Astrachan 3 3 6  M ark  ge
kostet haben.

D e r  W in terfang  ist so unbedeutend, daß 
die H änd ler ihn früher den Fischern über
ließen ; jetzt geschieht es nicht m ehr, des 
C a v ia rs  wegen. Doch ist es, bei den vielen 
W interw egen schwer, die Fischer, wenn sie ihn 
dem H änd ler entziehen wollen, d aran  zu hindern.

D e r  sogenannte freie F an g  ist ungleich 
bedeutender a ls  der contrahirtc . D ie  B en en 
nung „ fre i"  aber, wie schon erw ähnt wurde, 
in  mehrfacher Hinsicht E u p h e m ism u s; es 
sind 6 — 7  große F irm en  in Astrachan, die 
sich in die E rträ g e  desselben theilen, und 
die sich dam it beschäftigenden Fischer in  H ä n 
den haben. Auch sie geben Angeld, und 
liefern G erä th e  zum F an g e , die sie anrech
nen, und m it denen sie gute Geschäfte machen, 
indem  sie d a ran  eben so gut wie an den 
Fischen selbst verdienen. D ie  Verrechnungen 
werden so viel a ls  möglich in  die Länge 
gezogen, b is die Fischer selbst nicht mehr 
wissen, wie sie stehen, und den H ändlern  
auf G nade  und Ungnade preisgegeben sind. 
Letztere halten übrigens W aaren lag er in 
allem M öglichen, so daß der Fischer nicht blos 
das zu seinem G ew erbe Erforderliche, sondern 
A lles, w as er überhaupt braucht, von Ih n e n  
erhalten kann. Außerdem  werden sie bei der 
Abnahm e und beim Bracken (die ausgedrückten 
Fische werden zu geringerem  P reise übernom 
men) auf jede n u r  mögliche W eise betrogen.

M a n  veranschlagt die jährliche A usbeute  
der Seefischerei auf rund 3 5 0 .0 0 0  C entner 
S tö r e  und H ausen, e tw as über 3 0 .0 0 0  C entner 
C av ia r, etw as über 4 0 0 0  C entner Fischleim 
und an d ereP roducte ; außerdem 5 0 .0 0 0 C entner 
Seehunde. —

D a ß  die Arbeiterbevölkerung, deren H a u p t
bestandtheil die Fischer bilden, ein gutes 
Leben führen, ist bereits erw ähnt worden. 
S ie  erübrigen meistens N ichts, w as zum 
T h eil an den großen Zufälligkeiten liegt,

denen ih r G ew erbe ausgesetzt ist. H aben  sie 
ein gutes F a n g jah r, so stecken sie den G e 
w inn in  ih r Geschäft, vermehren die Z a h l  
ih rer B oote, Leinen rc., b is ein S tu r m ,  oder 
unverm uthet früh  eintretender F rost, oder ein 
schlechter F an g  ihnen A lles wieder rau b t. 
Nicht der Fischer wird reich, w ohl aber alle 
Leute, die Geschäfte m it ihm machen, vom 
kleinsten K räm er, Schänkw irth  und Aufkäufer 
b is zum C a p i ta l ie n .  Und dennoch beklagen 
sich Alle über ihn, jedem soll er schuldig sein, 
jeder w ill so und so viel an ihm  verloren 
haben. —  Und er ist in  der T h a t  schuldig, 
fü r A lles, fü r B ro d , fü r Thee, fü r  Lichter, 
fü r Leinen, Netze, T heer rc. rc. —  Aber 
D ank dem R eichthum  des M eeres leidet 
N iem and N oth , weder bei der verpachteten 
noch bei der Seefischerei. M e h r und m ehr 
strömen alljährlich herbei, und ein beträcht
licher T h eil bleibt nicht n u r  lange J a h re ,  
sondern für im m er dort. Alle finden reich
liche N ah ru n g , und w as manche Z eitungen  
an gebeuth eiligen Nachrichten verlau te t haben, 
kann dreist a ls  Lüge bezeichnet werden. W enn 
m an die Leute beklagen wollte, weil sie kein 
Fleisch essen, so w äre das ebenso, a ls  wollte 
m an den B ew ohner des inneren R n ß la n d 's  
bedauern, weil er J a h r  au s  J a h r  ein keine 
Fische bekommt, er n iem als S te rlitsu p p e  ge
nießt. D ie  meisten russischen A rbeiter müssen 
Fleisch u n d  Fisch entbehren. — D e r  geringste 
A rbeiter im  G ouvernem ent Astrachan, —  
und dies sind meist Kalmücken und K irgisen, 
—  erhält a ls  Beköstigung per T a g  3  P fu n d  
R o g g en b ro d , 1 P fund  W aizenm ehl, K a l
mückischen Thee und Fische so viel er essen 
kann. D ie  Russen, die meist höhere Posten 
bekleiden, —  a ls  C av ia rp räp a rire r , Leim
sieder, E insalzcr, R äu ch e re r, S ch läch ter, 
Agenten rc., sind ungleich besser daran . —  

Auch der Z ustand  der A nstalten, in denen 
die Fische p rä p a r ir t  werden, ih r schädlicher 
E influß  auf die G esundheit, w ird in den 
Z eitungen  durchaus falsch dargestellt. S o b a ld  
eine Fischlieferung beseitigt ist, w ird A lles
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gewaschen und gereinigt. Schlachten und 
E insalzen geschieht auf F lö ß e n , die eine 
P um pe haben, m it der ohne M ü h e  A lles ab
geschwemmt werden kann. D ie  P e te rsb u rg er 
Keller und W aaren lag er sind oft viel u n 
appetitlicher und jeder K irgise w ürde sich 
davon abwenden. —

A ber das Geschäft in  Astrachan hat sich 
in  den letzten 2 0  J a h re n  so vergrößert, daß 
es nicht m ehr so leicht wie früher fü r den 
U nternehm er ist, reich zn werden. V iele ver
dienen im m er noch, aber noch m ehrere sehen 
sich getäuscht. V o r nicht gar langer Z e it 
w urden m it dem W o lg a -H ärin g e  (Alse, e ln p « n  
nlosno) so b rillan te Geschäfte gemacht, daß 
A lles d as Fischfieber bekam, und sich auf 
den H ärin g fan g  legte, —  L andräthe, P agen , 
Schneider, kurz alle S tä n d e , —  reiche Leute, 
und solche deren ganzes C ap ita l aus 3  bis 
4 0 0 0  R u b e ln  bestand. M a n  beschaffte sich 
Räumlichkeiten, nahm  S a lz  auf B o rg , gab 
den A rbeitern Angeld, — aber cs dauerte 
nicht lang . E in  überreiches F a n g ja h r  ver
eitelte jede B erechnung; die Fische w aren gar 
nicht lo s zu werden, m an  m ußte sie nach 
Nischney-Nowgorod tran sp o rtiren , und dort 
nehmen, w as zu bekommen w ar. D ie  Z in 
sen, ja  zum großen T h eil auch das C ap ita l 
w ar verloren, —  das kühlte den U n ter
nehm ungsgeist ab. —  Anch jetzt noch hat 
m an vor sehr reichlichem Fange B eso rg n iß ; 
bei m äßigem  F ange  wird wenig S a lz  ver
braucht, und die Preise  sind hoch; bei sehr 
bedeutendem m uß m an die W aare  meist ver
senden, und bekommt oft kaum V erlad u n g s
und Fahrkosten h e rau s. —

B is  jetzt ist im Allgemeinen der F an g  
im W achsen, denn im m er m ehr Menschen 
und A pparate  werden in  Thätigkeit gesetzt. 
N ichts desto weniger machen sich Anzeichen 
dafür geltend, daß auch der Fischreichthum 
des Caspischen M eeres nicht unerschöpflich 
ist. M a n  gew ahrt dies namentlich an  ein
zelnen Z uflüßen , die lange in  einer H and  
w aren, und genau beobachtet worden sind.

H ier ist eine Abnahm e unverkennbar. 
D ie  b is jetzt nach dieser Richtung hin ge
troffenen M aß reg e ln  erscheinen jedoch, nach 
den Zeugnissen der russischen Presse weder 
an sich wirksam, noch werden sie in  zweck
entsprechender Weise gehandhabt. —

W ie sehr die A usbeute von der rücksichts
losen Außerachtlassung der gesetzlichen B e 
stimmungen abhängig ist, zeigt un ter andern 
im südwestlichen G ebiete des Kaspischen 
M eeres das B eispiel des Flusses K u r. D ie  
Fischerei darin  w ar b isher an G eneralpächter 
v e rp ach te t; nach neueren B estim m ungen soll 
aber dies System  aufgegeben werden, und 
die letzte G cneralvcrpachtung ha t fü r das 
J a h r  vom ersten J u l i  1 8 7 9  b is dahin 1 8 8 0  
stattgefunden.

E in  H err  T ajro w  blieb m it 4 0 5 .0 0 0  R u b . 
B estbietender. D ie  sich von J a h r  zu J a h r  
zeigende Abnahm e der Fische hat aber gleich
zeitig die R egierung veran laß t, eine b isher 
stets unberücksichtigt gebliebene H auptbedin- 
gnng der Pachtverträge m it Energie aufrecht 
zu erhalten. D ie  Pächter haben sich nämlich 
stets eiserner V erzäunungen oder V e rg itte ru n 
gen bedient, durch welche kein im S tro m e  
ziehender Fisch hindurch kommt, die aber 
ausdrücklich verboten sind. A ls H e rr  T ajro w  
die Unmöglichkeit sah, diese A pparate  beizu
behalten, t r a t  er den Pach t sofort m it einem 
Verluste von 8 0 .0 0 0  R ubel an einen Andern 
ab, der nun eine Gesellschaft m it Antheilen 
L 3 0 .0 0 0  R u b e l gründete, —  auch n u r in 
der H offnung, die E isengitter dennoch durch
setzen zu können. Allein es scheint (nach der 
Z eitu n g  „K aw k as" , der diese letzten Notizen 
entstammen) a ls  ob wenig Aussicht dazu vo r
handen, wenigstens sollte zum ersten J u l i  
ein besonderer B eam ter, lediglich zur B e 
seitigung jener V orrichtungen, com m andirt 
werden, —  die, nach der E rtragsverm inderung  
der letzten J a h r e  zu schließen, bei längerer 
D a u e r, die Fischerei bald gänzlich ru in iren  
würden.

O .
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Kchnepfmjagd.
Ich  g lau b e , jeder eifrige Flintenschütz 

zählt zu den V erehrern  der Schnepfenjagd. 
E s  kam m ir auch w ohl vor, daß vorzügliche 
Schützen dieser J a g d  keinen Geschmack ab
gewinnen konnten. Jedoch scheint m ir im  
letzteren F a lle  die Ursache in  der B equem 
lichkeit der H erren  zu suchen, denn diese 
J a g d  ist bisw eilen m it großen Beschwerlich
keiten verbunden. Ic h  denke hier nicht allein 
der Anstände an  herrlichen F rü h lin g sab en 
den, wo das w underbare C oncert der W a ld 
sänger auch fü r kothige W ege und einen be
schwerlichen Rückweg in  der Dunkelheit, selbst 
wenn m an keinen Langschnabel zu Gesicht 
bekam , den Freund  der N a tu r  —  und ein 
solcher ist w ohl jeder g u t e  J ä g e r  —  reich
lich entschädigt.

Ic h  halte den Anstand bei dem fleißigen, 
passionirten Schnepfenjäger fü r eine w ohl
thätige E rh o lu n g  und Nachlese nach der be
schwerlichen Suche m it dem H ühnerhunde, 
welcher A rt der E rlegung  w ohl der größte 
Reiz der Schnepfenjagd zuerkannt werden 
m uß. Ic h  möchte hier nicht m ißverstanden 
und mehr a ls  M ö rd e r, denn a ls  J ä g e r  an 
gesehen w erden; ich schreibe von dem G e 
sichtspuncte des Schützen au s , dem es nicht 
an Z e it  und Lust m an g e lt, die kurze Z e it 
der Anwesenheit der Schnepfen nach M ö g 
lichkeit auszunützen, und diese J ä g e r  stimmen 
sicher m it m ir in  dem V ergnügen der E r le 
gung bei der Suche überein.

E s  ist ja  selbstverständlich, daß die Suche 
ergiebiger ausfallen  m u ß ,  a ls  der A nstand; 
denn im  ersteren Fa lle  suche ich ja  den 
Vogel m it F le iß  und Absicht, im  letzteren, 
beim A nstande, sucht mich der Schnepf ge
wiß nicht m it Absicht und streicht n u r  zu
fällig in  meinen Schußbereich. Z u  w ieder
holten M a le n  kam es m ir v o r , daß ich 
tag sü b er bei der Suche m ehrere Schnepfen 
erlegte, während m ir beim Ab end anst and, in  
demselben W alddistricte, wo ich m it G ew iß 

heit m ehrere vor m ir aufgestoßene V ögel 
einfallen sah , weder einer zu Gesichte kam, 
noch von m ir gehört wurde.

V o r m ehreren Decennien, da  die S ch n e 
pfen in  so großer A nzahl bei u n s  einfielen, 
da m ögen w ohl die Anstände im  F rü h jah re  
recht lohnend gewesen sein, d a rau s  lä ß t sich's 
auch erklären, daß die alten J ä g e r  in  der 
E rin n eru n g  schönerer vergangener Z eiten  zu 
den eifrigsten V ereh rern  der J a g d a r t  zählen. 
G e g e n w ä r tig , wo die V erm inderung des 
Z ugvogels so merklich geworden is t , ist es 
w ah rh aft a ls  besondere P ro tection  der J a g d 
göttin  zu deu ten , wenn m an am Anstande 
zwei- b is dreim al zum Schusse kommt. B e i 
der Suche kann m an sich nicht lange der 
Täuschung über das D asein  der Schnepfen 
hingeben. W enn m an einm al einen D istric t 
abgesucht h a t und Schnepfen v o rfan d , so 
wird m an sich bald wieder über die O r te  
o rien tiren , wo m an d as letztemal welche 
aufstieß , findet m an an m ehreren solchen 
S te lle n  keine v o r , so darf m an überzeugt 
sein, daß d iesm al keine oder wenige da sind, 
da ich meiner E rfah ru n g  zufolge behaupten 
darf (ich schoß im  letzten Herbste die ta u 
sendste Schnepfe auf der S u c h e ) , daß die 
Schnepfen an bestimmten S te lle n  regelm äßig 
einfallen.

Auch ist die Suche bei B eg in n  des 
S tr ich e s  selten so ergiebig, wie gegen das 
Ende d esse lben ; dies kommt daher, weil die 
ersten Ankömmlinge gewöhnlich die kleinen 
B lau fü ß e  s in d , die vor dem H unde sehr 
schwer ha lten , später hingegen kommen die 
größeren Eulenköpfe a n ,  die in  größerer 
Z a h l  vorhanden sind , vor dem H unde recht 
fest liegen und nicht m it einfallen.

Jedem  D ile ttan ten  würde ich aber diesen 
Jagdbetrieb  m ißrathen, es kommt ja  zu häufig 
vor, daß der sehr geübte, schnelle Schütze im
Stangenho lze  oder in  einer Dickung m it dem

*
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V ogel nicht zurecht kommt, oft gar nicht das 
G ew ehr zu Gesichte bringt.

W ie übel geht es da dem D ile ttan ten , 
er m ag sich vorkommen, wie ein bewaffneter 
T re ib e r , dem N iem and vorsteht; an einen 
gut angebrachten S ch u ß  gar nicht zu denken, 
höchstens verübt e r ,  wenn er wirklich, und 
dies w ohl stets zu spät anzündet, einen stra f
baren  W a ld fre v e l, zerschmettert einen hoff
nungsvollen jungen B a u m , oder köpft eine ganze 
M enge junge Pflanzen. B a ld  würde ihn auch 
das kühne U nternehm en verdrießen; er m ag 
sich trösten, fü r ihn  ist der Anstand d a , wo 
er aus weiter F erne den melancholischen und 
doch electrisirenden B a lze r hört und sich 
schußbereit halten kann auf den phlegmatisch 
daher streichenden „S ch n ep f."

E ine regelrechte Suche bereitet viel V e r
gnügen, und ich kann mich nicht der M ein u n g  
anschließen, daß dam it dem W ildstande ein 
Schade geschehe; indeß , wie wird oft diese 
Suche betrieben? —

W er m it knapper N oth  einen sitzenden 
Hasen a u f 's  H in tertheil schießen, ein G ew ehr 
v e r la d e n , einen selbst verdorbenen H und 
prügeln  kann, A lle s , A lles w ird zur J a g d  
geladen. Und ehe die J a g d  b eg in n t, da 
üben sich diese Ia g d z ig e u n e r , schlagen zu 
wiederholten M a le n  die Gewehre a n ,  ohne 
Rücksicht, ob M ensch, ob H und in  der R ich
tung ist, und die K ünstler lassen sich auch 
H ü te , M ützen, S te in e  w erfen , um  sich in 
der Treffsicherheit auf F lugw ild  zu ver
suchen; dann w älzt sich diese H orde, unter 
tausend prahlenden Ausschneidereien von den 
H eldenthaten —  auf der H asenjagd —  dem 
W alde z u , oder w as noch viel schrecklicher 
ist, werden die M enge H a u s -  , Fleischer
und Schäferhunde, die heute a ls  ferme V o r
stehhunde, hergeleitet au s nie gekannten, aber 
ausgezeichneten R a c e n , auftreten  müssen, 
losgelassen, um  sich abzuhetzen und ihrem  
E igenthüm er bei der eigentlichen J a g d  durch 
ihre M üdigkeit weniger Schande zu machen. 
Aber jetzt, grundgütiger H e ila n d , jetzt geht

die eigentliche Hetze im  W alde los. E in  
H alloh  beginnt und unzählige R äkeln jagen 
die arm en R ehe lau t oder stumm, da w ürg t 
irgend ein Fleischhackerhnnd einen jungen 
H asen, dort schießt sein H e rr auf eine M eise 
und an im irt einen befreundeten B u ldogg  zum 
A pport. Keine R uhe , keine O rd n u n g , keine 
D istanz m ehr nach den ersten hundert S c h r i t
ten, der W ald  hallt von Schüssen , wie bei 
einem T reib jagen, nach Allem, w as da fleugt, 
w ird geknallt, dazwischen hö rt m an wieder 
einen H und röcheln un ter der drosselnden 
F aust seines H e r r n ,  beim Aufstehen eines 
N u ß h äh ers  schreit A lles t i r s  l la u t ,  A lles 
tobt und flucht über Nachbarschützen, T reib er 
und H u n d e ; darüber läu f t E in e r v o r ,  der 
Andere bleibt zurück, m an gelangt an das 
Ende des ersten Suchestriches, um  die zweite 
Suche anzulegen. D e r  Ia g d h e r r  ist seelen
v erg n ü g t, wenn er noch die H älfte  seiner 
Jagdgesellen beisammen findet rc.

Solche Schnepfenjagden gibt es in  u n 
serem Ja h rh u n d e rt ,  und diese schaden w a h r -  
h a s t i g  dem W ildstande! —

N u n  noch einige W o rte  über die dritte 
A rt der Schnepfenjagd, das T reiben. Diese 
A rt der J a g d  ist sehr am üsant und ange
nehm, sobald sich der D istrict in  recht kleine 
Abtheilungen theilen lä ß t ,  die m it wenigen 
Schützen gut besetzt werden können und einen 
annehm baren Ausschuß gestatten. S ie  ist 
auch besonders em pfehlensw erth, wenn die 
W itte ru n g  zur Suche nicht geeignet ist und 
die Schnepfen schlecht halten. E s  w ird da 
gewöhnlich im Herbste ein guter E rfo lg  
erzielt, die allenfalls gefehlte oder nicht zum 
S ch u ß  gebrachte Schnepfe fä llt bald wieder 
ein und läß t sich in den kleinen Abtheilungen 
leicht verfolgen. M it  dem Anstand im  Herbst 
„sieht ja  so nichts oder wenig h e rau s ."  D ie  
D a u e r  ist äußerst kurz, der „S ch n ep f"  zieht 
pfeilschnell in  der D äm m erung  zur N ah ru n g  
in 's  F reie und streicht sonst nicht weiter h e r
um , kann der M om ent nicht benützt werden, 
nu n  d a n n , lieber W a id m an n , gute Nacht
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Schnepf fü r heute, —  den siehst D u  nicht 
m ehr wieder.

J a ,  im  F rü h jah re , da ist 's  a n d e rs , wo 
er oft m it bew underungsw ürdiger Consequenz 
seine B ew erbung in  den Lüften um  sein 
Liebchen fortsetzt, a u s  welcher glücklichen

W ah l w ir im  Herbste oft 3  b is 4  L ang
schnäbel mehr Prositiren würden, würde nicht 
sein Liebesseufzer m anchm al so rasch und —  
fü r im m er abgeschnitten.

Dirs llaut!
Weichsfreiherr v. H».

Line Llennjagd in Liotand.*)
I n  dem lichten T an n en w ald e , der den 

W eg zwischen W alk und W o lm ar gegen 
3 0  W erst weit fast ununterbrochen begleitet, 
langten w ir am 4 . D ecem ber, um  4  U hr 
M o r g e n s , in der Forstei an. E in  reich
liches Frühstück erw artete u n s . Um 12  U hr 
fuhren w ir in  kleinen S ch litten  weiter und 
gegen 1 U hr bereits w ar Je d e r  auf seinem 
S ta n d e ,  die Büchse in  der H and . D a s  
Schießen von T hieren  (Elennkühen) ist hier 
bei S t r a f e  von 2 0 0  R b l. untersagt. D a  
aber m ehrere von den H erren  noch n iem als 
ein E lenn geschossen, ja  kaum einm al gesehen 
hatten, gestattete unser liebensw ürdiger W irth  
Jed em  von u n s ,  ein T h ie r zu schießen. 
Z u r  E hre  m eiuer Jag d g efäh rten  m uß ich 
jedoch bemerken, daß N iem and von dieser 
E rlau b n iß  G ebrauch m achte, obgleich sich 
häufig genug G elegenheit dazu bot.

V o r m ir erschienen zwei Thiere, standen 
einige M in u ten  im  Dickicht und passirten die 
Schützenlinie beim M a jo r  L. auf kaum Vier- 
S c h r itt  von ihm . Z w ei starke Hirsche, 
S e c h s -E n d e r , kamen auf G ra f  S .  und 
O berst R . ; es fielen vier Schüsse. E iner 
der Hirsche brach im Feuer todt zusammen. 
D ie  K ugel des G ra fen  S .  saß im  Schenkel, 
die Expreßkugel des O bersten  R .  w ar hinter 
dem S c h u lte rb la tt durch und durch gegangen. 
Ich  untersuchte die Verletzung gen au er: auf 
beiden S e ite n  w aren die W unden ganz rund 
und n u r von der G rö ß e  der Kugel. I n  
der Lunge aber w ar der hohle T h eil der 
K ugel explodirt; der eine Lungenflügel hatte 
ein rundes Loch von I  V 2 Z o ll  Durchmesser 
m it strahlenförm igen Rissen nach allen S e i te n ;  
der zweite Lungenflügel w ar vollständig in 
Fetzen gerissen. —  D a  ein F reund von m ir 
auf der B ären jagd  m it einer E xpreß-R ifle- 
Büchse schlechte E rfah ru n g en  gemacht hatte

*) A us „Neue Dörpt'sche Zeitung."

(er schoß auf den K opf und die K ugel barst, 
ohne durch den S chädel zu dringen, so daß 
dem B ä re n  n u r die K opfhaut zerrissen wurde) 
habe ich b isher diese A rt von K ugeln  nicht 
gebrauchen wollen —  bei einem S ch u ß  durch 
die R ippen  in die B ru st scheint aber, nach 
der oben m itgetheilten E rfah ru n g  der Tod 
augenblicklich zu erfolgen.

Nach einem kleinen Im b iß  eilten w ir 
zum zweiten T reiben . Ic h  hatte einen sehr 
freien S ta n d  m itten auf einer lichten Haide, 
aber vor und hinter m ir die Spitze  eines 
Dickichts —  also so günstig a ls  n u r möglich. 
E tw a  im  halben T reiben kam ein Rehbock 
in  leichten langen S ätzen  au m ir vorüber, 
m itten auf der H aide prallte  er einige M a le , 
blieb stehen und sah sich nach allen S e ite n  
um . E r  w a r 1 2 0  S ch ritte  von m ir ent
fernt. E in  S p e r lin g  in der H and ist mehr 
w erth, a ls  eine T aube  auf dem D ache: ich 
nahm  daher genau au f 's  B la t t  ab und schoß 
—  der Rehbock fiel, sprang aber wieder aus. 
E ine zweite K u g e l, die ich ihm  nachsandte, 
verfehlte aller Wahrscheinlichkeit nach ih r Z ie l.

Z eh n  M in u ten  d a rau f, dicht vor den 
T reib ern  brachen zwei E lenn  aus dem Dickicht. 
S ie  hatten kein Geweih und konnten daher 
unbeschadet bis auf fünf S c h r itt  an mich 
herankom m en; ih r Schreck w ar aber groß, 
a ls  sie mich erblickten. W ie sicher und rasch 
flogen die riesigen T hiere in  mächtigen 
S ätzen  über das Lagerholz h in ,  a ls  sei es 
die ebenste R e n n b a h n !

Gleich darauf folgte ein d rittes E le n n : 
es schien ein S p ie ß e r zu sein ; sein Geweih 
w ar aber so klein, daß ich lange in Z w eifel 
w ar. E rst a ls  es bis auf zehn S ch ritte  
herangekommen w a r ,  konnte m an die H ö rn 
chen von kaum zwei Z o ll Länge deutlich 
sehen. Ic h  suchte nach dem B a r t :  auch der 
w ar sichtbar, wenn auch klein. Je tzt schoß 
ich —  es fiel auf die S e ite .
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Kom m en noch m ehr E le n n ?  w ar mein 
erster G edanke, während ich den au sg e
schossenen Lauf rasch lud —  aber fü r heute 
kamen keine m ehr. D e r  S p ie ß e r  wälzte sich 
inzwischen und wollte nicht ruh ig  werden. 
Ic h  gab ihm einen zweiten S ch u ß  in 's  
B la t t :  er stellte sich vorn  auf. D a  er m ir 
den Rücken zukehrte, nahm  ich m itten  zwischen 
die S ch u lte rb lä tte r  ab und schoß nochm als; 
jetzt sprang er auf und begann zu traben . 
D a  ich nicht näher zu ihm  herangegangen 
w a r , sondern von meinem S ta n d e  au s  ge
schossen h a tte , konnte ich die zweite Büchse, 
welche neben m ir am B au m e leh n te , noch 
schnell genug erfassen, um  einen raschen 
W urfschuß zu machen, a ls  er eben im  Dickicht 
verschwand. D ieser S ch u ß  fehlte. M e in  
Aerger w ar nicht gering. Noch einm al be
kam ich ihn fü r einen Augenblick auf etwa 
zweihundert S c h r i tt  E n tfernung  zu sehen. 
Ic h  nahm  alle meine S in n esk rä fte  zusammen, 
zielte genau, schoß wiederum nach der S c h u lte r; 
jetzt fiel er —  um  nicht wieder aufzustehen. 
E r  hatte meine drei K ugeln alle richtig und 
dicht bei einander im  B la t te ;  die vierte, 
welche ich von hinten in den Rücken ge
schossen h a tte , saß wie ein S a t te l  au f der 
scharfen K ante des Schulterblattknochens.

D e r M a jo r  L. hatte in  demselben T reiben 
auch einen S p ie ß e r  erlegt. D a s  Geweih 
w ar kaum g rö ß e r, a ls  bei dem meinigen. 
E r  hatte ihm zwei K ugeln in 's  B la t t  ge
geben, welche ebenfalls ganz richtig und dicht 
neben einander saßen, doch erst einige S c h r itt  
nach dem zweiten S ch u ß  w ar er gestürzt. 
Ic h  folgte der S p u r  m eines R e h 's ,  es hatte 
geschweißt; da es jedoch zu dunkeln begann, 
m ußte ich die weitere V erfolgung aufgeben. 
W ir  hatten allerd ings gehofft, in  Allem drei 
T reiben  zu m achen; da aber der Abend m it 
M ach t hereinbrach, m ußten w ir nach Hause.

Am folgenden M o rg en , gegen 12 Uhr, 
hatte der Förster Jedem  von u n s  seinen 
S ta n d  angewiesen. G ra f  S .  und ich hatten 
unsere Plätze in  der M itte  der Flanke des 
T reib en s . Nachdem die T reiber an u n s vo r
übergegangen w aren, folgten w ir ihnen. W ir  
w aren  der F ro n te  der Schützenlinie schon 
b is auf hundert S c h ritte  n a h e , a ls  ein u n 
geheures H allo  unter den T reibern  entstand. 
S ie  winkten und riefen u n s ,  in 's  T reiben 
hinein zu kommen. G ra f  S .  lief h in ,  ich 
folgte ihm einige S c h r itt  w e it, doch, ein

gedenk der R egel, nicht in 's  T reiben zu 
laufen, kehrte ich wieder auf den W eg zurück. 
D a  hörte ich den G ra fen  S .  schießen und 
sah gleich darau f ein großes Schaufelgew eih 
über einem Dickicht von jungen T an n en  sich 
auf mich zu bewegen. I m  nächsten A ugen
blick stürzte der riesige T räg e r dieses G e 
weihs au s  dem Gebüsch, ich ließ ihu die 
T reiberliu ie , h in ter der ich mich befand, 
passiren und schoß, von hinten nach, a ls  er 
bereits an m ir vorüber w ar, indem ich hinter 
das B la t t  abnahm . M a n  sah deutlich die 
A nstrengung , welche das T h ie r machte, um 
aufrecht zu bleiben, dann fiel es schwer, ohne 
ein Gelenk zu biegen, wie ein gefällter B a u m  
auf die S e ite . D a  ich noch am V orabend 
eine unwillkommene E rfah ru n g  m it dem 
W iederaufspringen schon gefallenen W ildes 
gemacht h a tte , w andte ich nicht ein Auge 
von dem gefallenen Hirsche ab und näherte 
mich ihm , die eine Büchse über die S ch u lte r, 
die andere im  Anschlage. Diese ungetheilte 
Aufmerksamkeit m achte, daß ich nicht be
merkte, wie drei andere E lenu  hinter m ir 
vorüberliefen. D e r nächste Schütze, B a ro n  Ld., 
befand sich n u r wenige S ch ritte  von m ir, 
doch ihm versagten beide Läufe. Z w ei dieser 
E lenn  trugen  Geweihe. D a  meine beiden 
G ew ehre schußbereit w a ren , hätte ich somit 
G elegenheit gehabt, noch ein D oub le t zu 
machen,  wenn die übergroße Aufmerksamkeit 
a b e r , welche ich dem gefallenen E lenn a u s 
schließlich zu w an d te , mich nicht d a ran  ge
hindert Hütte, zu sehen, w as um  mich her 
geschah. —  D a  ich bereits zwei Hirsche 
erlegt, stellte ich mich beim nächsten T reiben 
auf einen P o s ten , auf dem wenig Aussicht 
vorhanden w ar, zum S ch u ß  zu kommen. Ich  
stand auf einem D u rch h au , der einen freien 
Blick durch den ganzen T rieb  gestattete, und 
hatte das hübsche S chau sp ie l, m ehrm als 
E lenn  hinüber wechseln zu sehen; es w ar 
aber A nfangs so w e it, daß ich nicht zu 
unterscheiden vermocht?, ob es Hirsche seien 
oder nicht. Endlich passirte ein E lenn  die 
Linie in  Schußw eite von m ir ;  da es aber 
rasch tra b te , so w ar auch dieses M a l  sein 
Kopf bereits verschwunden, bevor ich zu er
kennen verm ochte, ob es Geweih tru g  oder 
nicht. A uf der nächsten Lichtung erschien es 
im S c h r i t t ;  hinter einem B aum stam m  sah ich 
langsam  —  ein hochwillkommener Anblick! 
—  ein kleines Sechsender-G ew eih  erscheinen, 
dann folgte ebenso langsam  der K opf m it
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dem H alse , dann die S ch u lte r. Ich  gab 
Feuer. D a s  E lenn  stürzte in  vollem G alopp  
auf meinen N a ch b a r, den B a ro n  Ld., zu. 
Nach einem von diesem abgegebenen S ch u ß  
w andte es sich nochmals und näherte sich 
m ir wieder. Ic h  schoß a u f 's  G erathew ohl 
in s  Dickicht nach , meine K ugel schlug aber 
in einen B aum stam m . Nach S ch lu ß  des 
T reibens verfolgten w ir die S p u r :  nach 
etwa hundert S ch ritten  hatte es geschweißt, 
dann w ar es gegen einen B a u m  gerannt 
und fünfhundert S c h r i tt  weiter lag es todt 
—  meine K ugel saß im  B l a t t ,  die des 
B a ro n s  Ld. von der anderen S e ite  in  den 
Weichen.

Noch ein T reiben  wurde versucht, doch 
w ar es bereits gänzlich dunkel und so kam 
N iem and zu S ch u ß . —  I n  den fünf T reiben 
hatten w ir im G anzen gegen 4 5  E lenn  vor 
u n s  g eh ab t, davon in  einem T reiben  allein 
17  Stück. E tw a  die H ä lfte  w ar m ehr oder 
weniger schnßgerecht auf die Schützenlinie 
gekommen, fünf Hirsche w aren erlegt. D e r 
Förster schätzte das S ta n d w ild  in diesem

W alde  von etwa 6 0  Q u ad ra tw erst auf über 
hundert Stück.

A ls  eifriger Freund  der J a g d  kann ich 
allen Besitzern des E lennstandes n u r  ra then , 
um  auch bei ihnen d as S ta n d w ild  möglichst 
zu mehren, dem Beispiele unseres diesm aligen 
Ia g d g e b e rs  insofern zu fo lgen , daß sie das 
Schießen von T hieren  streng untersagen und, 
dam it solches durchführbar sei, die Ja g d e n  
so früh wie möglich im  J a h r e  h a lten ; denn 
schon in  der zweiten H älfte  des D ecem bers 
haben die meisten Hirsche das Geweih ab 
geworfen und das Erkennen am  B a r t  allein 
ist sehr schwierig, da m an ihn überhaupt 
kaum sehen kann, so lange d as E lenn  in 
gerader R ichtung auf den Schützen zukommt. 
A ußer dem Nutzen, den solches fü r den B e 
stand der E lenn  haben w ü rd e , w ird ein 
J e d e r , der es erfahren, bezeugen können, 
wie viel größer d as V ergnügen is t, einen 
Elennhirsch zu schießen, so lange er noch 
sein Geweih träg t.

S .  S . ,  den 9 . Decem ber 1 8 7 9 .
H f. N . M .

Schmarzmildmanderung.
W ie m ir mein F reund , H e rr  Ludwig 

S een g cr, k. u . F ö rster in  B ä d in  bei N eu 
sohl schreibt, hat in der dortigen Gegend im 
vorigen J a h re  eine Z u w an d eru n g  von S ch w arz 
wild stattgefunden, so daß im Laufe dieses 
W in te rs  im  B äd in e r Forstbezirke allein bereits 
8  S tück erlegt und m ehr a ls  eine gleiche 
A nzahl „nicht erlegt" —  und vor Kurzem  
ein R u d e l von 1 6  S tück gesehen wurde.

D ieses zugewanderte W ild  macht sich so 
unbeliebt, daß sich die C om itatsbehörde be
re its  v e ran laß t sah, die k. u. G ü te r-D irec tio n  
in  N eusohl um  V eransta ltung  von Ja g d e n  
zu ersuchen, wozu die Gem einden die erfo r
derlichen T reiber beizustellen haben.

I m  Schutzbezirke B u c s  soll in der 
vorigen Woche ein K eiler im Gewichte von 
3  C entnern  erlegt worden sein.

W oher das W ild  gekommen, weiß m an  
nicht. W a s  die E rn äh ru n g  desselben anbe
lang t, so ist in den dortigen W äldern  im

vorigen J a h r e  bloß die Zereichelm ast ge
diehen, daher nicht wie in anderen guten 
J a h re n , wo V ollm ast gedeiht, eine ausgiebige 
N ah ru n g  vorhanden ist.

M e in es W issens w ar seit B eg in n  dieses 
J a h rh u n d e r ts  im  N eusohler C am era l-F o rs t- 
und M o n tan -D is tric te  das Schw arzw ild nicht 
a ls  S ta n d - ,  sondern n u r a ls  Wechselwild 
vorhanden; es sind zw ar alljährlich zur Z eit 
des Eichelfalles m ehrere Stücke au s den a n 
grenzenden D obronyw aer W äld ern  in die 
C am eralw älder herübergewechselt, haben an 
der M a s t T heil genommen, sind aber gewöhn
lich noch im  Laufe des W in te rs  zurückge
wechselt. N u r  wenige Stücke w urden in den 
C am eralw äldern  geschossen.

D e r  E in - und Auswechsel erfolgte ge
wöhnlich in der Gegend von A ltsohl und 
zw ar über den G ra n flu ß .

Auch im  vergangenen J a h re  dürfte die 
Z uw anderung  in dieser R ichtung erfolgt und
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die größere A nzahl T hiere  auf den Umstand 
zurückzufübren sein, daß in ihren  S ta n d o rte n  
im  vergangenen J a h r e  wahrscheinlich noch 
weniger M a s t gediehen ist, a ls  in  den N eu- 
sohler C am era lfo rsten ; in welch' Letzteren 
übrigens fü r dieses W ild nebst der Eichel
mast auch andere N ah ru n g  —  und überdies 
in  den ausgedehnten dichten N adelholzw äldern 
gute und warm e W interstände vorhanden sind.

E s  ist im m erhin möglich, daß dieses zu
gewanderte Schw arzw ild , wenn nicht geradezu 
„unhöflich" dam it Verfahren w ird, auch a ls  
S ta n d w ild  verbleibt, namentlich wenn es sich 
dabei um  eine Nachkommenschaft handeln 
w ird, die dann m it V orliebe in  der N ähe 
ih res G e b u rtso rtes  S ta n d  hält.

A llerdings w ird das Schw arzw ild  in  
größerer A nzahl und im freien S ta n d e  der 
Land wirthschaft bald lästig, d as V orhanden
sein desselben erhöht aber auch den Reiz der ! 
J a g d  und es w äre da alle Aussicht vorhan- ^

den, in  entsprechend ausgeführten  T reib jagden 
auf ein und demselben S ta n d e  auf S ch w arz 
wild und auf B ä re n  schießen zu können.

D ie  B ä re n  werden zw ar verdrießliche 
Gesichter auf die lästige dunkle Gesellschaft 
machen, weil sie dabei manchen guten Bissen 
von dem in  den dortigen W äld ern  zahlreich 
vorhandenen wilden O bste und allerhand 
B eeren  verlieren, sich aber voraussichtlich an 
dem W eidevieh zu entschädigen suchen.

E s  w ird also, um  dieses vereinte R a u b 
gesindel möglichst lo s zu werden, nichts übrig 
bleiben, a ls  fleißig d a rau f J a g d  zu machen 
—  und selbstverständlich hiebei nicht etwa 
nach neuem M a ß e  m etergroße „D aneben
schüsse" zu machen.

Z u  den d iesfalls bevorstehenden Ja g d e n  
wünsche ich meinen F reunden  im  Neusohler 
D istricte  ein glückliches „ W a id m a n n s -H e il!"

Obervellach am  6 . J ä n n e r  1 8 8 0 .
Leopold K arl, k. k. Oberförster.

Ziegeny legenyek
S o  lange mein B ru d e r, welcher a ls  

O econom iebeam ter in  kaiserlichen D iensten 
gestanden w ar, lebte, besuchte ich ihn  jedes 
J a h r  regelm äßig, und zw ar zumeist im  
Herbste, indem ich da einen doppelten Zweck 
erreichen konnte, erstens ihn zu sehen und 
dann, da er stets auf dem Lande oder doch 
in  kleinen Landstädtcheu lebte, um  dort zu
gleich zu jagen. I m  ersten J a h r e  seiner 
Anstellung befand er sich in  Bätaszäk, im  
T o ln aer C o m ita te ; dort besuchte ich ihn in  
den Fünfzigerjahren . B ätaszäk ist ein ziem- j 
lich großes D o rf  in  der Ebene an der 
S ä rv iz . B erge  g ib t's  dort nicht, obgleich 
die Leute oft von hohen B ergen  sprechen, 
welche w ir W iener höchstens a ls  m ehr oder 
m inder bedeutende H ügel ansprechen würden. 
Leider g ib t's  oder gab es wenigstens dazu-

— arme Leute?)
 ̂ m al fast gar keine Ja g d th ie re  in  dieser 

Gegend m it A usnahm e von W asserw ild in 
einem nahen S u m p fe , denn sämmtliche Hasen 
konnte m an, glaube ich, auf S tu n d e n  im 
Umkreise an den F ingern  einer einzigen H and 
abzählen.

D ie  J a g d  w ar d am als  ganz frei —  
zum mindesten kümmerte sich kein Mensch 
um  eine E rlau b n iß  zum Ja g e n , ja , es kam 
sogar vor, daß Leute in  der von jedem V e r
ständigen beachteten Setzzeit den wenigen 

j H asen eifrig nachstellten; ein Schongesetz be
stand g a r nicht und der ungarische J ä g e r  
ist überhaupt nicht berühm t wegen seiner 
Gewissenhaftigkeit im  Punkte der W ildschonung, 
es w ar daher nichts zu machen, a ls  immer 
n u r E nten , Becassinen rc. rc. zu schießen. 
G erne  hätte ich einm al einen S to rch  erlegt, 
wozu dort Gelegenheit genug gewesen w äre, 
doch konnte m an so etw as, vor Zeugen*) Bechären, Räuber.
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wenigstens, nicht wagen, wollte m au sich 
nicht groben B eleidigungen aussetzen, da der 
S to rc h  bei den B a u e rn  sehr beliebt ist, w as 
fü r  den J ä g e r  allerdings nicht maßgebend 
i s t ,  da der S to rc h  neueren Forschungen 
gemäß, keineswegs so harm los ist, sondern 
fü r die W ildbahn  sogar recht schädlich werden 
kann. Trotz dieser W ild a rm u th  ging es 
doch täglich auf den A nstand, oder ich bu- 
schirte in  dem kleinen W äldchen, natürlich 
aber kam ich un ter 1 0  M a le n  mindestens 
9  M a l  oder noch öfter ohne B eu te  nach 
H ause. D a  lud mich eines T ag e s  der H o f
richter ein, m it ihm  auf einen T a g  in  die 
S ärk ö z  zu fahren , er hatte  in  O rb o  beim 
C söz  —  P u ß ta h ü te r  —  Geschäfte. Nächst 
O rb o  ist ein großer W ald  m it u ra lten  
Eichen und B uchen bestanden, m it W in d 
brüchen, sumpfigen M u ld en , ein W ald , dem 
die ordnende und rodende H and  des M e n 
schen fehlt, — so w ar es nämlich dazum al, 
und ich glaube kaum, daß sich das geändert 
hat, denn auch in  der W a ld cu ltu r gleichwie 
in  der J a g d  sind die ungarischen Förste r 
keine M u ste r und jedenfalls meist zu bequem 
um  sich ih rer S ach e  anzunehmen. D o rth in  
n u n  sollten w ir fahren. W ie gewöhnlich 
nahm en w ir unsere G ew ehre m it, w as dort 
die meisten thun, wenn sie weiter h in a u s
fahren, —  ob es der S icherhe it wegen 
geschieht oder in der H offnung irgend ein 
W ild  zu erlegen, weiß ich nicht —  mein 
B egleiter ging schon seit 2 0  J a h r e u  nicht 
m ehr au f die J a g d ,  trotzdem kam eine A rt 
D oppelcarab iner nicht von seinem W agen. 
A ußer den W affen  wurde auch Fleisch, B ro t , 
Cafck rc. und C igarren  fü r u n s und F u tte r  
fü r die Pferde eingepackt, sowie eine S u m m e 
G eldes, die B esoldung des C söz  m itge
nommen. D ie  Gegend hier herum  w ar stets 
unsicher, die G endarm erie  fü r den großen 
Um kreis, den sie begehen m ußte, ganz und 
g a r unzulänglich, so daß der C söz D ep u ta t 
bekam fü r die —  B e ty ä ren ! D ie  H erren  
R ä u b e r kamen nämlich von Z e it  zu Z e it

hieher und sagten z. B .  : »L aeo  d ä es i"  
(der M a n n  hieß B aco) gib u n s W ain , B ro t  
und Speck und H a i fü r F e rd ,"  oder sie ver
langten  auch G eld.

W a s  w ar zu th u n ?  O h n e  W iderrede 
m uß der M a n n  hergeben, w as verlang t 
w ird , w a s  soll der einzelne M a n n  gegen 
4 — 5  bewaffnete K e rle ?  I n  W ürd igung  
seiner w ehr- und hilflosen Lage, denn er 
hatte im  weiten Umkreise keinen N achbar, 
w urde ihm  von der F o n d sgu tverw altung  ein 
eigenes D e p u ta t angewiesen, um  den W ü n 
schen der R a u b ritte r  einigerm aßen genügen 
zu können, ohne selbst M a n g e l leiden zu 
müssen, und das m uß m an dem B e ty ä ren  
nachsagen, daß er dort, wo er keinen W ider
stand findet, gewöhnlich keine unm äßigen 
Forderungen  stellt. Ehe w ir an unserem 
Z ie le  anlangten, hielten w ir in  S zom fova, 
einem elenden, kleinen, schmutzigen Neste, 
beim J ä g e r  an, wo der Hofrichter ebenfalls 
zu thun  hatte.

D a s  W eib des J ä g e r s ,  das U rbild einer 
M acbeth 'schen H ex e , bewirthete u n s  m it 
B ro t ,  B u tte r  und H onig, —  der J ä g e r  
w ar nämlich selbst Bienenzüchter —  doch 
m ußten w ir den Besitz des G ebotenen m it 
M illia rd en  von F liegen und namentlich 
G elsen theilen. B esonders diese letzteren 
w aren zudringlich und ließen sich auch später 
a ls  w ir das Z im m er m it C igarrenrauch der
a rt erfüllten, daß m an kaum etw as sehen 
konnte, nicht verjagen. Ic h  glaube, wenn diese 
Gegend paradiesisch w äre, diese Q uälgeister 
w ürden mich vertre iben ; w ir flohen denn 
auch, sobald die Geschäfte abgemacht waren 
und erreichten um  M itta g  das H a u s  des 
C söz, ein ebenerdiges, ausnahm sw eise m it 
Z iegeln  gedecktes H a u s  im W alde. I n  A n
betracht der fü r dortige G ew ohnheiten späten 
Speisestunde, es w a r 1 U hr vorüber, wurde 
zuerst der M ag en  befriedigt. W ährend des 
Essens machte u n s unser W irth  die tröstliche 
M itth e ilu n g , daß vor K urzem  B ety ären , 
oder, wie sie sich unschuldsvoll selbst nennen:
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8r?6§6n^ in dieser G egend gesehen
worden seien. „G egen Abend," erzählte er, 
„kamen sie 4  M a n n  hoch in  eine 2  S t u n 
den von hier entfernte C sa rd a * ) und zechten 
dort wie schon ö f te rs ; sie halten ein P a a r  
Hasen m itgebracht, die sie im  D ecser W alde 
geschossen hatten  und ein P a a r  gestohlene 
E nten , diese ließen sie sich n un  braten , der 
W irth  aber m ußte B ro t  und ein Füßchen 
W ein  liefern, natürlich  umsonst, w ofür er 
mitzechen durfte.

D a  sie eben gute Geschäfte in der H ol- 
duna gemacht hatten, w aren  sie sehr lustig 
und sangen fröhlich. D a  ging zufällig der 
Knecht, ein W iener und ehem aliger S o ld a t,  
in  den H of um  W asser zu holen, gerade a ls  
zwei G en d arm en , welche auf ih rer R unde 
begriffen w aren, eintreten wollten.

Sogleich ging er au f sie zu und w arnte 
sie, ihnen verrathend, daß in der S tu b e  
4  bewaffnete K erle, ohne Z w eife l B e ty ä ren  
seien. D ie  2  Schutzm änner wollten nun  
gleich hinein, der Knecht aber rieth ihnen 
sich in der N ähe  der T h ü re  zu verstecken, 
da die R ä u b e r sich eben zum Fortgehen an 
schickten, er würde ihnen helfen sie zu über
w ältigen. D a  nun kein G ru n d  vorlag  sich 
in  einen ungleichen K am pf zu stürzen, be
folgten die G en sd arm en  den R a th  des 
Knechtes und versteckten sich h in ter anfge- 
schlichteten H olz- und S tro h v o rrä th e n , und 
a ls  die Viere die H ü tte  verließen, stürzten 
die Versteckten von zwei verschiedenen S e ite n  
auf die A hnungslosen um  sie zu packen.

Z w e i derselben w urden trotz verzweifelter 
G egenw ehr überw ältig t und gebunden. E in e r 
aber w a r durch eine H in te rth ü r entwischt, 
während sich ein A nderer, au f den sich der 
Knecht gestürzt hatte, durch eine geschickte 
W endung den A rm en desselben entwand und 
fliehend noch seinen kurzen C a rab in e r abschoß, 
wodurch er einen der G endarm en  nicht u n 
erheblich am A rm e verwundete. D ie  G e fan 

*) W irthshaus.

genen wurden nun w ährend der Nacht scharf 
bewacht und am anderen M o rg en  in 's  nächste 
C om ita tsgefängn iß  abgeführt. D ieses E reign iß  
erregte große B estürzung bei dem C zarda- 
w irthe und hatte zur Folge, daß der Knecht 
am nächsten M o rg en  schon davongejagt wurde, 
denn nach an d erw ärts  gemachten E rfah ru n g en  
w a r a ls  sicher anzunehmen, daß die E n t
flohenen, in  der M e inung , daß der V e rra th  
vom H au sw irth e  ausgegangen sei, über kurz 
oder lang  furchtbare Rache nehmen w ü rden ; 
m an  wollte also den U rheber wenigstens en t
fernen. D e r  Knecht, a ls  Deutscher, welcher 
erst seit Kurzem  in U ngarn  lebte und die 
dortigen Z ustände nicht kannte, hatte  keine 
A hnung, welch' große G e fah r er in  jener 
wenig bewohnten Gegend über seinen H errn  
heraufbeschworen, w ar auch w ohl der Ueber
zeugung, daß a l l e  U ebelthäter festgenommen 
werden konnten, —  an weitere Folgen dachte 
er nicht.

D ie  H au sleu te  w aren  lange Z e it  in  Furcht 
und äußerst wachsam. Ueber 6  W ochen lang  
kam nichts Verdächtiges vor, weit und breit 
ließ sich kein B e ty ä r  sehen und die Leute 
begannen schon sich zu beruhigen, a ls  in  einer 
stürmischen finsteren Nacht an fangs dieses 
M o n a te s , a ls  A lles im  H ause schlief, sechs 
Bursche die C zarda überfielen, die In w o h n e r , 
M a n n , F ra u , das K ind und zwei Knechte 
m it Stricken banden, m arterten , das G eld 
und alles B rauchbare  raub ten , und dann d as 
H äuschen in  B ra n d  steckten, —  das w a r 
die Rache der Diese
E rzäh lung  wirkte gerade nicht sehr ermuthigend 
zum Pürschen im  W alde, m an  w arnte mich 
auch, aber viele G efah ren  sehen, in  der N ähe 
betrachtet, nicht so schrecklich au s a ls  von 
W eitem  und da ich schon d as G ew ehr m it 
hatte, wollte ich es auch nicht spazieren ge
fü h rt h a b e n ; indeß versprach ich schon v o r
sichtig zu sein und mich nicht allzuweit von 
dem H ause zu entfernen.

E inige S tu n d e n  buschirte ich so herum  
und schoß einige H ohltauben , a ls  ich nach
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langer Pause , eben im  B egriffe die Suche 
aufzugeben, einen Rehbock aus dem Holze 
wechseln und auf eine kleine Lichtung zu 
ziehen sah. D ie  S o n n e  stand bereits sehr 
nieder und rüstete sich zu einem prachtvollen 
Untergange, der ganze H orizont w ar in  G lu th  
ge tau ch t, noch einige Augenblicke und es 
konnte zu dunkel werden im W alde. S o r g 
fä ltig  pürschte ich mich also an und hob 
eben die F lin te , um  zu zielen, a ls  unw eit 
von m ir ein S ch u ß  krachte und der Bock 
im  Feuer stürzte. Unwillkürlich entschlüpfte 
m ir eine Verwünschung, —  es ist aber auch 
zu ärgerlich, so nahe dem Z iele  und ein 
anderer nim m t m ir 's  weg! W er mochte der 
Z erstö rer m einer Hoffnungen se in ? Ic h  durfte 
nicht lange w arten , denn eben tr it t  ein M a n n , 
angethan m it einem schmutzigen Lriür und 
den bekannten weiten und bewaffnet
m it einem kurzen einläufigen C arab in er aus 
dem Dickichte und nim m t den Bock a u f;  setzt 
lä ß t er einen schrillen P fiff ertönen, der links 
von m ir beantw ortet w ird, und schreitet m it 
seinen plum pen S tie fe ln  schwer aufstampfend 
sener Gegend zu.

Ich  wandte den K opf und erblickte in 
einiger E ntfernung  ein Lagerfeuer, um welches 
m ehrere M ä n n e r  m it w ahren Galgengesichtern

rauchend lagerten oder ab und zu gingen, 
alle m it C a rab in ern  und oder
P isto len  bewaffnet. Ich  hatte  genug gesehen; 
es w aren  also doch wieder B e th ären  da! D a  
ich keine Lnst verspürte m it diesen H erren  
nähere Bekanntschaft zu machen, machte ich 
rechts um  und suchte den Heimweg, w as 
aber keine leichte A rbeit w ar, da ich in der 
Gegend ganz unbekannt und durch die Krcnz- 
und Q uerzüge ganz aus der R ichtung ge
kommen w ar.

M i t  H ilfe meines kleinen Compasscs, den 
ich stets in meiner Jagdtasche m itführe, fand 
ich mich aber endlich doch soweit zurecht, 
daß ich nach einem W ege von 1 ^  S tu n d e n  
das fü r  eitlen O rtskundigen  etwa V2 S tu n d e  
entfernte H a n s  fand, wo ich den Hofrichter 
und den 0 sö 8 2  eben bereit tra f, mich aufzu
suchen, da sie schon in  S o rg e  w aren , daß 
ich mich v e rirrt habe.

Nachdem ich mein E rlebn iß  erzählt hatte, 
wurde sogleich eingespannt und w ir fuhren 
nach Hause. S p ä te r  erfuhr ich, daß die 
K erle wirklich dem P u ß ta h ü te r  einen Besuch 
abgestattet hatten , doch w aren sie bescheiden, 
sie verlangten n u r B ro t  und W ein .

W. K utschenreiter.

Die Jagd im kraiiüschea Volkslied.
V on H*. v . I t .

„D ie  J a g d  ist die Vorschule des K rieges" 
—  dieser S p ru ch  ist so a lt schier a ls  das 
Menschengeschlecht und er bew ahrheitet sich 
u n s  im m er, wenn w ir in der B etrach tung  der 
Geschichte eines Volkes nach rückwärts blicken.

D a s  krainische Volk, das im  Laufe der 
Geschichte sich a ls  eines der tüchtigsten K rie g s
völker erwiesen ha t —  m it die besten Legionen 
des römischen H eeres in der Cäsarenzeit w aren 
vom K arste und den M ischen Alpen her und 
b is heute, die perm anenten Feld lager gegen 
die Türken im  1 5 ., 16. und 1 7 . Ja h rh u n d e rt

mitgerechnet, ha t cs sich in  allen K riegen 
fü r die erlauchte und geliebte D ynastie  H a b s 
burg  in  diesem hervorragenden R u fe  erhalten 
— - das krainische Vokk ist auch seit den 
frühesten T agen  seiner Existenz ein Jägervo lk  
pker « x e e l l e u e s .

D a s  spricht sich denn auch in  den weithin 
klingenden Liedern des Volkes a u s , die un s 
gar viel von dem W alde und von seinen 
B ew ohnern , von der Fertigkeit im  Um gänge 
m it den W affen und von der J a g d  und von 
den J ä g e rn  zu erzählen wissen.
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D e r  naive U m gang des S la v e n  m it der 
T hierw elt, wie reizend offenbart er sich nicht 
in  dem Liede „Hochzeit der V ögel" , da heißt es :

V ögel Hochzeit feiern 
Auf dem Feld im  Freien.
Fink ist der Neuverm ählte,
Finkin ist die Erwählte.
Festmeister ist der Geier,
Nickt bei der T afel statt Zweier. 
Brautm utter ist die Eule,
Kürzt sich am Tisch die W eile.
W olf ist heute Metzger,
D rüben das Messer wetzt er.
Hase ist heute Kellner,
B rin gt den W ein und die Teller. 
H ausm agd ist die Katze,
F egt den Tisch mit der Tatze.
Sp ielleu te sind die Hunde,
M it dem breiten M unde.
Fliege tanzt mit der Mücke,
Geht die W elt fast in Stücke.
F liege aber beim Holpern,
Bricht sich ein B ein  im  S to lpern .
Schickt um den Bader in E ile,
D aß  er den Beinbruch heile.
Ehe der Bader sich sputet,
Längst die F liege verblutet.

U nter den V ögeln ist dem krainischen 
S lo v en en  die A m s e l  der K önig (w as an 
das „Am selfeld" der S e rb e n  erinnert) und 
es h a t „S chw arzam sel" „neun" P rovinzen 
(neun ist die heilige Z a h l :  D e r  R u f  tönt 
in 's  „neunte" Land, heißt so viel a ls  in die 
weite, weite W elt). D ie  „neun" Prov inzen  
des K önigs Amsel heißen, so singt d as L ied :

„ D a s  erste Land heißt Föhreuhaiu,
D a s  zweite Land heißt Ulmenreich,
D a s  dritte Land heißt W eideuzweig,
D a s  vierte Land heißt Erlenstadt,
D a s  fünfte Land heißt Haselblatt,
D a s  sechste Land heißt Eichenwald,
D a s  siebente Land heißt Buchenhald,
D a s  achte Land heißt Ahornast,
D a s  neunte Land heißt Lindenrast."

Und in  jedem Land h a t K önig Amsel 
drei Schlösser, und in  jedem S ch loß  drei 
Liebsten, und von jeder Liebsten drei S ö h n e , 
und jedes S ö h n le in  ha t drei Röcke und in 
jedem Rock drei Taschen und in jeder Tasche 
drei D ucaten .

Und diese „Schw arzam sel", so lau te t wie
der ein anderes Lied von ih r, sie

singt gar schön 
Auf des grünen Buchbaum s Höh'n,
S p ä h t empor ein J ä g e r  kn ab,
Schösse sie so gern herab.
„Jägerknab', o schone mein,
W ill noch froh des Lebens sein;
S ieh ', mein sind der Länder drei,
Und darin der Liebchen drei."

Und es schont den K önig der V ögel der 
Jä g e rk n a b ', dafür aber geht er „ in 's  Feld 
die H asen jagen" und „schießt den Apfel auf 
dem S p e e r" ,  jeder Jü n g lin g  ein T ell, gleich
wie dann „sein S ä b e l  in die Türken s a u s t" , 
daß „rechts und links in 's  G r a s  die T ürken
schädel fa llen".

E r  ist so kriegstüchtig schon von der J a g d  
der „ M a n n " , daß ihm gleichwie dem „H elden 
R a u b a r"  das E h renpräd ica t der W olfskopf 
im  Liede des Volkes erschallt!

D e r  „friedfertige H e r r" ,  der in seinem 
abgelegenen Schlosse trotz der K ra ft, die ihm 
innew ohnt —  denn, wenn er „au f einem 
B lum enb latte  pfeift, so bebt der B erge  W an d " 
—  in R u h e  fortleben will und seine D iener 
befragte, wie es in der W elt wohl zugehen 
m ag, er erhält wenig trostreiche A ntw orten.

D e r  E ine berichtet ih m :
Ich  komme her vom zweiten Land,
E in Volk halb Mensch, halb Pferd*) ich fand;
Gerüstet stets im Kriegesgrim m
Und wie der Blitz so schnell und schlimm,
D ie  Hundeköpfe**) drängt es schwer,
D ie  kennen nichts, das menschlich wär.

E in  A nderer sagt:
Ich  komme her vom vierten Land,
Ein Reich der V ögel dort ich fand,
D ie  Klaue und Schnäbel eisern sind,
I h r  Blick allein behext geschwind,
S i e  wüthen unter sich im S tre it,
W ie Hagel fallen Todte weit.

*) U olüonf — Halbpferd; fabelhafte Wesen 
aus der slavischen M ythe. .

**) U ssoA lavee — Hundskopf; fabelhafte 
Wesen aus der slavischen M ythe.
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Und wieder E in e r meldet:
Ich komme her vom fünften Land,
D en  König hat das W ild ernannt,
Ein jedes w ill nur mehr und mehr,
Doch zittert's für sich selber sehr;
E in  Heulen, B rüllen , Nacht und T ag ,
Glück jedem, der's nicht wissen mag.

D em  „friedfertigen H e rr"  nicht gefällt 
die M ä r .

Unglücklich dagegen ist der gefeierte Held 
K önig M a t ja s ,  der Türkenbesieger, dem schon 
am vierten T ag  das Vöglein sang :

W ohl auf zum Kampf, die Grenz' entlang, 
Hinab zur F lur des Douaustrands,
Zum  Grenzstein D eines Ungarlands.
Und er im m er erwidern m u ß te :

Z u  Felde kann ich jetzt noch nicht,
Noch lendenlahm sind meine Knecht';
D ie  Pferde nicht beschlagen recht,
D ie  S ä b e l noch nicht scharf gewetzt,
Noch nicht bereit die F lin ten  jetzt.
A ls er aber gerüstet ist der kühne D egen 

und J ä g e r ,  da er
D er König springt auf's Pferd in Hast,
S o  wie ein V öglein  auf den Ast.
D ie V ogeljagd spielt eine große R olle  im 

slovenischen Volksliede und ebenso im K rie g s
liede der Unterkrainer, wie im „ S c h n a d a 
hüpfel" des O b erk rain c rs.

Z uerst von letzteren ein p a a r  P ro b e n :
Schön  V öglein  im W alde,
Gern lockt' ich m ir's her,
Und kommt es nicht balde,
S o  sing' ich nicht mehr.

oder
Nach Bergen und Thälern  
Z um  V ogelfang ging ich,
D ie  Vögelein lockt' ich,
Ein Mädchen doch fing ich.

W eit in  die T age  des M itte la lte rs  zurück 
reicht das im  unteren B oden  populäre Lied, 
das A . G rü n  in  seiner Ü b e rtra g u n g  der 
krainischeu Volkslieder „F re ih e it"  benamset 
ha t und d as also erklingt:

V öglein  singet 
Auf dem grünen B aum e,

D a s  erschaute 
W eißen Schlosses Herrin.

Komm, mein V öglein ,
Her in s  weiße Schlößlein!

B e i mir wirst dn 
Köstlich Naschwerk naschen,

Köstlich naschen,
M alvasier auch trinken,

Wirst beim Prinzlein,
Jun gen  Prinzlein sitzen,

Lieder schön ihm fingen.

W ill nicht, w ill nicht 
Z u  dir, junge Herrin,

Möchtest sperren 
Mich in s  weiße Schlößlein.

Lieber flieg' ich 
I n  dem grünen W alde,

Esse vollauf 
Gelbe Weizenkörner,

Trinke vollauf 
Schönes frisches Wasser,

S in g e  vollauf 
Frei nach guter Laune.

—  eine hochpoetische D arstellung des K am pfes 
der T h ie r- m it der M enschenwelt, in welchem 
K am pfe das W eib m it List und m it V e r
sprechen das Vöglein fangen w ill, und um 
gekehrt allegorisirt das Volkslied der K ra in er 
die B rau tw erb u n g  und B rau te in h o lu n g  m it 
der J a g d  auf —  T a u b e r!

M a n  höre!
D aß voll T hau  die Schuhe dein 
W o magst du gegangen sein

B e i der Nacht?
W ar im grünen W alde drin,
W o die schönen Täubchen sind

B e i der Nacht.
Haben rothe W ängelein,
Schöne rothe Schnäbelein

B e i der Nacht.
N ur die Täubchen liebt ich fein,
Doch ein einzia's fing ich ein

B e i der Nacht.
Hat das schönste Schnäbelein,
Hat die röthsten W ängelein

B e i der Nacht.
Liebt dies Täubchen mich allein,
W ollen leben schön zu zwei'n

B e i der Nacht.
D a s  Lied der K ra in er lä ß t u n s  fast 

nicht au s  dem W alde h e ra u s ;  im W alde 
lebt und webt das Volk, es lebt d as Leben 
des J ä g e r s ,  es webt seine S a g e n  im  „ m ä r
chenhaft weit sich dehnenden W a ld e " ;  hier
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kämpft er (im alten Liede) noch m it dem 
„ tu r ,"  dem Auerochsen (daher —  der
A uersperg , woher das hochberühmte Geschlecht 
seinen N am en führt), m it dem Luchs und 
n n t dem Fuchs, m it dem M a rd e r  und m it 
dem B ä re n , hier begegnet dem Helden die 
„ V ila ,"  die weise F ra u , und der schönen 
S ch n itte rin , die sich vom Hirsesäten dahin 
v e r ir r t ,  die „ S c h la n g e ,"  der verzauberte 
K önigssohn, zu dessen E rlösung „schön B id a"  
—  die S ch n itte rin  —  „drei feine R u th en , 
die gerade a lt drei J a h r e ,"  pflücken m uß.

W ie sie schlug mit erster Ruthe,
W ard die Sch lange Mensch vom Haupte,
W ie sie schlug m it zweiter Ruthe,
W ard die Schlange Mensch zu Hüften,
W ie sie schlug mit dritter Rnthe,
W ard die Sch lange Mensch zu Fersen.
Doch lassen w ir den S ag en p rin zen , der 

erlöset die „schön V id a " , die M u th ig e, heim 
fü h rt a ls  B r a u t  auf seiu S ch lo ß , er gehört 
Weiler nicht m ehr in  den R ahm en  unseres 
I a g d b i ld e s !

Z u m  Abschlüsse dieses, das w ir freilich 
hier leider n u r flüchtig skizziren konnten, diene 
a ls  Arabeske die Bem erkung, daß im  slove- 
nischen wie im südslavischen Volksliede auch 
d as zweite Ic h  des J ä g e rs  und K riegers, 
die W a f f e n ,  besondere E rw äh n u n g , H e r
vorhebung, ja  V erherrlichung finden.

 ̂ D ie  W affen, „ S ä b e l"  und „F lin te n ,"  
i werden „vornehm ," „ treu ,"  „ g u t,"  „schön" 

genannt, sie erscheinen in der Sch ilderung  
geschmückt m it allem „ Z ie r ra th ,"  den „m an 
sich erdenken m ag " , blinkender, glitzernder a ls  
in  der T h a t, da sie m it G o ld  und S i lb e r  
und bei Reichen mit Edelsteinen besetzt sind.

D ie  „W affen" werden dem „H elden" 
in s  G ra b  mitgegeben.

W ie innig der „B ursche" m it den W affen 
verbunden sich füh lt, davon weiß das Lied 
zu erzählen.

A ls  Verjanko seiner todtkranken M u tte r , 
die n u r vom kalten W asser genesen will, das 
au s  dem schwarzen B erge w allt, dieses holen 
w ill, spannt er sich den S ä b e l  um  und 
w irft das G e w e h r  um  die S ch u lte r . Z u  
ihm  d arau f die M u tte r  spricht:

„W as nimmst du deine W a f f e n ,  S o h n ,
D a  w i l d e  T h ie r '  am B erg nicht droh'n, 
Längst aus dem Land der T ü r k ' entflohn?"

D e r S o h n  aber, der m it seinen W affen 
innigst verbrüderte, erw idert:

„ D a s  V öglein hat die Schw ingen sein, 
Floßfedern hat das Fischelcin,
D en Burschen seine W affen freu'n."
K an n  m an sich natürlicher und w ahrer 

und dabei sinniger und zarter w ohl die E r 
hä rtu n g  des S a tze s  denken:

„D ie J agd  ist die Vorschule des Krieges."

H e r r  R e d a c t e u r !
I n  der M ein u n g , daß die geehrten H erren  

Leser I h r e s  B la t te s  der Fortschritt galizischer 
Ja g d e n  interessiren w ird, erlaube ich m ir 
Ih n e n  folgende M itth e ilu n g  zu übersenden: 

I n  dem 1 8 0 0  Joch  betragenden J a g d 
reviere des G ra fen  S ta n is la u s  T arnow sk i in 
S n ia ty n k a , D rohobyczer Bezirk, wurde den 
1 5 ., 1 6 ., 1 7 . d. M .  eine dreitägige T re ib 
jagd abgehalten. N eun  Schützen gaben 
1 7 5  Schüsse ab, deren R esu lta t 3 0  R e h 
böcke, 2 2  Füchse und 3 9  Hasen w aren.

W egen sehr hohem Schnee, der das 
T reiben hinderte, konnte das ganze R evier 
nicht abgejagt werden.

Lemberg, den 2 1 . J ä n n e r  1 8 8 0 .
ßmer der Jagdgenoffen.

Mannigfaltiges.
(Niedcröfterreichischcr Jagdschutzverein .) 

D e r  un ter dem P ro tec to ra te  des K ronprinzen 
stehende n. ö. Jagdschutzverein ha t in einer 
am 2 2 . l. M .  stattgehabten Ausschußsitzung, 
welcher auch der k. k. O berstjägerm eister 
Excellenz G ra f  T ra u n  a ls  G ast beiwohnte, 
verdienten Jagdschutzpersonen P rä m ie n  im  
G esam m tbetrage von 3 7 0  fl. zuerkannt und 
der W itw e des F ö rste rs Reissich, dessen E r 
m ordung durch Wildschützen w ir kürzlich be
richtet, eine Unterstützung von 1 0 0  fl. zu
kommen lassen.

(K öniglich preußische H osjagden .) Z u r  
Schonung  der Heuer überall nicht besonders 
gut besetzten niederen Ja g d e n  ha t auch auf
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dem königlichen Feldjagdgehege bei B e rlin  von 
größeren H ofjagden fü r dieses J a h r  Abstand 
genommen werden müssen und sind n u r zwei 
kleine H o fjag d am ts-Jag d en  und zw ar am 
3 . 1i. m . auf den Feldmarken von W a ß 
m annsdorf und K le in-Z iethen  und gestern 
auf den Feldmarken von B ritz und Buckow 
abgehalten worden. A uf jener wurden von 
13  Schützen in  vier Kesseln 19 2 , auf dieser 
von 12  Schützen in  zwei V orlegetreiben inner
halb 3  S tu n d e n  1 5 6  Hasen erlegt, von denen 
letzteren I h r e  königlichen Hoheiten der P rin z  
Friedrich K a rl 4 7  und der P rin z  Friedrich 
Leopold, Höchstwelchcr übrigens n u r zum letzten 
T riebe hinausgefahren  w ar, 9  zur Strecke 
brachten. (K önigs, prenß . K o fjag d am t.)

(Jagdergclm iste.) D ie  glänzenden Ja g d en , 
welche S e .  D urchlaucht Herzog de C astries 
auf seiner Herrschaft W elchrad in M äh ren  
un ter der Leitung seines rou tin irten  O b e r 
försters T o b ia s  während der letzten S a iso n  
veranstaltete, ergaben nachfolgende ansehnliche 
A usbeute, u. z w .: 4  Edelhirsche, 5  D a m 
hirsche, 14 Rehböcke, 2 6 3 3  Hasen, 3 7 8  K a 
ninchen, 8 4 4  Fasanen , 1 6 0 9  R ebhühner, 
2 8 8  W achteln, 12  W aldschnepfen. Z u sa m 
men 5 7 8 7  Stück. E in  schöner E rfo lg , wel
cher deutlich zeigt, daß der umsichtige Pfleger 
der W ildbahn  auch reichlichen Lohn erntet.

(H undeausstellung.) D e r  B erlin e r Verein 
„Hektor" trifft für Ende M a i  dieses J a h r e s  
Vorkehrungen zur V eransta ltung  einer zweiten 
großen Hundeschau, bei welcher sich auch der 
fremdländische A ussteller in  lebendiger Weise 
betheiligen soll. A ls  Lokal fü r diese, an 
G roßartigkeit der V eran lagung  selbst H annover 
übertreffende S c h a u  ist das Etablissement 
T ivo li m it nächster Umgebung in  Aussicht 
genommen und werden dort K ennel- und 
B ox-E inrichtungen für tausend auszustellende 
H unde vorgesehen. Z u r  V erw endung als 
P räm ien  verfügt m an  über z w ö l f t a u s e n d  
M ark  und sind dem Vereine eine Anzahl 
von Ehrenpreisen zugesagt. Um a ls  P r e i s 
richter zu fungiren, sind fü r diese in ternationale  
S c h a u  G ra f  Josef W estphalen-Fürstenberg, 
Ludwig Beckm ann-Düsseldorf, G ustav Lang- 
S tu t tg a r t ,  O berförster W allm an n -G ö h rd e , 
Förster Pook-R öthen, von W ard en b u rg -H am 
b u rg , fü r die französischen H unde-R acen

M ons. B e llecro ix -P aris  und fü r die zahl
reich au s E ngland  erw arteten H unde M r .  
G eorge Lowe, S e c re tä r  des K en n el-C lu b 's  
und der R ev . M e llo r  zu S ittin g b o u rn e  vom 
C om ite  angegangen. Allem Anscheine nach 
verspricht diese A usstellung einen der R eichs
hauptstadt würdigen C harakter anzunehmen.

(S p o rn .)

(Bestrafung von Wilddieben in Deutsch
land.) W ir lesen in  deutschen B lä t te r n : „W ie 
m an sich erinern w ird, erschien auf der letzten 
G eneralversam m lung des Allgemeinen deutschen 
Jagdschutzvereins der L andschafts-D irector 
F re ih e rr von G affro n -K u n ern  auf H a lta u f 
in Schlesien, m it dem A rm  in  der B inde in 
Folge V erw undungen, welche er im K am pf 
m it W ilddieben erhalten hatte. Diese sind 
nun  durch das Schw urgericht zu G latz be
straft w orden: 1. D e r Tischler F ran z  H off- 
m ann a u s  Holdirsclber, K reis G ro ttkau , 
wegen gewerbsm äßigen, unberechtigten J a g e n s  
während der Schonzeit, in  W äldern , zur 
Nachtzeit und gemeinschaftlich m it m ehreren 
und wegen tödtlichen A ngriffes gegen einen 
Jagdberechtigten und W aldbesitzer, dessen 
Körperverletzung durch den gemeinschaftlichen 
A ngriff verursacht worden m it einer Z u ch t
hausstrafe  von 12  J a h re n  und dem V erlust 
der Ehrenrechte ans 1 0  J a h re .  2 . D e r 
H ä u s le r  K a rl  Forst au s K önigsw alde, K re is  
G ro ttkau , wegen Theilnahm e an diesem V e r
gehen m it 5  J a h re n  Z uch thaus und V erlust 
der Ehrenrechte auf 5  J a h re .  3 . D e r  A rbeiter 
A ugust Patzner und 4 . der A rbeiter Josef 
Sch lehm ann, beide au s Holdirsclber, K re is 
G ro ttkau , wegen gewerbsm äßigen, unberech
tigten J a g e n s  während der Schonzeit, in W ä l
dern, zur N achtund gemeinschaftlich m it mehreren 
zu einer G efüngnißstrafe von je 3  J a h re n  
und E hrverlust auf gleiche D a u e r. Außerdem  
wurde gegen diese vier, schon w iederholt und 
zumeist wegen W ilddiebens bestraften auf 
Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt. 5 . D e r  
T agearbe ite r J o h a n n  D a u m an n  a u s  H o ld ir- 
selber, K re is  G ro ttkau , wegen einm aligen 
unberechtigten J a g e n s  m it 3  M o n a ten  G e 
fän g n iß ."  M a n  sieht, daß m an „draußen" 
W ilddiebe und verwegene W ald räu b er a ls  das 
behandelt, w as sie sind.
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( B e r ic h t ig u n g .)  I n  dem Artikel „ Ja gd 
bericht" in N r. 1 der „Jagdzeitung" ist zu lesen: 
auf S e ite  6, S p a lte  2, Zeile 2 von unten „zur 
Mast" statt „zum M oos" , auf S e ite  7, S p a lte  2, 
Zeile 14 von unten „Cagelsdors bei Triebsees" statt

„Cogelsdorf bei Priebpes," auf S e ite  8, S p a lte  2, 
Z eile 12 von unten „statuiren" statt „constatiren," 
aus S e ite  8, S p a lte  2, Zeile 9, von unten „Land
bären" statt „Bären."

I n s e r a t e .

H o t'-  &  O e r i e l i t s a ä v o k a l ,  1>Ii'. 1 , 2 .  L t o e k .
^ ä i i a r c l  X o p p ,  ^ i e i i .

Soeben erschienen:
Metternich s  nachgelassene Papiere.

1. und 2. Wand. Wreis 10 ff.
Zu beziehen durch die

Wallishauffer'sche Buchhandlung
(J o s . K lem m ), H oher M arkt 1.

Gesucht wird ein tüchtiger Jäger»
in  jüngeren J a h re n , theoretisch und praktisch gebildet, unverheiratet, gesund, nüchtern, m ili- 

tärsre i, zu einem hohen H errn  nach S e rb ien .
K enn tn iß  einer slavischen S p rach e  ist erwünscht, perfecte K enntniß  der deutschen oder 

französischen S prach e  B edingung . G e h a lt nach Uebereinkunft.
Gesuche m it Zeugnissen und Pho tograph ie  sind an die Expedition der „ Jag d ze itu n g "  

zu rich ten , woselbst auch die näheren B edingungen eingesehen werden können, oder an 
S e .  Exe. H e rrn  G en era l K . S .  P ro titch , A dju tan t S r .  H oheit des Fürsten  von S e rb ien  
in  Nisch (S erb ien ).

HVNrlteile uirrl Zueile
AÜsr ^.rt, nLinöntlloli: fuvll8-, klLNtlkr-, IIti8-, 
Osaka-, Otter-, «säen-, Ksninoken-, kleb- nnä 
kliravk-felle, lieg en -, 2iokel, 8vksf-, l,smm- 
NQcl Kalbfelle, ote. 2NIN böebstkn ?rsi86

V .  I L o I i» « »  ,
nnck ItmibwanisubancklnnA,

l.eiprig, Orübl klr. 54/55.
vvercton poi ?08t kvLneo erbeten, 

rvoknr 6er Letra^ nm^sbencl krnn eo 2NA686ncle  ̂
vvirct. ^N8lrrinkte >vsr6en bereitrvllli^t ertbeilt.

Fangapparate
tionen und Größen, Glaskngel-W nrfmaschinen, 
Staarenhänser, Wildlocken rc. fertigt in vorzüg
licher G üte die deutsche Schwonenhalsfabrik von

N . W eber, H aynau  in Schlesien.
Preiscourante gratis u. franco.

Je d e s  Q u a n tu m  lebender Fasanen» R ebhühner, 
Hasen und Hochwild kauft jederzeit: die 
zoologische G ro ß h an d lu n g  von K a r l  G u d e ra , 
W ien. Dieselbe empfiehlt auch : alle G a ttu n g en  
S äu g e th ie re , Affen, W ild , H unde, R aub th iere , 
rc., exotische V ö g e l, P a p a g e ien , C olib ri- 
finken, S in g v ö g e l in farbenprächtigem , buntem  
Gefieder, R aubvögel, Adler, U h u , im portirtes 
Racegestügel (Fasanen, H ühner, E n ten , G änse 
rc.), ferner frische, befruchtete B ru te ie r, dann 

R eptilien  und N a tu ralien .
Utensilien für Vogelzüchter, Vogelkäfige u. Futter.

Mehrere Kentner
R o ß k a s t a n i e n

als Hirfchfutter
sind sogleich und billig zu verkaufen. Adresse: 

Moritz Glaser, W ien, I., Jordangasse  7.
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IL. I i .  H o k - L i e L v i

X. lc. eone. ^oi-neubu^ge^Vikkpulvei-^^^

X. lc. pi-iv. Ke8^tuiion8fluiä"fün îkk-lie.
Verstau odungsn, 8sdnsnklapps, Lug,- Hilft,- Lrenr,- 8edultsrlädme, Oliedersodwüede, 8teikdeit der 8sdnen und Nuskeln ete. 1 LIaseds 1 ü. 46. kr.(sodarfs Linrsibung) gegen 8patd, Leberdsin, Ringbeio, Lallen, Zednenklapps, 8toIIsedwamm, , Lniesodwamm, Liepdaoke, Lasenkaeke, erkürtet« Drüsen. Hin liege! 3 ü. Os. XV.

XüI!I<st!Il68 uu/Llüdungsn^°^^edbüed° s^°ü.^'60^kr. ^ommslsuedt, daitnaekige V P k
W u  I'IH p ! 116  8  larve^Line ̂ L^eedbüedss"^«^' 6^kr^^ ^  ar p ,
ÎlI8!0 i  Llsodb'üedss^ Verstopfung, Llutieinigun^s Nittel und Präservativ gegen Lo

6Äll88ll86l̂ II* kür kfsrde, gegen Lelsnksgallen und 8ednen- oder Llussgallen. 1 Llasode 1 ü. 50 kr.

^̂ 6I*Ü6llU?8AlIl6, ^a^k^uek's°ss^i'ns°süeks^ü. 25?kr  ̂ Vfs.nde, und rur ko s
IIUlI XlÄ̂I68̂ IÎ IV6Î , gegen 8tradltäuls. 1 Llaseds 70 kr

Xk-aflfuilsr- füi- k-fo^e unc! 8inli6^ ^r'-LürLn?^^^^^
ä 6 ü. und 3 ü. und kaoketen ä 30 kr.

Î̂ I8ll6̂ l!Il6I1 gegen dis Lundekrankdeit. Line 8edaedtsl 1 ü.
^I66lll68 ür Lunds 1 Liasode 1 ü 50 kr
86̂ W6iNPUlV6N 26^k° ^ n 'k l l in e ^ Z ^ k r ! 'O s ° ^ ° ' ^bsslnst. Lrn grosses ?aekst 1 s.
^pünillvvt' kür Lausgeüügsl gegen dis 8euode und gewüdnliode Lrankdsitsn der Länse, Unten, I » r,I Lüdner, kerldüdner ete. Lin Laoket 50 kr.

^V len: losepli Vvixl L Lorup, „rum sodwarren Lund", Lader Narkt 4; L. Iiisl, Lotdentdurm- strasss 27; 6 ebi'. Aaurer, „ru den 3 Lussaren", Lodlmarkt 1; Leiuried UnIIer, k. k. Loksattler, prater- strasss 8; kruur 8 ollleuelikr, 8attler, XVollrsils 30; 6. Wiokolv L 8 oliu, k. k. Lofsattlsr, ^sperngasse 3. — ^ x ra m : 8 ixm. lllittlbaoli. — lk rüu ii: k. V. Lteiulrrsvtior, los. I-elimaun. — ll«eriivxvitL: Ix. 8 vlmirvlr. — L sseex: 6. l. v. Lisnes. — Kr»L: l. kurxleitner's ^potdsko, Lrüder Odorraururvzor, l .  kolletsvliek, Lismer, 8 tepu. lorna)', Lismer. — H eiin»i»n8 t » i l t : XV k. Uarsvlrer. — lu n sIm iv L : 8 irn. isodurtsvlivn- lualsr. — lO n x e iilu rf : L. Llerueutsoditseli. — KI»ii8 vi»I,uix: 8 aui. Vivtrivli. — I^ rn L su : Ll. iLvormvki. — Iki «nstsckt: I. L. L Lesslioiwer. — Lnilisrel»: II. L. XVeuvsI. — L«n»I»er§: keter Uikols>8v1i. — L iii» : Or. Ilsrw. VielLulIi, loli. ülislik, k. M. v. ÜLselmsvr'g Lrdon. — ^ e s l :  los. v. loi'dk, IkLlIwL)'vr L 8 eitr, l .  6 I»S2 , Liernsr. — .los. ?ürst, klt. Hovinnv, los. ?r«issix. —k rv ssn iirx : ?elix kistor^, Osdr. ^eedwoister, l. Lauer L Lo. — 8 alLlirirx: Liieär. Kalauer, 6o1tl. Loruuola 8 ^potdsks. — ^Vvls: L. 8 tal!>»auor, klaural L 8 ellrsillsr.
^usssrdsin deündsn sied fast in allen 8tüdtsn und Nürkten in den Grönländern Depots, welede reitrveiss durcd dis Lrovinr-lournale veröfkentliedt werden. XVer mir einen Lülseder meiner gs- sodntLtsn Narks derart naedwsist, dass iok denselben der geriedtliedsn Bestrafung unterreden kann,empfängt eine keoompenso bis ru 500 Luiden.
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W i c h t i g  f ü r  J a g d f r e u n d e !
Leopold Gaffer,

k. k. Hof- uud Armee-W affen- 
fabrikant, W ie n , O ttakring, 
Feßtgasse N r. 1 1 - 1 3 .  M ie- 
V erla g e: I., Kohlmarkt N r. 8 ,

liefert unter Zusicherung guter Q u a litä t:
Lancaster-Doppelgewehre mit Dam astläufeu zu fl. 30, 35, 40 I ^
Lefanchcux-Doppelgewehre m it Dam astläufeu zu fl. 24, 28, 30 / ^
Werndl-Pürschstutzen z u . fl. 60, 65, 70 I ^
W erndl-Scheibenstutzen z u . fl- 75, 80, 90 /
Lancaster-Patroneuhülseu Cal. 16 pr. 100 . fl. 1.60  ̂ Z
Lefaucheux-Patronenhülsen Cal. 16 pr. 100 fl- 1.35 >
W crndl-C arabiner-Patroneu pr. 1 0 0 ....................................  . . fl. 4 .—,
W erndl-Scheibenstutzeu-Patroueu, mit Scheibenpulver geladen pr. 100 . fl. 4.50,

ferner alle übrigen gebräuchlichen W affen-M unitioussorten, Jagdrequisiten re. 
Ausführliche illustrirte PreiZeourante gratis und franco.

l  v iit  ir»I IviLv i -  .1 »KÄKvHvvIrrv

mit äsn nensstsn Vsi voIIlcninmnnn^su unä Liüuänngsn irn Vsrsoblu.'js-Lvrjtsm, wie: voub ls öolt 
(Lslllüossl an äsr 8sbsibs), ?utsnt Ir ip lsx  (ärsit'asbsr VsrosblusL), ^ntornutis kutsnt ^VooäwLiä 
(LsIbstspLnn^s^ebl), HammerleLL kutsnt 8sott (obus H ülnis); Dxprs»i> lä en i/ Doppslbüebt>sn, 
lönsbollintsn nnä sinlasbs Dxpro^^büsbssu, ori^iurrl-suFliLsbes fndrisiklt V0N lV Li. 0. 8vv1t Ai. 8on  
al« Lnell inlünäiscliss fsb rilla t V0» 1o8vl Kirnen, unter Oarrrutis t'ür xute Arbeit unä präeisss 
8ellis88sn, ferner äiv beliebten ?Ltsnt-Ijo^Lräu8-6lL8lrußel-^VmlinLsebiuen »rrnnnt KlLslru^sln, 

kvvolver, engl, tagllartikel unä IVlunition einpüslllt:

ssk-anr X. 8e engen,
W isri, I., Lsilsr'css.LLS 4, (HVt6223riin) ri3.e4i.8t clerri Or3d6ri.

Hlnstrirtv kreis-^ouranlk aut Verlniixen xrali«.

Gin junger Aorstmann,
tüchtiger J ä g e r ,  der seit 4  J a h re n  einem fürstlichen Hause a ls  Leibsäger dient, sucht, 
gestützt auf vorzügliche Zeugnisse und E m pfehlungen, sofort S te llu n g . Zeugnisse nebst 

Pho tograph ie  sind in  der Expedition d. B l .  einzusehen.

V erlag der Wallishausser'schen Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in  W ien, Hoher Markt Nr- 1.
Für die Redaktion verantwortlich J o s e f  K l e m m .  Druck von I .  B . W alliShausser in W ie».
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I n l j a t t :  Ueber  den  Riescnhi rschen.  —  E i n e  B ä r e n j a g d  in  S i e b e n b ü r g e n .  —  A n s  m ein en  L e hr ja h re n .  —  Schnsj l i s ten .  —  
D a s  Teufe lssch loß .  —  D e r  russische U r w a l d  u nd  seine B e w o h n e r .  —  M a n n i g f a l t i g e s .  —  Corre spo nd e nz .  —  E i n g e 
sen det .  —  I n s e r a t e .

Arber den AirsrnhiM en.*)
V on  I r .  M uch.

I n  dem nunm ehr recht lebendig gewor
denen S tre ite  um  den Riesenhirschen sei 
m ir gestattet, auch vom S tandpunk te  der u r- 
geschichtlichen Forschung an s ein W o rt darein 
zu reden. Um diesen gleich im V orhinein  
zu bezeichnen, bemerke ich, daß ich die A n 
schauung Je n e r, welche Elch und Schelch fü r 
Bezeichnungen eines und desselben T hieres 
halten und demgemäß behaupten, daß unter 
der letzteren der Riesenhirsch nicht verstanden 
werden dürfe, fü r  vollkommen richtig, ja  fü r 
einzig möglich erachte.

*) D a s  T h em a ist von solchem Interesse , daß 
w ir ausnahm sw eise  den so um fangreichen Artikel 
in  E iner N u m m er b rin g e n ; vorläu fig  scheint u n s  
die F ra g e  dam it zum  Abschluß gebracht.

D ie  R ed.

D ie  gcgentheilige B eh aup tung , daß m it 
dem W orte  Schelch der Riesenhirsch bezeichnet 
sei, wurde auf eine S tro p h e  im N ibelungen
liede gestützt und w ir wollen daher vorerst 
sehen, ob diese B asis  eine genügend feste ist, 
denn fä llt die B a s is , so fä llt auch das ans 
sie G egründete. Auch ich bin ein glühender 
V erehrer unseres herrlichen N a tioualepos und 
schätze in  ihm die unerschöpfliche Q uelle  für 
die Geschichte der deutschen S prach e , Lite
ra tu r , M y th e  u. s. w., aber den W erth  
eines historischen D ocum entes im engeren 
S in n e , und eines fü r die Geschichte der J a g d  
insbesondere kann ich ihm nicht zugestehen.

D ie  H aup thand lung  in  dem Liede bildet 
die E rm ordung  S ieg fried s  durch H agen, die 
G esta lten , die dabei mitspielen, sind zu H el-
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den vermenschlichte G ö tte r  (B a ld er und 
H öder), und ih r  G rundgedanke ist der Tod 
des F rü h lin g sg o tte s , d as H insterben des 
F rü h lin g s . Um diese tief im  germanischen 
Heidenthum e wurzelnde M y th e  webte sich 
allm älig ein G ew and von anderweitigen G e 
schichten und S a g e n  buntester A r t ;  an solche 
M y th en  heften sich allerd ings auch Ueber
lieferungen wirklicher, der unm ittelbaren  B e 
obachtung längst entzogener Thatsachen, und 
übertragen  sich in Liedern und E rzählungen, 
nicht selten schon unverstanden, fort, so daß 
w ir zuweilen nicht wissen, ob der letzte E r 
zähler oder D ichter n u r  eine solche Ueber
lieferung w iedergiebt, oder eigene W a h r
nehm ung u n s  berichtet. W a s  u n s  der D ichter 
des N ibelungenliedes erzählt, kann sich also 
auch eiu Jah rtau sen d  frü h er zugetragen haben.

In d e ß  sagt u n s  der V ertre ter der gegen
te i l ig e n  Ansicht (in der N r. 2 3 , a ll ll.) 
ganz ausdrücklich, das N ibelungenlied zähle 
„sene Ja g d th ic re  auf, welche zur Z e it, a ls  
sein gefeierter Held das W aidw erk übte, noch 
gelebt, sohin existirt haben m ußten ." Unser 
G egner stellt sich also diesen Helden offen
bar a ls  eine historische Person  v o r; wie ich 
aber schon bemerkte, ist derselbe eine voll
kommen mythische G esta lt, die zum mensch
lichen Helden wurde. D e r  D ichter b ring t 
m it ihm  historische Personen an s den ver
schiedensten Z eiten  in  V erbindung, m an denke 
n u r  an Etzel, an D ietrich von B ern e , an 
P ilg r im  von P assau  und beantw orte nuu die 
F rag e , ob der Held S ieg fried  den Schelch, 
dessen W esen w ir vorläufig u n b erü h rt lassen, 
a ls  mythischer G o tt , oder zur Z e it  A ttila s  
oder des K ön igs Theodorich von I ta l ie n ,  
oder P ilg r im s  von Passau  gesagt habe?

A ndererseits w ird im folgenden Absätze 
(ack o.) a llerd ings wieder gesagt, der V e r
fasser des Liedes habe die dam als noch 
lebenden Jag d th ie re  anführen wollen. W ir  
nehmen also, ohne Rücksicht darau f, w ann 
S ieg fried  das edle W aidw erk eigentlich geübt

haben solle, an, daß un ter „ d am a ls"  die 
Z e it des V erfassers verstanden werden soll, 
und w ir wollen nun  die F rag e  in E rw ägung  
ziehen, ob der Riesenhirsch in  dieser Z e it 
noch gelebt habe. Unser G egner behauptet 
es, indem  er sagt, Elch und Schelch müssen 
zwei verschiedene T hiere sein, da sie der V e r
fasser gesondert anführte und ohne G ru n d  m it 
einem P le o n asm u s kein S p ie l  getrieben haben 
w ürde. W enn m an nun  selbst zugeben wollte, 
daß Elch und Schelch verschiedene Thiere 
sind —  und m it der Einschränkung auf die 
Verschiedenheit des Geschlechtes kann m an 
d as —  so w üßten w ir noch imm er nicht, 
welches T h ie r der Schelch sein solle, am 
wenigsten können w ir aus dem N ibelungen
liede etw as über die w ahre N a tu r  dieses 
T h ie res  erfahren. E inen anderweitigen B e 
weis aber, daß der Schelch gerade der R iesen
hirsch sein müsse, ist der V ertre ter dieser A n 
sicht schuldig geblieben: er behauptet es und 
w ir sollen es ihm nun  durchaus glauben. 
W er von seinen G egnern  „sachgemäße und 
logische A rgum ente" verlangt, darf selbst 
nicht nach dem G rundsätze: „ sie  v o lo , me 
jnlle.o, ^ ro  rn t io n s  v o lu n ta s "  vorgehen.

D ie  ganze A rgum entation  unseres G e g 
ners  steht also auf einer B a s is , die selbst 
erst noch des Beweises bedarf. In d e ß  wollen 
w ir ihm auch hier, solange es geht, noch 
folgen. E r  sagt, m an  könne dem N ibelungen
liede, welches ihm  a ls  historisches und nam en t
lich fü r die W aidm änncr w erthvollcs D ocu- 
m ent gilt, nicht zumuthen, „daß es einen 
A nachronism us und Unsinn enthalte und 
schon dam als ausgestorbene Thiere un ter 
den Jag d tro p h äe n  seines Helden anführe, 
fönst hätte es ebenso gut das M am m u th  oder- 
andere ausgestorbene T hiere anführen  können. 
D a s  aber w äre n u r  ein S p o t t  und nicht 
ein Lob auf den Helden des N ibelungen
liedes, der es gewiß auch so gedeutet h ä tte ."  
S e h e n  w ir nun  zu, wohin m an m it solcher 
A rgum entation  kommt. Blicken w ir im N ibe
lungenliede n u r zwei S tro p h e n  über der S te lle ,
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in  der vom Schelch die Rede ist, zurück, so 
stoßen w ir auf folgenden V e r s :
„Darnach er harte schiere einem grimmen lewen

vant"
und wollten w ir nun nach den Grundsätzen 
unseres G eg n ers argum entiren, so m üßten 
w ir sagen, daß der Löwe im X II. J a h r 
hundert am R hein  noch gelebt haben müsse, 
weil im N ibelungenliede von ihm a ls  J a g d 
th ier urkundlich und deutlich E rw ähnung  
gemacht w ird, und weil es ein S p o t t  w äre, 
dem Helden desselben die E rlegung  nicht 
m ehr existirender T hiere zuzumuthen. S eh en  
w ir u n s  eine andere S te lle  an, sie ist fast 
am  A nfange des Liedes, wo H agen die 
T h aten  des jungen H erren  S iegfried  erzählt 
und a ls  deren größte die E rlegung  eines Lint- 
drachen rühm t. S o l l  nu n  das dam als noch 
aufrichtige Lob H ägens nicht ebenfalls Unsinn 
und S p o t t  sein, so m üßten, nach der Weise 
des G eg n ers zu schließen, unsere K önigs- 
söhnc in jener Z e it  noch auf die D rachen
jagd ausgezogen sein, wobei sie zuweilen, 
insbesondere an der D o n au , in kühlen Q uellen  
badenden M eerw eiblein begegnen konnten.

M a n  sieht, wohin m an m it solcher A rg u 
m entation  kommt, und w ill m an sich nicht 
selbst in  Unsinn verstricken, so verkümmere 
m an das Ansehen des N ibelungenliedes nicht, 
indem m an es a ls  historisches D ocum ent 
(auch nicht fü r die Geschichte des W a id 
werkes) erklärt, sondern sein läß t, w as es 
ist, eine großartige, herrliche D ichtung.

D a  aber andere Beweise fü r die I d e n 
titä t  des Schelchs m it dem Riesenhirschen 
durchaus fehlen, so ist die A nnahm e der
selben unerwiesen und willkürlich.

E s  ist w ohl kaum m ehr nöthig, die von 
D irecto r N e w a l d  m it so vielem Geschick au f
gefundenen Urkunden zu besprechen. F ü r  den 
Unbefangenen ist es sofort klar, daß die 
citirten Teptesstellen eigentlich n u r  Copien 
irgend eines älteren S chem as sind, daß es 
daher ganz irrelevan t ist, wenn es einm al 
L Io  a u t  L slls lo , das andere M a l  D lo  s t

L obslo  heißt. A uffallen m uß es dagegen, 
daß Elch und Schelch im m er neben einander 
gestellt und gemeinsam unter „ b es tieg "  be
griffen w erden*), w ährend beispielsweise n ie
m als  der Hirsch neben dem Schelch genannt 
w ird , w as eine viel natürlichere Z usam m en
stellung w äre, wenn Schelch wirklich den 
Riesenhirsch bedeutete. D en  Schreibern  der 
Urkunden w ar offenbar der lateinische N am e 
des T h ieres , das sie meinten, nicht geläufig**), 
sie sahen sich gezwungen, dafür die ihnen 
bekannten deutschen N am en einzusetzen, und 
so sagte der E in e : „die T hiere, welche im 
Deutschen Elch o d e r  Schelch heißen," der 
A n d e re : „die T hiere, welche Elch u n d  Schelch 
heißen." D a ß  hierin, selbst wenn noch ein 
etw aiger dritter und vierter N am e beigesetzt 
worden w äre, kein S p ie l  m it P leonasm en  
liege, ist fü r den Unbefangenen klar, und 
um  so klarer dann, wenn der N am e Schelch 
wirklich das männliche, etwa brünstige T hier 
bedeutet. Und dieses ist in  hohem G rad e  
wahrscheinlich, denn das W o rt s s lo  oder 
se s lo  (sellslo), welches die mehrfach citirten 
kaiserlichen Jagdgabebriefe  fü r Schelch ge
brauchen, bedeutet im Althochdeutschen so viel 
wie nckramonrirm, Zuchthengst, und von ihm  
stam m t d as noch heute gebräuchliche Schel- 
hcngst, Beschäler.

E s  ist übrigens nicht gerade nothwendig, 
das vom D ichter des N ibelungenliedes dem 
Schelch beigelegte Epitheton „grim m ig" etwa 
auf die B ru n f t  selbst zu beziehen, denn dem 
alten Deutschen w ar das E len th ier an sich 
schon das B ild  der K ra f t  und des M u th e s . 
D e r  N am e des E len  stam m t ohne Z w eifel 
von dem gleichlautenden W o r te ,  welches 
M u th  und K ra ft bedeutet, und im  Althoch
deutschen „ e llan " , im Altnordischen eljun

*) A us der P luralform  dieses W ortes kann 
m an gar nichts erschließen, da auch alle anderen 
Thiere im P lu ra l genannt werden.

**) Thatsächlich gibt es keinen solchen, denn 
der lateinische Nam e nies» ist dem deutschen ent
lehnt.
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la u te t; cllanhaft heißt sodann kühn oder 
stark. D aneben  stellt sich sodann das f ra n 
zösische e la n ,  welches sowohl E le n th ie r , a ls  
A n lau f, w üth iges V orgehen, auch A ufw allen, 
G ieren  (vergl. d as bei Schelch G esagte) be
deutet. D a ß  diese D eu tu n g  des W o rtes  
richtig sei, beweist der U m stand, daß auch 
in  dem W orte  Elch der B eg riff des S t a r 
ken, M u th ig e n , W ehrhaften  lie g t, w as aus 
der Vergleichung m it der ältesten F o rm  des
se lb en , a l l r , die u n s  C äsa r und P lin iu s  
überliefern, und m it dem griechischen 
M u th , M ehrbarkeit hervorgeht.

D ie  Bezeichnung des Elch oder E len  
a ls  des starken, m uth igen , w ehrhaften T h ie 
re s  an  sich, ha t fü r dasselbe doch n u r  volle 
Berechtigung im  Vergleiche zu dem E d e lh ir
schen oder R e h ;  im  Vergleiche m it dem 
Riesenhirschen tr it t  der Elch jedenfalls weit 
zurück, und jener auszeichnende N am e würde, 
wenn eben beide T hiere  a ls  Zeitgenossen sich 
dem Vergleiche d a rb ö ten , gewiß n u r  dem 
ersteren zuerkannt werden. D a  aber der Elch 
in  solcher Weise vor dem ganzen Geschlechte 
der Hirsche hervorgehoben w ird , so scheint 
m ir auch dieser Umstand d a rau f hinzudeuten, 
daß die alten  G erm anen  den Niesenhirschen 
nicht m ehr gesehen haben.

W ir  wollen hiem it die „gelehrten D e 
duktionen" , fü r die u n s  der Leser entschul
digen m ö g e , abschließen. O b w o h l unser 
G egner erk lärte , daß es nicht möglich sei, 
durch sie die G ew ißheit der Existenz des 
Riesenhirschen abzudispu tiren , so glaubte ich 
doch von denselben nicht Um gang nehmen zu 
können; ich m ußte ja  den G egner auf dem
selben Gebiete, dem der gelehrten D eduktio 
nen, aufsuchen, um  ihn  zu finden. D a  aber 
eine einzige Thatsache genügend ist, alle ge
lehrten Deduktionen über den H aufen zu 
werfen, so wollen w ir dieses G ebiet verlassen 
und das der Thatsachen betreten.

E ine dieser Thatsachen, auf die bereits 
H e rr D irek tor N  ew  a l d  hingewiesen hat, ist 
die, daß der Riesenhirsch in E u ro p a  zugleich

m it dem Edelhirsch, Elch und R en th ier ein 
Zeitgenosse des M am m u th , des w ollhaarigen 
N a sh o rn , des H öhlenbären  und H öhlen tigers 
(Löwen), der H yäne u . s. w. gewesen ist. 
Zahlreiche F u n d e , namentlich in  den F lu ß 
anschwemmungen , bestätigen das. O b w o h l 
der Riesenhirsch in Gesellschaft des M a m 
m uth wahrscheinlich vom O sten  her nach 
E u ro p a  gekommen ist (P ro f. B ra n d t  fand 
seine Knochenreste auch in den H öhlen des 
A lta i), so scheint er seine größte V erbreitung 
doch im  W esten des europäischen C ontinen ts 
und in B ritan n ien  und I r l a n d  gehabt zu 
haben. A uf der letztgenannten I n s e l  wird 
er in  den T orfm ooren  in  ganzen Skeleten ,
u. A. bei C u rrag h  in größeren H aufen  bei
sammen gefunden, so daß es scheint, daß er 
dort herdenweise gelebt habe. D ie  Nase in  
die Höhe gerich te t, die Geweihe auf die 
S ch u lte rn  zurückgeworfen, liegen die S ce le te  
in  oder un ter dem M o o re ,  w o rau s hervor
g e h t, daß die T hiere auf der F lucht oder 
durch trügerische Umstände v e rfü h rt, in den 
S u m p f  gerathen und dort versunken und 
erstickt sind.

Zw eifellos ist, daß der Riesenhirsch auch 
in  unseren Ländern gelebt hat.

Diese Umstände würden dem Niesenhirschen 
in einem der J a g d  gewidmeten Fachblatte 
n u r ein sekundäres In teresse  sichern, wenn 
sich nicht auch der zweifellose Nachweis b r in 
gen ließe, daß in  jener Z e it, a ls  durch u n 
sere F lu ß th ä le r  S ch aaren  von E lefanten  
zogen, das N a sh o rn  in den stagnirenden 
A rm en der D o n a u  sich tum m elte und H erden 
von Riesenhirschen an den R än d ern  der U r
wälder ä s te n ,  auch der Mensch schon da 
w ar und m it dem Löwen und H öhlenbären 
um  die B ente  stritt. A n allen O r te n  aber, 
an denen w ir den M enschen a ls  Z eitgenos
sen des Riesenhirschen getroffen haben, be
gegnen w ir ihm  au sn a h m s lo s  und ausschließ
lich a ls  J ä g e r .  E r  kannte kein G etreide 
und hatte keine H a u s th ie re , seine N ah ru n g  
lieferte ihm lediglich die J a g d ; es ist nicht
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genügend nachgewiesen, ob er cs verstanden 
habe, sich Töpfe zu m achen, aber gewiß in 
den meisten F ä llen  ha t er sein W ildpret nicht 
gekocht, sondern gebraten.

D a s  S p in n e n  und W eben w ar den 
Jä g e rfra u e n  jener Z e it, ganz so wie heute, 
eine unbekannte K unst. D ie  K leidung bestand 
also offenbar au s Thierfellen ; vielleicht hat 
m an  es aber doch schon verstanden, den B ast 
der Linde zu einem Geflechte zu verbinden 
und sodann zur Bekleidung zu benützen. 
B e i den alten G erm anen  bestand das Kleid 
der K nechte, also wahrscheinlich der bei 
ih rer E inw anderung  in  E u ro p a  getroffenen 
Urbevölkerung aus einem Bastgcflechtc. I n  
den P fa h lb au ten  der Schw eiz und O b e r 
österreichs findet m an noch Reste dersel
ben, und cs ist auffallend, daß in der a l t 
deutschen S prach e  in dem W orte  link t sich 
auch die B egriffe  von H a u t und G ew and 
b erü h ren , denn es bedeutet eben nicht n u r 
den Lindenbast, sondern auch B in d e , S a u m  
eines Rockes, H eftnah t, und endlich die H a u t 
und das kunstgerecht waidmännische Z erlegen 
eines H irsches.

S o w ie  kein anderes T h ie r, hatte sich der 
Mensch dam als auch den H und, heute der 
vertrauteste Genosse des J ä g e rs ,  noch nicht 
beigesellt. S e in e  W affen  w aren n u r roh zu
geschlagene S te in e  und n u r  um ein W eniges 
besser gearbeitete, m it W iderhaken versehene 
Knochenspitzen. M i t  so schlechten M itte ln  
ausgerüstet, zog der Mensch einst zur J a g d  
auf den Riesenhirschcn und seine Zeitgenossen, 
den E lefanten und das N a sh o rn , den E d e lh ir
schen, Elch und das R en th ier, das P ferd , 
welches dam als ebenfalls nochJagdw ild  w ar, den 
U r und W isent und vieles andere W ild  a u s . 
Gleichzeitig m ußte er aber auch den K am ps 
m it seinen C oncurrenten , dem Löwen, dem 
H öhlenbären  und seiner Verwandtschaft, dem 
Luchs und W olf, den H yänen , und auf B r i 
tannien  und im westlichen E u ro p a  vielleicht 
auch noch m it dem entsetzlichen N a e lla s ro ä n s  
e u lt i 'iä su s  bestehen. Letzteres T h ie r hatte

G esta lt und G röße  des T ig e rs , w ar aber 
m it furchtbaren, p latten  und schneidigen, dolch
artig  hervorragenden oberen Eckzähnen a u s 
gerüstet, konnte sich m it ihnen in die W eich
theile selbst der größten T hiere einhacken und 
diese so zum Falle  bringen. M i t  a ll' diesen 
furchtbaren R aub th ieren  nahm  der Mensch 
den K am pf m it M u th  auf und führte  ihn 
siegreich zu Ende, denn in der folgenden 
Periode w aren die großen R aub th iere  in 
E u ro p a  nahezu vollständig vernichtet. *)

D a s ,  w as im  Vorstehenden über den J ä g e r  
des Niesenhirschen m itgetheilt worden ist, be
ru h t nicht etwa auf leeren C om binationen, 
oder auf vereinzelten dürftigen Erscheinungen, 
sondern ist das feststehende E rgebniß  der 
Wissenschaft, das R e su lta t eiuer großen S u m m e 
in den verschiedensten Ländern, insbesondere 
in E n g land , Frankreich, D eutschland und 
Oesterreich von den gewissenhaftesten und 
hiezu berufenen M ä n n e rn  durchgeführten F o r 
schungen.

I n  I r l a n d ,  wo die Knochen des R iesen
hirschen am häufigsten gesunden worden sind, 
ist m eines W issens der Mensch noch nicht

*) Nach einer Zusammenstellung des berühmten 
englischen Höhlenforschers Boyd D awkins lebten 
im Wildpark des J ä g ers  zur Zeit des M am m uths, 
beziehungsweise des Riesenhirschen in Europa fol
gende Thiere: Z ieselm aus, M urm elthier, B iber, 
Hase, Alpenhase, Kaninchen und eine vierte, nun  
ausgestorbene H aseuart, Pfeifhase, Lemm ing, 
Stachelschwein, Höhlenlöwe, Leopard, Luchs, Kaffer- 
katze, Wildkatze, Lllnobnoroclus, Vielfraß, gefleckte 
und gestreifte Hyäne, Edelmarder, I l t i s ,  Hermelin, 
Fischotter, brauner und grauer B ä r, Höhlenbär, 
W olf, Fuchs, Polarfuchs, M am m uth, Ur-Elefant, 
afrikanischer Elefant (in I ta lie n  auch ein Zwerg- 
Elefant), Pferd, wollhaariges N ashorn und zwei 
andere N ashornarten, Ur, Wisent, Moschusochs, 
Steinbock, Gemse, S a iga-A n tilop e, Wildschwein, 
Edelhirsch, Reh, Elch, Riesenhirsch, Nenthier und 
Flußpferd, wozu noch einige V ögel, insbesondere 
der Schw an  kommt. E s  ist sehr wahrscheinlich, daß 
die meisten dieser Thiere im S o m m er und Winter 
ihren Aufenthaltsort wechselten, und daß daher 
die J ag d  in den verschiedenen Jahreszeiten eine 
verschiedene war.
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a ls  sein Zeitgenosse nachgewiesen worden. Um 
so häufiger erscheint dagegen der Riesenhirsch 
in  E ngland  a ls  zweifelloses Ja g d w ild , denn 
hier w urden die Reste seiner Knochen zugleich 
m it denen anderer erlegter T hiere und m it 
menschlichen A rtefacten in  einer nicht geringen 
Z a h l  von H öhlen gefunden.

Ic h  m uß verzichten, auf näheres D e ta il 
einzugehen und beschränke mich darau f, hier 
folgende H öhlen a ls  solche F undorte  zu nennen, 
u . z w .: K irkdale, V ictoriahöhle, Cefn, W ooky- 
Loch, P la s-N ew y d d , B acoushöh le , B o sc o s  
D en , S p r i ts a i l  T o r , Longhole, A rth u rs-H ö h le , 
H u tto n , B an w ell B leadon  und die K enthöhle, 
welche letztere dadurch merkwürdig ist, daß 
durch ihre F unde die Gleichzeitigkeit des R ie 
senhirschen m it dem schon erw ähnten N aelm o- 
iocln6 wahrscheinlich gemacht ist.

I n  Frankreich finden w ir, sowie in E ngland 
die Knochen des Niesenhirschen in den F lu ß 
anschwemmungen neben den Resten von
M am m u th  und menschlichen A rtefacten aus 
der Z e it des M a m m u th s . Gegen solche Funde 
in  Flußanschwcm m ungen können allerdings 
E inw ände erhoben werden, da in denselben 
möglicherweise Reste au s verschiedenen Z e i
ten untere inander geworfen worden sind. 
Z u  bemerken ist aber doch, daß in den 
A blagerungen des S o m m eth a les  die Knochen 
einer anderen riesigen H irschart gefunden 
worden sind, u . zw. des Riesendamhirschen 
(e s rv u k  8 0 M0 Q6 U8 I8). S ichere  Schlüsse ge
statten auch hier die den englischen analogen 
Funde in  den H öhlen, u. zw. in jenen bei 
Langerie basse, A urignac und M o u s tie r , wo 
der Riesenhirsch neben der H yäne vorkommt. 
G an z  zweifellos ha t er in der Umgebung von 
P a r i s  in  Gesellschaft der schon oft genannten 
ausgestorbenen T hiere  gelebt, und der S chädel 
eines im  C a n a l von O u rq u e  gefundenen 
Niesenhirschen zeigt deutlich die Schram m en, 
die dem eben getödteten T hiere  beigebracht 
w urden; ja  die H öhlen  in  P erig o rd  lieferten 
sogar eine A bbildung des Riesenhirschen, in 
deren E rw äh n u n g  jedoch keineswegs eine Ueber

zeugung von deren Echtheit gesehen w er
den möge.

W ie schon bemerkt, wurde der R iesen
hirsch auch in  verschiedenen T heilen  Deutsch
lan d s gefunden, und zw ar ebenfalls a u s 
n ah m slo s in  Gesellschaft ausgestorbener T hiere, 
so z. B .  in  der G ailen reu ter-H öh le , bei 
O elsnitz , in  der O fn e t bei C annstadt, bei 
Emmerich u. s. w. Neuestens constatirte ihn 
Professor R a n k e  im  Zwergloch bei P o tten - 
stcin in O berfranken und G ra f  W u r m b r a n d  
im  Löß bei Zeiselberg in  N ieder-O esterreich, 
und zw ar dort zugleich m it dem H öhlenbären , 
der H öhlenhyäne, dem Stachelschwein, dem 
N enthiere u. s. w ., hier m it zahllosen Knochen 
vom E lefan ten  und m it prim itiven F e u e r
steinmessern.

H iem it sind die Fundorte  des R iesen
hirschen, wo er a ls  Zeitgenosse des M enschen 
nachgewiesen werden k ann , erschöpft, das 
h e iß t: w ir werden denselben ohne Z w eife l 
noch an vielen O r te n  a ls  G lied  einer a u s-  
gestorbenen T hierw elt auffinden; aber in 
jüngeren Schichten, in jüngeren Perioden  
a ls  jenen des M am m u th , des Löwen und 
H öhlenbären  ist er b is jetzt noch nicht nach
gewiesen worden und w ir müssen daher an 
nehmen, daß er d as Schicksal jener T h ie r
welt getheilt hat, daß er zugleich m it dem 
M am m u th , m it dem Löwen und H öhlenbären  
ausgestorbeu ist.

W enn w ir die Fundverhältnisse des R ie- 
senhirscheu genauer studiren und m it denen 
anderer gleichzeitiger T hiere, insbesondere ihm 
verw andter A rten vergleichen, so d räng t sich 
u n s die Ueberzeugung auf, daß derselbe schon 
in  der Z e it  des M am m u th  ein seltenes und 
dem A ussterben entgegen gehendes T h ie r ge
wesen ist. B e re its  Q u e n s t e d t  bemerkt, daß 
die Funde von Knochen des Riesenhirschen, 
namentlich der Geweihe, zu den S eltenheiten  
gehören und ein Blick in  unsere Paläonto lo
gischen S a m m lu n g en  bestätigt u n s das. V on 
2 8  durchforschten H öhlen E n g lan d s lieferten 
n u r l 2  Reste des Riesenhirscheu, w ährend
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16 derselben, obwohl sie Knochen anderer 
gleichzeitiger T h iere  genug b a rg en , ohne 
solche befunden wurden. D agegen kam die 
H yäne in  2 6 , der H öhlenbär in  2 3 , der 
W olf in  2 2 , der Fuchs in 2 0 , das M a m - 
m uth in 17 , das P ferd  in 2 0 , der W isent 
in 2 3 , der Hirsch in 1 3  und das R enth ier 
in  2 4  eben derselben H öhlen vor.

I n  ähnlicher Weise kann m an sagen, daß 
auch auf dem C ontinente an den meisten 
O rte n , wo das M am m u th  und seine sonstigen 
Zeitgenossen in Gesellschaft des M enschen 
gefunden wurde, der Riesenhirsch verm ißt 
wird. S o  z. B .  fehlt er in  der Höhle 
a  la  O llsv rs  bei D llo riA uä-kn  O lla rn ls , in 
der Höhle bei T hayingen , im H ohlefels in 
W ürttem berg , in  der R äuberhöhle  bei E tterz- 
hausen (O berpfalz), im  Hohlenstein zu R ö d in g 
hausen, in westphälischen H öhlen, in der 
L indcnthaler H yänenhöhle, in  der H öhle bei 
Grevenbrück, in der W ildscheuerhöhle bei 
S tee ten  an der Lahn, im  M o o re  bei B ra u n 
schweig, in der R äuberhöh le  am Schelm en
graben bei R egensburg , in der W ierschower 
H öhle im  Königreiche P o le n ; auch auf dem 
von m ir im  J a h r e  1 8 7 9  aufgefundenen 
Lagerplatze von M am m u th jäg ern  bei S t i l l 
fried an der M arch  ließ sich neben zahlreichen 
Knochen des M ähnenelefanten  w ohl der 
Edelhirsch, nicht aber der Riesenhirsch nach
weisen.

Noch auffälliger wird die verhältn ißm äßige 
S e lten h e it dieses T h ie res  in  der M am m u th - 
zeit, w enn m an die Z a h l  der In d iv id u en  
der einzelnen Fundorte  gegenüber jenen a n 
derer T hiere  vergleicht, die im m er ein außer
ordentliches Ueberwiegen der Knochen des 
R en th ie res , M a m m u th s , P ferdes , H öhlen
bären u. f. w. ergiebt. S o  erscheinen in  
der H öhle von A urignac der B ä r  in  5  b is 
6  In d iv id u en , die H öhlenhyäne ebenso, der 
Fuchs in  1 8 — 2 0 , das P ferd  in 1 2 — 1 5, 
d as M am m uth  in  2 , das R en th ier in 
1 0 — 1 2 ,  der Auerochs in  1 2 — 1 5, der 
Riesenhirsch n u r in  einem In d iv id u u m . I n

dem K nochenm ateriale der „O fn e t"  bei Utz- 
m em m ingen im  R ie s  ist das N a sh o rn  m it 
6 '8o /o , die H yäne m it l l ^ ,  das P ferd  m it 
6 4 0 / 0 , der Riesenhirsch n u r m it 2 ^  ver
treten und gegenüber der Knochenzahl vom 
E lephanten  in  den Lagern bei Zeiselbcrg ist 
jene des Ricsenhirschen verschwindend.

U nter diesen Umständen wird es nicht 
W under nehmen, wenn w ir in  der, dem Z e i t 
alter des M am m u th  folgenden Periode, jener 
des R en th ieres, den Riesenhirschen ü ber
hau p t nicht m ehr finden.

W enn auch diese Periode noch nicht voll
kommen präcisirt und um gränzt ist, so läß t 
sich doch so viel sagen, daß das R en th ier 
(häufig in  Gesellschaft des P ferdes) in 
M itte leu ro p a  die D ickhäuter überdauert hat. 
E s  ist nicht unwahrscheinlich, daß wenigstens 
an manchen O rte n  das N enth ier bereits in 
einem halbzahm en Z ustande gewesen ist, auch 
ist die M u th m aß u n g  nicht ganz unbegründet, 
daß der M ensch, wenn auch vielleicht erst 
am Ende der Periode, Z ähm ungsversuche an 
den W iederkäuer-A rten gemacht hat.

W ie weit diese Versuche geführt haben, 
ist noch nicht m it S icherheit zu sagen und 
liegt auch außer dem R ahm en  dieser D a r 
stellung; m it G ew ißheit aber lä ß t sich 
schließen, daß dieselben bei einem Thiere, dem 
H unde, geglückt sind. D e r  Periode des R e n 
th ieres in Deutschland und Frankreich, ent
spricht nämlich die Z e it  der Kjökkemmöddin- 
ger in  D änem ark, und in ih r stoßen w ir 
zuerst auf den H und , a ls  näheren G esell
schafter des M enschen. I n  dieser ersten Z e it 
scheint er nicht so sehr a ls  G ehilfe  bei der 
J a g d , a ls  vielmehr a ls  W ächter und A uf
seher der N enthierherden gedient zu haben, 
und in diesem S in n e  werden w ir auch Funde 
von Hundeknochen an O rte n  auffassen, wo 
sie in  Gesellschaft des R enth ieres auftreten, 
wie in  der H öhle von Lombrive in  F ran k 
reich, im  Zwergloch in  O berfranken. W enn 
der H und in  anderen R enthierstationen noch 
nicht constatirt werden konnte, wenn m it a n 
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deren W orten , seine Knochen nicht un ter den 
Knochen der R enthiere gefunden worden 
sind, so rü h r t  d as daher, weil er nicht ge
gessen worden is t; in  den P sah lbau-A nsied- 
lungen ist d as gewiß nicht m ehr geschehen.

W enn ich in m einer D arstellung nun 
auch noch auf jüngere Perioden  Rücksicht 
nehme, so geschieht dieses, um  dem E inw ände 
zu begegnen, daß die R enthierleute  vielleicht 
n u r R enthierzüchter und keine J ä g e r  ge
wesen seien, daß demnach der Niesenhirsch 
diese Periode ganz gut überdauert haben 
könne.

D ie  der R enthierzeit folgende Periode 
träg t schon einen ganz anderen C harac te r. 
D e r  Mensch in dieser Z e it lebt in sehr ge
selliger Weise in stabilen W ohuplützen, m it 
V orliebe auf mehr oder weniger steilen A n 
höhen; wo S e e n  oder S ü m p fe  da sind, bau t 
er seine W ohnung in s  W asser; seine W erk
zeuge und W affen sind zw ar noch im m er aus 
Holz, Knochen und S te in  gemacht, doch schon 
vollkommener, m annigfaltig  und oft sehr 
künstlich. E r  bau t G etreide und Lein und 
hat außer dem H unde auch das R in d , das 
S ch af, die Z iege und das Schw ein  a ls  
H au sth iere  sich zugesellt. Dennoch ist er 
ein großer J ä g e r  vor dem H errn , denn den 
größten T heil seiner F leischuahrung liefert 
ihm das erbeutete W ildpret. Allein so groß 
die B edeutung des Edelhirschen und in 
zweiter Linie des W ildschweines hierbei ist, 
so suchen w ir doch vergebens nach den Resten 
des Riesenhirschen. Trotzdem , daß in  den 
P fa h lb auansiedlungen kein Knochen der er
legten und verzehrten T hiere  verloren ge
gangen ist, trotzdem daß die Knochen insbe
sondere des Hirsches und vornehmlich das 
Geweih sorgfältig benützt worden sind, trotz
dem endlich viele dieser Ausiedlungen (z. B . 
am V ie ler- und N en en burgcr-S ec) b is auf den 
letzten Knochensplitter ausgebeutet worden 
sind, so ha t doch keine der H underte von 
P fah lb au ten  in  den A lpen oder der gleich
zeitigen Landansiedlungen anderw ärts bis

jetzt einen einzigen sicheren Nachw eis der 
Existenz des Riescuhirschen in  dam aliger 
Z e it  geliefert.

Ic h  würde jedoch gegen meine Gewissen
haftigkeit verstoßen, wenn ich die m ir bekannt 
gewordenen Berichte von Funden angeblicher 
Riesenhirschknochen au s dieser Periode ver
schweigen wollte. E s  sollen nämlich Theile 
eines im M oosscedorfsee bei B e rn  gefun
denen S ce lc tes  vom Riesenhirschen herrühren , 
ferner wollte der Landarzt L ach  m a n n  in  
Uebcrlingen unter den Knochen des P fa h lb au e s  
bei N n ß d o rf am Uebcrlingcr S e e  auch solche 
vom Riesenhirschen erkannt haben, endlich 
soll ein bei N nßdorf nächst W ien gefundenes 
Geweihstück dein Riesenhirschen angehören.

W a s  zunächst den letztgenannten Fund  
betrifft, so wird jeder Fachm ann zugeben, 
duß es in vielen Fällen  au sich schon eine 
mißliche Sache  ist, wenn die Bestim m ung 
einer Thicrspceies aus vorhandenem  Knochen- 
m ateriale  lediglich auf G ru n d  eines einzigen 
vorliegenden Stückes gemacht werden soll. 
D e r m ir befreundete B erichterstatter über 
dieses, wie er meinte, dem Riesenhirschen a u 
gehörige Fundstück, ha t denn auch keineswegs 
behauptet, daß auch das lebende T h ie r, wel
ches das gefundene G ehörn  einst getragen, 
der jüngeren Periode angehört habe, vielm ehr 
auf die W ahrscheinlichkeit hingewiesen, daß 
lediglich das Geweihstück selbst in  einer um 
vielleicht Jah rtau sen d e  späteren Z e it  gefunden 
und bearbeitet worden ist. Alle Bedenken 
werden schwinden, sobald das Fundstück a ls  
ein vom Edelhirschen herrührendes erkannt 
sein wird.

D ieses Schicksal haben denn auch die 
vermeintlichen Rieseuhirschkuochen au s dem 
P fa h lb au  im M oosseedorfsee wirklich erleb t; 
sic haben sich bei nachträglicher, genauer 
Untersuchung a ls  die Knochen des Urochsen 
erwiesen.

U nter solchen Präcedentien  m uß m an 
gegen die Bestim m ung des L andarztes L a c h 
m a n n  gerechtes M iß trau e n  hab en , umso
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m ehr a ls  es keinem der andern Forscher, welche 
sich m it der Untersuchung der P fah lb au ten  
im  Bodensee überhaupt und im  Ueberlinger 
S e e  insbesondere beschäftigten, geglückt ist, 
ebenfalls Niesenhirschknochen zu finden.

D e h o f f  erw ähnt Knochen vom Edelhirsch, 
P fe rd , R in d , W ildschwein, aber nicht vorn 
Riesenhirsch und fügt hinzu, daß die G e 
weihstücke, die sämmtlich vom Edelhirsch her
rü h ren , zuweilen von außerordentlich großer 
D im ension sind, und das m ag den Landarzt 
verführt haben, in demselben Geweihe des 
Riesenhirschen zu erkennen. W ichtiger ist 
m ir daher das U rtheil eines w aagerechten 
F orstm annes, des R evierförsters L e y, welcher 
zwei P fah lb au ten  im Ueberlinger S e e  u n te r
suchte, in denselben aber n u r G eh ö rn  von 
Hirsch, Dam hirsch, R eh  und Z iege, sowie 
Knochen vom Schw ein , P ferd  u. s. w. und 
Z äh n e  von verschiedenen Fleisch und Pflanzen 
fressenden T h ieren  gefunden hat. H ätte  der 
W aidm ann  von Fach, der da vor u n s  sein 
U rtheil abgibt, das G ehörn  des berühmtesten 
aller Hirsche gefunden, so w ürde er es ge
wiß und nicht ohne Selbstbefriedigung gesagt 
haben.

I n  dem N e s iiM  der Forschungen in  der 
P fah lb au ten fau n a , welches u n s L u b b o c k  in 
seinem W erke: „D ie  vorgeschichtliche Z e it"
und zw ar speciell auf G ru n d lag e  der U nter- 
suchungsrcsultate R ü t i m e y r ' s  gibt, ignorirt 
denn auch dieser berühm te G elehrte, die an 
geblichen Funde von Resten des Riesenhirschcn 
völlig, und stellt folgende Liste der P fa h l-  
bau tcnfauna  auf, die auch a ls  das B ild  der 
gleichzeitigen T hierw elt fü r M itte l-E u ro p a  
G eltung  hat. D arnach ist in  dieser Z e it die 
Existenz von folgenden wilden T hieren  nach
gewiesen w orden: des b raunen B ä ren , des 
Dachses, von 7  M u ste la-A rten , w orunter 
auch die Fischotter, des W olfes und Fuchses, 
der Wildkatze, des B ib e rs , des Hasen, des 
W ild - und Torfschw eines, des Elch, Hirschen 
und R e h 's , des Steinbocks und der Gemse, 
des Auerochsen und W isent.

D ie  kleineren S äu g e th ie re  und die V ögel 
lassen w ir hier unberücksichtigt, dagegen 
kommt fü r einzelne G egenden noch der Luchs 
hinzu.

A u s diesem Verzeichnisse ergibt sich nun, 
daß in  dieser Periode, die w ir die Periode 
der geschliffenen S te in g e rä th e  oder die neo- 
lithische nennen, von der Existenz des R iesen
hirschen nicht m ehr die Rede sein kann; 
außer ihm  hat sich auch d as R en th ie r aus 
der m itteleuropäischen F a u n a  verloren, ja  
selbst der Auerochs, W isent und Elch sind 
seltene Erscheinungen geworden und dem A u s 
sterben näher getreten.

E s  ist nunm ehr, wie ich denke, übcr- 
flüßig, etwaige S p u re n  des Riesenhirschen 
auch noch in den folgenden Perioden  der 
B ronce  und des E isens aufzusuchen; cs w äre 
w ahrhaftig  eine vergebliche M ü h e , und w ir 
könnten höchstens die Ueberzeugung gewinnen, 
daß in diesen Perioden nunm ehr auch der 
Edelhirsch den Schicksalsgang des R iesen
hirschen w andelt, der un ter der schützenden 
H and  des M enschen zw ar ein langsam erer 
ist, schließlich aber doch zu einem ähnlichen 
Z ie le  führt. Um jedoch allem Z w eifel v o r
zubeugen, will ich auch noch die F rage  in  E rw ä 
gung ziehen, ob nicht am Ende doch der 
Riesenhirsch in  historischer Z e it gelebt habe.

W ir  sind, wenn w ir schriftliche Nachrichten 
hierbei zu R a th e  ziehen wollen, zunächst auf 
die römischen und griechischen Schriftsteller 
angewiesen und da finden w ir in  der T h a t 
nicht wenige, welche sich, wie Aristoteles und 
andere, m it dem S tu d iu m  der T hierw elt be
schäftiget haben, und zwei ganz insbesondere, 
welche der T hierw elt des alten G erm anien  ihre 
Aufmerksamkeit schenkten : C aesar und P lin iu s . 
Aber keiner von A llen weiß u n s  vom N ie- 
senhirschen etw as zu erzählen, und doch hätte 
es dem C aesar bei seiner W ichtigthucrei, dem 
P lin iu s  bei seiner Vielschreiberei außerorden t
lich gelegen sein müssen, von einer so merk
w ürdigen Erscheinung reden zu können, die
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den Elch, den Auerochsen und W iesent, der 
deren Beschreibung insbesondere C aesar lange 
verweilt, w eitaus überbietet. Ebenso wenig 
erfahren w ir etw as davon, daß der R iesen
hirsch je bei Thierkäm pfen in  R o m  vorgeführt 
worden sei und m an sollte doch glauben, daß 
die Im p e ra to re n  die Gelegenheit, ein so präch
tiges, stolzes T h ie r  den R öm ern  bei ihren 
T rium phen  über G erm an ien , insbesondere in  
der A rena zu zeigen, nicht versäum t haben w ü r
den, wenn dasselbe dam als noch gelebt hätte.

M i t  dem M a n g e l historischer Nachrichten 
stimmt auch d as vollständige Fehlen von 
Knochenresten des Riesenhirschen in  den A n 
siedlungen, A bfallshaufen , G rä b e rn  u . s. w. 
aus der Z e it  der R öm erherrschaft und aller 
darau f folgenden Ja h rh u n d e rte , sei es bei 
u n s  in  Niederösterreich, oder in  Deutschland 
oder selbst in  E n g land , das in  der Periode 
des M am m u th  den Riescnhirschen noch ver- 
hältn ißm äßig  zahlreich gesehen hat. I n  den 
in  historischer Z e it  benutzten H öhlen dieses 
Landes finden sich die Knochenreste einer 
T hierw elt, die jener entspricht, welche jetzt 
unsere G egenden bewohnt, nicht aber die des 
vorgenannten T h ie re s . B esonders lehrreich 
und überzeugend sind in  dieser B eziehung die 
Aufdeckungen des Professor R a n k e  in  dem 
schon genannten Zwergloch in  O berfranken. 
H ier zeigte sich in der untersten Schichte der 
Niesenhirsch in Gesellschaft von T hieren  der 
M am m u th zeit; in  der zweiten Schichte sehen 
w ir den Riesenhirschen nicht m ehr und n u r 
noch 'd en  H öhlenbären  und das R en th ier, 
welches dem Schicksale seines stattlichen V e r
w andten vielleicht n u r  darum  nicht so rasch 
erlag, weil es bereits gezähmt oder halbge- 
zühmt im  Schutze des Menschen stand ; in  
der obersten (historischen) Schichte sind auch 
diese beiden T hiere verschwunden. Einzig der 
Fuchs ha t alle die wechselnden Thiergeschlechter 
überdauert, ja  die S ta ttlichkeit seines K ö rp er
baues soll sogar zugenommen haben: D e r  
R u h m  seiner S ch lau h e it ist ein großer, aber 
ein m it allen E h ren  wohlverdienter!

W ir  haben u n s  alle M ü h e  gegeben, den 
Riesenhirschen nach der Z eit, da er m it 
M am m u th  und N a sb o rn  die Ufer unserer 
S trö m e  belebte, noch aufzufinden, sei es in  
H öhlen, im  G ru n d e  der P fah lb au ten , in 
Landansiedlungen, in  G rä b e rn , cs w ar ver
gebens und nicht m ehr möglich, auf seine 
F ä h rte  zu ge lan g en ; jede S p u r  von ihm ist 
seit jener Z e it verloren. D ie  Aufdeckungen 
von derlei S tä t te n ,  wo w ir die Zeugnisse 
von dem D asein  des M enschen und der ihn 
durch alle Perioden  begleitenden T hierw elt 
finden, zählen schon nach vielen H u n d erten ; 
da aber alle diese Zeugnisse von der Epistenz 
des Riesenhirschen schweigen, so müssen w ir 
annehm en, daß er ans dem europäischen C on- 
tinente m it dem M am m u th  und m it dem 
N a sh o rn  ausgestorben ist. E s  ist daher auch 
zu hoffen, daß dem V ertre ter der anderen 
M ein u n g  diese Logik, die Logik der T h a t
sachen, genügen w ird, ihn von seinem starren 
G lauben , daß der Riesenhirsch noch im X II. 
Ja h rh u n d e rte  gelebt habe, abwendig zu machen, 
wenn irgend eine Logik überhaupt im S ta n d e  
ist, den G lau b en  zu erschüttern.

E s  w ar fü r  mich die F rag e  von I n t e r 
esse zu untersuche«, wie denn der G lau b e  an 
die Existenz des Riesenhirschen in einer so 
späten Z e n  entstanden sein m ag. S e lb s tv e r
ständlich füh rt u n s  diese Untersuchung auf 
das im m ergrüne E r in  zurück, von wo w ir die 
meisten und eingehendsten Nachrichten haben. 
W ie schon bemerkt worden ist, zeigen sich hier 
die Knochenreste des Ricsepchirschen am  h ä u 
figsten; und w ahrhaftig  konnte derselbe kaum 
wo einen ihm m ehr zusagenden W ohnplatz 
finden. D a  boten sich ihm weite, im m ergrüne 
M o o r-  und Wiescnflächeu, die bei den reich
lichen Niederschlägen und bei den milden 
W in te rn  selbst in einer Ja h re sze it üppige 
N ah ru n g  boten, in  der au f dem C ontinente 
alljährlich eine große M enge von W ild in 
Folge von H u n g er und K älte  zu G runde  
geht. E s  ist ferner m it einiger W ahrschein
lichkeit anzunehmen, daß die In se l  nicht in
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dem M a ß e  wie der C ontineu t durch die großen 
R au b th iere  gelitten h a t —  der Löwe in sb e 
sondere ha t auf ih r nicht gelebt —  und viel 
später a ls  dieser wurde sie von den M enschen 
besiedelt. I r l a n d  w arsom it ein w ahres P a ra d ie s  
fü r  den Riesenhirschen, und dieß macht uns 
seine V erm ehrung und körperliche Entwicklung 
daselbst w ohl erklärlich. D ie  außerordentlich 
große Z a h l  der seit Jah rh u n d erten  zum V o r
schein gekommenen S chädel und selbst ganzer 
S ce le te , die vortreffliche E rh a ltu n g  der 
Knochen, ihre vermeintliche Lagerung in  einem 
verhältn ißm äßig  jungen G ebilde, endlich die 
u ra lte  S i t te  der I r lä n d e r ,  m it dem G ehörn  
der Riesenhirsche die Schlösser und W o h n 
häuser auszustatten, ha t wahrscheinlich hier 
zuerst die V orstellung erregt, daß der R iesen
hirsch bis in  die historische Z e it  hineinreiche, 
und wenn irgendw o, so dürfen w ir denselben 
in dieser Z e it  hier suchen. D ie  Bedingungen, 
die hier auf seine V erm ehrung und Entwick
lung fördernd einwirkten, dauerten auch später 
fo rt und konnten in gleichem M a ß e  die E r 
haltung  dieses T h ie res  begünstigen. A nderer
seits dürfen w ir nicht vergessen, daß w ir 
u n s  in  I r l a n d  auf unsicherem B oden bewegen, 
denn kein Volk versteht, selbst nach dem Z e u g 
nisse Z e u ß '  so sehr das F ab u liren , wie das 
irische, und da gebietet denn die Vorsicht doch, 
zu sehen, ob sich jene V orstellung wirklich auf 
thatsächliche Umstände gründe.

D a  ist nun  vor Allem zu bemerken, daß 
die Berichte, zufolge denen die Knochen im 
M o o re , also in  einer Erdschichte gefunden 
seien, die sehr jung ist und möglicher Weise 
schon der historischen Z e it  angehört, zweifel
haft sind; der berühmte englische Z oologe 
O w e n  m eint vielm ehr, daß sie in W irklich
keit in dem lakustren M uschelm ergel vorkommen, 
welcher u n t e r  jener Moorschichte liegt. D a s  
scheinen m ir die beiden in Oesterreich befind
lichen Sce le te  zu bestätigen, welche eine 
schmutzigbläuliche F arb e  h a b e n , während 
Knochen aus dem M o o re  kaffeebraun sind. 
D a m it sind also die auf natürlichem  W ege,

ohne E ingreifen des Menschen zur A blagerung 
gelangten Knochenreste des Riesenhirschen in  
ein höheres A lter zurückverwiesen.

S e h e n  w ir nun zu, wie es sich in  I r l a n d  
m it derartigen  Resten verhält, die in  G esell
schaft von menschlichen Artefacten gefunden 
sein sollen. Selbstverständlich m uß m an, wenn 
es sich um  die F rag e  handelt, ob in  I r l a n d  
der Riesenhirsch noch in historischer Z e it ge
lebt h ab e , die Aufmerksamkeit jenen alten 
Ansiedlungen zuw enden, welche b is in  diese 
Z e it herein gedauert h a b e n , und da sind 
wohl kaum andere so geeignet, a ls  die 
irischen C ran n o g es . E s  sind dies in  S e e n  
und Flüssen errichtete Packw erkbauten, m ehr 
oder weniger künstliche In se ln , welche ähnlich 
den P fah lb au ten  der Schw eiz bewohnt w aren. 
S ie  müssen w ährend des ganzen M it te l 
a lte rs  noch sehr zahlreich gewesen sein und 
reichen theilweise sogar in unsere A era  her
e in ; in  den Urkunden werden sie vielfach 
erw ähnt, noch im A nfange des X V I I .  J a h r 
hunderts (1 6 0 3 ) wird der verwundete H ugh 
B oy  O 'D o n n e ll  zur H eilung in  sein C ran - 
noge gebracht, ja  noch unter dem J a h re  1 6 1 0  
liest m an von einem C rannoge in  der G ra f 
schaft G a lw ay . A us allen Nachrichten geht 
h e rv o r, daß die C ran n o g es a ls  Festungen 
von irischen H äuptlingen  gedient h aben ; auf 
einer K arte  der G rafschaft M o n ag h an  vom 
J a h r e  1 5 9 1  sind diese Wohnsitze der kleinen 
H äu p tlin g e  in  rohen Skizzen angegeben, und 
zw ar kommt in jeder B a ro n ie  ein solcher 
vor, und S h i r l e y  (1 5 6 7 ) erzählt, daß die 
C rannoges die eigentlichen V ertheid igungs
anstalten des N ordens von I r l a n d  gewesen 
se ien , und daß m an in diese B u rg en  um so
m ehr V ertrau en  gesetzt habe, a ls  m an ihnen 
zu Schiffe nicht beikommen konnte, weswegen 
hier S ilbergesch irr, G eld  nebst K riegsgefan 
genen , also auch die In h a b e r  m it ihren 
Leuten volle S icherheit fanden. S e lb s tv e r
ständlich m ußten zur U nterbringung dieser 
D inge  und a ls  W ohnung  der Menschen auch 
G ebäude bestanden h ab en , die, wenn auch
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nicht gerade klein, doch wie der ganze B a u , 
ebenfalls aus Holz errichtet, spurlos von der 
O berfläche verschwunden sind.

Nach dem B erichte D r .  K e l l e r s ,  des 
berühm ten Entdeckers der P fa h lb a u te n , fö r
derten die Untersuchungen W i l d e ' s  au s  den 
A bfallshaufen  aus diesen künstlichen In se ln  
eine riesige M asse von Knochen zu T age, 
un ter denen namentlich jene vom Schw eine 
und R eh  in  großer M enge vertreten sind; 
außerdem zeigten sich Knochen vom R in d , 
P fe rd ,  E s e l ,  S c h a f ,  H u n d , der Z iege und 
des Fuchses. Nach diesem Berichte D r .  
K e l l e r ' s  fehlen also in den C raunoges die 
Knochen des N iesenhirschen, und w ir  suchen 
daher auch iu I r l a n d , da, wo er einst am 
zahlreichsten au ftra t, wo die natürlichen V e r
hältnisse am günstigsten fü r seine E rh a ltu n g  
einwirken konnten, vergebens nach einem B e 
weise fü r seine Existenz in historischer Z e it .

Ic h  w ill aber auch in  diesem F a lle  meiner 
Gewissenhaftigkeit G enüge leisten und erw äh
nen, daß in dem W erke von H e l l w a l d  „über 
den urgeschichtlichen M enschen" un ter den 
F unden  in den C rannoges Knochen des „ g ro 
ßen irischen Hirschen" angeführt werden. Ic h  
m uß w ohl annehm en, daß hier der Riesenhirsch 
gemeint ist, allein ich weiß nicht, auf welcher 
literarischen G ru n d lag e  diese M itth e ilu n g  
beruht, da in dem genannten Werke die eigent
liche Autorschaft derselben nicht genannt ist.

W enn  sonach die Nachricht des oben 
citirten B u c h es , daß u n te r  den thierischen 
Ueberresten in  den C rannoges Knochen des 
Riesenhirschen gefunden sind , vorläufig zum 
M indesten noch zweifelhaft erscheint, so kann 
sie, selbst wenn sie sich b is zu einem gewis
sen G rad e  bestätigen sollte, das heißt, wenn 
derlei Knochen n u r in  geringer Z a h l , oder 
wenn ausschließlich d as G eh ö rn  gefunden 
sein sollte, dennoch nichts fü r den B ew eis 
der Existenz des Niesenhirschen entscheiden.

E s  ist nämlich schon erw ähnt worden 
und eine allgemein bekannte S a c h e , daß 
die I r e n  ihre W ohnhäuser und Schlösser m it

dem G eh ö rn  des Niesenhirschen auszustatten 
pflegen, und diese S i t te  ist u r a l t ,  auch 
bei den alten G erm anen  läß t sich Ä h n l i 
ches nachweisen; jedenfalls m ußte eine so 
auffällige E rscheinung, wie es dieses G e 
hörn  ist, von ältester Z e it  an die Aufmerk
samkeit auf sich ziehen, nnd m an kann dar- 
th u n , daß m an schon im J a h r e  1 6 9 7  in 
wissenschaftlicher Weise sich dam it beschäftigte.

A ndererseits haben w ir gesehen, daß die 
C rannoges Festungen der irischen H äuptlinge 
gewesen sind und etwa unseren m ittelalterlichen 
B u rg en  entsprechen, wo sie ihre Schätze au f
bew ahrten und selbst Schutz und H eilung 
suchten, und es gehört nun  keine besonders 
erregte Fan tasie  d a z u , daß diese H äuptlinge 
ihre S i t te  auch in ihren „W asserburgen" 
geübt und auch hier die S chädel des Ricscn- 
hirschcn m it dem G eh ö rn  a ls  Schmuck an 
gebracht haben werden. Einzelne Schädel- 
trüm m er und Geweihstücke, die sich iu  den 
C raunoges finden, können also ganz gut von 
diesen Schmuck- und Schaustücken herrühren , 
keineswegs aber a ls  B ew eis dienen, daß der 
Riesenhirsch in der Z e it  der C rannoges noch 
gelebt habe. Um diesen B ew eis zu bringen, 
m üßten Knochen des R u m p fes und der obe
ren Theile der E xtrem itäten  iu größerer Z a h l  
da sein, und es m üßten diese die S p u re n  
einer gewaltsam en Z ertrü m m eru n g  an sich 
trag e n , wie alle anderen Knochen in  derlei 
Ansiedlungen. V on derartigen Ergebnissen 
einer streng wissenschaftlichen Untersuchung ist 
aber b isher nichts bekannt, und da außerdem 
die Nachricht von dem F unde  der Knochen 
des Riesenhirschen überhaupt zweifelhaft ist, 
ja  m it den B erichten D r .  K e l l e r ' s  und 
den B ehaup tungen  L u b b o c k ' s ,  zweier P e r 
sönlichkeiten, deren A u to ritä t in  dieser Sache 
N iem and bestreiten w ird, im  directen W id er
sprüche steht, so werden w ir auch auf sie kein 
allzugroßes Gewicht zu legen brauchen.

S o  können w ir also auf G ru n d  gewis
senhaft dargelegter Thatsachen m it voller 
B eruh igung  sagen: D e r  R iesenhirsch, das
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edelste W ild  des M enschen zur Z e it des 
M a m m u th , ist auf dem europäischen C onti- 
nente zugleich m it diesem T hiere  ausgestor
b en ; W affen  von M e ta ll hat er nicht mehr

blinken gesehen, noch viel weniger hat er 
die Z e it des N ibelungendichters e rleb t, ja  
selbst in I r l a n d  fehlen ausreichende Beweise 
fü r seine Existenz in  historischer Z e it.

Eine Närenjagö
M itgetheilt von Aicl. Witter

Ende N ovem ber vergangenen J a h r e s  er
hielt ich von dem m ir befreundeten G u ts 
besitzer H e rrn  Adam  von B u d a  in  R ä a  im 
H atszegthale  einen B ericht über eine in te r
essante B ä ren jag d , die ob der M enge dieses 
R aubw ildes, das sich im  T riebe befand, wie 
nicht m inder durch den großen A nlauf, den 
genannter H e rr  hatte, sowie auch durch den 
dabei erzielten E rfo lg  in  weiteren Kreisen 
bekannt zu werden verdient.

G eh ö rt das Vorkommen von B ä ren  
innerhalb der ö sterr.-ungar. M onarchie durch
au s nicht zu den Seltenheiten , indem in 
vielen Jag d g rü n d en , besonders der östlichen 
Länder, M eister Petz J a h r  aus J a h r  ein sein 
W ohngebiet aufgeschlagen ha t —  die W iener 
„ Jag d ze itu n g " bring t darüber ja  mehrfach 
Berichte und w ar erst kürzlich in der Lage, 
das schöne R esu lta t zu verzeichnen, das S e .  
kais. und königl. H oheit der K ronprinz  R udo lf 
auf der gräflich Schönborn 'fchen D om äne 
M unkäcs erzielte —  so dürfte doch kein 
Land dem J ä g e r  so reiche Gelegenheit bieten, 
diesem R aub th iere  gegenüber zu treten, a ls  
das W ald - und G eb irg slan d  S iebenbürgen . 
D a ß  ich nicht zu viel gesagt, wird nach
folgende Sch ilderung  H errn  v. B u d a 's  be
weisen, welche, wenn sich auch beim Lesen 
der Z a h l  der in  dem einen T riebe befind
lichen B ä re n  M ancher eines Kopfschüttelnd 
nicht wird erwehren können, dennoch buch
stäblich w ahr ist und von H errn  v. B u d a  
m it seinem E hrenw orte verbürg t wird. D e r 
selbe schreibt:

„A m  2 8 . S ep tem ber 1 8 7 9  begaben w ir 
u n s nach der 1 ^  S tu n d e  von R ä a  ent
fernten, am Fuße  des R etyezätgebirges ge-

m Siebenbürgen.
von Nchust zu Schrnidhoffen.

legenen Gem einde M alom viz , wo w ir beim 
Förster, H errn  A. Schuster, abstiegen, der 
u n s acht, der dortigen Gegend vollkommen 
kundige T re ib er verschaffte. Um 11  U hr 
V o rm ittag s brachen w ir acht Schützen auf 
und stiegen in einer Schlucht m it N am en 
V a lea -V ä i empor, un ter deren oberem R ande  
w ir u n s  aufstellten. D a  die Z a h l  der Schützen 
aber eine sehr geringe w ar, konnten n u r  die 
H auptstäude besetzt werden, und m ußten  daher 
die Schützen ziemlich weit von einander ent
fern t stehen. E ine S tu n d e  nach M itta g  hatten  
w ir Alle unsere S tä n d e  inne, und die T re i
ber, welche am unteren R an d e  des W aldes 
aufgestellt w aren, begannen zu treiben. Nach 
zweistündigem W arten  hörte ich im W alde 

! rauschen und brechen und bald d arau f erschien 
! ein starker B ä r ,  der jedoch hinter einem F e ls 

rücken so zwischen m ir und meinem circa 
3 0 0  S ch ritte  von m ir entfernten N achbar 
durchging, daß weder ich noch er einen 
sicheren S ch u ß  abgeben konnte. K aum  w ar 
dieser B ä r  in der Schlucht verschwunden, so 
vernahm  ich ein neues Brechen im  W alde. 
Je tzt kam eine schwarze B ä r in  m it 2  Ju n g e n  
flüchtig zwischen den Felsen daher, die Ju n g e n  
m it den Vordertatzen vor sich herstoßend. 
Auch d iesm al w ar ein sicherer S ch u ß  nicht 
leicht anzubringen, da die B ä r in  meist durch 
Dickungen herabrollte. E inem  ober m ir be
findlichen Haselstrauche habe ich's zu danken, 
daß der B ä r  bei seinem S tu rz e  nicht direct 
auf mich fiel und mich m it sich in  den A b
grund riß , indem er durch jenen abgelenkt, 
se itw ärts herabstürzte und merkwürdigerweise 
gerade auf den kurz vorher erlegten B ä re n  
zu liegen kam. D o r t  angelangt, erhob er



78

sich auf die V orderb ran tcn , da er sich des 
Krcuzschusses wegen nicht weiter aufrichten 
konnte, und schaute sich, wüthend brum m end, 
nach m ir um . A uf sechs S ch ritte  E n tfernung  
sandte ich ihm  eine K ugel dnrch 's H erz und 
m it erneutem W uthgebrum m e rollte er in  die 
Tiefe der Schlucht.

D e r  T rieb  dauerte noch drei V ie rte l
stunden und während dieser Z e it kam noch 
ein starker B ä r ,  der nennte in diesem Triebe, 
ans einen Schützen, dem das G ew ehr ver
sagte, w oraus er einen zweiten auf 5  S ch ritte  
anlief, der ihn in  den Lauf schoß; der B ä r  
aber flüchtete ans drei Läufen weiter.

A ls  die J a g d  beendet w a r und w ir zu 
dem letztgcschossenen B ä re n  kamen, zeigte dieser 
noch Leben und m ußte daher noch einen F a n g 
schuß erhalten.

W a s  die schwarze B ä r in  betrifft, auf die 
ich zuerst geschossen, so hatte  dieselbe, offen
bar schwer verletzt, zwischen F c lstrü m m ern  
Z uflucht gesucht, da n u r  die Ju n g e n  allein 
von meinem nächsten N achbarn  gesehen w u r
den. Nachzugehen w ar denselben T a g  nicht 
m ehr möglich, da es bereits spät geworden 
w ar und der T ra n s p o rt  der B eu te  bis zur 
F ah rstraße  viel Z e it  und K ra f t in  Anspruch 
n a h m ; den folgenden T ag  aber verhinderte 
die inzwischen eingetretene schlechte W itterung  
die Nachsuche.

D ie  Schlucht „V alea -V ü i,"  wo die eben 
erw ähnte J a g d  stattfand, hat eine abwechselnde 
B re ite  von beiläufig 3 — 6 0 0  M e te r und wird 
vom Sebesflusse durchströmt.

Am selben T ag e  und um  die gleiche Z e it  
sagte eine andere Gesellschaft auf der gegen
überliegenden S e ite  der Schlucht und w aren 
in diesem T riebe zwölf B ä re n , von denen 
gleichfalls zwei erbeutet w urden. I n  diesen 
beiden T rieben, die n u r  einen Flächenraum  
von circa 1 0 0 0  Joch um faßten, kamen m it
hin einundzwanzig B ä re n  vor.

S o  viele B ä ren , wie dieses J a h r ,  habe 
ich noch nie auf einm al gesehen. B ish e r  
(9. N ovem ber 1 8 7 9 ) w urden im  H atszeg- 
thale 2 0  B ä re n  geschossen; ich selbst schoß 
in  drei Ja g d e n  4  S tück ." —

D a s  H atszeg thal scheint nach der hier 
wiedergegebenen Schilderung  H errn  v. B u d a 's  
in der T h a t ein E ldorado fü r B ärcnsäger 
zu sein; n u r dürfte der große A nlauf, wie 
ihn genannter H e rr  hatte, denn doch nicht 
Jedem  willkommen sein. D ie  S itu a t io n , in 
welcher sich H err v. B n d a  befand, w a r in 
der T h a t eine höchst kritische, und der gute 
A usgang  ist ein B ew eis des ruhigen B lu te s  
und der sicheren H and des erprobten B ä re n 
sägers, dem ich au s der F erne ein herzliches 
„W aid m an n sh e il!"  zurufe..

V illa T annenhof bei H allein, im  Jan u ar 1880.

Zus meinen Lehrjahren.
I .  E in  H irschfangen.

B einahe hätte  ich meine Beschreibung 
eines H irschfanges, die ich Ih n e n  bringen 
w ill, m it der F losk e l: „ E s  w ar e inm al",
angefangen , denn es ist la n g e , lange her, 
seitdem ich das V ergnügen genoß , diesem 
hochinteressanten Schauspiele anzuwohnen. 
S t .  H u b e rtu s ha t m ir seither manche G unst 
g ew äh rt, D ia n a  m ir manchen Schabernack 
gespielt, viel Aufregendes in jagdlicher B e 
ziehung habe ich erlebt, und doch ist m ir der 
H irschfang, den ich vor J a h re n  im  A u s

lande im  Hirschpark eines der M ächtigen dieser 
E rde, der selber, ein hirschgerechter J ä g e r ,  
über ein notorisch eminentes Jag d p e rso n al 
verfügte, —  so frisch im G edächtniß, so lebhaft 
in  der E rin n eru n g , daß ich schier glaube, ich 
habe das G anze in  den letzten W ochen er
lebt, und es sei etwa im T h iergarten  gewesen.

E in  reitender B o te  brachte m ir am V o r
tage des H irschfanges die B otschaft:

„M o rg en  Hirschfang —  8 U hr W aldhof 
kommen."
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D e r  B o te , ein frisches junges Jä g e rb lu t,  
dessen W angen  vom scharfen R i t t  noch 
g lü h ten , konnte sich nicht en tha lten , seine 
Ungeduld auf d as morgige F angen , das ihm , 
der noch jung in  D ia n c n 's  D ie n s t, selber 
neu w a r ,  durch ein „ich freue mich" zu 
m anifestiren, schnürte K uppel und S a tte lg u r t  
fester und r itt , nachdem er meinen versilber
ten Händedruck entgegen genom m en , flott 
von dannen.

E rm üdet von einer K re isjagd , bei der ich 
nicht übel geschossen, aber wie cs Novizen 
im  W aidw erk schon g eh t, ein p a a r  P a ra d e 
hasen , die ich m eines N achbarn  halber fü r 
mein Leben gerne ro u lir t hätte, gefehlt hatte, 
sorgte ich nun  fü r meine A esung, bestellte 
den W agen  auf den nächsten M o rg en , 
stellte den Wecker auf 5  U hr und reveillk-., 
blinzelte noch auf meine dam als noch höchst 
bescheidenen Jag d tro p h äcn  und schlief ein.

W ie mein S c h la f  und T ra u m  beschaffen 
w aren, brauche ich wohl einem J ä g e r ,  der ja 
selber einm al im ersten Feld seiner jagd
lichen C a rr ie re  w ar, nicht zu sagen.

D a ß  ich die ganze N acht m it dem S te lle n  
des G a rn e s  beschäftigt w a r , ist natürlich, 
doch brachte ich nichts zu W e g e , ich konnte 
das hohe Z eu g  nicht fängisch stellen, endlich 
w a r 's  schlecht und recht geschehen. D e r 
T rieb  b eg an n , das W ild  in starken N udeln 
brach au s  dem S ta n g c n h o lz e , Niesenhirschc 
m it E nden ohne Z a h l  fielen in 's  G a rn , 
m ir ,  der ich im T rau m e die Leitung hatte , 
wurde schwül, die Leute dirigirtc ich bald 
dahin, bald dorth in , b is sie m ir den G e h o r
sam versag ten , mich auf mein Schelten  an 
grinsten , daß ich im  Z o rn e  m it dem Hirsch
fänger rechts und links flache Hiebe a u s 
th e ilte , deren S c h a ll m ir k lan g , wie das 
S c h n a rre n  meines W eckers, der mich aus 
bösen T räu m en  erweckte.

Frühstück und F a h r t  w aren schnell vor
bei, und schon eine S tu n d e  vor B eg inn  w ar 
ich am Platze und fand die Jä g e re i und 
circa 5 0  M a n n  handfeste , erprobte Leute

dam it beschäftigt, das Netz vom Z eug -W ag en  
ablaufen zu lassen , und S te llstangcn  und 
Heftel zu vertheilen.

D e r  Schauplatz w a r ein h a r t an den 
P ark m au ern  gelegener B oden von ziemlicher 
A usdehnung , r in g su m  vcrplankt. S ch o n  in 
der Vorwoche w aren einige N udel durch 
V orlagen  angekirrt worden und durch viel 
M ü h e  und F le iß  und durch kluges M an ö v ri-  
rcn und Lockermachen scparirt w o rd en , w as 
m an nicht in 's  G a rn  bringen wollte und 
daher nicht unnöthig  durch das T reiben 
erm atten, etwa gar Halali machen wollte.

Am V orabende stand n u r m ehr ein R udel 
von 1 5  S tück im  e ingep lan ten  B oden, 
außerdem  w ar ein jagdbarer Hirsch einge
sprungen. D ie  V orbereitungen flogen n u r ;  
d as vom W agen abgelaufene N etz, fast so 
la n g , wie der ganze B oden breit wa r ,  in 
dem das T reiben  stattfinden so llte , wurde 
regelrecht geordnet. V on  den Scitenw änden  
wurde an jeder S e ite  ein T u ch , dunkles 
Z eu g , gestellt, die L einen , die es spannten, 
wohl vcrlappt. E in  P aar S ch ritte  dahinter 
wurde begonnen, das G a r n ,  das nicht bis 
zu den S e iten p lan k en , sondern n u r halbe 
Länge hinter die Tücher langte, aufzustellen. 
D ie  S te llstangen  wurden nacheinander au f
gerichtet, nachdem vorher die H e fte l, die die 
U nterleincn am B oden festhielt, fest in  die 
E rde eingeram m t worden w ar.

D a s  G a rn  w ar bald ganz aufgerichtet 
und a ls  es seiner ganzen Länge nach, die 
m an kaum absehen konnte, stan d , weitbusig 
und engmaschig, w ar es fü rw ah r ein pracht
voller A p p arat, das G eld , circa 1 2 0 0  T h a 
ler, das dessen Anschaffung gekostet, wohl werth.

D ie  letzte H and w ar angelegt, a ls  F o rs t
meister und H ofjäger, E rsterer, der im  nahen 
W aldhof wohnte, zu F u ß , Letzterer zn Pferde 
am Platze erschienen.

Forstm eister und H ofjäger, beide W aid 
m änner von echtem S c h ro t und K o rn ,  von 
der größten persönlichen Liebenswürdigkeit, 
m it einander in  den cordialsten Beziehungen,
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w aren sie von der ganzen Jä g e re i aufrichtig 
verehrt.

D a ß  ich auf jedes ih rer W orte  begierig 
lauschte und m ir d a s ,  w as sie sag ten , m it 
Recht O rakel w a r , brauche ich w ohl nicht 
zu sagen. D a s  F angen  b e g a n n ; der R udel 
stand auf der einen S e ite  des Z e u g s ,  auf 
der anderen S e ite  stand der jagdbare  Hirsch, 
den der Z eu g jäg er a ls  Z w ölfender ansprach. 
D a  es galt, n u r  S p ie ß e r  und T hiere  in  die 
W ildkasten, deren 4  hinter dem G a rn  bereit 
stan d en , zu b rin g en , m ußte zunächst der 
Z w ö lfer au s  dem B oden  gebracht werden. 
D ie  T reib er zogen sich längst der P lanken 
hin, am Ende des B od en s vertheilten sic sich 
und rückten gegen das Netz.

D e r  H irsch , der vor ihnen hoch wurde, 
ging, wie sie sag ten , im  T ro ll davon. D a  
die T reiber lau t w urden , dauerte es nicht 
lange, daß w ir ,  die w ir hinter dem dunklen 
Z eug  Aufstellung genommen hatten, ihn schon 
in voller F lucht daher kommen sahen; F lucht 
auf Flucht in toller Angst brachte ihn im m er 
n äher zum Netz.

E ine letzte hohe F lucht —  die F lucht 
w ar hoch, doch das Jag d zeu g  höher —  und 
er fä llt in 's  G a rn . N u n  begann ein tolles 
R e n n en ; die Jä g e re i auf beiden S e ite n  hinter 
den Tüchern in  Aufstellung, sah natürlich 
sofort das Jn sg a rn fa lle n . D e r  zunächst ge
stellte T h e il ,  J ä g e r  und T re ib e r , stürm te 
hinzu, der Hirsch, der im Netz schlegeltc, 
wurde im N u  dingfest gemacht. D e r  Z eu g - 
jäger, ein blonder Riese, packte die eine in  
die Höh stehende S ta n g e , w ährend er auf 
die andere am B oden liegende, die noch im 
G a rn  verwickelte tra t. N u n  g a lt es, die Läufe 
unschädlich zu machen, die handfesten, geschulten 
T reiber packten Lauf auf Lauf, einer nach 
dem anderen wurde gehalten, au s  den M aschen 
des G a rn e s  frei gemacht, die E nden au s dem 
Netze gelöst, der ganze Hirsch, dessen Flanken 
und W indfang sich hoben und senkten, ein 
W enig von dem Netze fortgeschoben, etw as 
gehoben, bercitgehaltenc T rag g u rten  —  breite

G u rte n  m it H andhaben —  untergeschoben 
und fort g ing 's  gen das A u sg an g s th o r zu, 
um  den „ Ja g d b a re n "  vom Schauplatze ver
schwinden zu lassen. B evor er gehoben wurde, 
ließ m an  ihn etw as rasten, doch w ar er nicht 
der K önig der W älder, a ls  er so hilflos dalag, 
an Läufen, Lösern hingen die T reiber, die 
J ä g e r  an den Geweihen. D ie  kundigen Treiber- 
wissen wohl, daß cs gilt, die Läufe stram m  
zu halten und zu strecken, die S e h n e n  tüchtig 
zu Pressen, zu viel Luft und er füh lt sich, 
ein Lauf los und vor den scharfen S chalen  
heißt es flüchten. D ie  J ä g e r  öffnen ihm 
den G rase r, begucken die G ra u l ,  machen ihre 
Glossen, die E nden sind ihnen nicht genug 
ausgelegt, der ganze Hirsch im W ildpret 
nicht stark genug rc. rc.

E in  W ink vom Forstm eister und der 
Hirsch wird gehoben und zum T h o r getragen, 
das T h o r  geöffnet und drei S ch ritte  davon 
wird H a lt gemacht und wieder gelegt und 
nun g ilts  dem gefesselten P rom etheus die 
F re iheit zu geben, ohne daß er seine B efreier 
verletzt. „ E in s , zwei und alle 1 2 , die 
sich frü h er redlich bemüht möglichst festzu
halten, beeilen sich auf „drei" möglichst schnell 
loszulassen, springen zur S e ite , der Hirsch 
kommt im  N u  auf die Läufe und nun geht's 
in  toller F lucht davon, er nim m t die nächste 
Lähne an und Flucht auf Flucht macht ihn , 
obwohl die Schneelandschaft den Nachblick 
begünstigt, schnell dem Auge entschwinden. 
A us den B an d en  gelöst, in die die A lles 
bezwingende List des M enschen ihn gebracht 
hat, ist er wieder König der W äld er und 
seine Flucht, wie er dahinstürm t, um  sich zu 
bergen vor der M enschen T ru g  und List, ein 
erhaben schöner Anblick. W ieder in  Freiheit, 
verdient er wohl m it Recht seinen N am en, 
denn er ist fü rw ahr ein „Edel"hirsch. N u n  
gings dem R u d e l, um  waidmäunisch zu reden, 
an den „V orschlag". D ie  T reiberw ehr zog 
sich davon, die S te llstangen  wurden wieder 
aufgestellt: bald sah m an, denn die H erbst
landschaft gestattete weite Aussicht, den R u d e l
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flüchtig herankommen, sie kamen a n 's  Tuch 
und die Lappen schlugen um, durchbrachen 
die W ehr, die T reiber m ußten abbrechen, den 
T rieb  von vorne beginnen. D ie sm a l brachten 
sie den R udel a n 's  G a rn , er kam im T ro ll, 
d as  K opfth ier eine W eile v o rau s, näher, 
im m er näher dem G a rn , b is cs ganz nahe 
demselben steht, ist eine F lucht und das K opf
th ier liegt im  G a rn , der R udel flicht ü b er 's  
liegende Jagdzeug . D a s  A ltth ier wurde a u s 
gelöst und fo rt g in g 's  zum Kasten, die beiden 
S chub thüren  w urden aufgezogen, der T r a n s 
p o rt ging hinein, der W aid jung , der das 
H au p t bei den Lösern festhält, geht durch 
den Kasten ; ist er durch, das T h ie r im  Kasten, 
so wird zwischen ihm und dem T hiere das 
vordere F a llb re tt herabgelassen, nun auch die 
H in terläu fe  losgelassen, d as Hintere F a llg itte r 
herabgelassen; das T h ie r ist eingekastelt. I s t  
es ein Hirsch, an dem die ganze P ro ced u r 
gemacht w ird, so ist er zum Kastelhirsch ge
w orden; vor dem H in e in tran sp o rt wird ihm 
von einem J ä g e r  d as Geweih abgesägt.

D a s  A ltth ier, das in den ersten der vier 
bereitgehaltenen T ransportkästen  fällt, w ar 
n u r  zur Reserve gefangen worden, um  für 
den F a ll behalten zu werden, a ls  der R udel 
Halali würde und die gewünschten 4  Stücke, 
womöglich 3 S p ie ß e r  und ein Schm alth ier, 
nicht zum Kasten hätten  gebracht werden 
können. D e r  F an g  wurde fortgesetzt, nach und 
nach 3 A ltthiere, die die E hre, Kopsthiere zu 
sein, m it dem Jnsnetzfallen  hatten bezahlen 
müssen, gelöst au s  dem B oden getragen.

D ie  B ild e r des F reiw erdens wiederholten 
sich. D e r  R u d e l wurde kleiner; a ls  die A lt
thiere weggefangen w aren, fiel ein S c h m a l
thier in 's  G a rn , wurde eingekastelt und nun  
gings, um fü r die S p ie ß e r  Platz zu machen, 
a n 's  Auslassen des A ltth ieres. D a s  A ltthier 
w ar bald im Kasten hoch geworden und hoffte 
scheu um  und um, a ls  das Heben des v o r
deren S ch u b ers  ihm in die Dunkelkammer 
den hellen T ag  und das Schneelicht eindringen

ließ. E ine W eile w ar es wie geblendet und 
blieb im K asten, um  gleich dann wie die 
K ugel au s dem R ohre  herauszuschießen und 
im  N u  in toller Flucht unseren Augen zu 
entschwinden. N u n  w ar P latz fü r den dritten 
S p ie ß e r , doch er wollte nicht in 's  G a rn , die 
T reib er brachten wieder den R udel, ein A lt
th ier, obwohl m an g laubte, sämmtlich bereits 
ansgetrieben zu haben, an der te ts .  A ls  das 
T h ie r im  G a rn  w ar, zeigte es sich, daß es 
heftig schweißte aus einer W unde tief B la t t .  
B e i einer F lucht m ußte es sich an einem 
scharfen Ast angerannt und sich so verletzt 
haben. D e r Forstm eister gab sofort B efehl, 
dem schwerkranken Stück den Genicksang zu 
geben. B eim  Aufbruch fand m an in  F o r t 
setzung der äußeren Deckenwunde den W aid 
sack durchlöchert, daß die Aesung h e rau stra t. 
Genickfang und Aufbruch geschahen un tadel
haft, daß ein J ä g e r  der guten alten, hirsch- 
gerechten Z e it  seine Freude daran  gehabt 
hätte. E in  „ G ro a n "  zeigte, daß das Leben 
getroffen. D ie H em därm el des Z eu g jäg ers , 
der es a u fb ra c h , zeigten keinen T ropfen  
S c h w e iß ; fü r 's  W aid b la tt geben w ar da keine 
G elegenheit, höchstens der hätte  es verdient, 
der nicht seine Freude gezeigt an  echt w aid- 
männischem B rauch .

D a s  T h ie r w ar gestreckt, sofort g ing 's 
wieder an das T reiben . D e r letzte S p ie ß e r 
kam in 's  G a rn , in  rasend hoher F lucht suchte 
er über das Netz zu fallen, doch vergebens, auch 
er, der letzte der T ribunen , m ußte in 's  Kastel.

D ie  Aufgabe w ar erfüllt, die 4  Kästen 
voll und nun  galt es zu füllen, w as seit 
5  U hr leer geblieben —  unsere M äg en . Nach 
herzlichem W aidm annsdank fü r den gehabten 
G enuß  schritten w ir zu unserer eigenen Aesung.

D en  Hirschfang werde ich wohl nie ver
gessen; es w ar ein Schauspiel, wie es unr
ein K aiser und König znr A ufführung bringen 
lassen kann, ein Herrscher, der selber ein 
echter W aidm ann  über eine J ä g e re i und ein 
Ja g d p e rso n a l verfügt, die ih res Gleichen suchen.
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D as TeufekW oß.
D ie  J a g d  auf Schw arzw ild  hatte ein 

originelles Ende genommen. K ein glückliches, 
im  Gegentheil, eher ein tragisches, denn sie 
machte u n s  J ä g e r  zu Z uschauern eines E r 
eignisses, wie solches selten einem W aid 
m anne geboten w ird.

D e r  größte T h eil der Jagdgesellschaft 
w a r Augenzeuge, wie ein N udel S ch w arz 
w ild, 7  S tück zählend, im  S a a rf lu ß e  ertrank.

W aru m  nicht g a r ? H öre ich die S t im 
m en der Z w eifler, das Schw arzw ild  schwimmt 
ja  vorzüglich, sollte schließlich nicht etw as 
Jä g e rla te in  zum Vorschein kom m en? Leider 
erzähle ich die W ahrh e it. D ie  Geschichte 
verhielt sich so:

I n  den Forstrevieren an den Ufern der 
S a a r  w urde jede „N eue" soviel wie möglich 
benutzt um  Schw arzw ild  einzukreisen, und 
hierdurch diesen Felderverw üstern, welche trotz 
der Abschaffung ih rer S chon- und Hegezeit 
m it jedem J a h r  in  größerer A nzahl au f
tra ten , nach besten K räften  Abbruch zu thun.

H ierbei w a r es G ebrauch, daß, wenn 
m an im  eigenen Ja g d rev ie r  keine frischen 
F äh rten  an tra f, in das N achbarrevier h inüber
wechselte, um  dort vorkommenden F a lle s  
jagen zu helfen, da w ir stets M a n g e l an 
zuverlässigen Schützen hatten.

S o  w ar ich auch an  einem kalten W in te r- 
m orgen , dessen vorhergehende N acht eine 
kleine, aber hinreichende „N eue" auf den 
alten Schnee gebreitet, zu meinem lieben 
Jag d n ach b a r und Collegen hinübergew andert, 
und erfuhr an dem bekannten U su äsri-v o u s- 
O r te , daß ein mittelstarkes R u d e l S a u e n , 
von 6 — 7 Stück, in  einem E ichen-Schälw ald- 
D istricte  fest bestätigt sei.

W ir  begaben u n s  sofort dorth in . D e r  
D is tr ic t lag  auf einem oblongen Hügelrücken, 
dessen ziemlich steile H änge, zwei D r it te l  der 
Peripherie  bildend, zur S a a r  hinab dachten, 
welche sich reißend in  vielen K rüm m ungen 
zwischen den Grauwackenfelsen hindurch w and.

Unserem Ufer gerade gegenüber breitete 
auf der anderen S e ite  ein dunkles wildes 
Grauwackengebirge seinen mächtigen Rücken 
a u s , welcher m eilenweit schier undurchdring
liche N ieder- und M itte lw aldungen  trug .

D o r t  wo zwischen den E ichen-S tockaus- 
schlägen Besenpfrieme und S techpalm e die 
Höhe von 2 — 3  M etern  erreichten, und keine 
T reiber, sondern n u r die schärfsten H unde 
hineindringen mochten, w ar von jeher ein 
L ieb lings-A ufen thalt von Schw arzw ild , von 
Edelwild und auch häufig von W ölfen.

Z o g  doch ein S ch äfer viele J a h r e  h in 
durch eine laufende R eute aus dem S p o r t ,  
daß er alljährlich den W olfsnestern  nach
spürte, den jungen W ölfen die Kehle durch
schnitt, und dann die P rä m ie  von 3  T h a le rn  
pro S tück erhob.

A uf die P rä m ie  hatte er gesetzlich n u r 
Anspruch, wenn die W ölfe schon sehend w aren.

M a n  behauptete von dem M a n n e , daß 
er bei projectirten W olfsjagden  stets m it 
seinen H unden N achts vorher die Dickichte 
durchstreife um  die alten W ölfe zu vertreiben, 
dam it das K a p ita l nicht verloren gehe, von 
welchem er seine Z insen  bezog.

W enigstens w aren alle dortigen W o lfs 
jagden resu lta tlo s .

B itte  diesen A bspruug zu verzeihen; ich 
komme wieder auf meine alte F äh rte  zurück.

W ir  Schützen w urden rin g s um  den 
Niederwaldrücken, etw as an den A bhängen in 
den einjährigen angrenzenden Lohschlägen 
postirt, so daß w ir a lle ro rts freien Ausblick 
hatten.

Leider w aren au s Schützenm angel die 
E ntfernungen  der einzelnen S tä n d e  viel zu 
weit.

D ie  S a a r  im T h ale  rauschte, knarrte 
und polterte m it dröhnendem Getöse.

B e i der vorhergegangenen großen K älte  
hatte sich ungefähr eine S tu n d e  W eges ober
halb unseres J a g e n s  ein E isstoß  gebildet,
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der w ährend der letzten N acht in Bew egung 
gerathen w ar.

M ächtige Eisschollen bedeckten tum ultuarisch 
die Flußoberflüche, und trieben bei dem großen 
G efälle einander stoßend und überschiebend 
schäumend vorüber.

D ieses starke Geräusch tru g  die S chuld , 
daß ich weder deu Lärm  der näherrückenden 
T reiber, noch den ingrim m igen L ant der 
H unde vernehm en konnte.

Plötzlich hörte ich einen scharfen Sch u ß , 
und bald d a rau f einen zweiten.

Nach der R ichtung hinblickend, gewahrte 
ich ein R udel S a u e n , welches eben die 
Schützenlinie passirte und eilig zum F lu ß  
h inunter wechselte, um  durch Schw im m en, 
wie es dies so oft gethan, seinen L ieb lings
standort am anderen Ufer zu erreichen.

D a s  R u del, 7 Stück zählend, bestand 
n u r  au s  K eilern und Bachen. E ine  B ache, 
augenscheinlich schwer angeschossen, blieb etw as 
zurück. W ir  sahen später au s dem Schw eiße 
im  Schnee, daß das T h ie r  waidwund ge
schossen, und die K ugel durch und durch ge
drungen w ar. Am  unteren Ufer angelangt, 
gingen alle ohne Bedenken dicht znsammen- 
geschaart in 's  W asser.

D e r  A nfang begünstigte daß B eginnen, 
da der F lu ß  eine concave B iegung  machte, 
die S trö m u n g  außerhalb derselben lag , und 
somit das Ufer ziemlich eisfrei w ar.

A ls  aber d as R udel weiter gegen die 
M itte  schwamm, begann der K am pf m it den 
Eisschollen. D ie  schwarzen Bursche hielten 
sich wacker. W iederholt von den gewaltigen 
Eisbrocken überschoben und untergetaucht, 
kam doch wieder, bald hier, bald dort, ein 
borstiges H a u p t zum Vorschein. Aber es 
w urden ihrer im m er weniger. Schließlich w ar 
noch ein „hauendes Schw ein" übrig , dessen 
furchtbares „G ew eh r"  m an selbst auf unsere 
E n tfernung  deutlich unterscheiden konnte.

D a  cs schon nahe am jenseitigen Ufer 
schwamm, hoffte ich, dies eine wenigstens 
würde sich retten.

Umsonst. E ine mächtige Scholle trieb 
schäumend gegen den schwarzen Kopf, ü b er
schob ihn, dann kam er noch einm al zum 
Vorschein, sank langsam  unter, und alle waren 
ertrunken.

S p ra c h lo s , ohne u n s von der S te lle  zu 
rüh ren , hatten w ir von oben dem Ja g d d ra m a  
zugesehen; m it dem Aktenschluß löste sich der 
Z au b e rb an n  und B eine und Z u n g en  wurden 
wieder lebendig.

Trotz aller späteren Erkundigung konnten 
w ir n iem als in E rfah ru n g  bringen, ob irgend 
das eine oder das andere S tück in  den 
unterhalb  liegenden O rtschaften gelandet 
worden sei.

D a  kein weiterer T rieb  in  Aussicht stand, 
so suchten w ir ein etw as entferntes aber gutes 
W ir th sh a u s  auf, wo ein fein prickelnder 
S a a rw e in  unsere Lebensgeister wieder au f
frischte.

E s  w ar 7 U hr A b en d s, a ls  ich bei 
schönster M ondbeleuchtung aufbrach, um  den 
nächsten W aldw eg nach der 2  S tu n d e n  ent
fernten H eim at anzutreten. D ra u ß en  drang 
m ir eine eisige N o rd lu ft entgegen. D e r  
fest gefrorne Schnee knisterte un ter meinen 
T ritten , die m it D u ft und R e if geschmückten 
W aldbäum e erschienen wie von S i lb e r  gestaltet 
m it einer m atten  V ergoldung, und die dem 
M o n d  entfernter stehenden S te rn e  funkelten 
m it doppeltem G lanze durch die m it gefrorenem 
A bendthau gefüllte Luft.

S o  schritt ich m unter durch den lautlosen 
W ald  und freute mich seiner durch d as M o n d 
licht verklärten und halb verschleierten W in te r
schönheit.

D em  Abfuhrwege auf dem K am m  eines 
Bergrückens folgend, dessen Schnee durch 
Holzschlitteu gut festgefahren w ar, m ußte ich 
in  die N ähe einer W ald ru in e  kommen, deren 
T rü m m er kaum auf Büchsenschußweite abseits 
lagen.

M a n  nannte sic das Teufelsschloß. D ie 
S a g e  wußte zu berichten, daß sie lange Z e it  
das Nest zügelloser R a u b rit te r  gewesen, bis
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sic von dem eisernen G riff  des C hurfürsten 
R ichard von Greiffenklau, der den B ischofs- 
ta la r  n u r 3  m al im J a h re ,  das S tah lk le id  
aber jeden T ag  tru g , zerm alm t worden w ar.

I m  F rü h lin g  und S o m m er hatte ich diese 
in  tiefster W aldeinsam keit gelegene R u ine  
häufig besucht, und mich gefreut über die fast 
südlich üppige V egetation, welche schmeichelnd 
die alten T rü m m er m it jungem  Leben über
wucherte, heute trieb mich eine durch den 
S a a rw e in  gesteigerte romantische S tim m u n g  
an, das T eufels schloß in  stiller W internacht 
bei M ondscheinbeleuchtung zu betrachten.

E in  p a a r hundert S ch ritte  auf einem 
Seitenw eg durch den unberührten  Schnee, 
und —  da lag die R u ine  vor m ir, so still 
und friedlich im  unschuldsvollen Schneekleide, 
a ls  wenn die Z erstö rung  tausendfaches früheres 
Unrecht ausgesühnt hätte.

D e r  M o n d  fiel hell auf den alten S t e in 
haufen und spielte Verstecken in den v o r
springenden W inkeln und Ecken.

E ine Schleiereule schnarchte von der Höhe 
des halb zerstörten W artth u rm es.

Ic h  trete näher, a b e r—  w as bedeutet d a s ?
D urch zwei zerbröckelte Fenster, links vom 

eingesunkenen Thorbogen schimmert unheimlich 
ein ro thes flackerndes Licht, und w irft seinen 
S chein  weit h in au s auf die W interlandschaft, 
w ährend dunkler R auch au s den Fenster
öffnungen in  die Helle N achtlu ft empor w irbelt.

V o r dem einstigen P o r ta l  breitet sich ein 
geräum iges P la te a u  a u s , wahrscheinlich vordem 
zu W affenübungen der B urgm anuschaft geebnet.

Ic h  überschreite diesen R au m  und nähere 
mich der R u ine  in der Absicht, das Abenteuer 
näher zu untersuchen. D a s  Feuer flam m t 
a u s  dem einzigen noch gedeckten G elaß  der 
B u rg , da die Q u a d e rn  der W ölbung  bis jetzt 
der Z ers tö ru n g  durch Z e it  und Menschen 
W iderstand geleistet. E s  ist ein kellerartiger, 
langgestreckter niedriger R au m , gewiß früher 
die W achtstube fü r die reisigen Knechte.

S ch o n  bin ich dem E ingänge nahe, da 
zeigt m ir der M o n d  zahlreiche H undefährten,

welche sich dem Thorw ege zudrängen. Je tzt 
ist das R äthsel gelöst. E s  sind Schm uggler, 
welche T abak nach Frankreich hinein zu 
schwärzen beabsichtigen.

S ch o n  zu anderen Z eiten  w aren m ir 
solche Z ü g e  wiederholt im W alde begegnet. 
Z w ei b is drei M ä n n e r  führen 2 0  b is 3 0  
große H unde der verschiedenen R acen  m it 
sich. D ie  M ä n n e r  sind leicht gekleidet, sozu
sagen a u f 's  Laufen und auf mühselige M ä r 
sche eingerichtet, tragen  aber n iem als C ontre- 
bande.

A uf dem Rücken der H unde dagegen sind 
nach A rt der S au m p ferd e  rechts und links 
Päckchen befestigt, welche feinen T abak und 
C ig arren  enthalten.

I n  Frankreich ist bekanntlich der T abak
verschleiß M o n o p o l der R eg ie ru n g : M a n  
raucht dort, selbst fü r theueres G eld , nicht 
eben das feinste K ra u t.

S o  suchen die Schm uggler m it ihren 
H unden die Gegenden auf, wo die französi
schen m it den deutschen W aldungen zusammen
stoßen. D o r t  trennen sie sich; jeder M a n n  
fü h rt 1 0  H unde, welche speciell ihm  anhäng
lich sind, über die Grenze.

S o la n g e  keine G efah r droht, bleibt der 
Z u g  beisammen und schleicht, jedes coupirte 
T e rra in  benützend, im m er tiefer in 's  Land 
hinein.

D ie  französischen D o u a n ie rs  haben einen 
dreifachen C ordon um  die G renzen gezogen.

W erden die Schm uggler entdeckt, so stößt 
der M a n n  einen eigenthümlichen P fiff au s, 
uni, die H unde sind so dressirt, daß sie nach 
allen S e ite n  auseinander stäuben, um  sich 
weit h in ter der dritten  Postenlinie in  irgend 
einer verborgenen Keusche m itten im W alde 
wieder zusammenzufinden.

Freilich wird hier und da mancher Hund 
erschossen, aber dann m uß der G renzjäger 
Glück haben. D ie  T h iere  laufen schnell und 
das Z ie len  bei der N acht ist trügerisch.

Solche S chm uggler m it ihren Hunden 
w aren positiv in der R u in e  versam m elt und
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w arteten do rt bei w arm em  Feuer die M o rg e n 
zeit ab, wenn der E ifer der Grenzw ächter 
bereits durch die gespannte E rw artu n g  und 
K älte  erm attet, auch der M o n d  untergegangen 
ist, um  dann die, eine kleine W egstunde ent
fernte G renze Frankreichs zu überschreiten.

Begreiflicherweise leistete ich auf eine 
nähere Bekanntschaft Verzicht und w arf noch 
einen Abschiedsblick auf das Teufelsschloß, 
wo aus den leeren Fensterhöhlen die rothen 
F lam m en aufzüngelten.

W ie viel B lu t  und Ja m m e r, Tapferkeit 
und wilde R ohheit haben sich einstens auf 
diesem kleinen R a u m  coneentrirt, und fetzt 
noch, im  V erfall, m uß das Nest a ls  Z u 
fluchtsstätte gesetzwidrigen T reibens dienen.

M ittle rw eile  hatte sich auf dem freien 
P la te a u  der N ordw ind schärfer erhoben. E s  
pfiff und heulte unheimlich in  der alten 
B u rg .

D ie  B äu m e neigten w iderwillig ihre 
kahlen K ronen und sagten m ir den feinen 
gefrorenen Schnee beißend in 's  Gesicht, durch 
den dicken Iagdrock zog ein Frösteln  über 
den Leib, so daß ich ihn fester zuknöpfte

und in  beschleunigtem Tem po darauf los 
marschirte.

W ie so der W ind durch den W ald  
stürmte und brauste, klangen in  meinem I n 
nern , zum R y th m u s  meiner eiligen S ch ritte , 
wilde Verse, die ich lediglich a ls  E rin n eru n g  
meiner dam aligen S tim m u n g  festgehalten 
h a b e :

Wackere Kämpen 
S tü rm et zum S tr e it!
Schätze der Krämer- 
J a g en  wir heut'.
Mädchen beim. Scheiden  
Becher und Kuß,
M innen und Trinken,
Höchster Genuß.
O ft wie ihr könnet 
Schw elget im Glück,
N ie das Versäumte 
Kehret zurück.
Rothw ein im Becher 
D eutet auf B lu t,
Goldene W eine 
Deuten auf G ut.
Leeret die Humpen,
S te ig e t auf's Roß,
Schlachtruf erklinge:
D er T eufel ist los .

Wctor ßoßmairn.

Der russische Acwald und seine Remohuer?)
V on Klöin Kokn.

G ro ß  ist d a s  erste H ind erniß ,
E s  sind d ies dunkle W ä ld er,
S i e  reichen vom  B o d e n  zum H im m el- 
W eder der V er fo lg te , noch der F lü ch tling  
F in d et einen D u rch ga n g ;
S e lb s t  der rüstige Ktitter 
K om m t nicht hindurch.

D ies die Beschreibung des russischen U r
w aldes, welche w ir im russischen E p o s von 
„ Je g o r  dem glänzenden R itte r"  finden, und 
merkwürdigerweise ha t sich seit der Z e it , aus 
welcher dieses Volkslied stam m t, also seit 
vielleicht tausend J a h re n , der U rw ald im  
nördlichen R u ß lan d , wie aus der Sch ilderung  
des Reisenden S .  W . M axim ow  erhellt, nicht 
geändert.

M a n  fä h rt an fangs durch oder vielmehr 
ü b e r  Weidcngebüsch, d as au s S trä u ch e rn  
besteht, deren Zw eige oder S tä m m e  sich am *)

*) A ns „D ie Natur."

B oden hinschlängeln, oder durch ein diesem 
ganz ähnliches Birkengebüsch. H in  und wieder, 
und zw ar fe weiter gegen S ü d e n , desto öfter 
erblickt m an einen verkrüppelten Lärchenbaum, 
wenn es e rlaub t ist, eine m ißlungene K a r i
katur so zu nennen, denn die ganze Lärche 
e rre ich t, eine M axim alhöhe von 9  F u ß  und 
ih r  Durchmesser an der W urzelkrone beträgt 
höchstens 8 Z o ll. D e r  S a m e  ist vielleicht 
vom W inde, vielleicht auch von einem Z u g 
vogel in  die E inöde gebracht w orden; die 
trau rig e  G esta lt der B äu m e zeigt, daß sie 
ungebetene G äste sind, die nicht dahin ge
hören, wo w ir sie vegetiren sehen. Ebenso 
elend sicht die Fichte au s, welche auf der 
Grenzscheide der T u n d er und des U rw aldes 
ein kümmerliches D asein  fristet. Z w a r  reicht 
die Fichte, welche n u r  sehr geringe Ansprüche
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bezüglich des B odens und K lim as macht 
und ihre W urzeln  dicht un ter der Oberfläche 
hinschlängelt, am weitesten gegen N o rd en ; 
aber m an  sieht es ih r  trotzdem an, daß sie 
sich nicht w ohl befindet. D a s  graue M o o s , 
das den dünnen S ta m m  bedeckt, gibt dem 
ganzen B au m e ein greises, fast geisterförmigeß 
Ansehen. M i t  den Fichten beginnt im hohen 
N orden der W aldocean, der noch heute viele 
G ouvernem ents R u ß la n d s  bedeckt, und sich 
einst a ls  ries ig es, fast undurchdringliches 
W aldm assiv b is an  die K arp ath en  hingezogen 
hat. Auch jetzt reicht er noch, wenn auch 
m it geringen Unterbrechungen, b is an die 
Q u ellen  des Uralflusses. D ie  N adelw aldungen 
oder (wie sie der Russe nennt) „das rothe 
H olz" beginnt somit den K am ps gegen die 
unerträgliche K älte , welche in  der ewig ge
frorenen W üste herrscht. Am  S a u m e  charac- 
terisirt diese U ebergangsw aldungen, welche im 
europäischen R u ß lan d  „T a ib o ly ,"  in W est
sibirien „U rm an y ,"  in O stsibirien „ T a jg i"  
genannt werden, der M a n g e l jeglichen S t r a u 
ches und G rase s . D urch ihre G roßartigkeit 
drücken sie den Geist des Menschen nieder; 
während eines S tu rm e s  erfüllen sie u n s  m it 
G ra u en  und Schrecken und während heiteren 
ruhigen W etters  reizen sie u n s zu T rä u m e 
reien. D a s  russische Volk ha t seine U rw älder 
nicht m it Unrecht „den schlafenden W ald "  
gen an n t; das Halbdunkel, welches am T age, 
die Finstern iß , welche w ährend der Nacht in 
ihnen herrscht, berechtigt diese B enennung  
um  so m ehr, a ls  sie ja  auch am hellen T age  
den H orizont wie eine dunkelblaue undurch
sichtige Wolke bedecken. B a ld  findet sich aber 
auch Unterholz ein, das m it den älteren 
B äu m en  den K am pf u m 's  D asein  aufnim m t. 
E s  sollte scheinen, daß der junge Nachwuchs 
im  ungleichen Kam pfe erliegen müsse, nam ent
lich da die alten B äu m e dicht gedrängt neben 
einander stehen, sich gleichsam gegenseitig 
unterstützen; doch ist ihre G ra v itä t  trügerisch; 
sie tragen den T od —  die F ä u ln iß  —  in 
sich und ein S tu r m  knickt sie zusammen, a ls 
ob sie schwaches R o h r w ären. D ie  B äum e 
in der W aldreg ion  R u ß la n d s  entwickeln sich 
n u r  sehr langsam  in der Dicke; die Hitze 
des kurzen S o m m ers  reicht n u r  hin, um  
frische T riebe zu erzeugen. S ie  entwickeln 
sich auf Kosten der Holzmasse und deshalb 
bleiben die S tä m m e  so spröde, daß ein 
leichtes B iegen, ein S to ß  hinreicht, um  sie 
zu zerbrechen. M axim ow  ha t in  der Lichtung

eines Fichtenw aldes einen ganzen Birkenw ald 
gefunden, in welchem die dürren  Z w eige wie 
das G erippe eines nächtlichen Gespenstes m it 
den Fetzen des weißen Leichentuches bedeckt, 
sich zum farblosen H im m el erhoben, a ls  ob 
sie sich ihm  gegenüber über die schonungslose 
T u n d er beklagte, ihn um  Erlösung gefleht 
hätten . D ie s  d as B ild  des schlummernden 
U rw aldes oder der nördlichen Archangielsker 
T a ib o la , welche schon an den Ufern der Flüsse 
K u lo ja , P in eg a  und Jschm a alle die Form en 
aufweist, welche das russische Volk m it be
sonderen N am en bezeichnet.

D ie  K iefer, deren W urzeln  keine großen 
Ansprüche an den B oden machen, ist gegen 
N orden  am weitesten vorgedrungen; sie bildet 
4 3 — 4 5 o /o  sämmtlicher anderen B a u m g a t
tungen (Fichte 2 6 — 2 8 , Birke 1 5 — 1 8 , sibi
rische Ceder 2 — 3  0/ 0). A uf gutem B oden 
erreicht sie bis zu den Z w eigen eine Höhe 
von 4 2  F u ß  und im  Zopfende eine Dicke 
von 1 2 — 1 7 ^ 2  Z o ll. S ie  aber ist auch gar 
nicht w ählerisch; es bleibt sich ih r gleich, ob 
sie auf M o ra st oder S a n d , auf fruchtbarem  
Lehm- oder Kalkboden steht. S ie  braucht 
n u r  ihre W urzel in den tiefen U ntergrund 
ohne Rücksicht auf seine Bestandtheile zu 
tre ib en , um  festzustehen und zu vegetiren. 
N u r  Licht verlang t sie und ihm strebt sie 
entgegen. E in  B a u m  h ält sich gleichsam in 
bestimmter E n tfernung  vom anderen, um  ihn 
nicht zu schädigen, ihm  nicht das nöthige 
Licht zu verküm m ern; in Folge dessen bilden 
auch die K iefernw älder nicht solche undurch
dringliche Dickichte, wie die F ichtenw älder. 
I n  der N ähe des Ü ralgebirges bildet der 
K iefernw ald im m er einen herrlichen P ark  
und m an glaub t, die B äu m e w ären von 
M enschenhänden gepflanzt, der B oden absicht
lich gereinigt worden. D ie  Entwickelung der 
K iefern wird hier von besonders w ohlthätigen 
localen Einflüssen, von ausgezeichnetem B oden 
und einem entsprechenden K lim a  begünstigt. 
D ie  K iefernw älder in niedriger und feuchter 
Lage befinden sich nicht in so günstigen V e r
hältnissen ; das Holz ih rer B äu m e ist im m er 
b laß  und wird bald, nachdem der B a u m  ge
fä llt ist, bläulich. D ie  B äu m e sind krumm, 
die Ja h re s r in g e  breit, ebenso das C am bium ; 
der M a n g e l an H arz  auffallend. D ie s  ist 
die Sum pfkiefer, der B a u m  der nordischen 
N adelw älder, welche die T u n d er ablösen.

V o n  den M o rästen  au s stieg die Kiefer 
auf höher gelegene Punkte cüipor, drang m it
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ihren W urzeln  in  trockenen B oden, am häufig
sten in  S a n d , und dies nennt der Russe erst 
den eigentlichen „ W a ld "  (B o r), der theils 
au s K iefern, theils au s Fichten besteht. 
W ährend  er nu n  die Kiefer des W ald es in 
der T u n d ra  einfach „ S o s n a "  nennt, nennt 
er die K iefer des H öheuw aldes „K o n d a,"  
und deshalb nennt er auch den H öhenw ald 
„K ondow yjles." H ie r ist die K iefer harzig, 
ih r Holz hat eine röthliche F arb e  und ist, 
wenn es trocken geworden, so h a rt, daß es 
sich m it der Axt n u r  m it M ü h e  bearbeiten 
läß t. A n der nordischen D w in a  und an der 
Küste des nördlichen O cean s  stehen Kirchen, 
welche au s solchen K iefern erbaut sind und 
bereits drei Ja h rh u n d e rte  überdauert haben. 
I m  H öheuwalde ist der Reizker (^§ a ,rieu s 
clelieiosus) der stetige B egleiter der K ie fer; 
er ist sehr h a rt und saftig und sein S a f t  ist 
ro th , wie das B lu t  der T hiere. I n  diesen 
trockenen W aldungen, wo sich der Kiefer gern 
andere N adelhölzer, namentlich der W ach
holder, anschließen, lebt in der N ähe der 
Unmassen von Preißelbeeren, die hier wachsen, 
eine besondere S p ec ie s  von B irkhuhn, das 
der Russe „Preißelbeer B irkhuhn" oder 
Kossatsch nennt, das bedeutend größer a ls 
das gewöhnliche und augenscheinlich ein M isch
ling vom B irkhuhn und A uerhahn ist.*') 

D ieses P reißelbeer - B irkhuhn ha t vom 
A uerhahn  die Liebe zur Abgeschiedenheit und 
seine ungeheure Vorsicht geerbt, w as die 
J a g d  dieses V ogels zw ar erschwert, aber 
fü r den echten W aidm ann  um  so anziehender 
macht. W ie seine beiderseitigen S tam m elte rn , 
liebt auch das Preiß 'elbecr-B irkhuhn seine 
heimatlichen W älder, die es selbst im  W in te r 
nicht v e rlä ß t; es zieht nicht davon, bau t auch 
keine Nester und begnügt sich m it einer V e r
tiefung im S a n d e  des B o d en s, wenn es n u r 
ein recht sonniges Plätzchen hierzu findet. 
W ie das gewöhnliche B irkhuhn  und der 
A uerhahn, lebt auch d as P re ißelbeer-B irk- 
huhn nicht paarweise. B e i B eg inn  des F rü h 
lin g s beginnen die B irkhühner in den W ä l
dern, namentlich da, wo ungeheure, vom 
W inde umgestürzte K iefern liegen, ihre Liebes
turniere. S to lz  schreitet der H ah n  einher m it 
fächerartig ausgebreiteten Schw anzfedern und 
ru f t  die Weibchen herbei, noch ehe die M o r 
genröthe den H im m el vergoldet. D ab ei w er
den die F lü g e l heftig bewegt, die Kehle au f

geblasen und die langen schwarzen Federn an 
derselben werden in krampfhafte Bew egung 
gesetzt; dabei scharrt der verliebte H ah n  be
ständig den B oden und bewegt wie trunken 
die Augen. D ie  von ro then W arzen  um ge
benen Augen erscheinen an der ohnedies schon 
ungewöhnlichen F ig u r  n u r noch w ilder. D ie s  
ist gerade der beste M om ent fü r den ge
schickten W aidm ann , denn w ährend dieses 
Augenblickes vergiß t das B irkhuhn  seine 
V orsicht; wenige M in u ten  später kommt es 
wieder zu sich und ist m ißtrauisch wie vorher. 
Nam entlich wachsam ist der „V orsänger,"  
ein a lter H ahn , der die jüngeren um  sich 
zum Vogelbankette versammelt. W enn er zu
fällig in  die Sch linge des listigen J ä g e rs  
fällt und lebendig au s ih r herausgezogen 
w ird, w ird er auch sofort in F reiheit gesetzt, 
da sonst die ganze Heerde zerstieben würde. 
D ie  S te lle  im  W alde, wo die B irkhühner 
ihre Liebesorgien begehen, ist sehr leicht zu 
erkennen, —  das G r a s  auf ihr ist fast gänz
lich au s dem B oden gestampft. I m  M a i  
verläß t das W eibchen d as M ännchen, sucht 
im dichten W achholdergebüsche ein einsames 
Plätzchen, wo es seine E ier legt und seine 
Ju n g e n  ausb rü te t.

D ie  K iefernw älder ziehen sich H underte 
von W ersten hin. H in  und wieder durch 
mißliche B odenverhältnisse verh indert, sich 
auszubreiten , sind doch imm er die einzelnen 
riesigen Complexe durch schmale W aldstreifen 
m it einander verbunden, so daß sie ein zu
sam menhängendes G anzes bilden. N u r  selten 
kommt in diesen K iefernw äldern ein schwacher 
B irkeubaum  oder Birkenstrauch auf. E inen 
kräftigen, selbstständigen N achbar lieben die 
K iefern nicht. G enügsam  und dabei zur E in 
samkeit geneigt, wie die N adelhölzer es sind, 
sind sie auch sehr mißgünstig gegen andere 
B a u m a rte n ; sie selbst aber verstehen es auch 
vereinzelt überall fortzukommen. S ie  geniren 
sich nicht, den N achbar zu bedrücken und zu ver
drängen, und haben hierzu kräftige, verderb
liche M itte l. In d e m  sie nämlich die alten 
N adeln  abwerfen, bereiten sie den B oden der
m aßen vor, daß er fü r keine andere P flanze 
Paßt. Nam entlich tödten die harten , dichten 
und schwer verweslichen N adeln  der Fichte, 
welche in der N ähe des S ta m m e s  in dichten 
Schichten liegen, jede Thätigkeit des B o d en s. 
H ierzu kommt noch, daß die N a tu r  die N adel
hölzer m it der Eigenschaft, sehr schnell zu 
wachsen und m it einer sehr langen Lebens-*) Also unser Rackelhuhn. D ie  Red.
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dauer ausgestattet hat. K iefern und Fichten 
erreichen die enorme Höhe von 1 3 2  F u ß  
und m an ba t Exem plare gefunden, welche 
3 0 0  —  K iefern sogar 3 5 0  —  Ja h re s r in g e  
aufwiesen. In d e m  die N adelbäum e so schnell 
emporschießen und so lange den B oden ein
nehmen, verzögern sie die Entwicklung von 
B la ttb äu m en  und lassen n u r hin und wieder 
kleine Flächen fü r B irkenw alduugen ü b rig ; 
ebenso überlassen sie auch F lußufer dem 
Schneeballstrauche, der W eide (in ihren ver
schiedenen A barten), der Z itte rp ap p el und 
Eberesche. D ie  B la ttb äu m e hinwieder suchen 
G efäh rten  und verachten sogar schlechte G e 
sellschaft n icht; jedenfalls beweisen sie die 
größte N eigung und B efähigung zum gesell
schaftlichen Leben.

W enn aber auch in  den W äldern  wie 
in  allen anderen Lebenserscheinuugen A u s 
nahm en vorkom m en, ja  sogar erforderlich 
sind, sind sie doch in den N adelw äldern  selten. 
S o  steigt beispielsweise die Fichte n u r  auf 
große und hohe B erge  h in an , ohne selbst 
Felsenboden zu verachten und überläß t der 
T an n e , ih rer treuen B e g le ite r in , kleine und 
steinige H ügel. Trotz dieser Freundschaft der 
Fichte und T a n n e , verschmäht es die erstere 
nicht, ihre G e fäh rtin  zu überwuchern und sie 
um  ein Ja h rh u n d e rt  zu überleben. (D ie 
T an n e  erreicht n u r eine Höhe von 7 2  F u ß  
und ein A lter von höchstens 2 0 0  Ja h re n .)  
W o im m er (im russischen Urwalde) w ir die 
Fichte finden, sei cs auf einem B erge oder 
M o ra s te , finden w ir auch gewiß nicht fern 
von ih r die T a n n e , die ihren W ipfel wie 
ein ungeheures Vogelnest zum H im m el erhebt. 
S e h r  selten n n r findet m an einen reinen 
T annenw ald , und solche W äld er sind immer 
n u r klein.

So lche A usnahm en zu G unsten von 
N adelhölzern finden w ir auch in Kiesern- 
w aldungen, wo dem viele Ja h rh u n d e rte  leben
den Lärchenbaume gern ein Plätzchen gegönnt 
w ird . Auch er liebt das Licht und verliert, 
wenn er im G edränge und in der Dunkelheit 
aufwächst, b is zu einer bedeutenden Höhe die 
Aeste; auch liefert er, wie die K iefer ein 
ungemein dauerhaftes und festes H o lz , das 
namentlich zum S chiffbau  sehr gesucht ist.

W o aber die Kiefer und Fichte wuchern, 
da erscheint auch, ohne Rücksicht darauf, ob 
der B oden m orastig oder steinig ist, die 
ihrem  Aeußeren nach unordentliche, flocken

artige, aber innerlich ausgezeichnete sibirische 
Ceder, welche leider n u r sehr selten selbst 
ganze W älder bildet. D a s  Holz dieses 
B au m es ist wegen seiner Leichtigkeit zum 
S ch iffbau  sehr geeignet. D ie  sibirische Ceder 
b ring t auch in  ihren  Z ap fen  Früchte zur 
Reife, die sogenannten „C edernnüsse", (welche 
in  S ib ir ie n  bekanntlich einen bedeutenden 
H andelsartike l bilden), die unzählbaren  Eich
hörnchenherden a ls  N ah ru n g  dienen.

V on B a u m  zu B au m  springend suchen 
die Eichhörnchen in den Z ap fen  der sibirischen 
Ceder und anderen N adelhölzern ihre N a h 
ru n g . D a s  Eichhörnchen springt von der 
höchsten Spitze  einer Fichte herab, setzt sich, 
erhebt zierlich seinen reich behaarten Schw anz 
über das niedliche Köpfchen, knackt m it der 
Schnelligkeit eines Affen die Nüsse, um den 
K ern  herauszuschälen und läß t dabei sein 
fröhliches Gepfeife ertönen. W enn das nied
liche Thierchen in  einem Augenblicke ver
schwindet, erblickt m an es schon im nächsten 
Augenblicke auf einem benachbarten B aum e, 
wo es wiederum seine akrobatischen K unst
stücke und seine kühnen S p rü n g e  au sfü h rt. 
Trotzdem das Thierchen sorglos und zu
traulich zu sein scheint, so ist es doch th a t
sächlich wachsam wie der F u c h s , und die 
kleinen O h re n  sind in beständiger B ew egung, 
um  jeden verdächtigen L aut aufzusaugen. 
Auch die m uthig in die W elt blickenden kleinen 
Augen lugen beständig in  alle Richtungen 
a u s , um  rechtzeitig die G e fah r zu entdecken.

D icht unter dem B aum e steht ein bellender 
H u n d ; das Eichhörchcn neigt sein Köpfchen 
herab und scheint sich n u r  m it ihm  zu be
fassen, wenngleich es ganz gut den J ä g e r  
und den auf sein Köpfchen gerichteten Lauf 
der Büchse bemerkt hat. D a s  B ellen  des 
H undes fürchtet es n icht; doch verscheucht es 
bald der J ä g e r  m it dem verdächtigen Laufe 
seines Jagdgew ehres. Noch kokettirt das nied
liche Thierchen m it dem H u n d e , und schon 
g laub t der J ä g e r ,  es sei seine sichere B eute , 
da ist es plötzlich in  den dichten N adeln  einer 
benachbarten Fichte verschwunden. E in  H und, 
welcher das flüchtige Thierchen nicht aus 
dem Auge v e rlie rt, wird sehr hoch geschätzt. 
W ährend großer K älte  ist das Eichhörnchen 
besonders flink, und daun kann ihm  der er
fahrenste H und nicht fo lgen; w ährend eines 
W indes läu ft es auf dem B oden, und wenn 
es daun einen H und erblickt, macht es recht 
komische S p rü n g e , w ährend welcher es auch
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neugierig auf das horcht, w as rin g s  um her 
vorgeht.

D a s  Eichhörnchen zieht in  der zweiten 
H älfte  N ovem bers in  die Fichtenw älder, nach
dem es w ährend des M o n a ts  S ep tem b er in  
den Lürchenwäldern sein S p ie l  getrieben hat. 
W enn diese aber bereits wenig N ah ru n g  
liefern , siedelt es in  K iefernw älder über. 
W enn d as Eichhörnchen „au f der Fichte 
lä u f t" , ist es —  nach der Ausdrucksweise der 
J ä g e r  —  reif, d. h. es ha t bereits das lan g 
haarige silbcrgraue oder dunkelbraune W in te r
kleid angelegt. N u n  beginnt auch die J a g d  
auf das T hierchen , welche so lange dauert, 
wie die M enschen auf ihren Schneeschuhen es

verfolgen können, d. h. so lange der Schnee 
in  den W äld ern  liegt. F ü r  den W in te r macht 
sich das Eichhörnchen auf den höchsten G ip fe ln  
der B äu m e ein Nest a u s  S t r o h  und B lä t 
tern , doch scheut es sich nicht, ein a ltes 
Elsternest in  Besitz zu nehmen, d as es dann 
n u r  m it einem Dache versieht. W ährend 
eines R egens wird das Eichhörnchen der
m aßen n a ß ,  daß es nicht auf dem B oden  
laufen kann und es vorzieht, in  seinem Neste 
zu sitzen und zu schlafen. I n  diesem Falle  
läß t es jedoch eine kleine O esfnung, um  durch 
dieselbe hin und wieder die Gegend üb er
schauen zu können.

(Fortsetzung folgt.)

Mannigfaltiges.
(Personnlnachricht.) W ie au s D resd en  

gemeldet w ird, wohnte S e .  k. k. H oheit der 
K ronprinz  Erzherzog R u d o l f  bei feiner 
jüngsten Anwesenheit in  D resd en  am 5 . d. 
einer Hirschjagd in  M oritzburg  bei.

(M o rd .)  I m  W alde zwischen A uw al und 
Böchowic w urde, wie das „ P ra g e r  Abend
b la tt"  m ittheilt, am 6 . d. M .  V o rm ittag s 
der fürstlich Liechtenstein'sche Forstad junct 
H u b ert Divisch ermordet gefunden. A ls  des 
M o rd e s  dringend verdächtig ha t die G e n 
darm erie den a ls  H olzfrevler bekannten W enzel 
S k o rp il a u s  B la to v  verhaftet und dem k. k. 
Bezirksgerichte in  R iö a n  eingeliefert.

(W ö lfe .)  D e r  strenge W in te r h a t zur 
F o lg e , daß die W ölfe sich, gepeinigt vom 
H u nger, auch in O r te  w agen , wo sie sonst 
seit Langem nicht gesehen w urden ; daß sie 
in  G egenden , wo sie nicht zu den S e lte n 
heiten g eh ö ren , Heuer in größerer Z a h l  er
scheinen, a ls  in früheren J a h r e n , ist selbst
verständlich. S ch o n  vor einigen Wochen be
richtete, dem „Pester Lloyd" zufolge, der 
S icherheitscom m isfär Förster, daß die W ölfe 
in  den Gem einden F ö th ,  N ä k o s-P a lo ta  und 
in  N eu-P est in  gefahrdrohender W eise über
handnehm en und schon m ehrere Personen von 
den hungrigen Bestien angefallen wurden. 
W ie die „ G raz . T g p ."  meldet, zeigten sich vor 
Kurzem  im Bezirke F ried au  und bei Luttenberg 
W ölfe. —  I n  Lothringen kommen die W ölfe 
in  diesem W in te r bei N acht schaarenweise in die 
D ö rfe r  und holen H unde von der Kette weg;

sogar b is in  die N ähe der S tä d te  lassen sich 
ihre S p u re n  verfolgen. E ine V erm inderung 
dieser R au b th ie re  ist imm er noch nicht w a h r
zunehm en, trotzdem die deutsche V erw altung  
umfassende M aß reg e ln  getroffen hat und 
jährlich durchschnittlich 5 0  b is 6 0  W ölfe erlegt 
werden. E in  durchgreifender E rfo lg  wird 
durch den großen, zum T h e il dichten W ald 
bestand erschwert. S o d a n n  halten  die von 
den französischen B ehörden getroffenen A n 
ordnungen nicht gleichen S c h r itt  m it denen 
der deutschen V e rw a ltu n g , so daß dort das 
R aubw ild  noch zahlreicher a ls  diesseits v o r
kommt und deshalb selbstverständlich die von 
unserer S e ite  gesäuberten G renzdistricte wie
der bevölkert. D ie  in  den Grenzbezirken 
allein wirksamen, von deutschen und französi
schen J ä g e rn  gemeinschaftlich zu unterneh
menden T re ib ja g d e n , welche in  den letzten 
J a h re n  geplant worden w aren, sind b is jetzt 
im m er noch nicht zu S ta n d e  gekommen. 
Vielleicht würde auch eine E rhöhung  der 
Schußgelder zur V erm inderung des R a u b 
w ildstandes beitragen. —  A u s F in n lan d  wird 
der „ S t .  P e tersb u rg er Z eitu n g "  geschrieben: 
„D ie  Dreistigkeit der W ölfe in  diesem W in te r 
ist noch nie dagewesen. I n  Neukirch ü b er
fielen sie einen B a u e r  in  seinem S c h litten ; 
m it M ü h e  und N oth  gelang cs demselben, 
der unwillkommenen Reisegesellschaft zu ent
gehen und sich auf den Rücken des P ferdes 
zu schwingen, während die W ölfe im S c h lit
ten sitzen blieben. E rst nachdem es ihm 
gelungen w ar, den einen niederzuschießen, er
griffen die anderen die Flucht. —  I n  K im ito 
stellte sich ein W olf m it den Vordertatzen 
gegen die Fensterscheiben und betrachtete sich
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das In n e re  einer S tu b e . I n  N ystad über
fielen die Bestien einen M a n n ,  und unge
achtet seiner verzweifelten V ertheidigung m it 
einem B eile  w äre er unterlegen, hätten nicht 
seine lauten  H ilferufe M enschen zu seiner 
R ettung  herbeigeführt. I n  einem D orfe  
wurde ein achtjähriger K nabe in G egenw art 
seiner E lte rn  von einem W olfe gepackt und 
in  den W ald  geschleppt; a ls  die E lte rn  ihn 
e rre ich ten , fanden sie das K ind schon todt 
und auf das Schrecklichste verstümm elt." —  
D e r „ M o lw a "  wird au s U ralsk a ls  B eleg 
fü r die S tre n g e  des W in te rs  geschrieben, 
daß einem Pferdezüchter der dortigen Gegend 
von 1 0 0 0  P ferden  7 0 0  binnen drei bis vier 
T agen  vor K älte  zu G ru n d e  gegangen seien, 
und das Vieh m assenhaft umkomme, da in 
Folge der D ü rre  des S o m m ers  auch noch 
großer Fu tterm angel herrsche. AuS Je lis sa - 
w etgrad wird wiederum der „Russischen Z e i
tu n g "  geschrieben: „ I n  diesem W in te r schweift 
hier im  Kreise eine so ungeheure M enge von 
W ölfen u m h e r , daß m an  sich ohne S c h u ß 
waffen nicht in  die S te p p e  wagen kann. 
Unlängst wurden von diesen Bestien, die bis 
an die D ö rfe r  heranschleichen, zwei auf dem 
W ege von einem D orfe  zum anderen befind
liche B a u e rn  zerrissen." —  S ch o n  seit M o 
naten , schreibt dasselbe B la t t ,  leidet der K re is  
A nanjew  im russischen G ouvernem ent Cherfson 
un ter der Landplage der W ölfe, denen bereits 
viele hundert Stück Vieh zum O p fe r gefallen 
sind. Unlängst noch wurde 2 5  W erst von A n an 
jew un ter einer Herde von 2 8 5  Schafen  ein 
B lu tb ad  von W ölfen angerichtet. M itte n  am 
T age  zeigen sich dieselben in  den entfernteren 
T heilen  der S ta d t .  —  A uf beiden A b
hängen der P y ren äen  haben sich in  diesem 
strengen W in te r W ölfe gezeigt; bei B ayonne, 
wo m an  deren seit 1 8 3 0  nie m ehr sah, 
sind ihnen etliche Schafe  zur B eute ge
fallen. ____

(Die Prüfimgssuche in Hannover.) D e r 
V erein zur V eredlung der H underacen in 
Deutschland veranstaltet im  M o n a t A p ril auf 
einem m it H ühnern  wohlbesetzten Ia g d te r ra in  
bei H annover eine in ternationale  H ühner- 
H und-P rü fu n g s-S u ch e , zu welcher drei C on- 
currenzen ausgeschrieben sind, und zw ar eine 
Suche fü r 1 8 7 9  geborene Hunde, eine zweite 
Suche fü r in  Deutschland geborene H unde 
und für H unde jeden A lters  und
L an d es,^m r welche ein E hrenpre is im  W erthe

von dreihundert M ark  vom V erein gestiftet 
und der Einsatz auf fünfzig, d as Reugeld 
auf fünfundzwanzig M ark  festgesetzt ist. Z u  
R ichtern sind die H erren  von Krosigk-Hohen- 
erplebcn, F re ih e rr von B ie l-Z ie ro w  und 
D r .  Hagem ann-Leipzig design irt, und a ls  
deren S te llv e rtre te r werden H e rr  Z im m er- 
m ann-Lochau, F re ih err von V eltheim -Schön- 
fließ und H err von Schm iedeberg, R edacteur 
des „W aid m an n " und des „H u n d " fungiren. 
D e r  N ennungsschluß w ar fü r alle drei S u 
chen auf S o n n ta g ,  den 1. F e b ru a r ausge
schrieben. —  I n  der N r . 4  des „H und" 
vom 2 2 . J ä n n e r  lesen w ir nachstehende M i t 
th e ilu n g : D ie  ersten S en d ungen  H ühner
sind bereits aus B öhm en in  H annover ein
getroffen und in  dem fü r die P rüfungssuche 
ausgesuchten R eviere ausgesetzt. B e i der 
F ü tte ru n g , welche täglich geschieht, konnte 
constatirt w erden, daß sich auch nicht E in  
H uhn  au s dem R evier verstrichen h a t , oder 
durch andere Umstände eingegangen ist. Durch 
die M unificenz eines hohen S p o rtfreu n d es  
ist es dem Vereine gelungen, 1 0 0  P a a r  
H ühner erst im  M ä rz  aussetzen zu können.

(D ie P arfo rce jag d en  bei R o m .) D ie  
P arforcejagden  bei R om  sind zu einem plötz
lichen Ende gekommen. Nach kurzer, vom 
W etter und den E lem enten vielfach u n te r
brochener S a iso n  haben sich in  den K ennels 
S p u re n  einer verheerenden K rankheit gezeigt, 
die rasch hintereinander ihre O p fe r  weg
raffte. E rst a ls  es zu spät, constatirte m an 
das A uftreten der T ollw uth  und blieb n u r 
noch die T ödtung sämmtlicher H unde dieser 
bekannten Fuchsm eute übrig . D a m it gerieth 
der S p o r t  in 's  Stocken und w ird auch nach 
E intreffen  einer au s E ng land  erw arteten 
M eu te  in  diesem F rü h ja h r  wohl schwerlich 
wieder aufzunehmen sein.

(Die Fischzucht-Anstalt in Hi'mmgeu.) 
Welch ungeheuren E influß  und W erth  die 
F ischzucht-A nsta lt in  H üningen auf die 
H ebung der Fischerei au sü b t, geht au s der 
umfangreichen Thätigkeit dieser A nstalt im 
J a h r e  1 8 7 8 /7 9  hervor. I n  der Z e it  vom 
1. J ä n n e r  1 8 7 8  b is 3 1 . M ä rz  1 8 7 9  erhielt 
die A nstalt im G anzen  6 ,5 7 7 .0 0 0  E ier von 
verschiedenen S o r te n  und zw ar kamen von 
diesen E ie rn  2 ,2 5 9 .0 0 0  au s  Deutschland,
3 ,8 8 4 .0 0 0  aus der Schweiz und 4 3 4 .0 0 0  
aus Oesterreich. Z u r  Versendung gelangten
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1 ,3 6 8 .0 0 0  Forelleneier, 6 5 6 .0 0 0  SeeforeÜ en- 
eier, 2 ,1 5 1 .0 0 0  Lcichseier, 2 4 5 .0 0 0  S a ib -  
lingseier, 7 0 4 .0 0 0  C oreganeneier, 6 3 .0 0 0  
Aescheneier, 2 6 2 .0 0 0  Lachsbastardeier, im 
G anzen 5 ,4 4 9 .0 0 0  E ier. A n dieser S u m m e  
w aren betheiligt D eutschland, Frankreich, E n g 
land, Oesterreich, die Schweiz, S p a n ie n , Luxem
burg , I ta l ie n ,  B elg ien  und S e rb ien . An 
Lachsen w urden ausgesetzt fü r R echnung des 
deutschen Reiches in  den R hein  8 1 8 .0 0 0 , 
in  Nebenflüsse des R h e in s , die S a a r  und 
M osel 1 0 4 .0 0 0  S tü ck ; an Forellen  in die 
Gewässer des M ü n ste rth a les  (E lsaß) 1 0 .0 0 0 , 
in  die A nstalts-G ew ässer 1 0 .0 0 0  S tück; an 
Aalen 4 5 .0 0 0  Stück in  den M itte rsh e im er 
W eiher, die W eiher bei R ixingen und in die 
S a a r .  D ie  E innahm en und A usgaben der 
A nsta lt zu H üningen  decken sich. D ie  A nstalt 
würde sogar noch jedes J a h r  einen Ueber- 
schnß ausweisen können, wenn das Reich für 
die in seinem Interesse ausgesetzten Fische 
den vollen tarifm äßigen P re is  bezahlte; so 
bezahlt jedoch daß Reich n u r so viel, a ls  
nöthig ist, um die E innahm en und A usgaben 
auszugleichen, so daß das E rgebniß  der A n 
stalt n iem als ein richtiges, sondern stets ein 
sictives ist.

(E in  m erkw ürd iger H ase.) Deutsche 
B lä tte r  lassen sich aus Z eh ren sd o rf bei Zossen 
schreiben: V on einem Forstbeam ten in B a rn th  
ist kürzlich ein starker Hase hieher geschickt 
worden, der seiner Z ah n b ild u n g  und F a rb e  
wegen a ls  A bnorm itä t bezeichnet werden m uß. 
W ährend nämlich die beiden Nagczähne des 
Unterkiefers fast 3  C entim . hoch hervorragen 
und die beiden Schneidczühne des O berkiefers 
im  Umfange eines Zehnpfennigstückes sp ira l
förm ig nach In n e n  gewachsen sind und symme
trischen Räderchen gleichen, zeigt der Kopf, 
der Nacken und zum T h eil auch der H a ls  
eine vorherrschend weiße F arbe . R üthselhaft 
erscheint es, daß das T h ie r bei so regelw idriger 
Z ah nb ildnng  N ah ru n g  zu sich nehmen konnte.

(Auerochsen). A us Bjelostok erhält der 
„P e te rsb u rg e r H ero ld" folgende M itth e ilu n g : 
D ie  Auerochsen bilden eine höchst seltene, 
fast dem A ussterben nahe T h iergattnng . V or 
Z eiten  fanden sie sich in  großen M engen  in 
den W aldungen  L itthauens, P o le n s , P reu ß en s  
und den Ostseeprovinzen vor. Nach und 
nach ist ihre Anzahl m it dem Lichten der 
W älder im m er mehr geschwunden und gegen

w ärtig  existiren sie einzig und allein noch in  
dem U rw ald von Bielowiescha (G ouvernem ent 
G rodno , K re is P ru sh an y ). D ieser U rw ald, 
dessen A u släu fer sich bis nach dem Kreise 
Bjelostok und B ielih  erstrecken, nim m t einen 
F lächenraum  von fast 1 5 4  Q u a d ra t-W ers t 
oder 2 2 4 .1 6 0  M o rg en  ein. H ievon sind
1 7 5 .0 0 0  M o rg en  von dichten Forsten 
und Hochwald bedeckt. D en  Rest bilden 
S trä u c h e r , Aecker, W iesen, S ü m p fe  und 
T üm pel. D ie  daselbst lebenden Auerochsen 
werden von eigens dazu angestellten F o rs tau f
sehern gehütet, denen die Verpflichtung obliegt, 
sie vor allen A ngriffen zu bewahren und 
fü r sie F u tte r  und H en während des W in te rs  
zu beschaffen. D a fü r  erhalten diese B eam ten 
G ru n d  und B oden und sind von allen S te u e rn  
und A bgaben befreit. V om  S ta a te  werden 
fü r den U nterhalt der Auerochsen jährlich 
3 7 5 9  R ubel verausgabt. Ih re  Anzahl, welche 
1 8 1 5  aus 8 1 5  S tück gesunken w ar, verm ehrt 
sich, D ank dieser Pflege und O b h u t, lan g 
sam aber stetig; 1 8 6 0  zählte m an ca. 1 7 0 0  
Auerochsen, und jetzt m uß sich ihre G esam m t- 
zahl auf mindestens 2 0 0 0  Stück belaufen.

Correspon-eiy.
D en Herren G . H-, A. von G-, G . H. und 

A. von S . :  E s „eilte" Ih n en  offenbar nicht mit 
Ih rer  Zuschrift, welche eine Berichtigung sein soll; 
uns eilt es nicht mit deren Abdruck, da sie wohl 
nur für S i e  von Interesse ist. —  I .  H., st. Hrr. —  
W enden S ie  sich an Springer. D em  Zeugniß  
des Herrn Cs— y dürfen S ie  glauben, er ist ein 
experimentirter J äger und kennt die Löwen- und 
Tigcrjagd, wie kaum ein zweiter österreichischer 
N im rod, er hat die hohe J ag d  in Asien und 
Afrika mitgemacht und ist in allen einschlägigen 
D ingen der beste Nathgeber. S ie  erfahren die 
Adresse dieses J äg ers  bei dem genannten Gewehr
fabrikanten; ob er gegenwärtig ans seinem G ute 
in T iro l weilt, ist freilich fraglich; wir selbst haben 
seit nahezu Jahresfrist keinen B rief von ihm er
halten. __________

( E i n g e s e n d e t . )
Durch den Aufschwung, den die Landwirth

schaft in allen Zw eigen nimmt, hat auch die ra
tionelle Viehzucht ihre gebührende W ürdigung  
gefunden, und der vorgeschrittene Landwirth prüft 
m it mehr S o r g fa lt den Gesundheitszustand seiner 
H ansthiere, wohl erwägend, welche Nachtheile ihm 
dessen Vernachlässigung bringen könnte. Doch oft 
steht ihm auf dem flachen Lande nicht sofort thier
ärztliche Hilfe zu Gebote und er ist dann auf seine 
eigenen Erfahrungen angewiesen. W ir können es 
daher mit Recht ein Verdienst um die Landwirth- 
fchafc nennen, das sich H e r r F r a n z  J o h .  K w iz d  a, 
Kreisapotheker in Korneuburg, durch das S treben



95

erworben hat, dem Landwirthe alle M ittel an die 
Hand zn geben, welche ihn in S ta n d  setzen, seine 
Hausthiere gesund zu erhalten und bei etwa vor
kommenden Erkrankungen selbsthelfend einzugreifen. 
Doch nicht nur die Gesundheitspflege allein ist bei 
den Veterinär-Präparaten K w iz d a 's  in's Auge 
gefaßt, sondern es ist auch ans die Erhöhung des 
Produktions-V erm ögens, Milchabsonderung und 
deren Verbesserung, auf die Leistungsfähigkeit bei 
Krafterforderniß und auf die Ergiebigkeit der Mast 
wesentlich Bedacht genommen. S o  dient das a ll
gemein bewährte Korneuburger Viehpnlver als 
ersprießliches Heilmittel gegen die beim Hornviehe 
und den Pferden am häufigsten vorkommenden 
Leiden, a ls :  Blntmelken, Egelkrankheit, Windbanch, 
Drüse, Kehle; Fäule der Schafe und bei der 
Leberegel rc. Auf die Erhaltung des Gesundheits
zustandes bei den H austhieren übt das Korneu
burger Viehpulver eine hervorragende Wirkung, 
indem es die Functionen der O rgane regelt, das 
B lu t reinigt und die Ausscheidung der Absonderung 
befördert; es werden dadurch die Thiere den Krauk- 
heitseiuflüssen weit weniger zugänglich und setzen, 
wie die Erfahrung gelehrt hat, Seuchen kräftigen 
Widerstand entgegen. Durch das k. k. priv. Resti
tutions-Fluid ist ein M ittel geboten gegen Lähmen, 
Rheum atism en, Sehuenanschwelluugen, Verren
kungen, Verstauchungen und beim gewöhnlichen 
Gebrauche zur Erhöhung der Muskelkraft und deren 
Elasticität. D a s  nach vorausgegangener Prüfung  
durch eine hohe Sanitätsbehörde von S r .  Majestät 
dem Kaiser Franz Josef I. verliehene ausschließende 
Privilegium  für dieses Restitutions-Fluid ist die 
sichere Bürgschaft für dessen Vortrefflichkeit. Jeder 
Pferdebesitzer wird die Wichtigkeit des Blisters 
(scharfe Einreibung) bei Behandlung von S eh n en 
klapp, S p a th , Uebcrbein, sowie überhaupt allen 
Knochenkrankheiten kennen, und liegen über die

I  n s e

Fangeisen str Raubzeug,
wie Füchse, Dachse, Fischottern, Katzen, M arder, 
I lt is ,  Natten, Raubvögel rc. Wurfmaschinen für 
Glaskugeln als Ersah sür Taubenschießen, mit 
Federn gefüllte Kugeln fertigt in lang bekannter 
Güte. Jllustrirte Preisliste gratis gegen 1 Marke.

Adolf Wieper,
in M o ers  am Rhein.

G e s u c h t
4 0  H äsinnen und 1 0  R am m ler p r. F e b ru a r ;  
50  P a a r  F eldhühner, 4 0  Fnsancnhcnnen, 

10  Füsancnhrthnrn  p r. M ä rz .
K. G. Arey, H of-L ieferant, 

L n r k r u h e  (B aden).

Urbock-Geweih
v o n  s e l t e n e r  S c h ö n h e i t  zu verkaufen.

Carl 81iegele irrn.,
M ünchen .

damit erzielten Erfolge die ehrendsten Zeugnisse 
aus England vor, w as bei der Competenz dieses 
Landes in Bezug aus Pferdezucht wohl der beste 
B ew eis  für den Werth dieses Artikels ist.

W ir machen noch auf die ferner von Herrn 
K w i z d a  erzeugten Artikel für specielle Krankheiten 
der Hausthiere a ls : Gallentinktur, Kolikpillen, 
W urmpillen, Phisic (Abführpillen,) W undbalsam rc. 
aufmerksam. V on nicht geringerer Wichtigkeit für 
den Laudwirth ist die Hussalbe für spröde, brüchige 
Hufe und kleine, hohle W ände; diese Hussalbe gibt 
bei fleißigem Gebrauche dem Hufe Zähigkeit und 
Elasticität, wodurch dem Abblättern und Z er
springen der Hornwände vorgebeugt wird ; S tr a h l
fäule, Klauenweh, Klauenseuche werden wirksam 
durch das Huf-und Klaueupulverbekämpft,sowie das 
Schw cinpülver a ls unfehlbares Rem edium gegen 
den laufenden Brand bezeichnet werden muß. I n  
jedem Wirthschaftshose trifft man nebst den größeren 
H austhieren auch Geflügel jeder Art und als treuen 
Wächter den Hund. D ie Krankheiten dieser Thiere 
werden nur wenig beachtet und so fallen selbe oft 
der Seuche und anderen Krankheiten zum Opfer. 
J u  England schenkt man diesen mehr Aufmerk
samkeit und wendet man dort allgeniein und er
folgreich M ittel dagegen an; Herr K w i z d a  erzeugt 
nach den bewährtesten Vorschriften englischer V e
terinär-Aerzte Heilpulver für H ausgeflügel, gegen 
die Seuche und gewöhnlichen Krankheiten derselben, 
dann Hnudepillen gegen Hundekrankheit, S tau p e, 
Krämpfe, Verstopfung, Gicht rc. bei den Hunden, 
sowie das R äude-O el gegen Flechten. D ie  höchste 
Anerkennung sür das Wirken des Herrn K w i z d a  
auf diesem Felde wurde ihm erst im  Vorjahre 
durch die Ernennung zum k. k. Hof-Lieferanten für 
Veterinär-Präparate vom Obersthofmeister-Amte 
S r .  Majestät des Kaisers.

r a t e .

W egen baldiger V eränderung  m einer S te llu n g  
würde ich gerne meinen K i m d  verkaufen. 
Derselbe ist M ännchen, groß, stark, lan g 
h aarig  und schöner F ig u r, ist sehr folgsam, 
steht ein wenig vor (da ich sehr selten F e ld 
jagden besuche und mich meist in Hochgcbirgs- 
w äldcrn befinde), ap p o rtirt A lles exact, hat 
m ir manches angeschweißte S tück W ild  zn 
S ta n d e  gebracht, das ich niem als sonst be
kommen hätte, ist sehr m uthig und auf N au b - 
wild jeder A rt zu verwenden, ja  vorzüglich. 
H euer j. B- hat er m ir aufgestöbert, gejagt 
und zum A ufbäum en gebrach t: 3  Edelm arder, 
1 Wildkatze und 2 junge B ä re n , w as ich 
A lles vor ihm erlegte. Derselbe ist im 5 . Feld 
und fü r einen J ä g e r ,  der viel in geschlossenen 
G ebirgsw üldern  zn thun  hat, unbezah lbar; 
fü r eine S ta d t  ist er nichts, er b ring t alle 
Katzen um. P re is  m äßig nach Uebereinkom- 
men. Angebote besorgt die A dm inistration der 

„ Jag d ze itn n g ."
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mit äsn N6us8teu VorvoUkommuuugou uuä Lrüuäuugsu im VerselilnKS-L^stsm, wie: Double Volt 
(Leblüssel an äer Lelisibe), Dateut Irip lex  (ärsifaobsr VerZeliluss), ^.utomatie Datsut ^Vooäwarä 
(8sib8tspLungewebr), Dammsrle83 Dateut 8cott (olnie Däbus); Lxprs88 Deur^ Doppelbüeb8en, 
Öüob8Üiuteu uuä eiukaebe Dxpre88büeli8sn, originaI-sngIi8obs8 fadrikat VüN V/. ä. 0 . 8vvtt 8vN 
al8 aueb inlÄnäi8cbs8 fsd r ilia t  VON )08kf Kirner, unter Oarautie kür gute Arbeit uuä piäoi8S8 
8obi68ssn, ferner äie beliebten kateut-Logaräu8-6Ia8kugsi-^Vnrfma8obiu6ll 8ammt 61a8kugsln, 

kiovolver, engl, lag llartikel unä Munition empüsblt:

fr-anr X. Zeenge»')
W ierr, I., LeHsr-ALLLe 4 , (^6223.11111) nLobist OrLdsri.

Illuslrirte kreis-konrante aut Verlangen gratis.

Gesucht wird ein tüchtiger Jäger,
in  jüngeren J a h re n , theoretisch und praktisch gebildet, unverheiratet, gesund, nüchtern, m ili

tä rfre i, zu einem hohen H errn  nach S e rb ien .
K enntn iß  einer slavischen S p rach e  ist erwünscht, perfecte K enntniß  der deutschen oder 

französischen S prach e  B edingung . G eh a lt nach Uebereinkunft.
Gesuche m it Zeugnissen und Pho tograph ie  sind an die Expedition der „ Jag d ze itu n g "  

zu richten , woselbst auch die näheren B edingungen eingesehen werden können, oder an 
S e .  Exc. H e rrn  G en era l K . S .  P ro titch , A d ju tan t S r .  H oheit des Fürsten  von S e rb ien  
in  Nisch (S erb ien ).

G . L. Rasch, Bramschweig,
Hof-Büchsenmacher,

liefert E x p re ß -B ü c h sf lin te n  C a l. 1 6 /5 0 0  
oder 4 5 0  von 1 2 0  M k., E xpreß -D oppel
büchsen von 1 5 0  M k. an, m it feinem S chloß  
und S techer, sanber gearbeitet, un ter G a ran tie  

fü r guten S ch u ß .

H G ^ L « L 5 e I I e  T u r Ä
aller ^rt, nameutlieb: fuvll8-, Marllsr-, Iiti8-, 
0avii8-, Otter-, kirnen-, Kaninoken-, Neb- uuä 
U ir8vk-feile , lie g e n - , l io k e i- ,  8vbaf-, l.amm- 
unä Kalbfelle, eto. kauft 2 UM böeb8teu ?rei8s

IB .
D o ll- u u ä  R a u b w a a r e u b a u ä lu n g ,

keiprig, krükl ^r. 5 4 /5 5 .
2u 86u ä u u g e u  w e r ä e u  p e r ? 08t  f l  a u  60 e r b e te n ,  
w o fü r  ä e r  L e t r a g  u m g s l ie u ä  f r a u o o  2u g e 8e u ä e t  
w irä .  ^.U8k ü u f t e  w erc le u  b e r s i tw i l l i g 8t  e r tb e i l t .

A lle  in diesen B lä ttern  besprochene oder bloß angezeigte Literatur h alt  
vorräth ig  die W allishausser'sche B uchhan dlung (J o se s  K lem m ) in  W ie n ,
I . ,  hoher M arkt N r . 1 .

V erlag der W allishausser'sche» Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in W ien, Hoher M a rlt N r. 1.
Für die R edaltion  verantwortlich J o s e f  K l e m m . Druck von I .  B . W allishausser in W ie».



Nr. 4. Ausgegeben am 29. Februar l880. 23. Iiihrtz.

Erscheint am  15. und letzten jeden M o n a ts . A bonn em en t: W  a l l i  s  h a u  s s  er'sche B u c h h a n d l u n g  i n  W i e n .  
M it  Z ustellung ganzjährig  8 fl. oder 17 R m l., ha lb jährig  4 fl. oder Rm k. 8 .50  P f . ,  v ierteljäh rig  2 fl. oder Rmk. 4 .25  P f . 

O h n e  Zustellung ganzjäh rig  7 f l ., h a lb jährig  3 fl. 25 lr . U nversiegelte Z e itu n g s-R ec la m a tio n en  find porto frei.
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Fachschule und Hochschule.
W ir haben, wie unsere freundlichen Leser 

w ohl nicht vergessen haben d ü rften , in der 
N um m er der „ Jag d ze itu n g "  vom 1 5 . O c to - 
ber v. I .  einen ausnehm end ruhigen, objec
tiv und fachlich gehaltenen Aufsatz un ter dem 
T ite l:  „V on der niederösterr. V e re in s-W a ld 
bauschule zu Aggsbach bei M elk" gebracht. 
D a r in  w ar, da es sich eben um  die Leistun
gen dieser Schule  handelte, auch betont, daß 
sie „die einzige im  weiten Bereiche der öster
reichischen Länder vorhandene forstliche U nter
rich tsansta lt sei, in  welcher die entsprechende 
H eranbildung  des Forstschutz- und m inderen 
M a n ip n la tio n s -P e rso n a le s  beabsichtigt w ird" 
—  und hinzugefügt, daß auch diese Schule  
nicht vom S ta a te ,  sondern vom niederösterr. 
Forstschnlverein gegründet worden sei und 
erhalten werde.

Nachdem in wenigen S ätzen  dieser M a n 
gel von derartigen Fachschulen a ls  eine C a la -  
m itä t bezeichnet worden, wurde den thatsäch
lichen V erhältnissen entsprechend ausgeführt, 
daß die W iener B odencultur-H ochschule d a r
auf, forstliche Fachschule zu sein, weder einen 
Anspruch erheben könne, noch auch thatsäch
lich erhebe, da die forstliche Hochschulsection 
ja  nach ihrem  wohlbekannten statutarischen 
P ro g ram m e  die Aufgabe h ab e , „die höchste 
wissenschaftliche A usb ildung  in  der F o rs t
wirthschaft zu e rth e ilen ,"  und überdies ein 
M itg lied  des Lehrkörpers der B o d en cu ltu r- 
Hochschule ausdrücklich in  einer „ lobensw er- 
then A bhandlung gesagt habe, daß die höchste 
wissenschaftliche A usbildung  in  der Land- 
und Forstw irthschaft etw as A nderes bedeutet, 
a ls  die höchste land- und forstwirthschastliche
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B ild u n g , denn der S in n  des letzten S a tze s  
bezieht sich auf die Fachb ildung , der S in n  
des ersten S a tz e s  bezieht sich auf die wissen
schaftliche B ild u n g ."

W ie sehr ^ s in s  i r a "  der Aufsatz ge
schrieben w a r ,  m ag schon d a ra u s  erkannt 
werden, daß der Verfasser namentlich die V e r
kündigung des statutarischen P ro g ra m m s , die 
forstliche Hochschulsektion habe die Aufgabe, 
die höchste wissenschaftliche A usb ildung  in der 
Forstw irthschaft zu „ertheilen" , ohne Glosse 
passiren l ie ß , obgleich jeder G elehrte wissen 
m u ß , daß die höchste A usb ildung  in  einer 
wie im m er benannten W issenschaft von gar 
keiner Hochschule „ e r th e i l t" , sondern n u r 
„erm öglicht" werden kann.

D reizehn W ochen w aren verstrichen, da er
hielten w ir nachstehende sogenannte B erich ti
gung des genannten A ufsatzes, welche von 
vier forstlichen Professoren der Hochschule 
unterzeichnet, zu charakteristisch is t , a ls  daß 
w ir sie unseren Lesern voren thalten  sollten, 
obschon w ir durchaus nicht der M e in u n g  
eines dieser H e rre n , des Professors A. von 
G uttenberg  sind, der so freundlich w ar, u n s  
in  einer neuerlichen Zuschrift zu versichern, 
daß w ir schon im  S in n e  des Preßgesetzes 
zur Aufnahm e einer derartigen A uslassung 
verpflichtet w ä re n ; selbstverständlich aber 
werden w ir u n s  auch erlauben, dieselbe nach 
G eb ü h r zu glossiren.
D er forstliche U nterrich t an  der k. k. Hoch

schule fü r  B odencultu r. 
( E r w i d e r u n g  auf den im  O ctoberhefte 
(N r. 19) v. I .  der „ Jag d ze it."  enthaltenen A uf
sätze: „V on der niederösterr. V e re in s-W a ld 

bauschule zu Aggsbach bei M e lk ." )
I n  dem obenbezeichneten Aufsatze 

w ird auch die Hochschule fü r B o d e n 
cu ltu r  mehrfach be rü h rt und in  einer 
Weise besprochen, welche u n s  zu nach
stehender E rk lärung  und B erichtigung 
v e ran laß t. W ir  kamen erst jetzt in  die 
Lage, von diesem Aufsatze nähere N otiz 
zu nehmen, da w ohl nicht zu verm uthen ^

w a r , daß unter dem oben genannten 
T ite l sich in der Hauptsache kritische 
A usfälle  gegen die Hochschule fü r B oden- 
cu ltu r verbergen, fü r  welche A usfälle  
dem anonym en H e rrn  Verfasser die 
W aldbauschule zu Aggsbach n u r  a ls  
A uknüpfungspuuct und gleichsam a ls  
Folie  diente.

W ir  erklären in  erster Linie die 
B eh au p tu n g  a ls  falsch und n u r  auf 
gänzlicher Unkenntniß oder auf absicht
licher Entstellung der V erhältnisse der 
Hochschule fü r  B o d encu ltu r beruhend, 
daß diese, beziehungsweise die forstliche 
A btheilung derselben keine Fachschule 
sei und g a r nicht die Absicht habe, eine 
solche zu se in ; daß sie nicht die A u f
gabe h ab e , Fachbildung zu verm itteln , 
und daher auch aus ih r  keine F o rs t
w irthe hervorgehen könnten. S o w o h l 
das P ro g ra m m , a ls  der Lehrplan u n 
serer Hochschule, und w ohl schon die 
T hätigkeit von vier forstlichen Professo
ren  an derselben, von welcher die M e h r 
zahl eine lang jährige  P ra x is  im  F o rs t
dienste h in ter sich h a t ,  beweisen zur 
G enüge die gänzliche Haltlosigkeit der 
diesbezüglichen A u ssp rü ch e , und der 
H inw eis auf eine von einem M itg liede 
des P ro fesso ren -C o lleg iu m s veröffent
lichte B rochure a ls  B elege fü r obige 
B eh au p tu n g  ist um  so unzulässiger, a ls  
der Verfasser jener B rochure gerade im 
G egentheile findet, daß die Hochschule 
fü r B o dencu ltu r z u  s e h r  F a c h s c h u l e  
und zu wenig Hochschule sei.*) W ir  
begnügen u n s , hier kurz zu constatiren,

*) Bezüglich der erwähnten Brochure 
erlauben wir u n s übrigens auf eine vom  
Professor v. Guttenberg in der „Allgem einen  
Forst- und Jagdzeitung" (Jännerhest 1880) 
veröffentlichte Erwiderung hinzuweisen, durch 
welche auch die Ansichten des Herrn A no
nym us des Octoberheftes größtentheils be
reits widerlegt sind. (D ie 4  Professoren.)



99

daß die fachliche A btheilung der Hoch
schule fü r  B o d encu ltu r in erster Linie 
f a c h l ic h  u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h ^ -  
bildete Forstw irthe  f ü r  d e n  V e r w a l 
t u n g s d i e n s t  heranzieh t, und weder 
die Schule  se lbst, noch ihre H örer die 
ihnen angedichtete E inb ildung  hegen, 
daß Letztere sofort fü r Forstdirectoren, 
Professoren u. dgl. gualificirt seien. 
D ie  Ansprüche und E rw artu n g en  unse
rer H ö re r halten sich ganz genau auf 
jener S tu f e ,  wie jene der absolvirten 
H ö re r der ehemaligen Forstakadem ie in 
M a r ia b ru n n . E s  ist die Z u m u th u n g , 
daß irgend eine S chu le  gleich fertige 
D irecto ren  ausb ilden  w o lle , eben so 
w idersinn ig , a ls  die andere M ein u n g , 
daß die Hochschule fü r  B odeucultu r 
binnen 6 Sem estern , von welchen zudem 
3  den Fachstudien gewidmet sind, „ G e 
lehrte" heranbilde , die a ls  solche für 
den practischen Forstdienst verdorben 
w ären. E s  entbehren demnach auch die 
K lagen über geringe W ü rd igung  der 
forstlichen Fachbildung von S e ite  des 
S ta a te s  vollständig der B erechtigung; 
fertige P rac tiker bildet anderseits die 
Hochschule fü r B oden cu ltu r allerdings 
ebensowenig h e ra n , a ls  die eigentlichen 
Fachschulen im  S in n e  des H e rrn  V e r
fassers dies von sich rühm en können, 
w as ja  auch schon durch die B estim 
m ung zum richtigen Ausdrucke gelangt, 
daß fü r die Ablegung der S t a a t s p r ü 
fung fü r den selbstständigen V e rw a ltu n g s
dienst von den H ö rern  der fraglichen 
M ittelschulen  die gleiche m ehrjährige 
practische V erw endung a u ß e r  der 
S tu d ien ze it verlang t w ird.

E s  ist ferner eine leere, durch nichts 
erwiesene B e h a u p tu n g , daß der drei
jährige S tu d ien au fen th a lt in  W ien bei 
den jungen F orstm ännern  im practischen 
Leben n u r Enttäuschung und U nzufrie
denheit m it ihrem  S ta n d e  zur Folge

habe. D e r  Verfasser scheint bezüglich 
der mehrfach betonten Nachtheile des 
S itze s  der Schule  in  W ie n , so wie 
bezüglich der empfohlenen Rückkehr zur 
„fachlichen G ru n d lag e  des U nterrichtes" 
die frühere Forstakademie in  M a r ia 
b ru n n  im Auge zu haben. W ir  müssen 
dagegen constatiren, daß die geselligen 
V erhältn isse, wie sie den S tu d ierenden  
in  W ien geboten sind , abgesehen von 
der hier gegen M a r ia b ru n n  wesentlich 
erleichterten Existenz fü r deren allge
meine und gesellschaftliche B ild u n g  sich 
entschieden günstiger erweisen, a ls  jene, 
welche sich in  M a ria b ru n u  h e rausgeb il
det hatten . Auch bezüglich der E ignung  
und Tauglichkeit zum Fache konnte die 
genannte Forstakademic ebensowenig eine 
G a ra n tie  b ie te n , a ls  heute die Hoch
schule fü r  B o d eu cu ltu r, da ja  auch an  
ih r  eine sogenannte V o rp rax is nicht a ls 
A ufnahm sbedingung gestellt w ar.

E s  m uß die diesbezügliche Ueber- 
legung und Vorsicht den S tud ierenden  
selbst, beziehungsweise deren E lte rn  und 
anderseits D enjenigen überlassen werden, 
in  deren H and die Anstellung der ab
solvirten H örer fü r den practischen 
Forstdienst gelegt ist. D i e s e n  l e t z t e 
r e n  und nicht der Hochschule kommt es 
z u ,  eventuell den Nachw eis physischer 
Tauglichkeit oder genügender vorheriger 
V erw endung in  der P ra x is  der F o rs t
wirthschaft a ls  B edingung  der A u f
nahm e zu fordern.

E ine ganz unrichtige Auffassung u n 
serer Verhältnisse beweist u. A. auch 
die Bem erkung, daß der forstliche U nter
richt an der Hochschule fü r  B o d en 
cu ltu r nicht entsprechend o rgan isirt und 
geleitet sein könne, weil b isher kein 
Forstw irth  an derselben R ecto r w ar. 
S o llte  der H e rr  Verfasser in  der T h a t 
nicht w issen , daß der R ecto r einer
Hochschule den Unterricht weder zu

*
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organisiren noch zu leiten h a t ?  D ie  
O rg an isiru n g  ist durch das S t a tu t  ge
geben und die Leitung obliegt dem 
P ro fesso ren -C o lleg iu m , in  welchem die 
forstlichen Professoren ihre S tim m e  
hab en ; die jeweilige Persönlichkeit des 
R ec to rs  ha t also auf die R ichtung des 
U nterrichtes gar keinen E instuß . —

W ir  verw ahren u n s schließlich gegen 
die in  jenem Aufsatze vom Verfasser 
beliebte P arallels te llung  der Hochschule 
fü r B oden cu ltu r m it der W aldbaum - 
schule zu Aggsbach. —  W ir  gönnen 
und wünschen dieser fü r ihren K re is  
gewiß sehr nützlichen S chu le  d as beste 
Gedeihen, aber w ir müssen demjenigen, 
welcher glaubt, an beide den gleichen 
M aß stab  anlegen zu können, welcher 
die dort w ohlangebrachtc „practischellnter- 
weisung und E in ü b u n g " a ls  hauptsäch
liche M ethode des Unterrichtes sowie 
die Beschränkung desselben auf die spe
ciellen localen V erhältnisse eines K ron- 
landes auch auf die forstliche Hochschule 
übertragen w ill, und der demnach nicht 
erkennt, daß der U nterricht an letzterer 
und jener an einer W aldbauschule n o th 
wendig von principiell verschiedenen 
G run d lag en  ausgehen müsse, —  w ir 
müssen, wie gesagt, D em jenigen sowohl 
die B efäh igung , a ls  auch die Berech
tigung zu einem Urtheile über die Hoch
schule absprechen.

W ir  w ürden die A uslassungen jenes 
Aufsatzes gegen die Hochschule auch jetzt 
noch unbeachtet gelassen haben, weil 
m an in  solchem S tre ite  w ohl vor Allem 
auf beiden S e ite n  „offenes V isir"  fo r
dern d a rf ;  da aber die Tendenz der
selben hauptsächlich dahin gerichtet scheint, 
die W aldbesitzer von der Anstellung ab- 
solvirter Hochschüler in  ihre W ir th 
schaftsdienste abzuhalten, so glaubten 
w ir es dem In teresse  unserer H örer 
schuldig zu sein, jenes U rtheil über die

Hochschule a ls  d as hinzustellen, w as es 
thatsächlich ist, —  a ls  eine von M iß 
gunst dictirte, auf E ntstellung der V e r
hältnisse der Hochschule fü r B o d encu ltu r 
beruhende, durchaus unberechtigte Kritik.

W ien, am 1 2 . J ä n n e r  1 8 8 0 .
D ie  forstlichen Professoren der k. k. Hochschule 

fü r  B o d en cu ltu r:
A. v. Huttenverg. H. Kempet. H. Keuscher.

A. v. Seckendorfs.
W ir wollen nu n , ohne durch allzngroße, 

übrigens auch in diesem F a lle  höchlich über
flüssige Gründlichkeit unsere Leser zu ermüden, 
so beleuchten, daß dadurch die langathm ige 
Epistel der unterzeichneten H erren  Professoren 
im  W esentlichen widerlegt w ird. W ir  unterlassen 
es den durchwegs heftigen und polemischen T o n  
der E insendung besonders in s  Licht zu stellen 
und begnügen u n s  die H altlosigkeit der ver
meintlichen G ründe , welche da vorgeführt 
werden, nachzuweisen. W enn behauptet wurde, 
d a rau s , daß der Verfasser der B roschüre 
finde, „daß die forstliche A btheilung der B o d en 
cu ltu r zu s e h r  Fachschule und zu wenig 
Hochschule sei," gehe hervor, daß die genannte 
A btheilung g e n u g  F ach sch u le  sei, so er
lauben w ir u n s ganz anderer Ansicht zu 
sein; d a rau s  resu ltirt nämlich n u r, daß die 
forstliche A btheilung dem geehrten H errn  
noch nicht h i n l ä n g l i c h  Hochschule sei. 
W enn die E insender behaupten, m an habe 
der A nstalt zugem uthet, .daß „sie gleich fe r
tige D irectoren  ausbilden soll," um  an dieser 
erfundenen B ehau p tu n g  nach der vorhandenen 
M öglichkeit ihren Witz zu üben, so fechten 
sie wie die R itte r  von la  N n n e lls  gegen 
W indm ühlen , denn nicht jeder, der zum 
Forstd irector qualificirt ist, ist ein fertiger 
Forstd irector, wie nicht jeder, der Tactik und 
S tra te g ie  studirt hat, ein fertiger G en era l 
ist! N u r  m itleidiges Lächeln kann bei all' 
D en jen igen , welche das praktische Leben 
kennen, die M einung  Hervorrufen, welche da
hin geht, W ien sei ein passender O r t  fü r 
eine fachliche Forstschule und welche so weit
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geht, sich einzubilden, der dreijährige S tu d ie n 
aufen thalt in  W ien werde bei den jungen 
F orstm ännern  n i c h t  im  praktischen Leben 
Enttäuschung und Unzufriedenheit m it ihrem  
S ta n d e  zur Folge haben.

W enn die H erren  der Ansicht sind, daß 
die A nstalt bezüglich derjenigen, welche da 
gebildet sind, „keinerlei G a ra n tie  in  Hinsicht 
auf deren Tauglichkeit und E ignung  zum 
Fache bieten könne," so fragen w ir, w as 
denn die guten Zeugnisse, welche die H örer 
w egtragen, werth sin d ?  —  W ir  an tw orten : 
N ich ts! da w ir unverholen erklären, daß 
die Stndienzeugnisse, von denen es notorisch 
w äre, daß sie g a r keine B ürgschaft fü r die 
V erw endbarkeit der dam it A usgestatteten geben, 
eher einen Hemmschuh a ls  eine Förderung  
fü r d as Fortkom m en der jungen Leute be
deuten würden. —  D ie  höchst charakteristische 
Thatsache, daß seit dem Bestehen „dieser Hoch
schule b isher noch n iem als ein Forstw irth  
weder R ecto r derselben noch D ecan  der forst
lichen S ek tio n  gewesen," wird durch die

kindliche D arleg u n g , daß der R ecto r auf den 
G eist, in  dem der U nterricht an einer A nstalt 
ertheilt w ird , g a r keinen E in flu ß  habe, nicht 
im  mindesten a lte rirt.

W a s  nun den bandw urm artig  stilisirten 
Sch lußpassns angeht, —  so bemerken w ir, 
daß es dem Verfasser gar nicht eingefallen 
ist, die forstliche S ek tio n  der Hochschule fü r 
B odencu ltu r m it der W aldbaum schule zu 
Aggsbach in  eine P a ra lle le  zu stellen, im 
G egenthe il! und ferner, daß die R edaction  
eines jeden B la t te s ,  d as einen nicht u n ter
zeichneten Aufsatz aufnim m t, fü r dessen I n 
h a lt einsteht. E s  w ar daher, um  ein höf
liches W o rt zu gebrauchen, voreilig in  diesem 
Falle  von A nonym itä t zu reden. D ie  S c h lu ß 
phrase, welche meint, der Aufsatz, der den 
H erren  so sehr auf die N erven ging, könne 
n u r von M iß g u n st dictirt sein, beweist nichts, 
a ls  daß sie empfindlicher und heißblütiger 
a ls  —  besonnen sind. W ie w ahr doch das 
alte S p rich w o rt ist: „ 8 i  t a e n i^ e s  s ie ."

F e b r u a r  1 8 8 0 .
Kürzlich w ar ich Augenzeuge einer B e 

gebenheit, die fü r die eifrigen V erfolger des 
Fuchses, dieses heimtückischen R ä u b e rs , einiges 
In teresse  haben dürfte. E in  Fuchs, u. z. 
eine Fee —  welches später seine B egründung  
erhält —  nahm  den vorgelegten Giftbrocken 
bei frischer Neue a n ;  auf ihre F äh rte  
stieß, kurz nach A nnahm e der Lockung, die 
F ü h rte  eines zweiten Fuchses, R ied , welcher 
der Fee in  der gegenwärtigen R anzzeit folgte. 
B a ld  nach diesem Geschehniß kam ich auf 
die beiden S p u re n  und folgte, nachdem ich 
mich von der A nnahm e des Brockens über
zeugt. D ie  F ä h rte  lief über einen Hügel, 
von da a u s , durch eine Schlucht auf den 
gegenüberliegenden A b h an g , der von dem 
erw ähnten H ügel genau zu übersehen w ar. 
A uf dem H ügel angekommen, sah ich a lsbald  
v is-L -v is ein m erkw ürdiges Schauspiel.

D ie  Fee wurde hier von der W irkung 
des G ifte s , den K räm pfen und der Lähm ung 
befallen, wo sie der R ied , der ih r m it be
stimmten Absichten gefolgt w a r und sich wohl 
schon im  Z ustande der größten Reizung befun
den haben m ag, einholte und sogleich, unge
achtet das Leben der Fee bereits ganz entflohen 
w ar, zur R ealisirung  seiner W ünsche schritt; 
ja  er machte wiederholte Versuche und gerieth 
hiebei in  solche Leidenschaft, daß er dem 
leblosen K örper, der seinen G elüsten nicht 
m ehr entgegenkommen konnte, die R u th e  ganz 
abbiß und den ganzen K örper auf eine ganz 
gräßliche A rt zerfleischte. Inzw ischen gelang 
es m ir auf Schußw eite beizukommen, denn 
der Ried vergaß in seiner zügellosen Leiden
schaft jede Vorsicht und so wurde ihm  a ls 
bald sein G ra b  auf dem so elend gemiß
handelten K ö rper seiner A u serw äh lten  bereitet.

Zkfhrr. v. S .
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Aus dem Thüringerwalde.
D a s  ganz abnorm e W etter von 1 8 7 8  

ha t sich leider in  noch ungünstigerer Weise 
1 8 7 9  fortgesetzt.

D ie  Landw irthschaft und die W ildstände 
sind dadurch in  nicht unerheblicher Weise 
geschädigt worden. Z uverlässigen Nachrichten 
zufolge haben übrigens der H arz  und das 
sächsische Erzgebirge in  gleicher W eise zu 
leiden gehabt. Nach A usw eis der Z eitungen  
a u s  ebeneren G egenden w aren sogar m ehr
fache A ufforderungen zur S chonung  der Hasen 
und H ühner ergangen.

M i t  diesem kleinen W ild ,  sowie m it 
R ehen und B irkw ild, geht es hier im  süd
westlichen Theile  des G eb irg es unverkennbar 
jährlich m ehr und m ehr zurück.

D agegen ist es ziemlich gut bestellt m it 
den S tä n d e n  des A uergeflügels und des 
Edelw ildes. I n  dem unfernen R eviere von 
G chlberg  jenseits des Schneekopfes sind 
Hirsche von 1 6 , 1 4  und 12  E nden zur 
Feistzeit abgeschossen worden, deren Gewicht 
übrigens auch n u r  um  3 0 0  Z ollp fund  be
tragen  haben soll.

I n  den zunächst um liegenden O b e r 
förstereien und G em einderevieren ist Heuer 
ein dem G ew eih oder Gewicht nach bedeutender 
Hirsch nicht auf die Decke gebracht worden. 
D ie  B ru n f t  verlief auch dieses J a h r  ebenso 
ungünstig, wie im  vorigen.

E in  eigentliches Hirschgeschrei ist ü b er
haup t nicht zu vernehmen gewesen; n u r  gegen 
M o rg en  ließen einige wenige H erren  ihre 
kurzen S o l i  hin und wieder vernehmen. D a 
gegen ist im Novem ber und Dezem ber ver- 
hältn ißm äßig  viel Ju n g w ild  und sind auch 
ziemlich viele T hiere  zum Abschüsse gekommen. 
D a s  Gewicht spielte zwischen 1 1 0  und 
1 5 0  P fu n d . H ierbei w a r der an dieser 
S te lle  früher schon beklagte Uebelstand, daß 
in  C om m unalrevieren sehr unpfleglich ver
fahren  w ird, wiederum  festzustellen. S o  wurde 
leider in  voriger Woche erst im  D orfrev iere

D ills täd t ein Hirsch von 1 2  E nden nieder
geknallt, natürlich a ls  Knochengerüst von 
etwa 1 5 0  P funden .

I m  C o m m u n a l-  R evier W irthshausen , 
welches kein S ta n d w ild  ha t und 4 8  M ark  
Ia h re sp a c h t zahlt, w aren b is zum 1 8 . J a 
n u a r  acht S tück geringe Hirsche und T hiere 
abgeschossen. D a m it schon ist die Pachtsum m e 
—  der W ild h än d le r zahlt vierzig P fennig  
fü r 's  P fu n d  in ganzen Stücken —  auf 
m ehrere J a h r e  herausgeschlagen. D a s  w ar 
n u r  W ild  unserer B erge, denn dasjenige vom 
F irs t des G eb irg es, welches erheblich kürzer 
gebaut, viel dunkler und sehr struppig ist, 
ha t sich trotz der K ältegrade von 18  o R . 
am 10 . Decem ber 1 8 7 9  und 1 7  o R . am 
19 . v. M .  b is zum A bgang dieses B erichtes 
noch nicht gezeigt. Auf dem Gem eindereviere 
S ch w arza  sind sogar dreißig und einige Stück 
T h iere  und S p ie ß e r  niedergeschossen worden.

Bezüglich der Schnepfenjagd w ar hier 
die von der Iag d ze itu n g  bereits a u s  anderen 
G egenden gemeldete Erscheinung des auffallend 
starken Z u g es  um  den 18 . O cto b er ebenfalls 
wahrzunehm en. Nam entlich gab es vom ge
nannten  T ag e  ab so viel Langschnäbel, daß 
selbst m inder geübte Schützen verhältn ißm äßig  
gute B eu te  machten. E in  Dohnenstieg besteht 
in  der etwa zweimeiligen Umgegend zur Z e it 
nicht.

Uebrigcns w ar häufiger und sorgfältiger 
B eobachtung ungeachtet ein lebhafter Z u g  
von D rosseln u. dgl. im ganzen Herbste nicht 
w ahrzunehm en; wogegen die Z ü g e  von G änsen, 
S tö rch en  und Kranichen um  die gewöhnlichen 
T age  sehr w ohl zu beobachten w aren. S o  
w ar es namentlich der 1 6 . O c tober, wo 
zweimal G esch w ad er'von je 1 2 0  S tück K ra 
nichen vom Flecken au s genau zu hören und 
zu sehen w aren.

Jen se its  des G eb irges, in  der N ähe von 
N aum burg  a. S .  sind um  die Christfesttage 
tiefstreichende Z ü g e  von W ildgänsen beobachtet
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worden, welche die verschiedensten Richtungen 
einhielten. —  E ine sehr seltene Erscheinung 
fü r diese Z eit.

B eim  bekannten W arten b u rg  bei W itten 
berg ha t sich seit m ehreren J a h re n  eine kleine 
B iberkolonie in  den U fern der E lbe ange
siedelt. D urch den E isg an g  in  der J a h r e s 
wende w aren  die B a u te n  leider ganz un ter 
W asser gesetzt, theils m it E is  überschwemmt.

V ier B ib er, die sich auf den Eisschollen 
zu retten suchten, w urden im  R eviere Schützen
berg a n 's  Ufer getrieben und —  schmerzlich 
zu sagen und zu hören —  von m ehreren 
Personen  erschlagen.

D ie  in  N r .  1, 1 8 8 0 , S e ite  2 8 , ent
haltene Verketzerung der Amsel, M eeram sel- 
Schw arzam sel , ist la u t B erichtigung des 
H e rrn  Professor S e m p er— W ürzburg  selbst 
auf falsche B erichterstattung zurückzuführen 
und beschränkt sich lediglich darauf, daß 
die Am sel vom scheuen W aldvogel zum ver
trau ten  G artenvogel um geartet sei.

Z u  den jüngst geschlossenen Feststellungen 
zwischen Elch und Schelch seien m ir noch 
einige W orte  gestattet:

D ie  S tam m ese in h e it der genannten B e 
zeichnungen m it :  E llen, E lenn , E len , Elk 
und Aelg ist unverkennbar. Dennoch w ard 
etwa 1 8 4 0  sogar noch vom K atheder ge
le h r t:  „Schelch ist ein jetzt unbekanntes
T h ie r !"  Nach dem B ekanntw erden der drei 
Urkunden von O tto  I., Heinrich I I .  und 
K onrad  I I I .  gelangte m an  allgemein zu der 
Ueberzeugung, daß es sich n u r um  das E ine 
T h ie r, d as E len t, handelt.

Dessen sind die seit jener Z e it  erschiene
nen betreffenden Bücher Z eugn iß .

D a s  große M eher'sche Lepicon sagt un ter 
E len t kurzhin : das Elch oder Schelch der
N ibelungen und bezieht sich auf d ie . ange
führten  K aiserbriefe.

D e r  sprachlich sehr tüchtige D r .  G .  L an
dau in  seinen „B eiträg en  zur Geschichte der 
J a g d  und Falknerei in  D eutschland" —

Eassel, T heodor Fischer 1 8 4 9  —  sagt S e ite  
2 0 5  w örtlich:

„ D a s  E lenn  oder E le n t , wie es frühcp 
genannt w urde."

D a ß  dieses noch jetzt in  P reu ß en  vor
kommende T h ie r früher auch in dem I n n e rn  
von Deutschland sich fand, zeigen die Urkun
den von 9 4 3 ,  1 0 0 6  und 1 0 2 5 ,  welche in  
der Gegend von B entheim  bsstlas — Huas 
teutouiea UnAua Illo aut Lellslo a^xsllau- 
tur aufführen .

Ilsäa-Hpisoop. Ultra s sa t.  x. 83, 101 
und 114. S ieh e  auch S c h lö g e r 's  S t a a t s 
anzeigen X. S .  81 ff.

S te h t  in den beiden älteren B riefen  
a llerdings ganz ungehörig statt s su , s iv s  
v a l d as u rg irte  a u t ;  so liegt die E ntschul
digung hier in  der L atin itä t des M itte l
a lte rs .

B eim  A u s trag  dieser S a c h e , welche 
zweifelsohne gerade vor dieses F o ru m  gehört, 
ist in N r . 2 3  vom 1 5 . Decem ber 1 8 7 9 , 
S e ite  6 5 8  von au to rita tiv e r S e ite  die Aeuße
rung  gefallen:

„Nach m einer Ueberzeugung ist es auch 
wenig wahrscheinlich, daß zu der erw ähnten 
Z e it auch zwei wilde O chsenarten in D eutsch
land gelebt haben. W enn auch W isent und 
U r sehr verschieden klingende N am en sind, 
so können doch sehr wohl dam it verschiedene 
A lterszustände ein und desselben T hieres 
bezeichnet sein. V on  H ause au s hat es gar 
viel U nw ahrscheinliches, daß zwei ganz ver
schiedene O chsenarten in  ein und demselben 
W alde  gelebt haben sollen.

Vielleicht ist es dem Forschungseifer des 
H e rrn  N ew ald möglich, auch hierüber Q u e l
len zu finden, welche zuverlässiger s in d , a ls  
die N ibelungen ."

Diese Anschauung theile ich durchaus und 
trage  in  möglichster Kürze zur Lösung der 
F rag e  mein bescheidenes S ch ärfle in  hierm it 
bei:

D e r  W isent (L o u a su s )  B ison  (der W o rt
stamm noch vorhanden in B iso n , B üffel,
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W iese) w ard noch 15Ö5 in P reu ß en  erlegt 
und ergab 7 F u ß  H ö h e , 13  F u ß  Länge 
und 1 9  C entner 5  P fu n d  S c h w e re ; w ar 
also ein riesiges W ild . S e in e  rasende U n- 
bändigkeit ist bekannt, ebenso, daß er seine 
K ä lb er forkelt und zerstampft.

D a s  W o rt „U r"  (vielleicht ursprünglich 
klangmalerische Bezeichnung, wie M u h , Kuh 
rc. fü r R ind) übernahm en die Deutschen von 
ihren celtischen V ore inw anderern ; eben so 
die R öm er. D eren  A utoren  kennen das ver
meintlich besondere T h ie r n u r vom H ö ren 
sagen.

D ie  V erm u th u n g , daß der U r —  selbst 
wenn er a ls  besonderes T h ie r  sta tu irt w ird, 
—  zu A nfang unserer Zeitrechnung nicht 
m ehr gelebt h a t,  lieg t nicht sehr fern. E s  
w äre dann höchst wahrscheinlich, eben so wie 
der W isent und das Elch zu T rium phzügen 
und Thierkam pfspielen m it nach R om  ge
schleppt worden.

A ber noch m e h r ! —  Z u r  Z e it C a r l  des 
G ro ß en  verstand m an unzweifelhaft un ter 
U r n u r : S t ie r ,  R in d  ganz im  Allgemeinen. 
D ie  durch den grausam en F a n a tism u s  des 
sonst thatsächlich großen M a n n e s  unablässig 
bedrängten Sachsen gelobten in  dem bekann
ten „ S c h w u r"  w örtlich :

 ̂ »HU U Ki'vti IV o u ä a n a ;  ilp  oslc
nn oslcsn pLna Ilnitilcin Icslta.*) 
ok äsn aislcsns, **) Lnrlsnl ete.

11c 1c i 5 t i  i n  o u n  UN l o u  
8 k g p s  s to ."

H ie rau s  geht unverkennbar klar hervor, 
daß U r , eben so wie S c h a f a ls  H au sth ie r , 
jederzeit a ls  Schlachtopfer zur H and w ar.

Selbstredend ist fe rn e r , daß die B ed eu 
tu n g : U r —  S t ie r ,  ganz eingelebt, u ra lt ,
ursprünglich sein m uß.

D e r  waidmännische S tan d p u n k t ist bereits 
prücisirt.

Z w ei W ild th ierarten  können nebeneinander 
in e i n e m  Laude nicht füglich fortbestehen.

B eim  feindseligen N a tu re ll der T hiere, 
bei den periodischen, Hund ertmeilenw eiten 
W an d eru n g en , welchen weder G eb irg e , noch 
S trö m e  und S e e n  durchaus keine Schranken 
setzen, und namentlich in  der annähernd 
gleichzeitigen B ru n f t  m üßte der V ernich
tungskam pf unausbleiblich und unaufhörlich 
sein.

H einrichs b. S u h l ,  den 2 8 . J ä n n e r  1 8 8 0 .
WonbLhater.

*) —  Unterfeldherr.
**) I m  Thüringischen „aischlich" —  garstig, 

häßlich noch vorhanden.

Line W olfsjagd in Rußland.
I m  strengen W in te r, bei fußhohem Schnee, > 

ist die W olfsjagd  in  m cilenweiten russi
schen W äld ern  ganz verschieden von jener, 
wenn sich ein W o lfp aar in  einem kleinen 
W aldbestande inm itten w ohl gepflegter G ru n d 
stücke ansiedelt, die W ölfin  ihre Ju n g e n  im 
dichten Laubgehölze säugt und ihre Jag d b eu te  
m it ihnen theilet.

Ic h  w ill von einer zu der letzteren K a 
tegorie gehörigen J a g d  erzählen. Nachdem es 
sicher gestellt w a r, daß eine W olffam ilie  sich an 
einem W aldbestande von circa 3 0 0  Jochen 
ansiedelte, nahm  der u n s  befreundete F örster

> noch nähere F ü h lu n g  dadurch, daß er in dieser 
W ald p artie  einen russischen B a u e r  gegen 
M itte rn ach t das G eheul der W ölfe nachahmen 
ließ, w orau f sich die Ju u g e n  meldeten. E s  
w ar dieses ein gu tes Zeichen, denn es w ar 
zu erw arten , daß die alten W ölfe abwesend 
seien und vor M orgenanbruch von ihren 
J a g d -  und N aubzügen zu den Ju n g e n  zurück
kehren würden.

E s  w ar am  1. S ep tem ber, und nach 
russischer Zeitrechnung am 2 1 . A ugust 1 8 7 9 , 
a ls  w ir in  unserem N achtquartier die N ach
richt erhielten, daß die m orgige J a g d  m it
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E rfo lg  geschehen könne. W ir  fuhren  m it 
einem russischen G efäh rte  etwa 3 0  W erste 
weit zur J a g d .  B e im  ersten D orfe  erw artete 
u n s  ein berittener Förster und diente u ns 
a ls  W egweiser zum Rendezvousplatze.

W ir  kamen nach 9  U hr V o rm ittag s auf 
dem bestimmten Platze an. D e r  W ald  w ar 
aus Eichen, Eschen, Linden, Espen, E rlen , 
W eißbuchen und dichten H aselnußstauden be
standen. S ch o n  T a g s  zuvor w aren  die A n
stalten zur J a g d  getroffen und die B a u e rn  
a ls  T reib er aufgeboten, aber dringende E rn te 
arbeit hielt viele zurück. A llm ählig kamen 
etwa 6 0  Russen zn W agen , m it je 3  P ferden  
bespannt, an, und es w urde sofort am S a u m e  
des W ald es ein Lager aufgeschlagen; die 
starken, großen, bärtigen und sonnenverbrann
ten M ä n n e r  ließen sich beim knisternden 
Feuer nieder und stärkten sich, während ihre 
P ferde  weideten, m it W udka — gutem K o rn 
branntw ein.

Nach und nach erschienen die geladenen 
Jagdgäste , bestehend aus O econom en und 
Förstern , dann russischen B eam ten  m it ihren 
antiken Schrotbüchsen und bctheiligten sich 
an dem im provisirten Lager. W egen des 
M a n g e ls  an  nöthigen T re ib ern  und Ja g d g e 
hilfen w urden m ehrere W ägen in  die nächste 
D orfschule abgesendet und brachten bald 
3 0  K naben m it K nü tte ln  und Stöcken be
waffnet.

Inzw ischen kamen fünf W ägen  m it acht 
F u ß  hohen Stehuetzen a u s  starkem S p a g a te , 
und es wurde der W ald  sofort halbm ond
förm ig in einer D istanz von fast 2 0 0 0  M e 
tern  eingeschlossen; auf den übrigen  S te llen  
und Strecken w urden die B a u e rn  a ls  W ehre, 
dann zur B ew achung der Netze aufgestellt, 
etwa 3 0  B a u e rn  und 3 0  K naben w urden 
zum T reiben bestimmt. Aber der Förster fand 
es noch für gut, die offenen V orhölzcr ein
zudrücken, und es gelang auch, einen dort 
lagernden W olf in  das C entrum  des W aldes 
zn bringen. E he dieses geschah, w a r es schon

3  U hr N achm ittags und es wurde ein D in e r  
eingenommen. W ir  begaben u n s  in  das knapp 
neben dem Lager gelegene, au s  Holz erbaute 
und m it S t r o h  gedeckte H egerhaus, konnten 
aber n u r  in  gebückter S te llu n g  die morsche 
Thürschwelle überschreiten und fanden in 
einem hohen bescheidenen R aum e ein auf 
m ehreren in  die E rde getriebenen Pflöcken 
an die W and gelehntes B r e t t ,  welches 
das S o p h a  bildete und auch a ls  B etts tä tte  
dienen konnte. D e r  Tisch bestand au s  gleichen 
B estandtheilen  und dürste auch von einem 
und demselben M eister verfertigt worden sein.

B eim  E in tr i tt  in diesen bescheidenen 
W aldsa lon  fanden w ir beim Tische eine junge, 
schlanke, blasse F ra u  im ziemlich m odernen 
Schlafrocke C igaretten  rauchend, sic w a r die 
G em ah lin  des W aldhegcrs, welcher kurz zuvor 
a ls  D orfschullehrer bedicnstet w ar, seinen 
Posten verloren hatte und aus M a n g e l eines 
E rw erb es den Posten eines W aldhegers v e r
sah. D ie  Jagdgäste , etwa 1 0  Personen, 
fanden aber n u r zum T heile R a u m  in die
sem Z im m er.

D ie  E ingetretenen holten aus ihren J a g d 
taschen ungeräucherten, aber doch broncefar- 
bigen Speck, dann S chw arzbro t und W udka 
hervor. W ir  dankten fü r diese Erfrischung 
und begaben u n s  in 's  F reie, wo w ir vier 
kleine K inder, bloß m it einem Hemde bekleidet, 
fanden, welche eine magere K uh m it zerschnit
tenen Kürbissen fü tterten .

B a ld  erschien der Förster m it der N ach
richt, daß A lles zum T riebe vorbereitet sei, 
daß die T reiber aufgestellt seien und die 
J a g d  beginnen könne. W ir  brachen auf. 
Am  W ege zu unseren S tä n d e n  erzählte der 
alte Forstm ann , daß im  V orjah re  in  dem
selben R eviere binnen einer S tu n d e  sieben 
W ölfe, nämlich zwei alte und fünf junge, er
legt w urden und daß auch heute ein guter 
E rfo lg  zu erw arten  sei. W ir  hatten  zu unseren 
S tä n d e n  etwa 5 0 0  M e te r zurückzulegen und 
der F örster erzählte weiter, daß in dieser W ald -
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Partie  viele N achtigallen nisten und daß es 
möglich sei, daß Heuer eine N achtigall auf 
jenem B au m e ih r Liebeslied ertönen ließ, un ter 
welchem die W ölfin  ihre Ju n g e n  säugte. E n d 
lich w urden w ir um  4  U hr N achm ittags auf 
unsere S tä n d e  in  einer E n tfe rn u n g  von 
6 0  M e te r angewiesen und dabei ersucht, u n s  
ruhig  zu verhalten und auf kein W ild  a ls  
auf W ölfe zu schießen, um  letztere nicht zu 
verscheuchen, insbesondere wurde u n s  R uhe 
anem pfohlen, dam it u n s der W olf recht nahe 
ankomme. Diese M aß reg e l schien u n s bei den 
wenig V ertrau en  erweckenden veralteten G e 
wehren und ih rer S ch ro tlad u n g  eine richtige 
und beachtenswerthe zu sein. W ir  erhielten 
noch den T rost, daß nach B eg in n  des T riebes 
der W olf bald ankommen werde.

W ir  standen knapp am  W eg- und W ald 
saume. Nach etwa sechs M in u te n  fiel am 
linken F lü g e l ein S ch u ß , bald d a rau f ein 
zweiter und dritter, die T re ib er konnten d as 
Dickicht schwer passiren und ehe sie zum V o r
scheine kamen, stand etwa 1 2  S c h ritte  vor 
u n s  ein riesiger Rehbock; ein E xem plar wie 
es selbst im  B öhm erw alde selten vorkömmt. 
E r  w a r gewiß 6 0  P fu n d  schwer. W ir  zielten 
dem Bocke ruh ig  a u f 's  B l a t t ;  —  ein D ruck: 
und der Bock w äre im F euer geblieben; aber 
w ir hielten u n s  zurück und ließen den Bock 
über den W eg ru h ig  passiren. Unsere E n t 
haltsam keit sollte aber noch härtere  P ro b en  
bestehen, denn bald darau f schlich ein alter 
Fuchs und dann ein zweiter in  ganz naher 
E n tfernung  an u n s vorüber und vor A n 
kunft der T reib er bäum te sich in  unserer N ähe 
ein riesiger G eier auf. W ir  bewiesen in  der 
T h a t  Fischblut und ließen diesen R ä u b e r ab 
reiten.

Nach B eendigung dieses kurzen, so ziem
lich in  der M itte  des W aldes abgejagten 
T riebes schleppten zwei Russen vom linken 
F lü g e l einen schweren W olf, er kam unserem  
berittenen W egweiser knapp vor seine F lin te  
und erhielt die ganze S ch ro tlad u n g  in  den

K opf, die anderen zwei Schüsse brachten einen 
alten W o lf zum S tu rz e , welcher aber trotz 
schwerer V erw undung sich in  den T rieb  zu
rückschleppte und später erst getödtet w urde.

N u n  betraten  w ir aber den W eg, und 
ehe noch der zweite T rieb  begann, brach ein 
a lte r W olf zwischen der W ehre und den 
Netzen durch und entkam.

K aum  hatte der zweite T rieb  begonnen, 
fielen u n s zur rechten S e ite  zwei Schüsse 
schnell nacheinander und w ir sahen einen 
W o lf stürzen , sich aufraffen und weiter 
schleppen. D re i junge W ölfe blieben im u n 
durchdringlichen Dickichte zurück. D ie  J a g d  
hatte  nicht den gewünschten E rfo lg , denn es 
fehlte an den nöthigen T reib ern  und noch 
m ehr an guten Kugelschützen.

D ie  vorgerückte Z e it  ließ die W ieder
holung der T riebe nicht m ehr zu, denn w ir 
hatten  3 0  W erste zu unserem N achtquartiere 
und überdies m ußten die Netze abgeräum t 
werden.

Nach dieser J a g d  wurde das B edauern  
allgemein ausgesprochen, daß w ir nicht zum 
Schusse kamen, den Bock und die beiden 
Reinecke passiren und den riesigen R aubvogel 
abreiten ließen.

N u n  stellte sich u n s  ein hochgebauter Russe 
vor und empfahl sich unserem W ohlw ollen. 
E s  w ar der S ta r ä in a ,  —  der O rtsv o rs ta n d .

B eim  A bräum en der Netze brachen die 
jungen russischen W olfstre iber in  lau ten  J u b e l  
a u s , denn es hatte sich während des T riebes 
ein junger Rehbock in  den Netzaugen erhängt 
und ein alter Hase gefangen.

Ueber unsere Fürsprache wurde Lampe 
sofort in  F re iheit gesetzt, leider in  einer sehr 
gefährlichen N achbarschaft; aber in  den L aub
holzkronen schien es zu ru fe n :

„W as verfolgst D u  meine Heerde?
R aum  für Alle hat die Erde!"

B öhm en, im  J ä n n e r  1 8 8 0 .
W . Korak.
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Zloch etwas über den Luchs.
W ir  erhalten folgende Z u sch rift:

H e r r  R e d a k t e u r !
Z u  H errn  H utschenreiter's „Jag d ab en teu er 

m it einem Luchse", S .  4 6 2 , und H errn  B a ro n  
von Nolkens „Bescheidene Z w eife l" , S .  6 0 3  
dieses B la tte s , erlaube ich m ir einfach und schlicht 
einige Fä lle  mitzutheilen, deren Held der 
Luchs ist. Ich  erzähle sie, wie sie m ir von 
den B etheilig ten  berichtet und von anderen 
g laubw ürdigen Personen bestätiget worden sind.

I .
V o r etw a 4 0  J a h r e n  zur schönen F rü h 

lingszeit begab sich ein B a u e r , m it einer- 
leichten Hacke un ter dem A rm e an den R an d  
des eine S tu n d e  von seiner B ehausung  ent
fernten W ald es , in  der Absicht, H aselruthen 
zu R eifen  zu sammeln.

A ls er diesem Geschäfte auf einer Lich
tung, welche hübsche Haselstauden barg , eine 
Z e it lang  obgelegen, wurde er auf ein Geräusch 
in  seiner N ähe aufmerksam und sah sich 
plötzlich 3  Luchsen gegenüber, welche ihn nicht 
m it den freundlichsten M ienen  und Absichten 
zu um springen begangen.

I n  große Angst versetzt, flüchtete derselbe 
zu einer dicken alten Buche, welche in seiner 
unm ittelbarsten  N ähe stand, um  sich wenigstens 
den Rücken zu sichern.

D ie  drei Bestien um sprangen ihn wie 
eine R o tte  recht böser H unde. S o b a ld  ihm  
einer der Luchse zu nahe kam, versuchte er 
einen kräftigen Hieb m it seiner langstieligen 
Hacke anzubringen.

B e i einem dieser Angriffe, w ährend ihm 
schon der Angstschweiß von der S t i r n e  perlte, 
gelang es ihm durch einen geschickten schnellen 
H ieb eines der T hiere  auf den Schädel zu 
treffen, so daß es zu taum eln begann; ein 
rasches H inzuspringen und wiederholte Hiebe 
brachten es gänzlich zum Falle .

Unterdessen hatten die zwei anderen Luchse 
von ihren A ngriffen abgelassen und sich langsam

zurückgezogen, b is sie nach einiger Z e it  im 
G estrüppe verschwanden, w as jedoch den M a n n  
noch im m er nicht zu bewegen vermochte, seine 
gedeckte S te llu n g  aufzugeben, vielm ehr habe 
er durch längere Z e it  erneuerte Angriffe 
abgew artet.

D e r  M a n n  ist heute ein hoher Achtziger, 
a ls  er m ir aber diesen V o rfa ll erzählte, wurde 
er ganz w arm  und m einte am  Schluffe seiner 
E rz ä h lu n g : „ H err, glauben S ie  es m ir, die 
Buche h a t mich gerettet, hätten  mich die 
verdam m ten Katzen im  Freien  ohne Deckung 
erwischt, sie hätten mich untergekriegt. Ic h  
sehe jetzt noch ihre großen Köpfe m it den 
glühenden Augen —  und w as fü r S p rü n g e  
sie machten —  da w ar A lles Leben an  ihnen, 
von dem höllischen G eb iß  b is zur B lu m e ."

I I .

M e in  zweiter G ew äh rsm an n  berichtet 
a ls o : „ Z u r  Z e it, a ls  m ir die Geschichte m it 
dem Luchse Passirte, w ar ich noch ein kräftiger 
M a n n  und versah dam als den M eßnerdienst 
in unserem kleinen D orfe , und es mögen 
2 6  J a h r e  seither verflossen sein.

Unsere Kirche steht am Ende des D o rfe s  
vor dem E ingang  einer Schlucht, welche sich 
un ter den nahen B erg en  b is zum W alde 
hinzieht.

A ls  ich an  einem S pä th erb stm o rg en  um  
5  U hr zur Kirche schritt, um  wie üblich zu 
läu ten , w a r es noch so finster, daß ich über 
die die Kirche und F riedhof umgebende M a u e r  
steigend stolperte. Trotz des G etöses, das durch 
das K ollern  der abbröckelnden S te in e  entstand, 
g laubte ich überdies ein frem dartiges Geräusch 
zu vernehm en, w as ich m ir jedoch nicht er
klären konnte. Tappend eilte ich zur Kirche 
und begann dort an dem im W inde baum elnden 
Glockenstrang zu ziehen.

A ls  ich auf dem Rückwege den S c h r i tt  
über die niedrige M a u e r  machen wollte, ent
stand d as nämliche Geräusch, das ich schon
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einm al gehört, und ehe ich mich dessen versah, 
flog eine schwere M asse, mich heftig erschüttend, 
gegen meine B ru s t.

D ie  W ucht des S to ß e s  und der Schreck 
hätten  mich sicherlich zu B oden  geworfen, 
würde sich die M a u e r  nicht zwischen meinen 
B einen  befunden haben.

I n  der F instern iß  griff ich nach der 
schweren M asse, die mich bedrückt und nun 
Leben zeigte, da ich scharfe K rallen  in meiner 
B ru s t s p ü r te ; ich packte d as T h ie r am Halse 
unm itte lbar hinter dem G ehöre, zugleich aus 
Leibeskräften um  H ilfe rufend.

Ic h  hielt das T h ie r A nfangs fü r einen 
wüthenden W o lf , nachdem einige Wochen 
vorher eine solche Bestie von B a u e rn  m it 
Hacken erschlagen wurde.

D a s  T h ie r geberdete sich wie rasend, 
zerfleischte m ir m it seinen K ra llen  A nne  und 
B ru st und n u r  m it Aufbietung aller meiner 
K rä fte  vermochte ich m ir selbes vom Gesicht 
und der Kehle ferne zu halten.

Endlich vernahm  ein zeitig zu W ald  
ziehender B a u e r  mein R u fen  und eilte m ir 
zu H ilfe.

A ls  derselbe bei m ir anlangte, w ar es 
schon etw as Heller geworden, so daß m an 
Mensch und T h ie r unterscheiden konnte. E in  
wuchtiger Hieb seiner großen schweren Hacke 
auf den S ch äd el des wüthenden T h ie res  
befreite mich aus der verzweifelten Lage.

Ic h  sank ohnmächtig zusammen und wurde 
halb besinnungslos nach H ause gebracht, und 
habe erst nach 4  M o n a ten  das K rankenbett 
verlassen.

D a s  da habe ich zum Andenken behalten 
m üssen", dabei wies er m ir seine m it N arb en  
bedeckte B ru s t und Arm e.

I I I .
D e r  F a ll, den ich nun  erzähle, tru g  sich 

vor etwa 2 5  J a h r e n  zu und hatte keinen 
blutigen V erlau f.

Z w ei servitutsberechtigte B a u e rn  hatten 
sich m it ihren Ochsengespanen und einem

1 0jäh rigen  Treiberbuben in  einen entlegenen 
W ald theil begeben, um  T an n en tram en  zu be- 
zim m ern und in der N acht a ls  C ontrebande 
heim zuführen.

A ls  sie an dem bestimmten P latze ange
lan g t w aren , spannten sie die Ochsen aus 
und ließen sie auf einer m it Him beerrankcn 
um wucherten N iederung weiden.

E s  w ar gegen Abend, a ls  das H olz 
gezimmert w ar, und cs sollten nun die Ochsen 
wieder angespannt und die T ram en  zu den 
W agen  zusammengeschleppt werden.

D ie  sich selbst überlassenen T hiere  hatten 
eine ziemliche R un d e  gemacht und der nach 
ihnen ausgesendete Ju n g e  trieb sie, nachdem 
er sie gefunden, rasch v o rw ä rts ; plötzlich hörte 
er von einem nahen Fclsenkogel einen eigen
thümlichen scharfen Laut —  er ahmte ihn 
nach und sah sich einem in mächtigen S ätzen  
anspringenden Luchse gegenüber.

D e r  Schreck w ar groß —  unter entsetzlichem 
Jam m ergeschrei, S chnauben  und S p rin g e n  
der Ochsen g in g 's  im tollen J a g e n  den 
B e rg  h inunter zu den W agen  —  der Luchs 
hintendrein.

Unten im T h äte  um tobte der wüthende 
R ä u b e r die dort versammelte, sehr ehrenwerthe 
Gesellschaft längere Z e it  und wurde von den 
B a u e rn  m it S te in e n  und Stöcken beworfen, 
b is er endlich zwischen Gestein und T rü m m ern  
verschwand.

IV .

D e r H e rr  B a ro n  von W eidensperg er
zählt in  seinen „ J a g d -  und Reiseskizzen au s 
U ngarn , S iebenbürgen  und der M o ld a u  vom 
J a h r e  1 8 6 1 "  einen F a ll, wo ein J ä g e r  m it 
der T öd tung  einer in  ein Eisen gefangenen 
und noch lebenden Luchsin beschäftiget, von 
dem nahe aufgebäum t gewesenen M ännchen 
angefallen und böse zugerichtet w ard , b is es 
ihm  endlich gelang, auch dieses T h ie res  M eister 
zu werden.

o.
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Der russische Arwald und seine Aewohner.
V on A lb in  K ahn . (Fortsetzung )

J e  weiter nach S ü d e n , desto gemischter 
und verschiedenartiger werden auch die W älder. 
D a s  a u s  K iefern und Fichten bestehende 
W aldm assiv der „ T a jg a "  und „T a jb o la"  
w ird an den Ufern der Flüsse in  einen größ- 
tentheils au s B irken und W eiden, im G e 
menge m it E sp en  bestehenden W ald  ver
w andelt, den d as Volk „U rem a" nennt. D ie  
„ P a rm y "  hinwieder sind W aldungen, welche 
zw ar aus B la ttb äu m en  bestehen, in  denen 
jedoch im m er noch die Fichte das Ü b e rg e 
wicht hat. W eiterh in  erscheinen B irken auf 
M oosflächen, doch sind sie bereits das Z e i
chen eines fruchtbaren B o d en s, des Ueber- 
ganges von S u m p f  zum besten B oden . I n  
der N ähe von Ansiedlungen findet m an dann 
auch kleine W äldchen und Gebüsche, jedoch 
nicht m ehr au s N adelhölzern, sondern ledig
lich an s B lattb ü u m en . N u r  der dunkelgrüne 
W achholder bleibt der B egleiter der Birke, 
deren weiße R inde n u r  hin und wieder 
durch feine dichten Zw eige schimmert. Doch 
wiederum  gelangt m an in die R egion großer 
M oräste , a u s  denen gruppenweise wie In se ln  
ausschließlich N adelholzw aldungen h e ra u s
ra g e n ;  diese W äld er nennt das Volk „K o lli."

I n  diesen W äld ern  ha t das Weibchen 
des W olfes sein N est; hier gebärt es seine 
Nachkommen und die ganze gemeine B r u t  
zieht gerade diese W äld er allen andern, selbst 
den „schlafenden" U rw äldern  vor, trotzdem 
eigentlich diese gefräßigen und blutgierigen 
T hiere  V agabunden sind, zu welchem Behufe 
die N a tu r , zum Schaden fü r Menschen und 
T hiere, den kräftigen ungeschickten K örper 
dieses T h ie res m it langen B einen  ausgestattet 
hat. D ieser B eine bedient sich der W o lf so 
geschickt, daß ihn kein W indhund einzuholen 
verm ag. E in  S p ru n g  des W olfes reicht 
auch hin, um  seine Z äh n e  in die G u rg e l 
eines T h ieres zu drücken, es niederzuwerfen 
und ihm  eine ungeheure klaffende W unde 
beizubringen. D e r  W o lf stellt sich quer über 
die düsteren Fußsteige der W äld er und drückt, 
wenn er sein O p fe r erblickt, seinen spitzen 
K opf an  sich, sperrt die m it B lu t  u n te r
laufenen Augen weit auf, sträub t das H a a r  
auf seinem Rücken empor, biegt das Rück
g ra t nach M öglichkeit, heult einm al fürchter
lich, fletscht die Z äh n e , wobei er sie m it

solcher G ew a lt zusammenschlägt, daß es 
scheint, m an höre den K n a ll einer P isto le, 
und springt eiligst auf das erschrockene Thier- 
lo s . U ebrigens w arte t er im m er m it großer 
G eduld , im  G rase  oder h inter einem S tu b b e n  
versteckt liegend, auf seine B eute , wenn ihn 
nicht etwa ein unerw arte t von irgendwo her
abfallender Funke, oder das von einem plötz
lichen W indstoße hervorgebrachte Geräusch 
der B lä tte r ,  oder auch sonstige seinem au f
merksamen O h re  verdächtige Töne verscheuchen. 
S o  raubgierig  und listig der W olf ist, ebenso 
feig ist e r ; vor Schrecken w ird er oft 
regu n g slo s.

I n  diesen „K o lli"  genannten W äldern  
hat auch das gestreifte Eichhörnchen (D am ias  
8 tiia ta ) , dessen silbergraucs Fleckchen m it 
fünf schwarzen und zwei weißen S tre ife n  
verziert ist, seine unterirdischen H öhlen und 
G änge. A uf den S te n g e ln  des Gebüsches 
lustig um herspringend, ahn t es nicht, daß der 
gefräßige V ie lfraß  (F iä lfraß ) in der N ähe 
lau ert. D ieses kräftige, bis zur Verzw eiflung 
kühne und listige T h ie r wird häufig sogar 
den blutdürstigen W ölfen  gefährlich.

W enn  der abgesonderte W ald , den das 
Volk „U jm a" nennt, sich auf trocknem und 
ziemlich fruchtbarem  B oden befindet, findet 
der J ä g e r  in ihm noch, außer den bereits 
genannten T hieren , das H erm elin, den Fuchs 
und den M a rd e r .

W enn  d as lange silberglänzende H erm elin, 
dem die E hre  zu T heil w ird, a ls  Schmuck 
des königlichen P u rp u r s  zu d ienen , die 
T u n d er den W äld ern  vorzieht, so liebt es 
wiederum der Fuchs m ehr, sich im  Dickichte 
der W äld er zu verbergen und in  ihnen zu 
leben ; er verläß t sie n u r, um  auf B eu te  
auszugehen. I n  einem W alde kennt der Fuchs 
a u f 's  Genaueste alle A u s- und E ingänge, 
alle K reuz- und Q uersteige. W ie ein w ahrer 
E insiedler, der der W elt gänzlich entsagt hat, 
verläß t der Fuchs das Dickicht n u r  m it der 
größten Vorsicht, m ißtrauisch und langsam . 
E r  macht jeden S c h r i t t  m it B erechnung und 
verwischt seine eigene S p u r  m it seinem dicht
behaarten Schw änze (? R ed .). D ie  scharf 
zugespitzte Nase w ittert im m er in  die Ferne 
und wird im m er gegen den W ind gerichtet, 
denn der Fuchs will selbst A lles erfahren,
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ohne jedoch Anderen von sich K unde zu geben; 
er vermeidet es sogar, daß seine W itte ru n g  
von ihm  zu anderen T h ieren  gelange. W enn 
er sich geschickt au s dem Dickicht h e ra u s
gewunden ha t und seine graugrünlich schillern
den A ugen die B eu te  erblickt haben, stürzt 
er sich auch ebenso kühn und geschickt auf 
diese, wie er vorher m it geheuchelter Unschuld 
und Furch t seine Einsiedelei verlassen hat. 
Bezüglich der List kann kein anderes T h ier 
m it dem Fuchse verglichen w erden; er ver
steht es sogar, nach einem Fehlschüsse des 
J ä g e r s  scheintodt niederzustürzen und, wenn 
es dem letzteren einm al gelungen ist, ihn zu 
überraschen, versteht er es ausgezeichnet, 
seinem V erfolger geschickt a u s  dem W ege zu 
gehen. D e r  Fuchs ist selbst ein sehr erfahrener 
J ä g e r  und Fischer und versteht es, sich m it 
V ögeln und Fischen, ja  sogar m it Hasen zu 
n äh ren . D a s  heisere G ebell dieser T hiere 
unterbricht w ährend der Nächte die R u h e  der 
„schlafenden" W älder, die von menschlichen 
Ansiedlungen entfernt und den J ä g e rn  u n 
bekannt sind.

D ie  Fuchsfam ilie  ist sehr zahlreich und 
deshalb hat die H an delsw elt auch viele N am en 
zur Bezeichnung des von den Füchsen stam 
menden Pelzwerkes erfunden. S ie  kennt feuer- 
ro the, gelbe m it weißem F lau m , bläulich 
flaum ige, b raune m it schwarzem F la u m  und 
grauem  Fleck auf dem Kreuze, gekreuzte, 
schwarze m it G elb  m elirte oder gelbe m it 
einem Kreuze auf dem Nacken, sowie endlich 
schwarze oder schwarzbraune, welche die selten
sten und theuersten sind. D a s  F e ll eines 
schwarzen Fuchses kostet häufig m ehr a ls  
3 0 0  R u bel, w ährend m an ein feuerrothes 
auch fü r 1 5  R u b e l kaufen kann.

W o der U rw ald  eine weite, von schmalen, 
langen H ügeln durchschnittene Ebene bedeckt, 
entsteht ein W aldkam m , den das Volk „ G riw a "  
(die M äh n e) nennt. An den A bhängen dieser 
H ügel ziehen sich nämlich W aldstreifen hin, 
welche größtentheils von B la ttb äu m en  ge
bildet werden. V on  ferne bieten diese W a ld 
kämme einen reizenden Anblick dar, der m anch
m al d as H erz m it einem freudigen S ch au er 
und m it V erehrung vor der majestätischen 
und unbesiegbaren M ach t der N a tu r  erfüllt, 
die hier so klar zu T age  tr it t . W enn m an 
ein solches Landschaftsbild von einem B erge  
au s  erblickt, so w ird diesem B erge  und der 
auf ihm  befindlichen Ansiedelung sehr treffend 
der N am e „ S c h ir ,"  die „W eite" (d. h. die

den Fernblick ermöglichende) gegeben. D ie  
vom M enschen in  den W äld ern  (m it der Axt 
oder m it Feuer) ausgerodeten Flächen werden 
vom Volke „ D o ry "  genannt. Diese w a ld 
reichen Flüchen findet m an  übrigens erst da, 
wo der B la ttw a ld  die ihm vom N adelw alde 
gezogenen G renzen nicht m ehr respectirt, 
sondern m it ihm schon den K am pf auf Leben 
und Tod begonnen hat. M a n  kann diesen 
K am pf namentlich da sehr deutlich w ah r
nehmen, wo a ls  T ira illen re  der B la ttb ü u m e 
die weißliche E lle rn  und Espen der Fichte 
d as T e rra in  streitig zu machen beginnen, oder 
wo sich statt der E ichenwälder die die Schwäche 
der N achbarn  erlauschende, kräftigere und a u s 
dauernde T an n e  einfindet. D ie  B irke aber 
w arte t n u r  auf den Augenblick, in welchem 
ein zufällig entstandenes oder absichtlich a n 
gelegtes Feuer die auf dem B oden  liegenden 
N adeln  der N adelw älder in  Asche verw andelt. 
B irkenw älder und Espengebüschc breiten sich 
in  niedern Lagen au s. E s  erscheinen nun  
die vom russischen Volke „ D eb ry "  genannten 
undurchdringlichen, schweigsamen und dichten 
W älder m it M assen vom S tu rm e  um gebro
chener B ä u m e ; es sind dies aber nicht m ehr 
rothe N adelbänm c, sondern dunkle B la t t 
bäume, welche den schwarzen W ald  in  den 
von H ügeln und B erg en  begrenzten Ebenen 
bilden. D a , wo sich die B la t t -  und N ad e l- 
holzwaldungcn in  naher Nachbarschaft m it 
einander befinden, aber die einen die andern 
nicht bekämpfen (die N adelw aldungen halten 
sich auf der trockenen Höhe, die B la t tw a l
dungen ziehen die feuchte N iederung vor), 
ha t sich ein eigenthümlicher characteristischer 
T y p u s  im Reiche der Vögel, ein W ald - 
vagabunde gebildet, der ununterbrochen seinen 
A u fen th a ltso rt ändert und sich an feste W o h n 
sitze nicht gewöhnen w ill. E s  ist dies das 
H aselhuhn, eines der gcachtetsten und vor
züglichsten E rn ä h re r  des hungrigen J ä g e r 
volkes der W äld er.

Entgegen den Gew ohnheiten ih rer anderen 
gefiederten N achbarn  leben die H aselhühner 
paarw eise und sammeln im  ewigen S p az ie ren  
das schmackhafte und zarte Fleisch, durch 
welches sie in  der ganzen W elt berühm t sind. 
W enn die M u tte r  ihre Küchlein a u s  dem 
D unkel des W ald es in die freie N a tu r  fü h rt, 
wenn dann die ganze F am ilie  m it allen 
flüggen Hühnchen ihre W in terquartie re  in  
dem ebenso einsamen N adelholzw alde au f
schlägt, dann hat d as H aselhuhn auch jede
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weitere V erbindung m it seiner G eburtsstä tte  
abgebrochen. D ieser V agabunde des W aldes 
zeichnet sich eben dadurch au s , daß er nie 
an einem O r te  lebt. G egen M itte  M ä rz  
kommt das H aselhuhn in  den waldigen S a u m  
der F lu ß u fe r, weil es die N ähe der Felder 
und W iesen liebt, auf denen seine L ieblings
speisen, Berberitzen, Am pfer und Klee, wachsen. 
D a s  W eibchen v e rläß t die M ännchen der 
Heerde in  der zweiten H älfte  J u l i s  und sucht 
solche Gegenden, die ein B ach durchströmt. 
N adelholzw aldungen vermeidet e s ;  es zieht 
jetzt B la ttb au m w ald u n g en  an Flüßchen, wo 
viele B irken, E lle rn  und S trä u ch e r wachsen, 
allen anderen vor. W enn die Preißelbeere 
reift, beginnt fü r  d as H aselhuhn die Z e it  
ununterbrochener Feste, und nu n  beginnen 
die M ännchen  wiederum die W eibchen zu 
locken; sie antw orten  auf einen P fiff, der 
m it einem m it W asser gefüllten Pfeifchen 
a u s  einem Federkiele hervorgebracht w ird. 
I m  S ep tem b er sind die Heerden der H asel
hühner so zahlreich, daß, wenn sie durch den 
W ald  fliegen, sie ein lau tes  Geräusch ver
ursachen. Heerdenweise ziehen sie nun  in  die 
S ä u m e  der W äld er und schmalen W ald 
streifen und suchen hier ihren liebsten Lecker
bissen —  die Ebereschenbeeren auf. D a  diese 
jedoch bei W eitem  nicht fü r die ungeheure 
M enge  von C oncurren ten  hinreichen, bleiben 
sie auch auf einer S te lle  nie länger a ls  6 
b is 7  S tu n d e n . M i t  starkem Geräusche er
hebt sich nu n  die ganze Heerde, und da alle 
um  diese Z e it  w ohlgenährt und schwer sind, 
stiegen sie auch nicht weit, sondern lassen sich 
auf die B äu m e in  der N ähe, und zw ar häufig 
in  so großer A nzahl nieder, daß sie selbst 
den gewiegtesten W aidm ann  in  E rstaunen  
setzen. D ie  M assen von V ögeln im  Herbste 
sind übrigens vielfach vom W etter im  F rü h 
ling und S o m m er abh än g ig ; w ährend eines 
kühlen F rü h lin g s  und S o m m e rs  gehen viele 
Ju n g e  zu G ru n d e . D ie  H aselhühner werden 
sehr früh  M o rg e n s  oder auch zwei b is drei 
S tu n d e n  vor S o n n en u n terg an g  geschossen; 
der S ch u ß  w ird im m er gegen die am äußeren 
R an d e  befindlichen Exem plare gerichtet. W enn 
m an in die M itte  der Heerde schießt, ent
flieht sie in sehr weite F erne und läß t sich 
dann sta tt auf den B äu m en , auf dem Boden 
nieder, von dem sie auch d as geübteste Auge 
nicht m ehr zu unterscheiden verm ag. A ls  
T rophäe  bleibt dann dem J ä g e r  von einer 
au s 2 0  b is 3 0  S tück  bestehenden Heerde

ein verunglücktes Exem plar zurück, m it dem 
er ruh ig  nach Hause gehen kann, denn wenn 
die H aselhühner auf dem B oden sitzen, sind 
sie derm aßen wachsam, daß sich selbst ein 
Fuchs nicht m ehr in  ihre N ähe schleichen 
kann; um  sie aber wieder auf die B äum e 
zu scheuchen, m uß m an d as Geräusch ihres 
F lu g e s  nachzuahmen verstehen. B e i tiefem 
Schnee, W ind  und Schneewehen, w ährend 
welcher m an das Geräusch, das die H asel
hühner durch ihren F lu g  verursachen, nicht 
vernehmen kann, darf m an sich nicht auf ihre 
J a g d  begeben; ebenso ist es nicht räthlich, 
dies bei Schneefall und wenn starker Frost 
e in tritt, zu thun . A ls  erwünscht w ird trü b es , 
regnerisches W etter und im  S o m m er —  eine 
reiche B eerenernte betrachtet. Heerdenweise 
leben oder zu Heerden sammeln sich unsere 
schmackhaften H aselhühner n u r  b is Novem ber 
und b is dahin hö rt m an auch n u r  ihre 
S tim m e . D ie  Ju n g e n  bleiben da, wo sie 
ausgebrü te t wurden, die A lten aber begeben 
sich in  das Dickicht des U rw aldes auf W in te r
q u artie r und suchen zu diesem B ehufe nam en t
lich alte W eiden-, B irken- und Ebereschen
w älder in  der N ähe von Flüssen und B ächen 
auf. H ier scharren sich häufig ganze Fam ilien  
ohne weitere V orbereitungen im  Schnee ein.

In d e m  w ir so durch die W älder gew an
dert und ohne es zu wollen auf V ierfüß ler 
und V ögel gestoßen sind, lang ten  w ir auch 
in solchen Gegenden an, wo die W ald flo ra  
alle anderen P flanzen  unterdrückt ha t und 
allein herrscht. W ir  gelangten so in 's  u n 
durchdringlichste Dickicht, w ir gelangten in 
den w ahren, düsteren U rw ald.

A n  der Petschora ha t sich die W ald flo ra  
auf folgende, den charakteristischen Z o n en  des 
W aldreiches entsprechende Weise vertheilt. 
I n  der ersten Z o n e, welche zwischen dem 
6 7 . und 63 .o  Zo< nördl. B re ite  und dem
4 7 .o  Zo^ und 5 1 .o  j ^ l .  liegt, bemerkt 
m an  ein Uebergewicht der Lärche über Birke 
und Fichte. D ie  Ceder und T an n e  findet 
m an  hier noch nicht. D a s  W achsthum  der 
B äu m e ist ein langsam es, ihre G ip fe l sind 
dü rr, ih r In n e re s  ist f a u l;  die Lärchen sind 
m it zahlreicheren Löchern bedeckt. E inzelne 
Exem plare der N adelholzbäum e erreichen selbst 
in  sehr hohem A lter (gegen 3 0 0  J a h re )  
keine größere Höhe a ls  gewöhnliches B auho lz . 
I n  der zweiten westlicher a ls  die vorige 
liegende Z o n e  (5 2 — 6 3 "  östl. Länge) er
scheint, anfangs vereinzelt und schwächlich
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weiterhin aber eingesprengt und in  G ru p p en , 
endlich aber a ls  sehr bemerkenswerthe B e i
mischung zu anderen B au m g attu n g en  und in 
der stattlichen G rö ß e  von B auho lz , die T an n e . 
Süd lich  vom 6 5 ."  nördl. B re ite  und östlich 
vom 5 7 ."  östlicher Länge erscheint die erste 
sibirische Ceder, anfangs a ls  schwächliches 
B äum chen, aber weiterhin nächst dem U ra l
rücken erreicht sie bedeutende G rö ß en v erh ä lt
nisse, namentlich w as ihre Dicke b e trifft; 
hier vegetirt sie hauptsächlich im  Gemische 
m it der Fichte. D ie  bedeutendsten G rö ß e n 
verhältnisse erreicht die sibirische Ceder an 
den Ufern der Petschora. D ie  Lärche dieser 
Z o n e  h a t ein gesundes, kräftiges, zu allem 
verw endbares Holz und bildet ausschließlich 
den S a u m  der Flüsse und Flüßchen und 
zw ar entweder a ls  w aldiges M assiv , oder 
gruppenweise in der B re ite  von nicht m ehr 
a ls  einer W erst. D ie  Kiefer ist hier noch 
sehr schwach, denn sie erreicht noch keine 
bedeutenderen G rößenverhältnisse und leidet 
viel durch W indbruch. D ie  dritte  Z one, 
welche sich vom 6 3 ."  nördl. B re ite  nach 
S ü d e n  wendet, um faß t das G ebiet der nahezu 
reinen K iefernw älder. D ie  Lärchensüume an 
den Flüssen und B ächen werden seltener, und 
es t r i t t  die Fichte, Ceder und B irke n u r 
noch zufällig auf, w ährend die T an n e  fast 
vollständig verschwindet. D a fü r  aber ent
wickeln sich die K iefer, Fichte und Ceder 
derm aßen, daß m an  bei jedem B ew ohner der 
Gegend Tische findet, die aus einem arschin
breiten B re tte  gemacht sind.

D a s  A uftreten der Ceder deutet schon 
darau f hin, daß w ir an solchen Dickichten 
angelangt sind, in  die sich auch der kühnste 
Reisende nicht hinein w agt, und dem a u s 
dauerndsten und verwegensten M enschen sagt 
m an  dort m it Entschiedenheit: „ B is  hierher 
und nicht w eiter! S c h a u ' hin, welche furcht
bare W ild n iß !"

E ine  hohe W and au s colossalen S tä m m e n  
erhebt sich vor u n s  und verlegt u n s den 
W e g ; sie h indert ebenso am V ordringen, 
wie sie dem W anderer jede H offnung, sie zu 
überschreiten, benim m t. D a s  ist der W in d 
bruch, derselbe wüthende S tu r m , welcher 
Schiffen  den U ntergang gebracht hat, hat 
auch hier getobt und m it der größten Leich
tigkeit gerade die mächtigsten, stärksten, w ider
standsfähigsten B äu m e um gestürzt, a ls  ob er 
vorher eine sorgfältige A u sw ah l getroffen 
hätte. Ueber die hohen Schichten solcher

Leichen schreitet m an nicht hinweg, m an m uß 
sie umgehen, dabei aber im m er eingedenk 
sein, daß die undurchdringliche W an d , die 
dem Auge einige K lafte r lang zu sein scheint, 
sich zwanzig und m ehr W erst hinzieht. Auch 
darf m an nicht vergessen, daß die frischeren 
Leichen der dicken, beästeten B äum e allein 
nicht d a lie g en ; neben und un ter ihnen liegen 
in allen G rad en  der Zersetzung die G ro ß -  
und U rgroßväter der R iesen, welche vor 
ihnen hier den furchtbaren S tü rm e n  erlegen 
sind. S ie  sind bereits m it einem dicken 
Filztuche aus grünem  M oose bedeckt, wo der 
Mensch versinken würde, wenn ihm  der unter 
dem M oose faulende S ta m m  nicht noch eine 
halbw egs feste S tü tze  bieten w ürde. I m m e r 
hin kann m an bis a n 's  K nie in diese wei
chen Kissen sinken. D a  aber auch das 
schichtenweise faulende M o o s  einer neuen 
V egetation seine H ilfe nicht versagt, ihr im 
G egentheil reichliche N ah ru n g  und sicheres 
Unterkommen bietet, entstehen aus S a m en , 
welche von den W inden herbeigebracht w er
den, neue B äu m e, welche auf den G rä b e rn  
ihrer V ä ter und G ro ß v ä te r  freudig em por
schießen und eine neue W aldgeneration  bilden. 
K einer dieser jungen B äu m e  zählt aber 
weniger a ls  6 0  bis 7 0  J a h re .  H in ter 
dieser W and  liegt nu n  schon das eigentliche 
Dickicht, der K ern  des finsteren, schweigsamen 
U rw aldes, den das Volk in  seinem J a rg o n  
„ K a lltu s"  nennt. D ieser W ald  ist vielleicht 
nicht so sehr dicht, die K iefern stehen m ög
licherweise in gewissen E n tfernungen  von 
einander, so daß m an wohl zwischen ihnen 
gehen könnte, aber dieser T heil des W aldes 
ist unzugänglich, und m an würde in ihm 
fruchtlos um herirren . D ie  K iefern sind so 
unglücklich, daß eine der anderen zum V e r
wechseln ähnlich ist, und deßhalb ist der 
K iefernw ald und der K a lltu s  so furchtbar 
einförm ig. E ine K iefer kann m an sich nicht 
so merken, daß sie später gleichsam a ls  W eg 
weiser diene. W enn m an an einer ein Z e i
chen, das vielleicht in einer V erkrüppelung 
besteht, gefunden und es sich gemerkt hat, 
so w iederholt sich dieses Zeichen gewiß an 
einer anderen, zehn S c h r i tt  von ih r  entfernten 
K iefer. D a s  ergriffene Ende des A riadne
fadens entschlüpft den H änden , m an  beginnt 
u m herzu irren , beschreibt häufig ungeheure 
Kreise, kehrt im m er wieder, ohne es zu 
merken, auf dieselbe S te lle  zurück, —  bis 
m an vor E ntkräftung  und H unger niedersinkt,
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in Verzw eiflung geräth und dem gräßlichsten 
Tode, dem H ungertode in 's  Auge schaut. 
Diese Kreise, die m an so beschreibt, sind nach 
dem V olksglauben vom „Leschy" (T eufel)*) 
selbst vorgezeichnet. D ie  „ K a lltu s"  genannten 
W aldungen  sind übriges derm aßen wild und 
düster, daß selbst V ögel sie vermeiden. N u r  
kleine S äu g e th ie re , wie das fliegende Eich
hörnchen und das gestreifte Eichhörnchen 
leben h ie r ; größere T hiere  finden hier keine 
N ah ru n g  und deßhalb kommen sie nicht h ier
her. E indringen kann m an w ohl in  diese 
W ildnisse, jedoch n u r w ährend des W in te rs  
und zw ar auf Schneeschuhen; doch th u t dies 
kein M ensch, weil ein E indringen  zwecklos 
w äre, da au s diesen W äldern  nichts zu 
holen ist.

S e h t  dort den jungen W ald , der sich 
beeilt hat, in geraden R eihen emporzuschießen 
und seine lockigen G ip fe l zum H im m el, zum 
Lichte zu erheben. A ber einige B äum e sind 
gänzlich abgebrochen und liegen auf dem B oden, 
andere sind ineinander verwickelt und auf die 
S e ite  geneigt, der größte T h eil aber bildet 
B ogen, die in U nordnung m iteinander verbun
den sind. E s  scheint, daß ein wüthender S tu rm , 
ein U rag an  hier vorübergezogen und dieses 
trau rig e  B ild  a ls  S p u r  seines W eges zurück
gelassen hab e; thatsächlich verhält sich jedoch 
die Sache  ganz anders, —  es lag auf diesen 
B äu m en  w ährend eines halben J a h r e s  dichter 
Schnee und seine Z w eige w aren m it mäch
tigen E iszapfen  belastet. D ie  N adeln  der 
B äu m e  haben ihnen einen schlechten D ienst 
geleistet, sie haben den schweren Schnee am 
W eiterfallen  gehindert und die Last hat das 
C h ao s geschaffen, durch das m an nicht durch
zudringen vermag.

D o r t  stehen wiederum  B äum e, welche der 
B litz gespalten hat, und andere, welche F eu er
spuren an sich trag e n ; sie unterscheiden sich 
deutlich von denen, an welchen m it dem 
größten E ifer ganze Heerden Spechte, oder 
M y riad en  verschiedener Insekten arbeiten, 
welche von der N a tu r  lediglich zum V erd er
ben der W aldbäum e geschaffen sind. Am 
meisten hat von diesen Feinden die K iefer 
zu leiden, w ährend die Fichte und T an n e  in 
weit geringerem  M a ß e , die Lärche fast gar 
nicht von ihnen angegriffen wird.

*) D er gemeine Russe nennt den Teufel 
„D jaw oll" , nie mit diesem Nam en, um ihn nicht 
zu beleidigen. D er Leschy ist übrigens wohl der 
W aldteufel, von „Leß," der W ald.

Endlich erblicken w ir auch noch die kläg
lichen G erippe von B äu m en , welche vom 
F euer vernichtet worden sind; absichtlich 
oder zufällig angefachte B rä n d e  sind aber 
in  diesen harzigen W äldern  keine S e lten h e it. 
N eben B äum en  voll üppigen Lebens stehen 
abgestorbene, m it abgebrochenen G ip fe ln  und 
K ronen, der R inde  beraubt, todtenbleich, 
welche der nächste S tu r m  um stürzt. B is  
dahin aber arbeitet an ihrem  vollständigen 
R u in e  ih r unscheinbarer, winziger aber er
b itte rte r Feind, der Spech t.

D ie  N a tu r  ha t den Specht angewiesen, 
in  W äld ern  aller A rt zu leben, und seine 
A ufgabe ist es, kranke B äu m e, in  deren Holz 
und R inde Schw ärm e von W ü rm ern  Hausen, 
zu überwachen. D eßhalb  hat ihn die N a tu r  
m it einem kräftigen Schädel und m it einem 
langen starken S chnabel ausgestattet, so daß 
der ganze K opf die F o rm  eines starken 
S tem m eisens ha t. M i t  diesem Stem m eisen  
klopft der V ogel an die B äum e, und am 
T one, der aus ihnen erschallt, erkennt er, ob 
sich ein B a u m  fü r seine Z im m erm an n s
arbeiten eignet; er durchbohrt die R inde und 
das Holz der B äum e, welche durch F ü u ln iß  
oder W ü rm er beschädigt sind. H ie r arbeitet 
der Spech t ununterbrochen den ganzen T ag  
m it seinem S chnabel, zerhackt mächtige Eichen 
wegen eines geringfügigen Zweckes, um  n äm 
lich m it seinem sehr beweglichen, hornartigen  
S ch n ab el alle W ürm er aufzufangen, welche 
durch sein Pochen und H äm m ern  erschreckt, 
ihre H öhlen verlassen, um  zu entfliehen. Um 
die Funktionen des Z im m erm annes regelrecht 
verrichten zu können, ist er noch m it der 
Fähigkeit ausgestattet, an den B äu m en  (je
doch n u r hinauf) klettern zu können, und er 
verrichtet seine Funktionen selbst während der 
N acht. D a n n  erschallt das ungeheuerliche 
K lopfen im  W alde, und das grelle, m ark
erschütternde Schreien  der aufgescheuchten, 
so wie der geräuschvolle F lu g  der Vögel, 
die w ährend desselben im m er im  B ogen  
kreisen, vergrößert n u r  das G rauenhafte  und 
Ungeheuerliche des W aldes, d as ohnedies 
schon während der stillen Nacht furchterregend 
ist. D en  in den verschiedensten, sich kreu
zenden R ichtungen schwerfällig einherfliegenden 
Spechten  kommen hierbei noch die während 
der Nacht auf R au b  einherziehenden E ulen  
und U hus zu H ilfe. Diese V ögel suchen 
m it V orliebe die dichtesten, schauerlichsten 
W aldungen  auf, wo sie sich vor dem ihren

*
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A ugen unerträglichen Sonnenlichte  verbergen. 
W ährend  der Nacht erfüllen diese die Luft 
m it ihren  F lügeln  lau tlo s  durchschneidenden 
Vögel, welche über G r a s  und B äu m e wie 
Gespenster dahinziehen, selbst den Kühnsten 
m it G ra u en , ihre phosphoreszirenden Augen, 
ih r  dum pfes G eheul sind furchterregend. E s  
gibt un ter allen S tim m en , welche die nächt
liche R u h e  stören, w ohl keine schrecklicheren 
a ls  die der E u le n ;  ih r S ch re i ist tief und 
pfeifend, geht dann in  kreischendes Schnarchen 
über, um  m it heiserem Gestöhne zu enden. 
O f t  w ird der W anderer durch diese Töne 
getäuscht, denn er h ä lt sie fü r den verzwei
felten H ilferu f eines r in g su m  von blutgierigen 
R au b th ie ren  umgebenen M enschen, der in 
der W ildn iß  v e rirr t ist.

N u r  fü r diese V ögel sind die W ildnisse 
der „ K a lltu s"  genannten W äld er geschaffen; 
sie finden sich in  ihnen zurecht. W ehe aber 
dem M enschen, dem es gelungen, in sie ein
zudringen ; er findet nim m er den W eg aus 
ihnen wieder. E s  find dies solche unendliche 
Dickichte, daß selbst das Feuer nicht in sie 
einzudringen v e rm ag ; es erstickt schon an 
ihrem  S a u m e . Diese Dickichte sind schon 
durch die eigenthümliche Erscheinung fürch
terlich, daß  neben jungen, lebenskräftigen

B äu m en  absterbende stehen und un ter diesen 
und jenen faulende S tä m m e  liegen. Noch 
fürchterlicher werden sie durch das ewige 
Dunkel, das in  ihnen herrscht, durch die be
ständige dumpfe Feuchtigkeit ih rer A tm o
sphäre, sowie durch den ununterbrochenen 
Wechsel der F a rb en , die bald au s dem 
G ra u en  in 's  G rünliche, bald wieder au s 
diesem in 's  G ra u e  übergehen. E s  scheint, 
daß in ihnen kein Leben, keine B ew egung 
herrsche; jeder Laut, selbst wenn er weniger 
durchdringend is t, a ls  das durchdringende 
Geschrei des S pechtes, oder der heisere R u f  
der E u le , übergießt den M enschen m it S ch au er 
und verursacht ein unwillkürliches Z itte rn . 
D ie  vom W inde bewegten B äu m e reiben sich 
an e inander, in  Folge dessen ein beständiges 
K n a rren  verursacht w ird , das Herzbeklem
m ungen erregt. D a  nu n  jede B a u m a r t  ihre 
eigenthümlichen T öne hervorbring t (die B irken 
säuseln, die Linden stöhnen, die N adelbäum e 
rauschen, andere B äum e knarren), w ird der 
Mensch in  den Dickichten von allen diesen 
T önen  erschreckt. H ier ergreift jeden M e n 
schen die Furch t vor der Einsamkeit, das 
erdrückende G efühl, daß er allein dastehe, 
und dieses G efüh l kann durch keine V e r
stellung besiegt werden. (S ch luß  folgt.)

Wikdabschrchkiste fü r den gräflich Schöilborn-Buchheinfischeil Forstam tsbezirk S om rberg
pro 187 t).
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üesterreichischer M herewerm i.
Am  16. F e b ru a r d. I .  fand in  W ien 

die C onstitn irung des österreichischen Fischerei- 
V ereines statt und w urden in den Ausschuß 
gewählt die H e rre n : C . Fogy, B a ro n  R u d o lf 
G eym üllcr, G ra f  D om inik H ardegg, G ra f  
E rnst H o yos-S prinzenste in , C a r l  P irko , D r .  
Prochaska, H o fra th  v. R in a ld in i, F .  R itte r  
v. R osenberg , Ludwig B a ro n  Rosenfcld, 
B a ro n  A lbert Rothschild, J o h a n n  S ch ag l, 
D r .  S chw ach , D r .  S te in d ach n er, B a ro n  
W ashington, W . R itte r  v. W iener, D r .  
W ild g an s und D r .  A . W illncr.

D e r  V erein  bezweckt die H ebung der 
Fischerei in den im  R eichsrathc  vertretenen 
Königreichen und Ländern, und beabsichtigt 
alle diejenigen B estrebungen zn vertreten, 
welche geeignet sind, der österreichischen Fischerei 
aufzuhelfen, ihre A usbeute zu sichern oder 
zu vermehren, sowie den B etrieb  derselben 
zum Nutzen der Bevölkerung zu erleichtern 
und zu befördern.

W ir  können ein Unternehm en, welches 
sich die Pflege eines so bedeutenden Z w eiges 
der V olksw irthschaft, wie die Fischerei ist 
oder, leider gesagt, sein könnte, zur Aufgabe 
gemacht hat, n u r freudigst begrüßen, indem 
w ir gleichzeitig die H offnung aussprcchcn, 
daß die Fischerei-Vereine der Prov inzen  den 
gemeinnützigen Zweck des österreichischen 
Fischerei-Vereines durch H and in Handgehcn m it 
demselben gewiß bereitwilligst fördern werden.

D a s  S e c re ta r ia t  des V ereines befindet 
sich in W ien, W ipplingcrstraße 1 8 .

D ie  S ta tu te n  des österreichischen Fischerei- > 
V ereines lau te n :

§ . l .  D e r  österreichische Fischerei-Verein 
bezweckt die H ebung der Fischerei in den im  
R eichsrathc vertretenen Königreichen und 
Ländern.

H. 2 . D e r  V erein verfolgt ausschließlich 
gemeinnützige Zwecke und wird alle diejenigen 
Bestrebungen zu vertreten suchen, welche 
geeignet sind , der österreichischen Fischerei 
aufzuhelfen, ihre A usbeute zu sichern oder zu

vermehren, sowie den B etrieb  derselben zum 
Nutzen der Bevölkerung zu erleichtern und 
zu befördern.

Diesem  Zweck entsprechend wird der Verein 
a) im gesetzlichen W ege ans die E rlassung 

zweckentsprechender Gesetze zur R egelung 
der Fischereirechte und bezüglich der A u s 
übung und des Schutzes der Fischerei 
hinzuwirken suchen;

d) er wird die einschlägige Wirksamkeit der 
hohen S ta a tsb e h ö rd e  in freier V ereinö- 
thätigkeit, sowie die H an dhabung  der 
bestehenden oder künftig zu erlassenden 
fischerei-polizeilichen Vorschriften und aller 
die Fischerei betreffenden R eichs- und 
Landesgesctzc unterstützen und auf die 
Unterdrückung und B estrafung  allerU eber- 
trctungen der zum Schutze der Fischerei 
erlassenen Gesetze und V erordnungen 
h inw irken;

e) er wird eine eigene A nstalt fü r künst
liche Fischzucht zu schaffen bestrebt sein 
und die E rrich tung  neuer, sowie die 
E rh a ltu n g  bereits bestehender Fischzucht- 
A nstalten fördern und unterstützen, und 
Personen, welche die Zwecke des V ereines 
in  hervorragender Weise fördern , durch 
B etheiligung m it P räm ien  auszeichnen;

ck) er wird Fischerei-A usstellungen und B e 
sprechungen über allgemeine Fischerei- 
fragen (Fischereitage) zu geeigneten 
Zeitpunkten v e ran sta lten ; 

e.) er w ird die B ild u n g  von F ischerei-G e
nossenschaften und freien F ischerei-V er
einen un ter Beobachtung der diesbezüg
lichen Gesetze anregen und fö rdern ; 

s) er wird innerhalb  seiner statutarischen 
Zwecke einen angemessenen Verkehr m it 
F ischzucht-A nsta lten , m it verw andten 
V ereinen und Gesellschaften des J n -  
und A u slandes re. einleiten und u n te r
halten , und endlich

T) sich eines Fachblattes a ls  O rg a n  für die 
M itthe ilungen  des V ereines an seine 
M itg lieder bedienen.

§ . 3 . D e r  V erein hat seinen S itz  in 
W ien ; er ist befugt, S ec tionen  und Z w eig - 
N iederlassungen zu gründen.

§ . 4 . D e r  Verein constituirt sich nach 
behördlicher G enehm igung der S ta tu te n ,  sobald 
dem Vereine 5 0  M itg lieder beigetreten sind.
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D a s  V cre in sjah r läu ft vom 1. J a n u a r  
b is 3 1 . Decem ber.

H. 5 . D e r  V erein besteht: 
a) aus E hrenm itg liedern ;
d) au s correspondircnden M itg lie d e rn ;
e) ans ordentlichen M itg liedern .

D ie  Letzteren haben eine E in tr ittsg eb ü h r 
von 2 fl. ö. W . und einen J a h re sb e itra g  zu 
leisten, welcher fü r M itg lieder, die ihren 
Wohnsitz im Po lize irayon  W ien haben, auf 
5  fl. ö. W . —  für die außerhalb des 
P o lize iray o u s W ien domicilircudeu M itg lieder 
auf 3  fl. ö. W . festgesetzt w ird.

Je n e  ordentlichen M itg lieder, welche statt 
der E in tr ittsg e b ü h r einen G rü n d n u g sb eitrag  
von m indestens bO fl. ö. W . leisten, werden 
a ls  G r ü n d e r  des V ereins verzeichnet.

ß . 6 . D ie  correspondirendcn M itg lieder 
haben das Recht, an der V ereinsversam m lung, 
jedoch n u r m it berathender S tim m e , theilzu- 
nehmen.

D ie Ehrenm itg lieder und die ordentlichen 
M itg lied er des V ereins haben in der G en cra l- 
B erfam m lung  S itz  und S tim m e  und genießen 
d as active und passive W ahlrecht. D ie  V cr- 
einsm itglieder haben die Vereinszwecke nach 
M öglichkeit zu fördern. I h r e  allfälligcn 
Anzeigen und A nträge n im m t der V ereins- 
Ausschuß entgegen.

§ . 7 . J e d e s  ordentliche M itg lied  ist ver
pflichtet, die festgesetzte E in trittsg cb ü h r bei 
seinem E in tritte  und den J a h re sb e itra g  im 
Laufe des M o n a ts  F e b ru a r jedes V ercins- 
jah rcs  gegen E m pfangsnahm c der M itg lie d s 
karte zu entrichten.

Z u  B eg inn  des M o n a ts  F e b ru a r wird 
von S e ite  des Vereins-A usschusses an  alle 
M itg lied er die A ufforderung zur E inzahlung 
der Ja h re sb e iträg e  ergehen. E rfo lg t diese 
E inzahlung nicht bis Ende F eb ru a r, so wird 
dieselbe durch Postnachuahm e eingezogen. 
V erw eigert ein M itg lied  die E inzah lung  aus 
diesem W ege, so ist dasselbe unbeschadet der 
schon bestehenden Rechte des V ereines a ls  
ausgetre ten  zu betrachten.

tz. 8 . Je d e s  ordentliche M itg lied  ist 
berechtigt, auch m ehrere Ja h re sb e iträg e  zu 
zeichnen und erlangt hiedurch das Recht, so 
viele S tim m e n  a ls  es Ja h re sb e iträg e  bezahlt 
ha t —  jedoch in  keinem Falle  m ehr a ls  
5  S tim m e n  —  bei der G en era l-V ersam m 
lung abzugeben.

D e r  B e itr i tt  wird n u r fü r ein J a h r  ver
standen, jedoch m uß der beabsichtigte A u s tr i t t

3  M o n a te  vor A blauf des V ereinsjah res dem 
V ereins-A usschusse angezeigt werden, w idrigcns 
das betreffende M itg lied  noch für das nächste 
J a h r  verpflichtet bleibt.

ß . 9 . D ie  zur Erreichung der V e re in s
zwecke erforderlichen G eldm ittel werden 
aufgebracht durch die E in trittsg eb ü h ren , 
beziehungsweise G rü n d n ngsbeiträge , und die 
Ja h re sb e iträg e  der M itg lieder, sowie durch 
allfällige andere, außerordentliche E innahm en.

Z. 10. D ie  V ereinsle itung  besorgt der 
V ereins-A usschuß, welcher au s dem P r ä 
sidenten, zwei S te llv e rtre te rn  desselben und 
1 4  A usschuß-M itg liedern  besteht.

Alle diese F unctionäre  besorgen ihre Aem ter 
unentgeltlich.

D e r  V e re in s-A u ssch u ß  wird von der 
ordentlichen G eneral-V ersam m lung  auf die 
D a u e r  von drei J a h re n  gewählt.

Scheidet ein A usschuß-M itglied  während 
seiner A m tsdancr a u s , so w ühlt der V ereins- 
Ausschuß bis zur nächsten ordentlichen G e 
neral-V ersam m lung  ein anderes ordentliches 
V ere in s-M itg lied  an  dessen S te lle .

D e r  V ereins-A usschuß w ählt au s sich 
den Präsidenten , die beiden S te llv e rtre te r, 
einen S c h riftfü h re r und einen Cassier.

H. 1 1 . D e r  V ereins-A usschuß beruft die 
G enera l-V ersam m lung  ein, hat deren B e 
schlüsse auszuführen  und leitet die V ereins- 
Angelegenheiten, insoweit sie nicht der G enera l- 
V ersam m lung vorbehalten sind.

E r  besorgt die G eschäftsführung durch 
V ertheilung  der A rbeiten un ter die M itg lieder 
des Ausschusses oder auch durch Bestellte und 
Angestellte.

§ . 1 2 . Z u r  Beschlußfähigkeit des A u s 
schusses ist die Anwesenheit von mindestens 
5  A usschuß-M itg liedern  m it Einschluß des 
Vorsitzenden, und zu rG iltigkeit eines Beschlusses 
absolute S tim m enm ehrheit erforderlich. B e i 
S tim m engleichheit gilt jener A n trag  a ls  an 
genommen, welchem der Vorsitzende beige
treten  ist.

D e r  P räsiden t des V ereins oder dessen 
S te llv e rtre te r, und in  V erhinderung derselben 
ein vom Ausschüsse gewähltes M itg lied , fü h rt 
bei den A usschuß-S itzungen, wozu alle A u s 
schuß-M itglieder m it Angabe der wesentlichsten 
Gegenstände der T ag eso rd n u n g  schriftlich 
einzuladen sind, den Vorsitz.

Ueber jede A usschuß-S itzung  ist vom 
S c h riftfü h re r ein P ro toco ll zu fü h ren , wel
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ches von diesem und dem Vorsitzenden zu 
unterfertigen  ist.

D e r  Ausschuß V erlautbari die wichtigeren 
Beschlüsse nach seinem E rm essen, und zwar 
in der R egel durch das a ls  V ere in so rg an  
bestimmte Fachblatt.

§ . 1 3 . Nach Außen w ird der V erein 
durch den Präsiden ten  oder dessen S te llv e r 
treter vertreten.

V erträge  und sonstige fü r  den V erein 
rechtsverbindliche Urkunden sind vom P r ä 
sidenten oder dessen S te llv e rtre te r  und einem 
M itg lieds des Ausschusses zu unterfertigen . 
D ie  laufende Correspondenz besorgt der 
S ch riftfü h re r oder der angestellte S e c re tä r .

Z. 14 . D em  Ausschüsse steht in sb e 
sondere z u :

1 . D ie  E rnennung  der E h ren - und corre- 
spondirenden M itg lied er, sowie die A uf
nahm e und eventuelle Ausschließung der 
ordentlichen M itg lieder.

2 . D ie  E rn en n u n g  der Angestellten und 
Bediensteten des V e re in s , und deren 
E ntlassung, sowie die Festsetzung ih rer 
Bezüge und E n tlo h n u n g en ; Angestellte 
und Bedienstete des V ereins unterstehen 
dem Ausschüsse.

3 . D ie  Abschließung von V erträgen  und 
die allfälligc Pach tung  von Fischwässern 
zu Vereinszwecken, sowie die Feststellung 
der Fischerei-A usübung daselbst.

4 . D ie  Auszeichnung von Personen, welche 
den Zweck des V ereins in hervorragender 
Weise fördern, durch B ethcilung  m it P r ä 
mien, und die Festsetzung dieser P räm ien .

5 . D ie  Abfassung des Jah resb erich tes  und 
des Rechnungs-Abschlusses zur V orlage 
an die G enera l-V ersam m lung .

6 . D ie  B era th u n g  der an die G en era l- 
V ersam m lung zu stellenden A nträge.

7 . D e r  V ereins-A usschuß ist befugt, überall 
d o r t ,  wo es ihm  im  In tere sse  des 
V ereins gelegen erscheint, M itg lieder 
des V ereins m it besonderer Vollm acht 
zur B esorgung bestimmter V e re in s-A n 
gelegenheiten aufzustellen. Diese M i t 
glieder haben zu den S itzungen des 
V ereins - Ausschusses Z u tr i t t  und in 
denselben berathende S tim m e  und ver
sehen diese F unctionen  unentgeltlich.

ß . 15 . Z ah lu n g en  au s der Vereinscasse 
darf der Cassier, insoweit es nicht bereits 
systemisirte G ehalte  und Bezüge betrifft, n u r  
über eine von dem P räsiden ten  oder dessen

S te llv e rtre te r  und einem A usschuß-M itgliede 
gefertigte Anweisung leisten.

§ . 1 6 . D ie  G enera l-V ersam m lung  kommt 
ordentlicherweise jährlich einm al im  M o n a te  
J a n u a r  zusammen. Außerordentliche G en era l- 
V ersam m lungen sind einzuberufen, wenn der 
Ausschuß oder der fünfte T heil der ordent
lichen M itg lieder un ter A ngabe des G ru n d e s  
es verlangen.

H. 1 7 . D e r  G enera l-V ersam m lung  sind 
v o rb eh a lten :

1. D ie  W ah l des V ereins-A usschusses.
2 . D ie  P rü fu n g  des jährlichen R echnungs- 

Abschlusses durch gewählte R evisoren 
und die G enehm igung desselben nach 
Richtigbefund.

3 . D ie  E rled igung  des Rechenschafts- 
(T hätigkeits-) B erichtes.

4 . D ie  A bänderung der Ja h resb e iträg e  der 
ordentlichen M itg lieder.

5 . D ie  E rrich tung  und A nlage von Fisch
zucht- oder B ru ta n s ta lte n , und die 
Beschaffung der fü r  solche Zwecke erfor
derlichen G eldm ittel.

6 . D ie  B ild u n g  von S ecü o n en  oder Z w e ig 
niederlassungen.

7 . D ie  G enehm igung des V oranschlages 
fü r  das nächste V e re in sjah r.

8 . A enderung der S ta tu te n  des V ereins.
9 . Beschlußfassung über die Auflösung des 

V ereins.
10. Beschlußfassung über sonstige A nträge 

des Vereins-A usschusses oder der M i t 
glieder des V ere in s.

Selbstständige A nträge der V e re in s -M it
glieder fü r die G eneral-V ersam m lung  müssen 
mindestens acht T age  vor derselben beim 
V ereins-A usschusse angemeldet werden.

H. 18 . D ie  A nberaum ung der G en era l- 
V ersam m lung ist in jenem B la t te ,  welches 
a ls  O rg a n  des V ereins bestimmt ist, recht
zeitig zu v e rlau tb a ren , und sind hierbei die 
wesentlichsten Gegenstände der T ageso rdnung  
zu bezeichnen.

H. 1 9 . D ie  G enera l-V ersam m lung  ist 
beschlußfähig , wenn mindestens 2 0  stimm 
berechtigte M itg lieder anwesend sind. Je d e s  
ordentliche M itg lied  kann sich durch ein an 
deres stimmberechtigtes V ereinsm itglied ver
treten lassen und genügt zu dessen Legitim ation 
die Vorw eisung der M itg liedskarte  des A u f
traggebers.

ß . 2 0 . D ie  Beschlüsse werden im  A ll
gemeinen m it absoluter S tim m enm ehrheit
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gefaßt. N u r  zu Beschlüssen über S ta tu te n -  
Aenderungen und über die Auflösung des 
V ereins ist eine Z w e id ritte l-M eh rh e it der in 
einer beschlußfähigen G en era l-V ersam m lu n g  
vertretenen S tim m e n , und überdies zu B e 
schlüssen über die Auflösung des V ereins die 
Anwesenheit eines D ritte ls  aller stimmberech
tigten V ereinsm itg lieder erforderlich.

H. 2 1 . I m  Falle  der Auflösung des 
V ereins beschließt die G eneral-V ersam m lung  
zugleich, welchem gemeinnützigen Fonde oder 
welcher A nstalt das V ereinsverm ögen zuzu
fallen hat. I n  dem Falle , a ls  eine G en era l- 
V ersam m lung in  der nach den vorstehenden 
B estim m ungen zur Beschlußfähigkeit erforder
lichen Weise nicht zu S ta n d e  käme, ist binnen 
längstens 1 4  T agen  eine zweite G enera l- 
V ersam m lung einzuberufen.

B e i dieser zweiten E inberufung ist die 
G eneral-V ersam m lung  ohne Rücksicht auf die 
A nzahl der anwesenden M itg lieder und der 
vertretenen S tim m en  beschlußfähig. I h r e  
V erhandlungen und Beschlüsse sind jedoch 
auf jene Gegenstände beschränkt, welche auf 
der T ageso rdnung  der früheren  G eneral- 
V ersam m lung standen.

§ . 2 2 . A llfällige, aus dem V e re in s-V er
hältnisse entstehende Rechtsstreitigkeiten werden 
endgiltig durch ein Schiedsgericht entschieden. 
Je d e r  der streitenden T heile w ählt au s den 
V erein s-M itg lied ern  je einen Schiedsrichter, 
und diese gleichfalls au s den V e re in s -M it
gliedern einen O b m an n . K önnen sich die
selben über die W ah l desselben nicht einigen, 
so ha t der P räsid en t den O b m an n  zu be
stimmen.

Fischotter-Hunde.
U nter vorstehendem T ite l finden w ir in  

der seit 1. J ä n n e r  d. I .  zu S te tt in  erschei
nenden, reichhaltigen und sachgemäß redigirten 
Z eitschrift „E rste  österreichisch ungarische 
Fischereizeitung" nachstehenden interessanten 
Aufsatz, den w ir übrigens nicht ohne e rläu 
ternde Zusätze lassen wollen. D e r  Artikel la u te t :

„ S e i t  den ältesten Z eiten  ist die Fisch
otter a ls  einer der unersättlichsten und gefähr
lichsten Feinde der Fische bekannt. Höchst
wahrscheinlich ist sie sogar der a l l  e r  ä r g s t e  
Feind derselben —  und, w as am empfind
lichsten ist, gerade der größeren, feineren und 
darum  werthvollsten Fische.

H e rr  C h r. W ag n er-O ld en b u rg , ein be
kannter Goldfischzüchter, fü h rt an, das Eskim o- 
H unde, welche er sich angeschafft hat, ihn 
und seine Teiche besser vor den verschiedenen 
Fischfeinden und Fischräubern schützen, a ls  
alle Fa llen , G if te ,  F lin ten  und sonstige 
M itte l .  E s  ist vollkommen g laubw ürdig  und 
sogar a ls  wahrscheinlich anzunehmen, daß 
die jedenfalls kostspielige Anschaffung solcher 
H unde doch noch obenein billiger ist, a ls  die 
Anschaffung und A nw endung aller anderen 
Schutzm ittel zusammen genommen.

E s  m ag aber hier folgende M itth e ilu n g  
a ls  B ew eis dienen, daß es zur vollkommenen 
Bekäm pfung von Fischottern und anderem 
R aubzeug incl. Raubgesindel nicht gerade 
„E sk im o "-H u n d e  zu sein brauchen, sondern 
daß es un ter unseren einheimischen H unden 
auch welche gibt, die so w as fertig bekommen, 
obgleich sie „nicht weit her" find.

D e r  D irec to r einer Cham ottefabrik er
zählte m ir vor einiger Z e it, daß ihm  der 
große weiße H und, den er vor einigen Wochen 
nach E . abgegeben, außer anderem R aubzeug 
in  e i n e m  W in te r in dem Fabrikkanale 
allein 11 Fischottern gefangen habe, so daß 
er deshalb weder Fa llen  noch F lin te  ge
brauche. D e r  H und habe auf dem „Wechsel" 
der O t te r  ruh ig  auf dem Anstand gelegen, 
bei ihrem  Erscheinen dieselbe sofort gepackt 
oder verfolgt, sei m it ihr, wenn er sie nicht 
sogleich habe festhalten oder herausholen  können, 
un ter das E is  getaucht und habe sie jedes 
M a l  wieder an derselben S te lle  zurückgebracht, 
wo die beiden K äm pfer dann m it M enschen
hilfe au f 's  Trockene geschafft worden seien.

S o lch er H unde wird es hier zu Lande 
zweifellos noch m ehr geben. E s  kommt n u r
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darau f an, sie zum gedachten Zwecke zu be
nutzen und, wenn sie nicht schon von N a tu r  
diese Passion  haben, scharfe und starke H unde 
in  ihrem N a tu re ll zu beobachten, geeignete 
auszuw ählen  und zu dem betreffenden Zwecke 
abzurichten, namentlich aber solche H unde, 
die ohne besondere D ressur von N a tu r  die 
Passion zur J a g d  auf Fischottern und a n 
dere Fischfeiude haben, m it S o rg fa l t  fo rtzu
züchten und zu verm ehren. D ie s  würde 
jedenfalls ein ganz einträgliches und dank
b a res , aber auch ein volkswirthschastlich 
nützliches Geschäft sein."

D azu  haben w ir nun Folgendes zu be
merken. W ir  zweifeln gar nicht, daß die 
Eskim ohunde, einer der wenigen unzweifelhaft 
uuvermischten R acen  angehörig, sehr gut auf 
die Fischottern zu verwenden sind ; es sind 
sehr bissige H unde, welche sich in  ih rer 
H eim at von den A bfällen von E isb ären , 
R ennth ieren  und R obben nähren . I n  W ien 
wurde n u r ein einziges echtes Exem plar 
dieser R ace  gesehen, das der N ordpolfahrer 
J u l iu s  P a y e r  von der Expedition heim 
brachte. D ie  Beschaffung derartiger H unde 
dürste jedenfalls sehr kostspielig sein. —  
E ben so durch instinctive A nlage zur O t te r 
jagd prüdestinirt, wie der oben angeführte 
große weiße H und des Fabriksd ircc to rs mögen 
einzelne scharfe H unde sein, aber m au hat 
g a r nicht nöthig so weit zu gehen oder 
lange zu suchen, um  gute O tte rh u n d e  zu 
finden. Allen, welche derartige H unde be
dürfen, empfehlen w ir den englischen O t te r 
hund (O nuis e x tr u r iu ö , llw p au ieu s  te r-  
r a r i u s ) ; von dieser A rt w aren  erst vor 
wenigen J a h r e n  in  öffentlicher A usstellung 
in  W ien einige gute Exem plare zu sehen.

Fitzinger m eint, „die äußeren Form en 
dieser R ace  gestatten w ohl die A nnahm e, daß 
dieselbe au s der K reuzung des schottischen 
P intsches m it dem geradbeinigen D achshunde 
hervorgegangen sei. D ieser H und steht dem 
schottischen Pintsch am nächsten. D e r  Kopf 
aber ist etw as länger und auch höher, die

Schnauze m ehr gestreckt und spitzer, die O h ren  
sind länger, breiter und beinahe vollständig 
hängend, der Leib ist gestreckter und minder- 
voll, die B eine sind niederer, stärker und am 
vorderen Handgelenke verdickt, die Schenkel 
kürzer. D e r  Schw anz erscheint nicht n n r 
kürzer, sondern in  Folge der kürzeren B e 
haaru n g  auch dünner. D ie  K örperbehaarung  
ist etw as weniger lang, die Schnauze aber 
so wie beim schottischen Pintsche von einem 
B a rte  umgeben.

D ie  F ä rb u n g  ist meist licht bräunlichgelb 
oder ockerfarben, bisw eilen auch w e iß ; zuweilen 
kommen V arie tä ten  vor, welche so wie der 
geradbeinige D achshund (O an is  v e r ta ^ u s ,  
i-6cckix68) auf der O berseite des K ö rp ers  und 
der Außenseite des O b e ra rm es und der 
Schenkel schwarz, an den übrigen K ö rp er
theilen aber rostgelb gefärbt, und jederseits 
oberhalb der Augen m it kleinen rundlichen 
rostgelben Flecken gezeichnet sind. D ie  Z ucht 
dieser R ace , welche fast ausschließlich zur J a g d  
auf die Fischotter benützt w ird, w a r vor 
einigen J a h re n  n u r auf E ng land  und S c h o tt
land beschränkt, neuestens w ird aber diese 
R ace von einzelnen H undeliebhabern auch in  
Deutschland gezüchtet; in  E ng land  w ird sie 
den T e rr ie rs  zugezählt.

Ludwig Rcichcnbach ha t auch den echten 
O tte rh u n d , der b isher in  E u ro p a  gar nicht 
gekannt ist, beschrieben. Diese R ace  (eurim 
V 6rtaxu8 1t^xricku6) wurde ihm von dem 
bekannten Reisenden B r o m m e  beschrieben, 
der sic bei einem längeren A ufenthalte  auf 
den Antillen kennen gelernt haben w ill. Nach 
Reicheubach stellt dieses Thiergebilde ein 
m erkwürdiges Gemisch der D achshundform  
m it jener der Fischotter dar. D e r  K opf ist 
verhältn ißm äßig  groß, ziemlich lang  und hoch, 
das H in terh au p t breit, die S t i r n e  m äßig ge
wölbt, die Schnauze lang , ziemlich hoch, nach 
vorne zu schon von den Augen au plötzlich 
verschm älert und stumpf zugespitzt. D ie  O h re n  
sind sehr lang, breit, abgerundet und voll
kommen hängend, die Augen klein und schief-



121

liegend. D e r  H a ls  ist kurz und dick, und m it 
dem Rücken fast in gleicher Ebene, der Leib 
ü b eraus stark gestreckt und auf der W iderrist 
n u r sehr schwach erhoben, der Rücken gerade, 
die B ru st ziemlich breit. D ie  B eine sind sehr 
kurz und dick, die vorderen vollkommen gerade, 
die Schenkel außerordentlich kurz. D ie  V order- 
sowohl a ls  die H interpfoten  sind fünfzehig, 
die Z ehen durch eine lange Schw im m haut 
m it einander verbunden. D e r Schw anz ist 
verhältn ißm äßig  kurz, obgleich am Boden 
schleppend, sehr dick und flachgedrückt. D ie 
K örperbehaarung  ist kurz, dicht und g la tt 
anliegend. D ie  F ä rb u n g  erscheint dunkelbraun. 
D ie  K örperlänge  beträg t 2 ^  F u ß , die Länge 
des Schw anzes 1 '/z F u ß . D e r  Angabe 
B ro m m e 's  zufolge soll dieser merkwürdige 
H u n d , welcher auf den kleinen A ntillen 
häufiger a ls  in  anderen Gegenden S ü d 
amerikas getroffen werden soll, a n s  C h ina  
oder G u in ea  stammen. Fitzinger m eint, es 
sei möglich, daß dieser H und eine M ischung 
von H und und Fischotter darstelle.

D ie  vorstehenden M itthe ilungen  haben w ir 
u n s vornehmlich au s zwei G rü n d en  e r lau b t; 
einm al, um  D enjenigen, welche einen guten 
O tte rh n n d  benöthigcn, darzulegen, daß sie nicht 
nöthig haben, sich zu dem B ehufe, um  einen 
H und fü r die O tte rjag d  zn acguiriren, einen 
Eskim ohund a n s  dem hohen N orden zu 
holen, und auch, daß es ganz überflüssig ist, 
un ter den landläufigen H unden N achfor
schungen darü b er anzustellen, welcher etwa 
un ter diesen m it dem In s tin c t zur O tte rjag d  
begnadet sei, sondern daß sie sich n u r nach 
E ngland  zn wenden h a b en , um derartige 
cxperimentirte H unde zu bekommen. Nebenbei 
g esag t, halten  w ir d a fü r, daß un ter den 
stärkeren T e rr ie rs  sich a llüberall einzelne 
Exem plare finden d ü rften , welche bald zur 
O tte rjag d  dressirt werden könnten.

D e r  zweite G r u n d ,  der u n s  zu dieser 
Auseinandersetzung bew og, liegt aber darin , 
daß der vorliegende F a ll recht deutlich klar 
leg t, wie nützlich und lehrreich die H unde

schauen werden könnten, wenn sie im wissen
schaftlichen Geiste in  S cen e  gesetzt und ge
leitet w ürden.

D a ß  diese A nforderung nicht leicht zu 
e rfü llen , haben freilich wiederholte E r fa h 
rungen bewiesen. A llein alle in  diesem S in n e  
mißglückten H undeausstellungen haben u ns 
auch nicht in der M ein u n g  erschüttert, daß 
die M öglichkeit vorhanden w ä re , sie so ein
zurichten, daß sie a ls  eines der förderlichsten 
M itte l  zur V erbreitung  der K enntniß  der 
H underacen und der E rkenntniß, daß in die
sem F a l le ,  wie bei der Pferdezucht, die 
G rundbedingung  alles G edeihens rationelle 
Z uch t sei.

D e r  von der ersten österreichisch-ungari
schen Fischereizcitung erzählte F a ll kann ü b ri
gens dem C om itä  der im  M ä rz  in W ien sta ttfin
denden H undeausstellung a ls  A nregung dienen, 
die wenigen Exem plare von O tterh u n d en  
englischer Z uch t oder deren unvermischte A b
kömmlinge auszuforschen und fü r die A u s 
stellung zu gewinnen. A n interessantem 
M a te r ia le  fü r eine derartige Hundeschau hat 
es in W ien n iem als gem angelt und m angelt 
es auch heute nicht. Nam entlich fü r die 
S e c tio n  Jag d h u n d e  werden sich Prachtexem 
plare  von Schw eißhunden, P o in te rs , Dachsen 
und W indhunden finden lassen. E ine H unde- 
race, die seit vielen J a h r e n  auf keiner A u s 
stellung gesehen w u rd e , ist gleichfalls zu 
h a b en , und zw ar ist sie in m ehreren Exem 
p laren  in  W ien  vertre ten ; es ist dies ein 
veritab ler B ullenbeißer m it allen M erkm alen 
der O rig in a lrac e  ausgestattet, welche bei u ns 
vor vierzig J a h re n  sehr h äu fig , nun  n u r 
m ehr in  einzelnen „Rückschlägen" zur E r 
scheinung kommt.

D e r  Z u fa ll  h a t u n s die reine R ace 
wieder zugeführt; ein Schwede ließ vor 
einigen J a h r e n  ein P a a r  dieser H unde, 
welche er „norwegische M oo rh u n d e" taufte, 
bei seiner Abreise von W ien im  „G ran d e  
H o te l" zurück und sie sind in den Besitz
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eines hiesigen B ü rg e rs  übergegangen. S e i t 
her ha t sich die N ace in re iner Z uch t ver
m ehrt und besitzt ein österreichischer G en era l 
ein w ahres Prachtexem plar dieser ausgezeich
neten R ace.

V on der üblichen M e th o d e , es den 
E igenthüm ern zu überlassen , die R ace  der 
von ihnen ausgestellten H unde zu bestimmen, 
m uß un ter allen Umständen abgegangen w er
den ; denn diese wissen n u r in  den seltensten 
F ä lle n , w as sic eigentlich an ih ren  H unden

h aben ; Lächerlichkeiten, wie sie bei einer 
der jüngsten H undeausstellungen vorkamen, 
wo m an einen ganz gemeinen W achhund von 
ganz unqualificirbarer R ace  a ls  B e rn h a rd s 
hund und einen B astard  von N eufoundlän- 
d c r ,  W olfshund  und F leischerhund, a ls  
Eskim ohund bezeichnete, werden dann nicht 
möglich sein. Nebst A m ateurs sollen eben 
auch practisch und theoretisch gebildete H unde- 
kenuer in  d as A ufnahm s - C om itä  gew ählt 
werden.

Mannigfaltiges.
(H offagd .) Am D onnerstag  fan d , wie 

an s Lundenburg berichtet w i r d , bei gutem  
W etter die erste d iesjährige P arfo rce jagd  
statt. S e .  M a jes tä t der K aiser tra f  m it den 
Jag d g ästen  um 1 2  U hr 5  M in u ten  mittelst 
S ep a ra th o fzu g  in der S ta t io n  N eudorf ein. 
A uf dem Rendezvousplatze bestiegen die J a g d 
gäste die in B ereitschaft gehaltenen Pferde 
und die Gesellschaft sprengte in  G a lopp  gegen 
das D o rf  B irn b au m . E s  w urden zwei Hirsche 
nacheinander in F re iheit gesetzt. B eide er
gaben einen R u n  in  m üßig scharfer P ace  
von E in e r S tu n d e  und vierzig M in u ten  und 
die J a g d  endete m it H a la li bei dem D orfe  
Ceikowitz. Um 4  U hr erfolgte die Rückfahrt 
nach W ien. An der J a g d  nahm en außer 
dem K aiser und dem F ürsten  T h n rn  und 
T ax is  T h e il:  G ra s  N ico lau s  Eßterhüzy
(M aster), F ü rs t Ferd inand  K insky, G ra f  und 
G rä fin  L arisch , G rä f in  H u n y ad y , G ra f  
P a lf fy , P r in z  B e rg h es , G rä fin  Andrassy und 
Comtesse A n d ra ssy , G ra f  G eorg  W aldstein, 
G en era lad ju tan t M o n d e l ,  G ra f  Stockau, 
H e rr H ector von B altazz i m it G em ah lin  und 
H err van S o n .  E s  sollen, wenn das W et
ter günstig, in dieser S a iso n  in  jeder Woche 
m ehrere derartige Ja g d e n  stattfinden.

(H lln-eschan in  W ien .) W ir  werden also 
wieder einm al eine H undeausstellung haben 
in  W ien ! D e r  erste österreichische G eflügel
zucht-Verein in  W ien veranstaltet nämlich in 
der Z e it  vom 2 8 . M ä rz  b is 4 .  A p ril im 
G ebäude der Gartenbangesellschaft, P a rk rin g  
N r . 1 2 , seine sechste in te rnationale  G eflügel- 
und V ogelausstellung, welche m it einer H unde
schau, die vom 2 8 . b is zum 3 1 . M ä rz

w ähren soll, verbunden sein w ird . W ie w ir 
dem fü r diese gemeinschaftlichen S ch au ste l
lungen ausgegebenen P ro g ram m e entnehmen, 
werden da H unde aller R acen  A ufnahm e 
finden, haben die A ussteller per H und ein 
S tan d g e ld  von 2  sl. fü r die D a u e r  der 
ganzen A usstellung zu entrichten und fü r die 
H unde selbst S o rg e  zu tragen, da der V erein 
hiefür keinerlei V eran tw ortung  üb ern im m t; es 
sollen fü r vorzügliche Ausstellungsgegenstände 
P räm ien  verabfolgt w erden , bestehend in 
M edaillen , Geldzeichen und A nerkennungs
diplomen, deren V crtheilung  am Schlüsse 
der A usstellung erfolgt. Auch literarische und 
technische Leistungen auf dem Gebiete der 
H undehaltung wie S ch riften  kynologischen 
I n h a lte s  werden zur A usstellung zugelassen. 
I m  P ro g ram m e heißt es überdies w örtlich: 
„D ie  V crtheilung der P rä m ie n  erfolgt am 
Schlüsse der A usstellung. D a s  R esu lta t der 
P rä m iiru n g  wird seinerzeit durch P rä m iiru n g s -  
listen in  Fach- und anderen öffentlichen 
B lä t te rn  bekannt gemacht werden. M i t  dieser 
A usstellung ist auch eine W ohlthätigkeits
Lotterie zu G unsten der durch die diesjährige 
Ueberschwemmung heimgesuchten B ew ohner 
Niederösterreichs verbunden. Z u r  V erlosung 
werden b los A usstellungsobjecte angekauft. 
I n  Anbetracht des w ohlthätigen Zweckes aber 
wollen jene I>. D . Aussteller, welche das eine 
oder das andere A usstellnngsobject dem Lotterie- 
C om itä  u n e n t g e l t l i c h  zur V erfügung 
stellen, dies entweder gleich bei der Anm eldung, 
jedenfalls aber vor der V erlosung bekannt 
geben. D ie  V erlosung findet am 4 . A pril 
1 8 8 0  statt, die Lose a, 2 0  kr. sind durch die 
K anzlei des V ereines zu beziehen, sowie 
später an der Casse und an den gewöhnlichen 
Verkaufsstellen zu haben." N u n  in  Bezug
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auf m ateriellen E rfo lg  haben alle in und 
nächst W ien in  den letzten J a h re n  v eran 
stalteten H undeausstellungen ihre Schuldigkeit 
gethan, in  B ezug auf förderlichen E influß  
auf die Hundezucht, Hundepflege, K enntniß  
in V eredlung der R acen  w ar aber ih r E r 
gebniß gleich N u ll. H offen w ir, daß das 
Comitch fü r welches C a r l  F ü rs t T ra u t-  
m an n sd o rf-W ein sb erg  a ls  O b m an n  und die 
H erren  D om inik G ra f  H ardegg und Victor- 
F ü rs t O dascalch i zeichnen, die ernste S e ite  
derartiger A usstellungen im Auge behalten 
und namentlich fü r  die A cquirirung  rein ge
züchteter J a g d -  und Nutzhunde sorgen w ird. D ie  
A usstellungs-B edingungen  sind übrigens fü r 
Besitzer von kostspieligen H unden nicht ver
lockend.

(Jagdpachlungm, Jagdaufseher.) D e r 
S ta tth a lte r  von Niederösterreich hat über 
Einschreiten des Ausschusses des niederöster- 
rcichischen Jagdschutzvereines sämmtlichen nied.- 
österr. Bezirksausschüssen nachstehende Erlässe 
zum itteln lassen :

W ien, 3 . Decem ber 1 8 7 9 .
E s  ist m ir zur K enntniß  gebracht w o r

den, daß in  einzelnen Fällen  von den B ezirks
hauptm annschaften die Jagdpachtungen  fü r 
die Gem einden auf die D a u e r  von drei 
J a h re n  ausgeschrieben und bewilligt werden.

D a  diese kurze Pachtzeit nationalöcono- 
mischen und jagdpolizeilichcn In teressen  in 
mehrfacher B eziehung w iderstreitet und m it 
der B estim m ung des § . 6  der M in is t.-V cr- 
ordg. vom 1 5 . Decem ber 1 8 5 2 , R - G - B l .  
N r .  2 5 7 , lau t welcher die D a u e r  der J a g d -  
pachtzcit in der R egel nicht un ter fünf J a h re  
und n u r au s erheblichen G ründen  auf eine 
kürzere Z e it, n iem als aber un ter drei J a h re  
festgesetzt werden soll, nicht im  Einklänge 
steht, so finde ich mich, angesichts der m it 
E nde Decem ber in zahlreichen Gem einden 
ablaufenden Jagdpachte  v e ran laß t, die k. k. 
Bezirkshauptm annschaften auf die strenge 
E in h a ltu n g  des citirtcn Gesetzes aufmerksam 
zu machen und anzuweisen, an der fün fjäh 
rigen Pach tdauer a ls  R egel festzuhalten, und 
dieselbe bei G elegenheit der öffentlichen V e r
steigerung oder V erlängerung  der Pachtung 
von G em einde-Jagden  n u r in jenen Fällen  
b is auf drei J a h re  herabzusetzen, wenn er
hebliche G ründe , und besonders berücksichti
gungsw ürdige Verhältnisse diese A usnahm e 
rechtfertigen. tzonrat» von Gyöesfeld.

W ien, 18 . Decem ber 1 8 7 9 .
E s  sind m ir Beschwerden zugekommen, 

daß nicht selten In d iv id u en  a ls  Jagdaufseher 
bestellt werden, welche hiezu weder die geeig
nete B efäh igung , noch auch d as E rfo rdern iß  
der Unbescholtenheit besitzen.

D a  die B estellung solcher In d iv id u en  zum 
Jagdschutzdienste gegen die betreffenden D irec- 
tivcu verstößt und in  m ehrfacher B eziehung 
Unzukömmlichkeiten und die Außerachtlassung 
der jagdpolizeilichen Vorschriften zur Folge 
haben m uß, so finde ich un ter H inw eisung 
auf H. 4  der M in ist.-V ero rdg . vom 3 1 . J u l i  
1 8 4 9 , R . - G .- B l .  N r . 3 4 2 , § . 1 3  der 
M in ist.-V ero rd g n . vom 1 5 . Decem ber 1 8 5 2 , 
R . - G .- B l .  N r. 2 5 7 ;  ferner auf die M in ist.-  
V erordg . vom 2. J ä n n e r  1 8 5 4 , R . - G .- B .  
N r . 4 , und vom 1. J u l i  1 8 5 7 , R . - G .- B l .  
N r. 1 2 4 , die k. k. B ezirkshauptm annschaften 
aufzufordern, bei B estellung des Jagdschutz- 
P e rso n a les  sich nicht in  der R egel m it dem 
einfachen Vorschlage des Jag d p äch te rs , ohne 
nähere B eu rth e ilu n g  der Q u a lifica tio n  des 
vorgeschlagenen In d iv id u u m s zu begnügen, 
sondern m it aller gesetzlich zulässigen S tre n g e  
vorzugehen, insbesondere ein makelloses V o r 
leben zu constatiren und die erforderlichen 
Kenntnisse und sonstige B efäh igung , n ö t ig e n 
fa lls  durch eine von Sachverständigen, am 
S itze  der k. k. B ezirkshauptm annschaft v o r
zunehmende P rü fu n g  des C andidaten  außer 
Z w eife l zu setzen. E in  besonderes Augenmerk 
ist bei G em einde-Jagdverpachtungen auf die 
B au ern -C o n so rtien  zu richten, welche erfah
rungsgem äß In d iv id u en  ohne alle Kenntnisse, 
ohne irgend eine G a ran tie , bloß versehen 
m it P rivatzeugnissen , oft m it einem vom 
Ja g d -R e v ie r  weit entfernten Wohnsitze, zum 
Jagdaufseher in  Vorschlag bringen, durch 
deren Bestellung die jagdpolizeilichen V o r
schriften zum Nachtheile der G em einde-Jagd  
und der N achbarn  illusorisch werden.

I n  diesem S in n e  ist aber nicht blos in 
künftig vorkommenden F ä llen  der Bestellung 
eines Jag d au fseh ers  vorzugehen, sondern ist 
auch das bereits derm alen verwendete J a g d -  
schutzpcrsonale einer sorgfältigen Lustrirung 
zu unterziehen und auf die E n tfernung  unge
eigneter In d iv id u en  aus diesem öffentlichen 
V ertrauensdienste zu dringen.

tzonrad von Hyöesfeld.

(I. österr. Bmidesschießen in Wien.) An 
E hrengaben  w urden angem eldet: V om  W iener
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Schützen-V erein vorläufig fü r die Scheiben 
„K aiser und V a te rlan d "  je 5 0  D u caten  in 
D ecora tion , zusammen im  W erthe von 6 0 0  f l . ; 
vom Schützen-V erein in U ugar.-W eißkirchen : 
E in  silberner Tafel-A ufsatz im  W erthe von 
1 5 0  f l .;  von H e rrn  Jo se f S y rc h  Ju w e lie r  
in W ie n : E in  silberner Pokal im W erthe 
von 2 0 0  f l . ; von S r .  Excellenz H errn  
Adolf G ra fen  Podstatzky-Liechtenstein 5 0  S tück 
D u caten  in D ecora tion , im  W erthe von 3 0 0  f l . ; 
von den H e r re n : D r .  E d u ard  K opp, N ico lau s 
D um ba, C a r l  F ü rs t T rau tm au n sd o rf , Heinrich 
R itte r  von M a u re r , O b c rb au ra th  Friedrich 
Schm idt, M ichael K um m er, A. N . M aresch, 
H a n s  A lder, E hrengaben im später festzu
stellenden W erthe.

(A d le r .)  I m  Ulmcrfeld, N iedcr-O ester- 
reich, wurde auf dem herzoglich Coburg'schen 
Jag drev iere  ein A dler (A g u ila  
geschossen. D ie  F lügel hatten  eine S p a n n 
weite von zwei M e te rn .

(Seltene Jag d b eu te ). D e r J ä g e r  B ehrend 
au s D reilinden, dem Jagdschlößchcn S r .  königl. 
H oheit des P rin zen  Friedrich C a r l,  machte 
in  den letzten T ag en  des Decem ber v. I .  
einen G a n g  durch das R evier K lein-M achnow  
(zu D reilinden gehörig). A ls  er gegen Abend 
bei fast tageshellem  M ondschein einen kleinen 
wasserleeren Q u e rg rab cn  des Backeflusses 
passirt, sieht' er Plötzlich auf etwa 5 0  S c h r itt  
einen Fischotter über den G rab en ran d  äugen 
und bemerkt, sich näher schleichend, daneben 
ein zweites E xem plar. B .  schießt hin und 
h a t das Glück, m it einem S ch u ß  beide O tte rn  
zu erlegen. W ährend  er noch voller Freude 
über den gelungenen S ch u ß  steht, steigt vor 
ihm  ein d ritte r O t te r  a u s  dem G rab en  und 
es gelingt B .  m it dem zweiten S ch u ß , auch 
diesen zu erbeuten. W enige T ag en  vorher 
w aren  in  demselben R ev ier (am kleinen W a n n 
see) ebenfalls zwei Fischottern geschossen worden.

(W dm .)

(A uerochsen.) N r . 3  ( S .  9 4 ) der „ J a g d 
zeitung" gibt nachdem  „P e te rsb u rg e r H erold" 
und in  Uebereinstimmung m it dem letzten 
vorjährigen Hefte der „Uiirocka. i o e llo ta "  
einige Z ah len  über den Auerochsenbestand des 
B yälow jäschker-W aldcs (poln. Lin1ov4683e2kr 
x ng 2 6 2 kl.) die m it anderen speciellen A ngaben 
im  W idersprüche stehen. Ich  habe kürzlich 
in  der Danckelmann'schen „Zeitschrift fü r

F ors t- und Jagdw esen" (1 8 7 9 , S .  2 1 4 ) 
einen ausführlichen Artikel über den G egen
stand veröffentlicht und beschränke mich daher 
auf F o lg e n d e s : Nach einem im P e te rsb u rg er 
Forstvereine gehaltenen V o rtrag e  („D essuch 
jo u r u a l"  1 8 7 3 , H eft 5 , S .  8 1 — 90) werden 
amtliche Register über den Anerochsenstaud 
geführt seit 1 8 3 2 . I n  letzterem J a h r e  wurden 
gezählt 7 1 2  Stück. D e r  Z u g an g  an K älbern  
betrug 1 8 3 2  5 8  Stück, der Abgang 1 Stück 
(von B ä re n  gerissen). D anach hätten  1 8 3 3  
vorhanden sein müssen 7 6 9 . G ezählt wurden 
aber n u r 7 1 5 . V on 1 8 3 2 — 4 3  schwankte 
der jährliche Z u g an g  zwischen 5 5  und 6 5 , 
der A bgang zwischen 6 — 14, 1 8 4 3  wurden 
aber n u r  gezählt 8 7 5 . D e r  Z u g an g  1 8 4 3  
betrug (angeblich) 10 9 , in den folgenden 
J a h re n  1 5 0 — 1 7 0 , der Abgang w ar ebenso 
unbedeutend, wie früher. 1 8 5 5  w urden ge
zählt 1 8 2 4  Stück, 1 8 6 0 , in welchem J a h re  
der K aiser dort jagte, 1 5 7 5  Stück. I n  den 
folgenden J a h re n  w ar der A bgang (durch 
Lieferungen an M useen rc.) stärker. 1 8 6 3  
zählte m an 8 6 4 , 1 8 6 5  zählte m an 7 2 5 ,
1 8 6 8  zählte m an genauer/und fand n u r 5 5 9 ,
1 8 6 9  zählte m an  5 4 1 , 1 8 7 0  zählte m an 
5 4 2 , 1 6 7 2  (einschließlich der im T h ie rg arten  
gehaltenen 4 2 ) 5 2 8 , 1 8 7 8  betrug der B e 
stand („I/688nch ^ 'on rna l"  1 8 7 8 ,  S .  6 4 7 ) 
6 0 0  Stück. D e r  Flächeninhalt des W aldes 
beträg t nach neuester Vermessung („Ü.688u<J 
jo u rn a l"  1 8 7 8  u. s.) 1 1 7 ,6 9 0  D essjätinen —  
1 2 8 ,5 7 6  H a ., wovon 9 9 ,6 3 3  D essjätinen —  
1 0 8 ,8 5 0  H a . nutzbarer W aldboden, davon 
sind fü r die Auerochsen eingesetzt 7 6 ,4 7 5  H a . 
D ie  vom „I/688noj J o u rn a l"  gegebenen Z ah len  
sind amtlichen Q uellen  entnommen.

H .

(G esang  der Msche.) D ie  „Flensburger- 
N achrichten" bringen F o lg e n d e s : „S ö ren sen , 
ein dänischer N aturforscher, welcher lange in 
S ü dam erika  gelebt, ha t dort verschiedene 
Fischarten kennen g e le rn t, welche, der ge
wöhnlichen Ansicht entgegen, die alle Fische 
fü r stumm hält, gewisse bestimmte, von ein
ander verschiedene T öne hervorbringen. D urch 
die Untersuchung einer sehr großen A nzahl 
dieser Fische ha t S ö ren sen  festgestellt, daß 
der die T öne gebende A p p ara t in dem ein
zigen Lnftreservoir l ie g e , welches die Fische 
besitzen, nämlich in der Schw im m blase, welche 
bei diesen A rten einen wirklichen V ocalap p a
ra t  enthält. An der Oberfläche der Schw im m -
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blase finden sich nämlich M u sk e ln , welche 
contractile (zusammenziehende) Bew egungen 
au sfü h ren  können ; im I n n e rn  zeigen sich 
M em branen  (Häute) , welche Scheidewände 
bilden, die zwischen sich n u r  enge Zwischen
räum e fü r den D urchgang der Luft lassen. 
B e i einigen A rten  fand der genannte F o r 
scher sogar schwingenden S a ite n  ähnliche 
Theile. D urch die contractilen B ew egungen 
der äußeren M uskeln  und die Verschiebung 
der Luft im In n e rn  der B lase  werden also 
die Töne hervorgerufen , welche, durch das 
M a u l  heraustre tend , die S tim m e  dieser Fische 
bilden." D ie  „Ö sterreichisch ungarische 
Fischereizeitung" bemerkt dazu : E s  ist dies
eine gar nicht so unbekannte Thatsache, und 
J e d e r ,  der G elegenheit h a t,  m it Fischen 
um zugehen, wird bestätigen können, daß se 
nach A rt und G a ttu n g  die Fische verschiedene 
Töne hervorzubringen im  S ta n d e  sind. B e i 
den H äringen  treten diese T öne am deutlich
sten h e rv o r, wenn dieselben beim Einbrechen 
(E in n eh m en ) in die B ö te  gedrückt oder von 
der rauhen H and  des Fischers gefaßt w er
den. D ie  dann hervorgebrachten Laute klin
gen oft so k läg lich , wie wenn sie den 
Fischer um  G nade  fü r ih r  Leben anflehten.

(Trappcngiigd a n s  Schlittschuhen). I n  
Folge des G la tte ises wurden vor Kurzem in 
F eg y vernck80von  K älte  halb erstarrte Trapsten 
gefangen. D ie  Sache  tru g  sich folgender
m aßen z u : D o n n e rs tag  v. W . erblickten vier 
Fegyvernekcr junge S p o r ism e n  oberhalb des 
D o rfe s  auf einer niedrigen Anhöhe, welche 
sich über die W asserader, die durch das 
Erich'schc Besitzthum fließt, hinzieht, eine ans 
ungefähr 1 0 0  S tück hinziehende T rap p eu - 
schaar. D a  die V ögel nicht aufflogen, u m 
zingelten die vier Schlittschuhläufer dieselben 
und trieben sie m it großem L ärm  gegen eine

nahe T an y a . V om  Frost halb e rstarrt und 
durch die E iszapfen , welche sich an ihren 
F lügeln  gebildet hatten, am Aufsteigen ver
hindert, liefen die T rap p en  wie zahmes H a u s 
geflügel vor ihren V erfolgern  her, denen es 
m it großer Geschicklichkeit gelang, sie in den 
H of der T a n y a  hineinzudrängen. E s  wurden 
6 4  lebendige Thiere gefangen, von denen ein 
T heil abgestochen und u n te r  die Grundbesitzer 
ve rth e ilt, die übrigen aber lebendig nach 
B udapest tra n sp o r tir t  w urden. An demselben 
T age  w urden durch den dortigen G ru n d 
besitzer S eb astian  K rö n  2 4 , in  P u ß ta - S ü ly  
auf der Besitzung von S te fa n  N em cs 4 0  
und in Jn o k a , auf der Besitzung Emerich 
M akkay 's 2 5  Stück lebende T rap p en  einge
fangen.

( B e r ic h t ig u n g .)  I n  dem Artikel „ P e te r s 
burger Hnndehändler" in N r. 1 der „Jagdzeitung"  
S e ite  10, linke S p a lte , Zeile 2 von unten lies 
„unbewohnt" statt „überwacht." S e ite  10, rechte 
S p a lte , Zeile 4 von unten lies „dringt" statt 
„drängt." S e ite  11, rechte S p a lte , Z eile  9 von 
unten lies „verhülfe" statt „verhälfe." S e ite  11, 
linke S p a lte , Zeile 15 von oben lies „laßt" statt 
„läßt." S e ite  14, linke S p a lte , Z eile 14 von 
oben lies „schwuren" statt „schwören." S e ite  15, 
rechte S p a lte , Zeile 21 von unten lies „hülfest" 
statt „hälfest", sowie in N r. 2 in dem Artikel 
„D ie Fischereien in Astrachan", S e ite  48 , linke 
S p a lte , Zeile 17 von oben lies „Pope" statt 
„P age."  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C orrespondcn).
B aron  N . W ird uns sehr angenehm sein; 

die Frage ist streitig und es kann nur von I n 
teresse sein auch das Votum  eines so erfahrenen 
J ä g er s  zu vernehmen. —  B . A. Diese „Jagd-  
abenteuer" glauben wir schon in einem recht hübsch 
ausgestatteten Buche gelesen zu haben. —  V on Cz. 
D ie Dachshunde sind noch immer zu haben. —  
V on G . in M . Kurze Berichte werden uns an
genehm sein. —  L. I m  Ackerbauministerinm. — 
V on R . Noch immer in M ariabrnnn. — G raf 
— n. Pausinger.

I n s e r a t e .

Sächsische Aotzmnnrnerir-Schtägel,
B eq u em ! S o l id ! Keine R eparaturen!

vorzügl. bew ährter C oustruction, m it 4  S te lle n , nebst sehr bequemem S chw ü rzap p ara t, complett 
3 0  M ark , liefert C a r l  H ofsm aim 's F a b r ik  in  A u e  in  Sachsen.
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das bisher vorzüglichste M itte l gegen den Ohrenkrebs der „H unde."
B e i langbehängten Hunden tritt sehr oft die bisher beinahe für unheilbar gehaltene Krankheit, 

genannt der Ohrenkrebs oder Ohrwurm  auf. Z ur Behebung dieser Krankheit wurden bis jetzt ver
schiedene stark ätzende M ittel, a ls : Höllenstein, Scheidewasser, rothe Präcipitalsalbe rc. gebraucht. E s  
wurden auch öfters O perationen, a ls Abschneiden des wunden O hrlappens, ferner GlUheisen rc. ange
wendet. Doch A lles vergebens, alle diese M ittel, besonders die letzteren, die nur eine Verstümmlung 
der Hunde herbeiführten, zogen selten eine radikale Cur nach sich. W enn schon Heilung eintrat, so war 
doch in den meisten Fällen  der Hund entstellt. Nach langen, mühsamen und kostspieligen Versuchen 
ist es doch endlich dem Apotheker J u liu s  B lttuer in Gloggnitz gelungen, ein M ittel dagegen, H ü lle  
bulsam ihue genannt, zusammen zu stellen, welches durchaus aus keinen scharfen, metallischen Zusätzen, 
sondern aus reinen vegetabilischen, balsamischen, milden Pflanzen-Jngredienzien besteht. Dieses M ittel, 
H ü lle  lzLisLmiciuk, hat die außerordentliche Heilkraft, die Krankheit „Ohrenwurm " oder „Ohrcnkrebs" 
in wenigen T agen , ohne O peration, ohne schädlich wirkende Substanzen, ganz einfach nur durch 
Bestreichen m it demselben vollkommen zu beseitigen. A ls  B ew eis  für die wirklich faktische Heilungskraft 
des H ü lle  b a lsu in ig n e  und zum Beweise, daß es allerseits a ls  das Beste in diesem Genre anerkannt 
wird, mögen folgende Atteste dienen:

Herrn J u l iu s  B lttuer, Apotheker in Gloggnitz.
B itte mir gefälligst nochmal 6 F laco n s H ü lle  ba lsam ign e gegen den O hrenwurm  der Hunde 

zu senden und hoffe, daß dasselbe wieder guten Erfolg erzielen wird.
Carlsruhe, Preußisch-Schlesien. H e r z o g  N i k o l a u s  v. W ü r t e m b e r g .

Herrn J u l iu s  B ittner, Apotheker in Gloggnitz.
I n  der Z ulage erbalten S i e  für die gütige Uebermittlung von „ U n lls  bLlsaralgus" den Betrag  

von L. W . fl- 4 .50  und bemerke nebstbei, daß durch Anwendung I h r e s  M ittels der mit dem „O hren- 
WUl'M" behaftete Hund unter einigen T agen  vollkommen hergestellt sein dürfte.

G ödöllö, 23. Febrar 1880. K. k. Jagdam t. P e t t m e r ,  k. k. Jagdleiter.
Herrn J u l iu s  B ittuer, Apotheker in Gloggnitz.

Ersuche 2 Flaschen Ih r er  ausgezeichneten Tinktur gegen die Ohrenkrankheit der Hunde per Post- 
Nachnahme zu senden. —  Penzing bei W ien. K r o n p r i n z  v o n  H a n n o v e r .

J u l i u s  B i t t n e r ' s  H u n d e - P i l l e n !  k ill«  to i ä y K s!
Diese P illen  bereitet aus den reinsten, mildwirkenden Pflanzenstoffen, bewahren sich seit mehr 

a ls 30 Jahren a ls ganz vorzügliches M ittel gegen Hundekrankheiten, a ls: S tau p e, sogenannte H unds- 
krankheit, starken N asen-, Rachen- und Lnngen-Katarrh, Krämpfe, V eitstanz, Fallsucht, Husten, 
Ausschläge, R äude, Gicht, Verstopfung, Eßünlust, W ürm er, Abm agerung. Hauptsächlich dienen aber 
dieselben a ls V orbeugungsm ittel gegen jederlei Krankheit bei sonst gesunden Hunden, wenn dieselben 
dann und w ann eine solche bekommen. Insbesondere sind diese H unde-P illen ein Präservativm ittel gegen 
die so gefürchtete „H undsw uth."  Ueber die Wirkung mögen folgende Zeugnisse dienen:

Herrn J u l iu s  B ittuer, Apotheker in Gloggnitz.
M ein  Hund war mit der sogenannten „Näudelraukheit" so behaftet, daß er ganz matt war. 

Nach Anwendung aller erdenklichen M ittel gab ich selben hoffnungslos für verloren auf. Herr Förster 
E- M a n c h a  in Petronell gab mir von Ih r en  P illen , wo nach Gebrauch der ersten Schachtel mein 
Hund vollkommen hergestellt wurde, und sich heute ganz wohl befindet, w as ich Euer W ohlgeboren  
zu danken habe. rc. rc. Franz R i e g l  er , R ohrau bei Bruck a. d. Leitha, den 26. April 1877. 

Herrn J u l iu s  B ittner, Apotheker in Gloggnitz.
Ich habe Ih r e  H unde-P illen ganz vorzüglich gefunden, dieselben an einem beinahe todtkraukeu 

Hunde anwenden lassen und denselben damit vollkommen geheilt. Daher kann ich Jederm ann das 
M ittel bestens anempfehlen. —  Mutzig, 22. Novem ber 1871. E m i l  B i l l o t .

Herrn J u l iu s  B ittner, Apotheker in Gloggnitz.
Ih r e  UiUs kor äo^s (H unde-Pillen) habe ich mit bestem Erfolge bei meinen Hunden ange

wendet und benütze dieselben noch. Sen d en  S i e  mir umgehend 2 Dosen von denselben.
S a d a g u r  bei Krakau. B aron  M u s t a t .

R ä u d e  S e i f e .
Diese R äude-Seife  hat sich seit Jahren  a ls ganz vorzügliches M ittel gegen Räudekrankheit, 

Flechte, Hautausschläge, Pusteln und sonstige Hautkrankheiten bei Hunden auf's Beste bewährt. Nach 
ein- b is zweiwöchentlichem Gebrauche, meist nach Verbrauch zweier Stücke, verschwindet selbst die hart
näckigste Räude. D er manchmalige Gebrauch der R äude-Seife  ist selbst bei ganz gesunden Hunden zu empfeh
len , da dadurch die H aut vollkommen von den sich bei Hunden in der Regel aufhaltenden Parasiten  
gereiniget, die Haare aber geschmeidig und glänzend gemacht werden. V on den eiulaufendeu Schreiben  
über die rasche und günstige Wirkung dieser S e ife , veröffentliche ich nur F olgendes:

Herrn I .  B ittu er , Apotheker in Gloggnitz.
M it Gegenwärtigem  bitte mir sogleich 6 Stück Ih rer bewährten und berühmten R äu d e-S eife  

per Postnachuahme senden zu wollen. D ie  im vorigen Jahre bezogene R äude-Seife hat sich vorzüglich 
bewährt. M ein Hund Hektor war am ganzen Körper m it Räude behaftet. Ich wendete unzählige 
M ittel an; doch alle vergebens. Ein Freund rieth mir Ih r e  R äude-Seife für den Hund zu gebrauchen. 
Ich  ließ mir selbe kommen und zu meinem freudigen Erstaunen war nach Verbrauch zweier Stücke 
diese Räude gänzlich verschwunden; ebenso verlor sich der üble Geruch. M ein Hund war wieder rein. 
An den durch die Räude hervorgebrachten kahlen S te llen  wuchsen sogar in kurzer Zeit die Haare nach. 
Ih r e  R äude-Seife  verdient wirklich a ls einziges M ittel in seiner Art genannt zu werden rc.

Schw arzau i. G ., 14. Jänner 1880. Hochachtend L e o p o l d  D i t t m e r j u n .
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A u f r u f !
D er Oesterreichische Schützenbund wurde im Jahre 1879 gegründet.
D er Zweck desselben ist: alle Schützenverbände Oesterreichs zu einem organischen Ganzen zu 

vereinigen und das Schützenwesen durch dessen Verallgem einerung und kräftigste Förderung dem Dienste 
des Vaterlandes nutzbar zu machen. Durch thunlichste Heranziehung der reiferen Jugend zur Uebung in  
der Waffe soll dieselbe für die Anforderungen der allgemeinen Wehrpflicht vorbereitet und dadurch nicht 
blos die allgemeine Wehrkraft erhöht, sondern sollen auch dem Wehrpflichtigen alle Vortheile einer 
vorausgegangenen Schulung zugewendet werden.

D er Oesterreichische Schützenbund macht bei seinen M itgliedern keinen Unterschied zwischen 
N ationalität und Sprache; er ist ein österreichisches In stitu t, welches den besten T heil seiner Aufgabe 
erfüllt haben wird, wenn es ihm gelingt, das Bewußtsein der untrennbaren Zusammengehörigkeit aller 
Oesterreicher zu kräftigen und zu erhöhen, und ein neues B and um die in  Liebe und Treue zu Kaiser 
und Vaterland geeinigten österreichischen Völker und S tä m m e zu knüpfen.

Unter den Auspicien Ih rer  Majestäten des K aisers-Protectors und der allerdurchlauchtigsten 
Kaiserin begeht der Oesterreichische Schützenbund in den T agen  vom 18. bis 25. J u li  d. I .  sein 
Gründungsfest, die feierliche Weihe der B undesfahne und zugleich das

I. allgemeine österreichische Bundesschirßen
in der Neichshaupt- und Residenzstadt W ien.

D a s  gefertigte Central-Com ite hat es übernommen, dieses Fest nicht b los in einer Oesterreichs 
und seiner Reichshauptstadt würdigen Weise vorzubereiten, sondern zu einem wahrhaft österreichischen 
Nationalfeste zu gestalten.

A us allen Gauen unseres Vaterlandes werden Tausende österreichischer M änner zusammenkommen, 
um in der alten Kaiserstadt den neuen B und zu besiegeln und aber Tausende von M ännern aus allen 
Ländern des Continentes werden Zeugen sein dieses B undes, und „Hoch Oesterreich!" wird es brausend 
ertönen aus allen Kehlen und freudig wiederhallen in jedem österreichischen Herzen!

Und allen Schützen soll herzlicher Gruß und allen Gästen freundliches Willkommen geboten 
sein! D er Gabentem pel soll reichlich ausgestattet sein m it Ehrengeschenken österreichischer P atrio ten; er
füll ein Wahrzeichen sein der hervorragenden Erzeugnisse der österreichischen Industrie und des öster
reichischen Gewerbsfleißcs, und Zeugniß ablegen von den Sym path ien  aller österreichischen S tä m m e  
zu dem gemeinsamen Feste!

Und auf daß unser Gabentem pel zur Ehre gereiche dem österreichischen N am en und der öster
reichischen Gastfreundschaft, wenden w ir uns hiemit an alle vaterländischen Gemeinden, Corporationeu 
und einzelne Patrioten Oesterreichs mit der B itte, Ehrenpreise zu widmen für den Wettkampf der 
heimischen und ausw ärtigen Schützen und beizutragen zur würdigen Ausstattung des Gabentem pels 
und zur Verherrlichung des Festes!

D ie  Ehrengaben unter genauer Bezeichnung des N am ens des S p en d ers, des G egenstandes 
und seines W erthes bitten wir in der Bundeskanzlei, W ien, I., Lobkowitzplatz N r. 1, 3. Stock anmelden  
und ebendaselbst gegen Em pfangsbestätigung übergeben zu wollen.

B ehufs wirksamer Controle wird das Verzeichniß der Spender und der gestifteten Ehrenpreise 
durch die W iener Tagbläter und die „Oesterreichische Schützenzeitung" fortlaufend veröffentlicht werden.

Jede noch so geringe Gabe soll willkommen sein!
M it G ruß und Handschlag

Für das Central-Comitö des I. österr. Bundesschießens in W ien :
Dr. Kd. Kopp,

Präsident.
Graf Kanus Wilczek,

I. Vicepräsident.
Wicolaus Dumöa,

I I . Vicepräsident.
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franr X. Lktzngki',
L llc l ls s u m a e l le r ,
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n ä o k s t  c lem  L n s b s n ,
smpüslllt 86M VON OboKv 8one-
Oewolnsn nnä Lxp1'688dno1l36N mit 
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8^8t6lN6N, 80rvio ÄMOlilr. Rovolvor, 
Lo§m cin8 V^nrkmÄ8e1iin6n, OlL8lcu^6ln, 
6N§1. ^L^clktrtilroln, Munition von nnr 
nnorlrnnnt booler l^orclitkit nnct ^N8- 
tülnnn^ nn3 clor Osvcokrknln ilc IV. äi. 0. 
8 0 0 II H. 8 on , London oäor lo s e s  

Kinnen, LnclrrpsiU.
?nei8 t'onrantv aut Verlangen.

Gesucht wird ein tüchtiger Jäger,
in  hungeren J a h re n , theoretisch und Praktisch gebildet, unverheiratet, gesund, nüchtern, m ili- 

tä rfre i, zu einem hohen H errn  nach S e rb ien .
K enntn iß  einer slavischen S p rach e  ist erwünscht, perfecte K enntn iß  der deutschen oder- 

französischen S prach e  B ed ingung . G eh alt nach Uebercink'unft.
Gesuche m it Zeugnissen und P h o to graph ie  sind an die Expedition der „ Jag d ze itu n g "  

zu richten , woselbst auch die näheren B edingungen eingesehen werden können, oder an 
S e .  Exc. H e rrn  G en era l K . S .  P ra titch , A d ju tan t S r .  H oheit des Fürsten  von S e rb ien  
in  Nisch (S erb ien ).

U » » s L
rcllov ^i-t, immoMlieU: suvks-, lilandkl'-, Iltis-, 
Davks-, Otlev-, Hasen-, Kaninoken-, ksb- nncl 
M i-sok-seile, lie g e n - , l iv k e l- ,  8okaf-, I.amm-
cmcl Kaldsklie, ote. lcauft 2 NM liöeÜ8ton ?i'6l86

i r .
I'oll- nncl ÜLuIirvk>,klrei>1iLnc1InnA,

llviprig, ki-üb! din. 5 4 /5 5 .
2n86nclnnA6n rvorclon P6I ? 0 8 t kraneo ertioten, 
vvokiir clor Lotra^ nm^oüoncl krLneo Ln^egonclet 
vvircl. .̂N8lci1nkto vvorüon boroitrvMi^t ortlioilt.

wie ich solche fü r n u r  10  M a rk  liefere, 
werden allseitig a ls  die besten anerkannt. 
D ie s  bewiesen auch die vielen Nachbestellun
gen. G laskugelw ursm aschincn, die 3  K ugeln 
ans einm al w erfen , kosten bei m ir n u r  

15 M a rk , franco 1 M a rk  m ehr.
H ay n an  in  Schlesien.

Hl. W eiter.

A lle  in  diesen B lä tte rn  besprochene oder bloß angezeigte Literatur h ä lt  
vorräth ig  die W allishausser'sche B uchh an d lu n g (J o s e f  K lem m ) in W ie n ,
I . ,  hoher M arkt N r . 1 .

H iezn eine B e ila g e  über G raeßner's „ D ie  V ö gel von M itte l E uropa nnd ihre E ier"
von Faesy L  Frick in  W ien .

V erlag der W allishausser'sche» Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in W ien, Hoher M arkt N r. 1.
Für die Redaktion verantwortlich J o s e s  K l e m m .  Druck von I .  B . W alliShausser in W ie».
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D in ie r  Ju b e l  schallt durch alle L ande B esterreicffs, K ro n p rin z  R u d o lf  hat sich m it 
der Prinzessin S tep h an ie  von B elgien v erlob t; a u f  demselben Boden w ie sein A hne  
M a x im ilia n  der E rste  hat er seine holde B ra u t  gefunden, er hat sie e rkoren  mie M e r  
die reizende burgnndische M a r i a  a u s  fre ie r H erzensentschliesiung; er hat gefreit mie ein 
ju n g e r  W a id m au n  edlen B lu te s  stets freit, n u r  vom  D range  des G efü h les  geleitet. A lle  
Jäg erh erzen  D esterreichs schlagen höher und alle J ä g e r  ru fen  a u s  voller B ru s t: H eil und 
S egen  ihm , dem w ürd ig en  S o h n e  seines ritterlichen V a te rs , unseres obersten J a g d h e rrn  
K ranz Jo sef, Heil seiner lieblichen B ra u t der Prinzessin  S tephan ie  zeht und  im m erd ar!

V o r einem J a h r e  ivar^s, die F rü h lin g sb o ten  w a ren  aufgetaucht a u s  dem Boden und 
schmückten die E rd e  und sie w a ren  hergezogen a u s  dem fernen S ü d e n  m it raschem F lü g e l
schlage und  schifften durch die M iste : da  feierten die L änder und S tä d te  D esterrcieffs und 
allen v o ran  W ien  d a s  Fest der silbernen Hochzeit des K a ise rp a a re s  und K ro n p rin z  R u d o lf 
betheiligte sich w erk thätig  an der erhabenen F e ier, indem  er im  P a las te  d es V a tc rb ru d e rs  
E rzherzog C a r l  Ludwig bei den lebenden B ild e rn  m itw irk te, deren eines die B egegnung 
M a x im ilia n  des E rsten  m it M a r i a  von B u rg u n d  darstellte; w a s  d a m a ls  n u r  holdes 
S p ie l, ist nu n  beglückende W ah rh e it gew orden! E in  tausendstim m iges W aid m an n sh e it dem 
erhabenen B ra u tp a a r , denn —  sein G lück ist unser G lück! —
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H ödinger Hos-Mrforce-Iagöen.
K aum  hatte die K älte  im J ä n n e r  e tw as 

nachgelassen, so w urden auch Heuer V orbe
reitungen getroffen, wieder in  G öding , wie 
in den zwei vorhergehenden J a h re n  zu jagen. 
D ie  kaiserliche Jagdeq u ip ag e  übersiedelte von 
T o tis  nach G öding, wo sie aber b is zum 
2 4 . F e b ru a r  in  Folge neuerdings einge
tretenen Frostes rücksichtlich ih rer B ew egung 
„auf S tro h b e tt"  angewiesen w ar. A ber seit 
dem T age , da die erste J a g d  in  N eudorf 
stattfand, wurde successive ohne Unterbrechung 
am 2 7 . F e b ru a r  wieder in  N eudorf, am 
3 . M ä rz  in  Pruschanitz, am 6 . M ä rz  in  
G öding , am 9 . M ä rz  aberm als in  N endorf 
gejagt.

D a ß  ob des w ährend des strengen W in 
te rs  reichlich gefallenen S ch n ee 's  der B oden 
sehr feucht, ja  an einigen S te lle n  grundlos 
w ar, braucht w ohl nicht besonders betont zu 
werden. N u r  in der Gegend G ö d in g 's  w ar 
es leidlich, aber die vielen W aldungen  b il
deten ein beinahe unmöglich zu überw in 
dendes H indern iß , weil der B oden  im 
S ch a tten  der B äu m e und große Lachen 
W assers noch ganz gefroren w aren. M ancher 
H u n te r kam dadurch zu F a ll, aber glück
licherweise w urde —  so viel w ir in E rfah ru n g  
bringen konnten —  weder R o ß  noch R eite r 
verletzt. I m  freien Felde, überhaupt in der 
Gegend von Lundenburg, sah das T e rra in  
stellenweise m ehr einem M o ra st und halb 
ausgetrocknetem Teiche ähnlich und mancher 
m ußte Qol6 N8 v o le v s  ein kaltes B a d  nehmen. 
W ir  sahen einm al das L se o n ä  8 0 1 8 6  des 
G ra fen  Berchtold, welches sich gerade bei 
einem S tu rz e  über einen G rab en  seines 
R e ite rs  entledigt hatte, schnurstracks auf 
einen durch die Ebene laufenden C a n a l oder 
M ühlen g rab en  zu galoppiren, ja  das P ferd  in 
der M ein u n g  ohne Z w eifel, daß der ziemlich 
breite K a n a l auch n u r  eine Lache sei, sprang 
in  denselben, ohne sich zu bedenken, m itten 
d 'rein  und verschwand fü r einen M o m en t in der

Tiefe um  nach einigeil S ecu n d en  von der 
S trö m u n g  erfaßt, weiter unten wieder em
porzukommen. E s  lehnte sich m it dem M a u le  
an einen vor einer Brücke angebrachten H olz
recken, und von hier au s gelang es einigen 
dazugekommenen B a u ern  dasselbe h erauszu 
ziehen. W ie u n s berichtet wurde, ist das 
ziemlich lange B leiben  im  eiskalten W asser 
nicht ohne üble Folgen geblieben und soll 
d as T h ier an Lungenentzündung erkrankt 
sein. B ei der letzten J a g d  am 9 . d. M . 
soll der H u n tm an  sam m t P ferd  un terge
taucht sein und ersterer genöthigt gewesen 
sein, schwimmend festen B oden zu erreichen.

Trotz alledem gelang es in  den meisten 
F ä llen  den gejagten Hirschen H a la li  zu 
machen, w iederholt sogar zweimal an einem 
T age.

B ei der in  G öding stattgehabten J a g d  
wurde ein w ilder Hirsch, —  ein G a b le r  —  
den m an vorher mittelst schottischen W in d 
hunden vom R udel im  W alde getrennt hatte, 
von der M eu te  verfolgt und dieser gab einen 
tüchtigen N u n  von wenigstens 1 S tu n d e  
15  M in u ten , m it einem H a la li  im  W asser, 
w orau f noch schnell ein Kastelhirsch a u s 
gelassen wurde, der ebenfalls seine F lucht 
durch den W ald  nahm  und nach einem zweiten 
R u n  von 4 5  M in u ten  ebenfalls H a la li  ge
macht und eingefangen wurde.

A n den Jag d en  nahm en b is jetzt T heil, 
außer S .  M . dem K aiser, begleitet von 
S r .  D urchlaucht dem Fürsten  Emerich T h u rn  
und T ax is  und dem G ra fen  N ico lau s Eßterhazy 
(a ls N a o te r  ok tü e  8 ounck8 ), die D a m en : 
G rä f in  Heinrich Larisch, Comtesse I r m a  
Andrassy, G rä f in  G eorge Stockau, F ü rs tin  
R o sa  H ohenlohe, B a ro n in  Vecsera, F ra u  van 
S o n ; die H erren  P r in z e n : P a u l  E ßterhazy, 
B erg h es , F ra n z  A uersperg  und S o lm s ,  die 
G ra fen  G a b o r  Z ich y , Z sig a  Berchtold, 
G eorg  W aldstein, E ugen K insky, K a lm an
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H unyady , Excellenz Larisch und S o h n , die 
B a ro n e  H übner und B u r g ,  die H erren  
D reher, R o b e rts  van  S o n ,  G eorg  M eichl, 
Aristide B altazzi u. a. in ., w ährend F ra u  
G rä f in  G abrie le  A ndrassy, M u tte r  der 
Comtesse I r m a ,  die J a g d  meistens in  G e 
sellschaft des H e rrn  M a le rs  J u l iu s  R itte r  
von B la a s  oder W ilhelm  Richter verfolgte.

D urch die M unificenz S .  M .  des K aisers 
wird die A bhaltung der G ödinger P a rfo rce 
jagden nicht allein möglich sondern außerdem 
auch so bequem a ls  möglich gemacht. Punk t 
1 0  U hr fäh rt der Hofzug, der die ganze G e 
sellschaft h in au s füh rt, vom N ordbahnhofe 
ab und w ährend die J ä g e r  sich in  den 
S a lo n w a g en  an ein bereit gehaltenes F rü h 
stück fü r die T ag esa rb e it stärken, dam pft die 
M aschine m it m ehr a ls  gewöhnlicher Schnellig 

keit dem M ee t zu, wo die Jag d p ferd e , welche 
natürlich alle in G öding, in  von dortigen 
B a u e rn  gemietheten S ta llu n g e n  untergebracht 
sind, in  Bereitschaft stehen. Gewöhnlich 
lan g t der Z u g  doch um  12 U hr M itta g s  
an. E s  wird dann gleich aufgesessen und 
im  T ra b  der S te lle  zugeritten, wo der Hirsch 
ausgelassen w ird . S o b a ld  der Kastelhirsch- 
F ü h re r die Gesellschaft ankommen sieht, wird 
der Hirsch in  F reiheit gesetzt, so, daß er 
m eistens, wenn die M eu te  angelegt wird, 
einen V orsprung  von 1 0  b is 15  M in . hat.

Nach der jetzt eingetretenen schönen W it
terung  zu urtheilen, wird der B oden  bald 
austrocknen und hoffen w ir dann in  der 
Lage zu sein, noch über manchen guten R u n  
zu berichten.

S .

Der Iagdzug in
D a s  F e s t,  das im  Laufe des M o n a ts  

A p ril zum Besten der Nothleidenden B ö h 
m ens, Schlesiens und G aliz iens in der H o f
reitschule abgehalten werden w i r d , b ring t 
auch dem richtigen J ä g e r  eine Augenweide, 
wie er sie herrlicher kaum träum en k a n n ; 
denn a ls  leitender Gedanke fü r den E n tw u rf 
und fü r die Zusam m enstellung des P r o 
gram m s wurde bestimmt, einen Ja g d a u sf lu g  
K aiser M a x  des E rs ten , eines der größten 
W aidm änner aller Z eiten , darzustellen. W ie 
reich an M annigfaltigkeit der A usrüstung  
und der Costume ein derartiger Z u g  zu ge
stalten ist, konnte das Publikum  reichlich bei 
Gelegenheit des Festzuges zur Feier der sil
bernen Hochzeit des K aiserpaares sehen; 
allein w ir wollen, ehevor w ir d a ran  gehen, 
d as P ro g ram m , wie es b isher festgestellt ist, 
m itzutheilen, gleich im  V orh inein  sagen, daß 
dieser Ja g d z u g  den dam aligen noch an R eich
thum  und M annigfaltigkeit und an blen
dender W irkung übertreffen w ird, und zw ar 
au s  folgenden G rü n d en . D e r  Z u g  wird

der Hofreitschule.
diesm al im  geschlossenen R aum e stattfinden 
u n te r  zahlreicherer B etheiligung und wird 
namentlich dadurch, daß eine R eihe schöner 
D am en  d aran  theilnehm en, an bestechendem 
R eiz gewinnen. D ie  einzelnen T e iln e h m e r  
werden noch m ehr durch Echtheit der Costume 
und der W affen  ausgezeichnet se in ; m an 
w ird M ü h e  haben , alle D e ta ils  aufzufassen, 
welche da vor den staunenden A ugen der 
Z uschauer sich entfalten w erden; denn ein 
solcher Jag d zu g  glich ja  in  der T h a t  schon 
an  und fü r sich einem Festzug.

D ie s  wird E inem  schon klar, wenn m an 
auch n u r in B etrachtung zieht, w as ein hoch- 
geborner J ä g e r ,  wenn er fü r sich und n u r 
in  B egleituug  W eniger zur J a g d  auszog, 
m it sich führte.

D av o n  gibt u n s K aiser M ax im i
l i a n s  Jagdbuch, das von dem vielkundigen 
K a ra ja n  seinerzeit herausgegeben , nu n  im 
Buchhandel verschwunden ist, bündigsten A uf
schluß, darin  heißt es un ter A nderem :

„ D u  K önig von O esterreich!"
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„E rstens sollst D u  beständig bei D ir  
haben m ehrere T ru h en  fü r D ein  Jagdschw ert, 
D einen Nock, G eschoß, hörnerne A rm brust 
und stählernen B ogen. I m  W in te r nämlich 
die hörnerne A rm brust der K älte  wegen, aber 
sonst den stählernen B ogen. I n  der R egel, 
w enn 's im  W in te r nicht friert, auch den 
S ta h lb o g e n ."

„ D u  sollst g rau  und grüne K leider 
haben, zum Theile g rau , zum T heile g rü n ; 
zu Hirschen und Gem sen ist es die beste 
F arb e . D u  sollst alle Z e it  zwei P a a r  Schuhe 
haben, ein W a m m s , jedoch nicht bauschige 
Aerm el und H osen ; ein P a a r  Gcm seisen 
(Bergeisen und W aldeisen), H irn h an b e  (wegen 
des niederfallenden G e rö lls ) ;  kurzen Leibrock 
m it abgeschnittenen E rm e lu ; Brnstfleck gegen 
die bösen W in d e ; zweierlei Handschuhe: 
dünne Handschnhlein und wollene aus weißem 
T u c h ; wollene Socken, ein P fauenhü tle in  m it 
T affe t überzogen, wenn die Hitze groß ist, 
sonst g raues H ü tlein  m it umgeschlagener 
Krem pe. E ine Kappe au s halbseidenem T affe t, 
wenn es stark w indig und eine tüchtige w ol
lene K appe gegen R egen und Schnee. E inen 
breiten D egen und ein m ittleres H o r n ,  das 
einen hellen K lan g  hat, auf dem D egen ein 
Tillmesser (eine A rt H irschfänger), einen weiten 
kurzen D egen und ein Schnittm esfer, auf 
welchem ein Schnitzer und P fr ie m ; zwei 
S chäfte , einen langen und einen m ittleren, 
der kürzere d ritth a lb  K lafte r, der Jagdschaft 
vier K lafte r, diese sollen ans naturwüchsigem 
H olz und nicht geschnitten sein."

Dazwischen kommt die M a h n u n g . „ D u  
König von Oesterreich sollst Dich ewig freuen 
der großen Lust der W aidm annschaft, deren 
D u  m ehr hast, a ls  alle Könige und F ürsten ."

M a n  kann w ohl auch a u s  diesen J a g d -  
regeln schon schließen, von wie reicher M a n 
nigfaltigkeit in  den Z eiten  M ap  des Ersten 
ein Jag d zu g  w ar.

D em  P rogram m e zufolge beginnt das 
Fest in  der Hofreitschule, das am 1 6 ., 17 . 
und 1 8 . A pril abgehalten werden soll, m it

dem Einzug des Jagdzuges, an s welchem 
sich das Caroussel entwickeln soll und schließt 
m it dem A uszug des Jag d zu g es. D e r E inzug 
wird in  folgender O rd n u n g  stattfinden:

1. V o rhu t, H erolde, Paucker, T rom peter. 
D ie  V o rh u t der Reisigen ist zu Pferde, die 
Reisigen haben S ta h lh a u b e u  und B ru st- 
harnische und an  der S e ite  lange S chw erter, 
sie tragen lange weiche S tie fe l zum Schnallen .
2 . Ja g d b a n n e r, G e m s f a g d ,  F ü h re r (G ra f  
W ilczek), C avaliere  auf P o n i e 's , welche, 
wenn sie so gewählt sein sollen, wie dies 
K aiser M a p  in seinem „geheimen Jagdbuch" 
vorschreibt, zwei J a h r e  E rz  über d as G e 
birge getragen haben müssen, J ä g e r  zu F u ß .
3 . H irschjagd, F ü h re r (G ra f  B ren n er), 
C avaliere  zu P ferde, J ä g e r  zu F u ß . 4 . F a l 
kenjagd, C avaliere, Falkon iere , W ald h o rn - 
bläser und E quipagen, ein D am enw agen. 
D a ß  all' dies genau im S ty le  des fünf
zehnten Ja h rh u n d e r ts  gehalten sein wird, 
dafür bürgen die N am en der H erren  des 
ComitkLs, die die Leitung der V orarbeiten  
zum Feste übernom m en haben. E s  sind dies 
die H e rre n : G . d. C . F ü rs t T h u r n  und 
T a p i s  (P rä s id e n t) , G M . G ra f  T ö r ö k  
(technische L eitung), die G ra fen  W i l c z e k  
und M e r a n  (Costnm e, D ecora tion  des Fest
schauplatzes), G M . G ra f  H u n y a d y  (P e r-  
sonalangelcgenheiten). D ie Executive der 
G ra fen  Wilczek und M e ra n  wird durch den 
M a le r  Fnp gebildet, der bekanntlich in  E n t
w ertung stylvoller und richtiger historischer 
Costnme eine C ap ac itä t ersten R a n g es  ist. 
5 . D em  D am enw agen folgen T rab an ten  und 
nach diesen kommt der W ildw agen m it 
verschiedener Jag d b eu te . 6 . B ä ren jag d , 
F ü h re r, C avaliere, J ä g e r  zu F u ß  und zu 
Pferde. 7 . S a u ja g d  und 8 . endlich etwa 
noch E quipagen und jedenfalls N achhut, ge
bildet au s Reisigen zu P ferd . D ie  einzelnen 
N um m ern des ganzen P ro g ram m es s in d :
1. G ro ß e r E inzug der Jagdgesellschaft.
2 . Q u a d r i l le ,  geritten von zwölf Falken
jägern  m it ihren D am en. 3 . Q u ad rille , ge-
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ritten  von 2 4  C avalieren . 4 . Q uad rille , 
geritten von 4  H erren , 2 4  Reisigen und 
2 4  J ä g e rn .  5 . Jag d re iten  m it Lanzenstechen 
auf Jag d tro p h äcn . 6 . E ine von acht Z w e i
gespannen und zwei Viererzügen gefahrene 
Q u ad rille , und endlich 7 . großer A uszug. 
D ie  Erzherzoge W ilhelm  und E u g e n , der 
P r in z  Alexander von W ürttem berg , 2 0  D am en 
der Aristokratie und 5 0  C avaliere haben sich 
zur activen M itw irkung  an dem Feste bereit 
erklärt.

D ie  D am en  sind: D ie  Fürstinnen  Alfred 
Liechtenstein, M ontenuovo  und O e ttin g s-  
hausen , die M ark g räfin  P a lla v ic in i,  die 
G rä fin n en  H augw itz, S c h ö n b o rn , P a lf f t) , 
C ollo redo , M a n u ss e ld , S tockau - B altazzi, 
zwei G räfinnen  Larisch, zwei Comtessen K insky, 
dann die Comtessen I r m a  und Etelka An-

drassy, Stockau, M an n sfe ld  und die B a ro n in  
B ourgoing-K insky . D ie  eigentlichen P ro b en  zu 
dem Caroussel werden erst am 3 0 . d. M . 
beginnen. D ie  M nsikcapcllcn der In fa n te r ie -  
R egim enter N r . 1 4  und 5 2  werden un ter 
der Leitung des Capellm cisters Z im m erm ann  
den vom Hofcapellmcister D opp ler charak
teristisch com ponirten E inzugsm arsch executiren. 
Außerdem  werden den Jag d zu g  selbst T ro m 
peten und Pauken, ferner ein H o rn -O c te tt 
des H ofopern-O rchesters un ter Leitung des 
H e rrn  S c h a n tl und acht F lötisten au s  dem 
C onservatorium  eingetheilt sein. D ie  H o f
reitschule soll w ährend der V orstellungen m it 
electrischem Lichte beleuchtet sein. W ir  werden 
selbstverständlich eingehend über d as Fest be
richten.

ckriMng und Vaidmerk.
T hauw ind  und Früh lingssonne  haben die 

letzten Schneereste au s den M u ld en  gefegt, 
lustig wogen wieder Schw ärm e von S ta a re n  
in endlosen Schwenkungen über die g rün  be
hauchten W iesen und der lange ersehnte 
Schnepfenstrich ru ft ein Helles „ G 'w e h r  'r a u s "  
in  alle Jügerstnben .

V orbei sind die Reize der Entenjagd und 
des Fuchsanstandes in  W in ter-V o llm onds- 
nächtcn, es bietet sich aber nun ein ungleich 
schöneres V ergnügen dein, der die S tu n d e n  
zu genießen versteht, die er dem F rü h ja h r s 
anstande auf Schnepfen widmet.

D e r  laue F rüh liugsabcnd , an dem die 
D rossel auf dem äußersten Triebe der T anne  
sich streckt und dabei trä lle rt, a ls  gelte es, 
das arme Kröpfchen zu sprengen, —  an dem 
das wie imm er bescheidene Nothkelchen tief 
d 'rin n  im Busch manch' tiefbewegte Weise in 
sich hineinplauscht und die S p in n e  oder das 
zarte M ottchen es wagen kann, auf dürrem  
H alm e un ter freiem H im m el zu übernachten,

—  an dem jeder Lufthanch Tausende von 
schlummernden K räften  weckt, das Erwachen 
der N a tu r  „die F rü h lig sah n u n g en "  jedes 
halbw egs zugängliche G em üth  m it G efühlen 
überschüttet, fü r die unsere S prache  zu ä rm 
lich ist, —  solch' ein lauer F rü h lin g sab en d , 
an dem —  um  dem W aidwerke gerecht zu 
werden —  Schnepfen streichen, d as w äre so 
des J ä g e rs  I d e a l ,  und, G o tt  sei D ank, 
diese Id e a le  kann er erreichen. Ic h  fühle 
die V orw ürfe, daß ich ans der „ F ä h rte "  der 
S e n tim e n ta litä t  nachziehe, mich m it der 
„M an d o lin e"  an den Leser „heranpürschc," 
sind doch die Ansichten und Em pfindungen 
derer, die dem W aidwerke huldigen, oft g ru n d 
verschieden. Ich  meine, dem echten rechten 
Pflicht- oder P assionsjägcr soll die unbe
grenzte Liebe zum W ald  und zur allzeit 
schönen N a tu r  inuewohnen, er braucht sich 
nicht zu schämen, schlägt fü r deren Eindrücke 
un ter rauhem  Loden ein empfängliches Herz. 
E r  soll es bedauern, wenn das edle W a id 
werk dort in seiner W ürde sinkt, wo es ein
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H eer von E indring lingen  a ls  Geschäftssache, 
oder au s bloßen Gesundheitsrücksichten, oder 
lediglich um  die M o rd lu st zu befriedigen, 
betreibt.

Ic h  erkühne mich nicht, über die Schnepfen
jagd etw as N eues bringen zu wollen. J e g 
licher weiß, wo er seine Schnepfe aufzusuchen 
oder zu erw arten  habe. E r  kennt so gut 
wie ich die kleine Mücke, die vor das staar- 
spähende Auge tanzt und plötzlich gegen alle 
R egeln  der Perspektive groß wie eine Schnepfe 
erscheinend alle N erven schüttelt, er weiß 
auch, wie sich der „Ruck" verspürt, den eine 
über dem Jungho lze  jäh auftauchende N acht
schwalbe oder F led erm au s verursacht. W a s  
den H äringskopf anbelangt, von dem gesteht 
sich jeder, der einm al dam it p rä m iir t worden, 
daß er weder nach F o rm  noch Geruch an 
eine Ehrenm edaille erinnert. —

Nicht häufig wird sich der Z u fa ll  er
eignen, daß gerade an „ O c u li"  und „ Ju d ic a "  
diese Z eitungsheftchen zur Post „wechseln", 
um  nach allen R evieren hin „versprengt" zu 
werden, es seien m ir also ausnahm sw eise 
noch die wenigen W orte  über ein längst er
schöpftes T hem a gestattet. S i e  verdienen es 
die arm en Langschnäbel, denen überall h a rt 
zugesetzt w ird, so daß es wenige „bemooste 
H äu p te r"  un ter ihnen geben m ag. Am 
Durchzuge steht ihnen hüben wie drüben, 
heute oder m orgen das „Pech" bevor, am 
M ark te  zu prangen, um  schließlich im  Rachen 
eines G o u rm an d s zu verschwinden.

D ie  Herbstschnepfe, stram m  und w ohl
genährt, steht m it lautem  Geplätscher auf 
und w andert oft A bends träge „zu F u ß "  
herum . J a ,  m an hat Beweise, daß sie gar 
nicht absonderlich erstaunt ist, am M o rg en  
in  einem G em üsegarten zu erwachen. D ie  
Frühjahrsschnepfe h a t etw as M ystisches an 
sich, wenn sie lau tlo s  sich vom B oden erhebt, 
b is in  die N acht hinein auf E roberungen 
umherstreicht und dabei R encontres m it N eben
buhlern  auskäm pft. D azu  kommt noch die

Gesam m tstim m ung der N a tu r  —  kurz die 
Frühjahrsschnepfe kommt m ir Poetischer vor, 
sie lebt um  zu lieben. D e r  G au m en  darf 
dabei nicht sprechen, denn wer sie gegen die 
m it F e tt ausgepolsterte Herbstschnepfe be
trachtet, denkt unw illkürlich: „Laß ab vom
Lieben, es th u t D ir  nicht gu t."  —  Ic h  
goutire die Schnepfe eben weniger nach G e 
wicht a ls  nach „C h arac te r."

I s t  auch im F rü h jah re  am  W eg zum 
Anstandsplatze manch' Pfützchen und manche 
Pfütze zu verzeichnen, so wird doch der, der 
Auge und O h r  fü r  die P rach t eines milden 
M ärzabendes und den G esang der W aldvögel 
besitzt, täglich m it gleichem V ergnügen um  
ein halbes S tündchen  früher der glänzenden 
Abendsonne entgegentreten, um  sich an stum 
men und helljauchzenden Lenzesfreuden zu er
götzen. An einem solchen Abend ist der 
S a n g  der V ögel herrlich. W a s  nützt m ir 
der S ä n g e r  im  K äfig im  dumpfigen Z im m e r?  
F re i m uß er sein, ohne K um m er, dann 
kom m t's vom Herzen und dringt es zum 
Herzen.

S ch o n  mischt sich der E ule  R u f  in das 
schwächer werdende Geschmetter, schon er
glänzt die V enus am Firm am ente  und nach 
M ö v e n a rt fla tte rt die Amsel über dem Busche, 
um  sich dann m it schnellem Schw ünge an 
ih r Schlafplätzchen zu begeben. D ie  F lin te  
ist schußbereit, ich thue unwillkürlich einen 
tiefen Athemzug, und

„him m elw ärts den Späherblick gerichtet
steh' ich lauschend voll Erwartung da."

E s  w ar keine Täuschung, a ls  m an fernen 
B a lz to n  zu vernehmen w ähnte, denn hoch 
oben an der B erglehne streicht eine Schnepfe. 
S o fo r t  schlägt der süße T o n  wieder an das 
O h r ,  er kommt näher und näher, und wie 
noch die B erge  des F lin tendonners Echo 
donnernd wiedergeben, stürzt verendend au s 
luftiger Höhe durch der B irken Geäste das 
prächtige W ild  in 's  feuchte M o o s  herab. —
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M a n  denke sich einen recht glücklichen Abend. 
E s  m uß aberm als der gurgelnde Lant er
tönen, eine dritte und vierte Schnepfe vo r
beistreichen, doch ich überlasse sie ihrem Schick

sale, ich besorge n u r  das „N ö th ig s te " : ein 
stilles „ W a id m a n n s -H e il!"

M a ria b ru n n , L ätare 1 8 8 0 .
Aiclor v. Hr.

Eilt Schlußwort.
D ie  R edaction  der Jagdzeitung  hat in 

der N um m er 3  des laufenden Ja h rg a n g e s , 
die D ebatte  über das T h e m a : „Riesenhirsch" 
geschlossen. Nach Parlam entarischem  Usus 
darf ich m ir nunm ehr, nachdem ich durch 
meine in der N um m er 2 1 , 1 8 7 9 , dieses 
B la t te s  vorkommenden E rö rte rungen , unser 
T hem a neuerdings auf die T ageso rdnung  ge
setzt habe, das S c h lu ß w o rt erbitten.

A u s den B e iträgen , welche die J a g d 
zeitung von verschiedenen S e ite n  über diese 
F rag e  brachte, geht unzweifelhaft hervor, daß 
der Riesenhirsch in  zwei von einander abwei
chenden Beziehungen von In teresse  ist. D e r  
W aidm ann  betrachtet ihn  nämlich von einem 
ganz anderen S tan d p u n k t a ls  der F reund 
prähistorischer Wissenschaft.

M a n  w ird den E rsteren  entschuldigen 
müssen, wenn er den gewaltigsten R epräsen 
tan ten  au s dem fü r ihn  so hochbedeutsamen 
Geschlechte der Osrviusn, den E u ro p as  
B oden  getragen hat, der historischen Z e it 
a ls  ein Ja g d th ie r  zu reclam iren  strebt.

K önnte es fü r  die Periode unseres M it te l 
a lte rs  ein bewegteres und anregenderes J a g d 
bild geben, a ls  die Zeitgenossen C a r ls  des 
G ro ß en , der O tto n en  und des gewaltigen 
B arb aro ssa , m it dem W urfspieß  und dem 
Pfeilbogen bewaffnet, begleitet von einer zah l
reichen M eu te  der kräftigsten Jagd h u n d e , a u s 
ziehen zu sehen, zur J a g d  auf ein W ild , 
dessen S c e le tt  u ns beurtheilen läß t, wie sehr 
unser Edelhirsch gegen dasselbe zurückstand, 
und w ir überzeugt sein müssen, daß das E r 
legen desselben dem glücklichen J ä g e r  hohen 
R u h m  gebracht hätte.

D e r  W aidm ann  glaubte an der ihm  lieb
gewordenen Anschauung umsomehr festhalten 
zu sollen, a ls  die Ansicht, es sei un ter dem 
„grim m en Schelch" des N ibelungenliedes der 
Riesenhirsch zu verstehen, in  weiteren Kreisen 
Z ustim m ung gefunden hatte, —  und anderer
seits auch ausdrücklich hervorgehoben wurde, 
daß m an fü r das E u ro p a  der historischen 
Z e it  a llerd ings nicht m ehr ein zahlreiches 
Vorkom m en unseres gewaltigen Jagd riesen  
voraussetzen könne, sondern lediglich meine, 
es habe sich derselbe an einzelnen O rte n  
un ter günstigen Existenzbedingungen in  weni
gen Exem plaren b is in  das M itte la lte r  herab 
erhalten.

D e r  F reund  prähistorischer Forschungen 
nim m t dem Niesenhirschen gegenüber einen 
gänzlich geänderten S tan d p u n k t ein. I h m  
ist derselbe eines der interessantesten G lieder 
jener T hierw elt, welche fü r die Urgeschichte 
des M enschen auf unserem W elttheile gleich
sam a ls  der H in tergrund  erscheint, auf dem 
sich dessen T h u n  und T reiben  ab heb t; — 
jener gewaltigen T hierw elt, welche w ir a ls 
die Zeitgenossen des M enschen in  jener 
Periode, und zw ar einerseits a ls  die O bjecte 
seiner J a g d ,  fü r  seine E rn äh ru n g  von großer 
W ichtigkeit, und anderseits a ls  seine G egner 
und gefährlichen B ed rän g er erkennen müssen.

D ie  F rag e , ob der Riesenhirsch noch im  
Laufe des X .  und X I .  J a h rh u n d e r ts  in  
E u ro p a  a ls  Ja g d th ie r  gelebt habe, oder schon 
in  vorgeschichtlicher Z e it  ausgestorben w ar, 
wurde m ehrm als einer eingehenden B espre
chung unterzogen, ohne daß b isher ein be
stim m ter Ausspruch nach der einen oder an 
deren R ichtung, gleichsam a ls  das S c h lu ß 
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w ort der betreffenden Untersuchungen und 
Erhebungen, gethan wurde. E s  schien die 
fü r die B ean tw o rtu n g  dieser F rag e  erforder
liche G ru nd lage  noch nicht hinreichend fest
gestellt gewesen zu sein.

Allein w ährend es den V ertre tern  der 
einen Ansicht nicht gelingen wollte, directe und 
verläßliche Nachweise fü r die A nnahm e zu 
liefern, daß der Riesenhirsch in  E u ro p a  noch 
das X . oder X I .  J a h rh u n d e r t  erlebte, m ehrten 
sich fü r die entgegenstehende Anschauung die 
Z a h l  unzweifelhafter T hatsachen , daß der 
Riesenhirsch auf dem europäischen C ontincn t 
lange vor dein H ercindäm m ern der histori
schen Z e it  ansgestorben w ar, daß er somit 
in  der u n s schon im klaren B ilde  vorliegen
den Periode des X . b is X I I .  Ja h rh u n d e r ts  
nicht m ehr gelebt haben kann.

A ls  nach der Entdeckung der P fah lb au ten , 
um  die M itte  der F ü n fz ig e r-Ja h re , die P rä 
historischen Forschungen R esu lta te  erzielten, 
welche rasch ein großes Licht über die T h ie r- 
welt E u ro p as  und über d as B ild  und das 
G epräge derselben im V erlaufe ungezählter 
Ja h rh u n d e rte  verbreiteten und eine Ueber
sicht ermöglichten über die H auptreprüsen- 
tanten  dieser T h ierw elt in den verschiedenen 
Um gestaltungsphasen, welche unser C ontincn t 
durchmachte (C ulturperioden w agt m an  kaum 
zu sagen), da schwanden jene A nhaltspunkte, 
auf welche b isher der W aidm anu  seine A n
sprüche auf den Riesenhirscheu a ls  ein J a g d 
thier des M itte la lte rs  stützte, m ehr und m ehr, 
und cs rückte die Z e it  heran, wo m an sich 
von dem Gedanken, dem J ä g e r  des X .  b is 
X I I .  J a h rh u n d e r ts  w äre noch d as Glück 
gew ährt gewesen, einen Riesenhirsch a ls  J a g d 
beute heim bringen zu können, völlig lo s 
sagen m ußte.

M eine  E rw ägungen  in  der N r . 21  der 
Jagdzeitung  1 8 7 9  hatten  die Absicht, über 
die R iesenhirsch-Frage neuerdings eine D ebatte  
zu eröffnen, um  wenn thunlich, ihrem  A b
schlüsse aberm als etw as n äher zu rücken. 
M e in  H inw eis auf die drei Kaiser-U rkunden

und die W iedergabe der, unsere F rag e  be
sonders berührenden S te lle n  au s denselben 
sollte zunächst hervorheben, daß gerade im 
X .  b is X I I .  J a h rh u n d e r t  die Bezeichnung 
elell und 8eÜ6lell synonim fü r das E len 
oder Elchwild gebraucht worden ist.

A u s meinen E rörte rungen  ist unschwer 
zu ersehen, daß ich dam it zunächst die vom 
W aidm ann  vertretene Anschauung im  Auge 
hatte.

E s  m ußte m ir zur großen G enug thuung  
gereichen, a ls  sich in der N r .  2 3 , J a h r 
gang 1 8 7 9  der Jag d zeitu n g , an erster S te lle  
„über Elch und Schelch" eine S tim m e  a u s 
sprach, der w ohl im Vollesten Umfange das 
Recht zuerkannt werden m uß, über das vo r
liegende T hem a ih r V otum  abzugeben. H e rrn  
E . F . v. H om eycr's hervorragende B edeu
tung a ls  N aturforscher und W aidm ann  steht 
w ohl außer aller F rage .

Umsomehr m ußte es befremden, in  der
selben N um m er 2 3  eiue andere S t im m e : 
„zum  T hem a Riesenhirsch," den B oden ruh iger 
E rw ägungen  ausgeben zu sehen.

Nam entlich aber fiel die A uslegung  ans, 
welche H e rr  I .  S t . ,  den ich übrigens a ls  
einen bew ährten W aid m an n  anerkenne, den 
von m ir eitirten Urkundenstellen geben wollte.

I m  M itte la lte r , namentlich im X . b is 
X I I .  J a h rh u n d e rt ,  wo die Personcn-N am cn  
noch nicht allgemein feststanden, —  wo m an 
einen und denselben O r t ,  dasselbe B od en 
gebiet, oder wie in  unserem speciellen F a ll  
dasselbe T h ie r m it verschiedenen N am en be
zeichnete, kömmt es sehr häufig vor, daß 
m an in Urkunden, um  etwa zu besorgenden 
Bedenken und Z w eife ln  vorzubauen, m ehrere 
N am en, un ter denen die betreffende Person , 
der O r t ,  das Bodengebiet rc. rc. bekannt 
w aren, aufnahm . H äufig  finden w ir in 
solchen U rkunden : „ W ir  geben dem N . den
O r t ,  die H ube, welche A . o d e r  B . ,  und ein 
anderm al, welche A. u n d  B .  genannt w ird ." 
D em  Schre iber der Urkunde erschien es u n 
verkennbar a ls  ganz gleich, ob d as einemal
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ode r ,  das zweitemal u n d ,  oder auch geschrieben 
wurde, in  beiden F ällen  w ar dem Auftauchen 
von Bedenken und Zw eifeln  vorgebaut. U r
kunden jener Z e it  sind zunächst nach dem 
S in n e , der vom Aussteller hinein gelegt w er
den wollte, auszulegen. D ieser S in n  kann 
in  den vorerw ähnten  F ä llen  ebensowenig 
zweifelhaft sein, wie in den Utrechter Urkun
den, in  denen vom E len  einm al gesagt w ird, 
daß es im deutschen ste ll o d e r  se lls le ll, und 
ein anderm al s te ll u n d  8ellstell heißt.

E in e r weiteren S t im m e , welche zum 
T hem a „Riesenhirsch" in  der N r . 2  des 
laufenden J a h rg a n g e s  der Jagdzeitung  ih r 
V o tum  abgab , werde ich bereitwilligst die 
Volleste W ürd igung  zuerkennen. S e in e  E rlauch t 
H e rr  G ra s  E berhard  zu E rbach-Erbach hat 
w iederholt die N iesenhirsch-Frage besprochen, 
und sich um  die Beleuchtung und thunlichste 
K larstellung derselben unverkennbare V e r
dienste erworben. D a ß  S e in e  E rlauch t selbst 
m it der neuerlichen E rö rte ru n g  dieses T hem as 
den S tan d p u n k t des W aidm annes einnim mt, 
darf u n s nicht befremden. U ebrigcns läß t 
der Schlußsatz der schätzbaren M itth e ilu n g  
w ahrnehm en, daß den Verfasser derselben 
keine vorgefaßte M ein u n g  leitete, und er auch 
einer anderen Auffassung die volle Beachtung 
nicht vorenthalten werde.

Nachdem über den Riesenhirsch vom 
S tan d p u n k te  des W aid m an n es mehrfache 
S tim m e n  vorlagen, erschien es nunm ehr an 
der Z e it, auch das in  dieser F rag e  schwer
wiegende V otum  der prähistorischen Forschung 
zu hören.

H e rr  D r .  M . M uch ha t sich der m ühe
vollen Aufgabe unterzogen, in  dieser R ich
tung die sorgfältigsten S tu d ie n  zu machen. 
D a s  R e su lta t derselben erscheint in  der N r . 3  
der Jagdzcitung  niedergelegt. Ic h  bin über
zeugt, daß jeder Leser unseres B la tte s , w el
cher der R iesenhirsch-Frage seine Aufmerk
samkeit zuwendete, den A u sführungen  dieser 
A bhandlung m it dem größten In teresse folgen 
w ird. D e r  gelehrte H e rr  Verfasser betont

ausdrücklich, daß seine M itthe ilungen  nicht 
etwa auf leeren C om binationen, oder auf 
vereinzelten dürftigen Erscheinungen beruhen, 
sondern das feststehende E rgebniß  der W issen
schaft, das R e su lta t einer großen S u m m e  in 
den verschiedensten Ländern, insbesondere in 
E ng land , Frankreich, Deutschland und O ester
reich von den gewissenhaftesten und hiezu be
rufenen M ä n n e rn  durchgeführten Forschungen 
sind, und kömmt zu dem S ch lu ffe : „D er
Ricsenhirsch, das edelste W ild  des M enschen 
zur Z e it  des M am m u th , ist auf dem euro
päischen C ontinente zugleich m it diesem Thiere 
ausgestorben ; W affen  von M e ta l l  h a t er 
nicht m ehr blinken gesehen, noch viel w eniger 
ha t er die Z e it  des N ibclungeudichters erlebt, 
ja  selbst in I r l a n d  fehlen ausreichende B e 
weise fü r seine Existenz in historischer Z e it ."

Nach diesen: die Riesenhirschfrage vom 
S tan d p u n k te  der prähistorischen Forschung 
nach allen ihren Beziehungen in der u m 
fassendsten und eingehendsten W eise klarstel
lenden A usführungen  des H e rrn  D r .  M .  M uch, 
darf m an  dieses T hem a w ohl a ls  endgiltig 
erledigt erklären. V on  hochachtbarer S e ite , 
welche bisher den S ta n d p u n k t des W aid- 
m annes vertreten hatte, wurde m ir bereits 
die volle Z ustim m ung zu dem von H errn  
D r .  M uch abgegebenen S chlußvotnm  m it
getheilt.

D ie  Freunde der Jag d zeitu n g  werden m it 
u n s  die B efriedigung theilen, daß es unser 
B la t t  w ar, in  welchem die Sch lnßvcrhand- 
lungen über das seit einer R eihe von J a h re n  
w iederholt besprochene R iesenhirschthem a, dessen 
E rledigung fü r den W aidm ann  w ohl selbst
verständlich ein lebhaftes In teresse hatte, zu 
Ende geführt wurden.

I n  N r . 2  der Jagdzeitung  1 8 8 0  finden 
sich auf S e ite  3 6  drei Niesenhirsch-Geweihe 
abgebildet, welche verkleinerte C opien einer 
von tüchtiger H and in  ziemlich großem M a ß 
stabe ausgeführten  Zeichnung sind, die S e in e  
E rlauch t H e rr G ra f  zu Erbach der R edaction  
unseres B la tte s  m ittheilte. A uf der O rig in a l-
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Zeichnung kömmt unten  die Anmerkung v o r : 
„D iese auf dem Platze selbst gemachten 
Zeichnungen und Ausmessungen sind m ir 
1 7 9 8  von Lord G rev ille  au s London zuge
schickt worden. F .  G .  z. E rbach ."  B e i 
dem m ittleren Geweihe fä llt cs auf, daß die 
E nden nicht nach rückw ärts, sondern nach 
vorn gewendet sind. I s t  hier nicht etwa von 
S e ite  des Z eichners ein V erstoß un terlaufen , 
so müssen, abgesehen von der erheblichen 
W eite des G ew eihes, durch die abnorm e 
S te llu n g  der Enden, die B ew egungen seines 
einstigen T rä g e rs , in  W ald  und Auen, noch 
m ehr erschwert worden sein.

An dem oberen Geweihe ergeben sich 
folgende M a ß e :

W ienermaß
Rechte S ch au fe l v. äu ß er

sten Ende b is zur Rose 6 ' 1 1 "  — 2 '1 9  M tr .  
linke S ch au fel v. äu ß er

sten Ende b is zur Rose O  8 "  —  2 -1 1  M t r .  
beide nach der K rüm m ung gemessen. 
E ntfernung  der R o s e n . 4 "  — 0 ' 11 M tr .
E n tfernung  der äußersten 

E nden in  gerader Linie I O  1 "  —  3 '1 9  M tr .  
rechtes Augenende 1 ' 2 "  — 0  3 7  M tr .  
linkes 1 1 "  ^ 0 - 2 9  M tr .
Scheitellänge . 1 / 1 1 " — 0 6 1  M tr .

A uf S e ite  3 5  der N r. 2  macht Herr- 
G ra f  zu Erbach auf den Umstand aufmerksam, 
daß die auf dem Geweih des Riesenhirschen 
vorkommenden Augenenden nicht rund sind, 
sondern eine plattgedrückte S ch au fe l bilden. 
E s  ist dieses das charakteristische Zeichen, 
a u s  dem sich sofort m it aller B estim m theit

erkennen läß t, ob ein Geweihstück —  v o ra u s 
gesetzt, daß an demselben die Rose vorhanden 
ist —  vom Riesenhirsch stamm t oder nicht.

A uf allen m ir bekannten Riesenhirsch- 
Geweihen tr i t t  das spatelförm ige, breit- 
gedrückte Augenende unm itte lbar au s der 
Rose h e rau s. D a s  k. k. H ofm ineralien- 
C ab ine t in  W ien bew ahrt einen au s der 
Theißebene stammenden Riesenhirschschädel 
m it den beiden circa 2  F n ß  langen G ew eih
stangen, von denen die S chaufeln  leider ab
gebrochen sind. Auch die beiden Augenenden 
fehlen, die Bruchstellen derselben sind jedoch 
deutlich w ahrnehm bar, sie sind über 2  Z o ll 
lang  und etwa 1 Z o ll  breit. D e r Q u e r 
schnitt eines Augenendes bildete somit ein 
gedrücktes O v a l, dessen Länge m ehr a ls  
doppelt so groß w ar wie die H öhe. B e i den 
G ew eihen älterer Edelhirsche zweigt sich d as 
Augenende ebenfalls unm ittelbar ober der 
R ose ab, allein sein Q uerschnitt ist nahe 
kreisrund, auch ist seine S te llu n g  zur H a u p t
stange eine wesentlich andere a ls  beim R iesen
hirschen. D em  Geweih des Elch fehlt das 
Augenende gänzlich. Berücksichtiget m an diese 
leicht w ahrnehm baren M erkm ale, dann  wird 
m an kaum in  die G e fah r kommen, F r a g 
mente eines starken Edelhirschgeweihes dem 
Rieseuhirsch zuzuschreiben, denn nicht im m er 
ist ein G ew eih, welches m an nach dem ü b 
lichen Sprachgebrauch ein Riesengeweih nennt, 
darum  auch das G ew eih eines Niesenhirschen.

W aid m an n sh e il!
W ien , A nfang M ü rz  1 8 8 0 .

Zoh. Wervakd.

Der russische Arwalü und seine Rewohner.
V on Alöin Kohn. (Schluß.)

H ier, in  diesen undurchdringlichen U r
w äldern  ha t sich auch nach dem allgemeinen 
G lauben  der B ew ohner der W aldgegenden 
seit unvordenklichen Z eiten  der H errseibeiuns 
(der Leschy) angesiedelt, der m it den unge-

> betenen G ä s te n , die sein Reich besuchen, 
durchaus nicht artig  und liebreich verfährt. 
H ier hilft dem M enschen kein G ebet, kein 
K reu z , kein Umwenden der Kleidungsstücke, 
das in anderen S a g e n  den B ösen verscheucht.
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A u s diesem Gebiete des T eufels kommt m au 
nicht m ehr h e rau s. D ie  V olksphantasie stellt 
ihn derm aßen listig dar, daß er es versteht, 
d as menschliche S tö h n e n  und R ufen  nach
zuahm en, den W anderer hiedurch in 's  Dickicht 
zu locken und dann m it menschlicher S tim m e  
ihn  höhnisch zu verlachen und auszupfeifen. 
I m  W alde ist er so g ro ß , wie die höchsten 
B ä u m e , auf Feldern  und W iesen wird er 
klein, wie der niedrigste G ra sh a lm . A us 
P urer Langweile singt er häufig von Abend 
b is  M itte rn a ch t; da er jedoch das K rähen  
des H a h n es  nicht lieb t, w ird er plötzlich 
still, wenn dieser seine S tim m e  ertönen läß t. 
E r  liebt es ü b rig e n s , m it seinen Kollegen 
K arten  zu spielen und verspielt Eichhörnchen, 
Hasen und Feldm äuse au s dem W alde, dessen 
H aupteigenthüm er und unumschränkter G e 
bieter er ist. Durch das A btragen der 
Spielschuld wird somit die in  den russischen 
U rw äldern  so häufige Erscheinung des massen
weisen A u sw an d ern s der T hiere aus einem 
W aldm assive in  ein anderes erklärt.

N u r  ein B ew ohner der nordischen russi
schen U rw älder liebt ihren unheimlichen Lärm , 
und fürchtet das in  ihnen herrschende Geschrei 
n ich t, ja  liebt ihre Einsamkeit und zieht 
sie dem Geräusche der W elt v o r; es ist dies 
der ehrenwerthe V agabunde, der ungeschickte 
und dabei belustigende Komiker des W aldes
—  der riesige B ä r ,  dem das Volk verschie
dene N am en gibt. B a ld  nennt es ihn  den 
ehrenwcrthen Knochenverrenker M ichail T ö lp e l
sohn Latscher, Mischka (D im inut. von M ichael) 
S a u m lü u fe r , bald wiederum den W aldarchi- 
m an d riten , den H e rrn  von S je rg a tsch , oder
—  etw as satyrisch —  den S tu d en ten  der 
Sm orgonischeu U n iversitä t.* ) E r  liebt es, 
am  S a u m e  der W älder umherzuschweifen, 
weil er in  ih rer N ähe H afer findet, auch in  
ihnen Umnassen von B eeren  vorhanden sind. 
Nam entlich wachsen dort nach jedem W a ld 
brande zahllose H im beersträucher. I n  den 
dunklen U rw äldern  verbring t er den ganzen 
W in te r schlafend. H ie r findet er auf jedem 
S c h ritte  ein bequemes Lager, —  er braucht 
sich n u r  das ihm  angenehmste zu wählen. 
E r  findet hier m it der größten Leichtigkeit

*) Sm orgon ien  (S m o r g o n i, R itter), ein 
Städtchen im Gouvernement W ilna, in dessen 
Umgegend viele Z igeuner Hausen, welche sich mit 
der Dressur von B ären befassen. Ein polnisches 
Sprüchw ort läßt jeden T ö lp el, jeden linkischen 
Menschen einen Stud iosus von Sm orgon ien  sein.

einen B a u m , den der S tu r m  m it der W urzel 
au s dem B oden gerissen h a t;  die Z e it  hat 
sowohl die entstandene V ertie fung , wie den 
ausgerissenenen S tu b b e n  m it einer weichen 
dichten Moosdecke ausgestattet. An einer 
anderen S te lle  liegt wirklicher W indbruch, 
wo die B äu m e so übereinander gestürzt sind, 
daß sie wirkliche tiefe H öhlen bilden, die von 
drei S e ite n  m it M oosteppichen bekleidet sind. 
J e n e  wie diese sind fü r M eister Petz ein 
ganz bequemer Z uflu ch tso rt. W enn er diese 
W ohnung bei B eg inn  des F rü h lin g s  ver
läß t, um  seiner In d u s tr ie  nachzugehen, wobei 
er im m er der alte Unverbesserliche bleibt, der 
seine S i t te n  und G ew ohnheiten nicht ver
ändert, erscheint er dem J ä g e r  entweder a ls  
kleiner Am eisenbär, der am wüthendsten und 
gefräßigsten ist (er steckt die Z u n g e  in  den 
A m eisenhaufen, um  sich durch d as Kitzeln 
zu ergötzen), oder a ls  g ro ß e r, blutgieriger 
A a sb ä r, oder auch a ls  H aferb är, der S ü ß ig 
keiten sucht und feig ist. D e r  B ü r  ist imm er 
Phlegm atiker, und zw ar häufig b is zu dem 
G rad e , daß er, ohne ihm  ein H a a r  zu 
krümmen, dicht an einem zufällig daher kom
menden M enschen vorübergeht. D ab ei fällt 
er im m er in  E xtrem e; entweder steigt er 
aus das Dach eines im W alde stehenden 
H äuschens, um  ganz gemüthlich den S c h o rn 
stein zu beschnüffeln, und flieht eiligst davon, 
wenn ein Funken au s ihm herausfliegt oder 
er das K nistern des F eu e rs  auf dem Herde 
h ö r t ;  oder er stürzt sich brüllend ans ein 
P fe rd , ohne zu bedenken, daß dieses im  Besitze 
einer furchtbaren W affe is t , welche in dem 
m it kräftigen Hufeisen versehenen H interfüßen 
besteht, m it denen es ihm  die Z äh n e  aus 
dem R achen schlägt; oder er klettert auf 
eine Linde, um  süßen H onig zu naschen; 
oder er geht in  einen F lu ß , stellt sich gegen 
den S t r o m  und bildet m it der enormen 
M asse seines K ö rpers einen D a m m , um  
Fische zu fangen. E r  bekommt es ferner- 
fertig, auf einen Postschlitten zu springen, dem 
Postillon , C onducteur zu erschrecken und die 
P ferde scheu zu machen und so zum schnel
leren Laufe zu nöthigen, wobei er jedoch 
selbst derm aßen in  Furcht geräth, daß er 
ohne sich zu rüh ren  auf dem S ch litten  sitzt 
und aus der S ta t io n  an langt, wo er n a tü r 
lich m it seinem Felle die Fuhrkosten bezahlen 
m uß. M a n  sagt, es ereigne sich sogar, daß 
er vor Furch t sterbe, w ährend er doch in  
seinen kurzen V orderbeinen so riesige K ra ft
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besitzt, daß er B äu m e wie R o h r  biegen, ja  sogar 
zerbrechen kann und eine wehrlose K uh, trotz
dem sie doch noch einm al so groß und drei
m al kräftiger ist a ls  e r ,  m it Leichtigkeit in 
zwei Stücke zerreißt. D ie  J a g d  auf dieses 
gewitzigte T h ie r  erfordert, wenn sich einer m it 
dem S p e e r  oder m it der Büchse auf sie be
gibt, sehr große Vorsicht, und sie ist im m er 
sehr gefährlich. D e r  B ä r  bem üht sich auch, 
den M enschen zu zerreißen und re iß t ihm 
m it seiner gewichtigen P fo te  im m er die 
Schädeldecke vom Kopfe. M eister Petz ist 
ein F reund  der M usik und ein gelernter 
T anzm eister, dabei aber auch ein großer 
Trunkenbold. S e in  wiegender G a n g  und 
seine schwerfälligen B ew egungen machen ihn 
lächerlich. E s  ist eine B egegnung m it ihm 
im  dunklen W alde sehr gefährlich, nam en t
lich im  F rüh lin g e  und bei B eg in n  des S o m 
m ers, wenn d as durch langes Fasten während 
des W in te rs  geschwächte T h ie r beständig 
hungrig ist und sich bemüht, baldigst wieder 
zu K räften  zu kommen.

Nach dem B ä re n  kommt au s  den dun
kelsten und undurchdringlichsten W aldungen 
das E len th icr m it seinem nnverhältn ißm äßig  
großen Kopfe h e r a u s , das H in terh au p t m it 
einer M ä h n e , den H a ls  m it einem B a r te  
geschmückt. W enn m an das majestätische 
T h ie r ganz vor sich erblickt, macht es einen 
so großen Eindruck, daß selbst das muthigc 
P ferd  vor ihm  erzittert. B e i aller seiner 
riesigen G rö ß e  scheut sich das E len th ier nicht, 
in das größte Dickicht zu gehen, und es 
springt nicht allein m it Leichtigkeit über 
S tu b b e n , sondern auch über riesige, vom 
S tu rm e  umgestürzte B aum stäm m e. Kein F lu ß  
h ä lt es ans, kein M o ra st wird von ihm um 
gangen, es stellt dreist seine Füße  ans den 
S u m p f, denn es kaun seine H ufe beliebig 
auseinanderbreiten  und ungewöhnlich veren
gern.

W enn es m it weitgeöffneten und schnauben
den N asenlöchern , gesenktem Kopfe und lau t 
schallenden Hufschlügen einer offenen Fläche 
zueilt, krachen rechts und links die B äum e 
und es fallen von ihnen S p ä n e , Z w eige und 
Aeste herab. M i t  dem N enn th icr bildet das 
E len th ier die Z ie rd e  der W ä ld e r , und für 
den leidenschaftlichen J ä g e r  das verlockendste 
Ja g d th ie r . W enn das E len th ier in  W uth  
geräth, ist es sürchterlich und gefährlich ; es 
streckt m it einem Sch lage  m it seinem mäch

tigen F u ß e * ) den W olf todt zu B oden. 
D ab ei ha t es ungemein scharfe S in n e , und 
das H erabfallen  eines B la tte s  verrä th  ihm 
schon die N ähe des J ä g e r s ,  oder eine an 
dere ihm drohende G efah r. D a s  Fleisch 
des E len th iercs ist ungemein schmackhaft 
und wird a ls  S e lte n h e it gesucht; die Z un g e  
und die herabhängende Lippe (und Nase) 
kann wie die aller H irscharten a ls  der feinste 
Leckerbissen betrachtet werden.

W enn im  W in te r die Fröste den höchsten 
G ra d  erreichen und die anderen T hiere fast 
erstarren , weil selbst das A thm en fast u n 
möglich w ird, eilen E lenth iere und R en u - 
thiere in  die M itte  der U rw älder. H ier stecken 
sie die Nase tief in den Schnee und bleiben 
erstarrt stehen b is zu dem Augenblicke, in 
welchem sich die W uth  der T u n d er legt und 
in G nade  verw andelt. I m  hier besprochenen 
Falle  kommt R e ttu n g  dadurch, daß der F u ß  
des R en n th ie res die gefrorene Schneedecke 
durchbricht.

B e i dieser G elegenheit könnte m au auch 
noch ein W o rt über den V erw andten  des 
E len th ieres , über d as R enn th ie r sagen: da 
dies jedoch die T u n d er dem W alde vorzieht, 
gehört seine Beschreibung in  die S ch ilderung  
der T u nder. H ier sei jedoch bemerkt, daß das 
N ennth icr n u r in  den W ald  kommt, wenn 
das N ennthierm oos in  der T u n d er verzehrt 
ist, und dann kommt es in die Fichtenw al
dungen, weil die Fichte andere B äu m e in ih rer 
Nachbarschaft nicht leidet, dagegen aber dem 
zarten, zierlichen M oose gern gestattet, sich 
in  ih rer N ähe anzusiedeln. D ie  M oose, welche 
den B oden des Fichtenwaldes wie ein Teppich 
bedecken, nahen sich sogar dort den B äu m en , 
wo sie am dichtesten stehen, nnd wo Lichtungen 
sind, welche es den S o n n en strah len  erlauben, 
auf den B oden zu fallen, da erscheinen auch 
lieber a ls  an anderen S te lle n  die zierlichen 
Hellrosarothen B lü th en  des schm alblätterigen 
W eidenröschen, des K ip re i-T hee 's  (L x ilo b iu in  
nnA ustikoiiurn).

*) W ir haben die unwaidmannischeu Ausdrücke 
dieser gelehrten Arbeit nicht geändert, w eil wir 
dachten, dies getrost unseren Lesern überlassen zu 
können und machen diese Bemerkung nur, nm  
jener Art von Zuschriften an die Redaction zuvor
zukommen, welche nicht anstehen, die W elt darüber 
belehren zu wollen, daß es gar nicht jagdgcmäß 
sei, bei irgend einem anderen Gethiere, a ls beim 
Hunde von einer „Nase" zu reden n. s. w.

D ie  Red. der Jagdztg.
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D ie Fichtenw älder, welche die Einsamkeit 
lieben, lieben auch keine B esucher; sie wachsen 
dicht, undurchdringlich neben einander. I h r e  
oberen, horizontal ausgebreiteten W urzeln  
bilden ein so dichtes Netz, daß dem M enschen 
die K ra f t es zu zerreißen gebricht. S e lb s t die 
M o räste , welche die Fichte ja  ebenfalls gern 
zum A ufenthalte w ählt, werden durch sie nur 
noch unzugänglicher gemacht. D ie  Fichten
w älder sind auch thatsächlich feucht und 
m orastig , denn die Fichte w ählt sich vor allen 
D in g en  einen feuchten B oden und vergrößert 
dadurch seine Feuchtigkeit, daß sic m it ihren 
fächerartig ausgcbreitcrcn, dichten Zw eigen die 
S on n en strah len  verhindert, auf den B oden 
zu fallen und ihn zu erw ärm en. D ie  Fichten
w älder sind die typischesten R epräsentanten  
der nordischen U rw älder, welche sich nördlich 
der Wasserscheide zwischen der W o lg a  und 
dem weißen M eere  befinden. Welche U n
massen von Feuchtigkeit diese W älder in  sich 
bergen, das beweisen die großen und tiefen 
Flüsse, welche in ihnen entspringen, sowie die 
Kette zahlloser, sehr großer und kleiner S c e 'n , 
die alle durch natürliche K anäle  und Flüsse 
m it einander verbunden sind.

D e r  B oden, sowohl der N adel- a ls  der 
B lattho lzw aldnngen , der immer von Zw eigen 
und B lä tte rn  beschattet ist, ist dem Einflüsse 
der S o n n en strah len  n u r in sehr geringem 
G rad e  unterw orfen, wodurch er einem V e r
luste der Feuchtigkeit durch V erdunstung nicht 
sehr ausgesetzt is t;  auch der Schnee th au t 
in ihnen n u r sehr langsam . Hierdurch wird 
die T em p era tu r der Luft in diesen W äldern  
bedeutend erniedrigt und die ganze unerm eß
liche Fläche der nordischen W älder wird somit 
ein ungeheuerer K ü h la p p ara t. D ie Luft über 
diesen W äld ern  wird m it Feuchtigkeit gesättigt, 
welche sich un ter dem Einflüsse verschiedener 
Umstände zu Wolken verdichtet. D e r  W ald  
erhält im  R egen A lles zurück, w as er durch 
A usdünstung verliert. D a s  herabgefallcue 
Regenwasser sammelt nnd schützt er wieder, 
w as ja  namentlich die Moosdecke ungemein 
begünstigt, welche die Eigenschaft besitzt, eine 
große M asse W asser verschlucken zu können, 
die n u r langsam  an den B oden abgesetzt 
w ird. Ebenso werden auch die W asserdämpfe 
des M eeres, welche von W inden in  alle 
R ichtungen getrieben werden, über den W äld ern  
verdichtet und fallen a ls  R egen herab, weil 
hier (a ls Folge der ununterbrochenen A u s 
dünstung) die Luft imm er frisch und kühl ist.

Alle diese Umstände begünstigen die B i l 
dung von Q uellen , au s denen S e e 'u  und 
Flüsse, sowie die verschiedennamigen M o räste  
entstehen. M a n  kennt die M o o re , au s denen 
sich un ter günstigen Umständen w ahre M o räste  
b ilden; die S ü m p fe  welche durch A nsam m elung 
einer großen Anzahl von Q u ellen  gebildet 
w erden; die Kessel, welche während des Hoch
wassers gefüllt w erden; die beweglichen oder 
sich schaukelnden S ü m p fe , auf denen unter 
den F üß en  des W an d erers  das W asser sofort 
hervortritt. Doch sind alle diese A barten  
(welche der R eihe nach vom russischen B a u e r  
der Gegenden T op j, M otschaga, Polojcw  nnd 
S y b u n  oder C hodun genannt werden) nichts 
im  Vergleiche m it dem eigentlichen S u m p fe  
(den der Russe den Z ittern d en  „ T rjas in a "  
nennt).

D ie  im strengsten S in n e  des W o rte s  u n 
zugänglichen S ü m p fe  durchziehen die W älder 
in weiten S trich en  nnd sie werden nie von 
einem menschlichen Fuße  betreten. S ie  herrschen 
in der G egend, von welcher hier die Rede 
ist, im  N orden der Wasserscheide zwischen der 
W olga  und dem weißen M eere , vor. E ine 
G ru p p e  solcher leblosen, fürchterlichen S ü m p fe  
zieht sich von der T u n d er b is an die obere 
K am a hin, schlieft hier jedoch nicht ab, sondern 
zieht sich in unermeßlicher Länge und B re ite , 
n u r durch unerhebliche Wasserscheiden u n te r
brochen, in weite Ferne hin. Diese G ru p p e  
wird vom Uebermaße von S u m pferz , das sie 
enthält, der rostige S u m p f  oder auch der 
T orfsum pf genannt.

E s  kommt nun die R eihe an die M o o re , 
welche nichts weiter a ls  verwachsene, abfluß
lose S e e 'n  sind, auf denen sich jedoch E rd 
schichten erhalten haben, die durch A lgenwurzeln 
festgehalten werden. An vielen S te lle n  glänzen 
hier noch „F enster" , d. h. offene und tiefe 
W asserlachen, in deren N ähe es sehr gefähr
lich ist zu gehen. D e r F u ß  sinkt schnell ein, 
die elastische Schicht verw andelt sich in eine 
V ertiefung und der unvorsichtige J ä g e r  oder 
W anderer wird von ih r wie vom Deckel eines 
S a r g e s  bedeckt. Diese M o o re  sind noch 
unlängst S e e 'n  gewesen, die sich noch nicht in 
das verw andelt haben, w as m an gewöhnlich 
S u m p f  zu uennen pflegt.

H ie rau f kommen die zitternden oder sich 
schaukelnden S ü m p fe , welche m it niedrigen 
Fichten bestanden sind. H ie r Hausen die W ald - 
und S u m pfvöge l m it V orliebe und bauen 
ihre Nester, denn in diesen schwer zugäng
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lichen S ü m p fe n  sind sie vor dem M enschen 
sicher. H ierher können überh au p t n u r  W esen 
kommen, die m it F lü g e ln  ausgestattet sind 
und auf hohen S te lz fü ß en  einherschreitcn, w as 
ihnen d as schnelle G ehen ermöglicht.

N u n  kommen die sogenannten „ S o g r y " ,  
welche m it Fichten, Haidestranch und C yper- 
gräsern bewachsen sind. Diese um fangreichen 
M o räste  sind sehr verrätherisch, denn sie 
scheinen lediglich feuchte W aldungen  zu sein.

Endlich kommen noch kleine, „R ja sy "  und 
„ S lo ty n y "  genannte S ü m p fe , die jedoch so 
weit gediehen sind, daß sie den großen, gefähr
lichsten S ü m p fe n  in nichts nachstehen. S ie  
sind jedoch deshalb gefährlicher a ls  diese, weil 
sie den W anderer durch ihren Reichthum  an 
B eeren , namentlich aber durch die K önigin 
aller B eeren , die wohlriechende und schmack
hafte M oltebecre verlocken. Diese B eeren 
wachsen gewöhnlich auf sogenannten „W jere ty " , 
d. h. auf In se ln , die a u s  festem ange
schwemmtem B oden  m itten im S u m p fe  ge
bildet wurden. S ie  bilden im  S u m p fe  E r 
höhungen, die sich häufig in einer langen 
Kette, oft sogar in  einigen R eihen p a ralle l 
neben einander hinziehen, jedoch von einander 
durch rostbraune W asserstreifen getrennt sind. 
W enn der ganze S u m p f  bei Hochwasser unter 
W asser steht, erscheinen diese „W jere ty" wie 
In se ln  in den Flüssen.

H ier spazieren auf hohen S te lz fü ß en  die 
E igenthüm er und H erren  dieser G egend ein
h e r :  der K ranich, der R eiher und verschiedene 
A rten  von B rachvögeln —  lau te r scheue Z u g 
vögel. M i t  ihren  langen und biegsamen 
S chnäbeln  suchen sie in der T iefe des weichen 
B odens verschiedene Larven. Neben ihnen 
bewegen sich verschiedene, größtentheils kleinen 
A rten  angehörige Schnepfen , die ungemein 
furchtsam , aber wegen ih res schmackhaften 
Fleisches im m er verführerisch für die J ä g e r  
sind. D e r w ahre H e rr  deck gelobten S u m p f-  
landes ist jedoch der K ranich. D ieser eben
fa lls  sehr scheue V ogel scheint von der N a tu r  
dazu bestimmt zu sein, u n s  den Wechsel der 
Jah resze iten  anzudeuten. E s  ist ungemein 
schwierig ihn zu jagen, ganz unmöglich aber 
ist es, ihn  in  seinem sumpfigen Reiche zu 
fangen. W enn es jedoch auf irgend eine 
W eise gelingt, ihn zu fangen —  w ird er sehr 
zahm und kurzweilig. Nam entlich kurzweilig 
sind seine charakteristischen, schnellen Tänze, 
w ährend welchen er m it den F üß en  stampft, 
den K opf nach allen S e ile n  wiegt, im m er höher

und höher springt, um sich, uachdem er auch 
die F lü g e l ausgebreitet hat, in  die, W olken 
zu erheben. Doch bleibt dieser H o fn a rr  im m er 
der S o h n  des M o rastes , wo fü r ihn  eine 
ganz kleine E rhöhung  hinreicht, um  sich ein 
Lager an s  G r a s  zu bereiten und auf dieses 
seine grünen E ie r zu legen. A uf den M o o ren  
aber h ä lt er sich am liebsten in  der N ähe der 
Fenster auf, wo er seine L ieblingspeiseu: 
saftige Algen, Frösche und Insekten findet.

D a s  m it W äld ern  und M orästen  bedeckte 
nördliche R u ß lan d  ha t von Glück zu sagen, 
daß die V ernichtung des W aldes noch nicht 
b is zu den Q uellengegenden der Flüsse v o r
geschritten ist, und die dunkeln W aldungen 
und unermeßliche M oräste  noch im m er die 
wasserreichen Flüsse speisen. D ie  nordische 
D w in a  hat, vom Zusamm enflüsse der sie b il
denden Flüsse, S u ch o n a  und J u g a ,  b is zur 
M ü n d u n g  eine Länge von 6 7 0  W erst*), und 
nim m t ebenso wasserreiche Flüsse, wie sie selbst 
ist u. A. die P in eg a  und W ag a  (je 5 0 0  W erst 
lang) auf. D e r  M esenfluß ha t eine Länge 
von 7 0 0  und die majestätische Petschora eine 
Länge von 2 0 0 0  W erst, während ih r O b e r 
lau f eine B re ite  von ih r U nterlauf aber 
der von den V orbergen des U ra ls  eingeengt 
w ird, eine B re ite  von 1 ^  W erst hat. A n 
der M ü n d u n g  sind aber alle diese Flüsse so 
breit, daß es unmöglich ist zu bestimmen, 
wo der F lu ß  au fhört und das M ee r beg inn t; 
die M ü n dungen  dieser nordischen W aldström e 
bilden w ahre M eerbusen, in welche übrigens 
die F lu th  auch Salzw asser b ringt.

I n  der N ähe der S ü m p fe  und m orastigen 
W äld er finden w ir den H auptrepräsen tan ten  
des Thierreiches nicht. Um den menschlichen 
B ew ohner dieser G egenden kennen zu lernen, 
müssen w ir u n s  in die B irken- und K iefern
w älder begeben; den eigentlichen slavischen 
Russen aber findet m an im  W aldsaum e, der 
alle großen nordischen Flüsse begleitet. N u r  
an den Flüssen versuchte es der Ackerbauer, 
sich wohnlich einzurichten. I n  den feuchten, 
dumpfen W äldern  vermochten es kleine Ueber- 
rcste Tschnder S tä m m e  sich zu erhalten, die 
einst die H erren  der ungeheuren nordischen 
W aldungen  w aren und dem kräftigeren ein
gedrungenen Volksstam me die N am en der 
H aine, einige W orte  der alltäglichen S p rach e ,

*) W enn man die Suchona a ls Hanptguellen- 
fluß der D w in a  betrachtet, hat sie eine Länge von  
1250 Werst.
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einige wenige Gebräuche und S it te n , einige 
Kleidungsstücke und W ohnungseinrichtungen 
vererbt haben, welche nothwendig sind, um  
un ter der M asse nützlicher V ögel und P e lz 
thiere das Leben zu fristen. I n  den W äldern  
haben sich S y r jä n e n , W ogulen, W otjaken, 
Tscheremissen, K arclen  und echte F innen  ver
schiedenen N am ens und S ta m m e s  n u r  des
halb erhalten, weil sie in  diesen ihren Ilrsitzcn 
alles das finden, w as  zur B efriedigung ihrer 
geringen und beschränkten natürlichen B ed ü rf
nisse nothwendig ist, das aber entwickelteren 
Volksstäm m en durchaus nicht genügt.

Diese Urbew ohner leben in  vollständigster 
Abhängigkeit von der N a tu r  und sind deren 
S c la v e n ;  das M ajestätische des U rw aldes 
ha t ihren G eist erdrückt und sie fast zum 
T hiere erniedrigt. D a s  Reich der B äum e, 
das doch so recht dazu da ist, um die ph y 
sischen Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen 
und ihm so viele Schätze bietet, —  ist fü r 
den W aldbew ohner finnischer R ace ein Reich 
der N oth und des E lendes geworden. D ie  
W aldungen haben n u r  a ls  feindliche M ächte 
durch ihre unwiderstehliche G ew a lt auf sein 
Leben E in fluß  geübt. S ie  bieten auch den 
in  ihnen lebenden S tä m m e n  n u r  einen w in 
zigen B rnchtheil ih rer unermeßlichen Schätze. 
D ie s  ist die Ursache, w eshalb die halbw ilden 
W aldbew ohner entarten  und so schnell stam m 
weise vom E rdboden verschwinden, wenn sie 
sich nicht entschließen, nach dem Beispiele 
civilisirterer S tä m m e  und H and  in H and m it 
ihnen den K am pf m it den gewaltigen, ju n g 
fräulichen W äld ern  aufzunehmen, deren U n
besiegbarkeit n u r  eine scheinbare ist. D e r  
E influß  der N a tu r  auf die Urbewohner der 
W aldungen  ist ein unm itte lbarer und furcht
barer.

S o  einförm ig die N adelholzw aldung (m it 
einzigem Ausschluß der K iefernw aldungen) 
ist, ebenso einförmig und uncom plicirt ist der 
Hauptsache wie den E inzelheiten nach das 
Leben der U rbew ohner des W ald es . W enn 
m an die G rundzüge des C harak ters der 
S tä m m e  kennen gelernt hat, welche dießseits 
des U ra ls  in  den W aldungen Hausen, hat 
m an sehr viel gew onnen; denn m an ist dann 
in  den S ta n d  gesetzt, den C h arac te r aller 
V ölkergruppen , welche in  den U rw äldern  
S ib ir ie n s  leben, genau festzustellen.

D ie  ewige einförmige R u h e  der N a d e l
w aldungen (namentlich aber das melancholische 
M onotone der Fichtenw aldungen) hat mächtig

auf die geistige und moralische Entwickelung 
nicht n u r der U rbewohner, sondern auch der 
fremden Ankömmlinge (Russen) eingewirkt. 
D ieser E influß  macht sich sowohl im  N a tio n a l- 
charactcr, wie in der Lebensweise geltend. 
D e r  C h arac te r des W aldbew ohners ist imm er 
ruh ig  b is zur Unbeweglichkeit. D ie  Einsamkeit, 
nach der jeder W aldbaum  strebt, läß t den 
W ald  im m er wie verwaist, von seinem früheren 
G efäh rten  (den B lattbäum en) verlassen er
scheinen. D ie  gefiederten S ä n g e r  ziehen auch 
die B la ttw a ld u n g en  den N adelw aldungen vor, 
und deshalb herrscht auch in  den letzteren 
im m er eine melancholische S ti l le .  E s  scheint, 
a ls  ob A lles in  stillem Nachdenken und rau h er 
Unbeweglichkeit versunken sei. D e r  rauhe C h a 
racter ist den W aldungen derm aßen eigen
thümlich, daß m an seinen E influß  auf den 
düsteren, nachdenklichen Z ü g en  ihrer B ew ohner 
vor Allem klar erkennen kann. D a s  D üstere 
ist vom Gesichte des W aldmenschen nicht zu 
verwischen. D a s  ewige Dunkel der N adel- 
w aldungen konnte nicht ohne erdrückenden E in 
fluß auf den Menschen bleiben. „ D e r  W a ld " , 
sagt ein feiner B eobachter des W ald es , „singt 
n u r  in  M ollw eisen, und die Lieder der auf 
der K indesstufe stehenden S tä m m e  kennen 
n u r M o llto n a rten ."  D ie  S prach e  der Natur- 
ist die S prach e  des ungebildeten Menschen 
geworden, der ih r  so sehr nahe steht. D e r 
Wortschatz der in  den W äldern  lebenden 
W ilden ist sehr arm  und ebenso arm  ist ihr 
Ädeenschatz.

U nter dem Einflüsse der B ild e r des u n 
durchdringlichen Dickichts und in M itte n  der 
Schrecknisse des U rw aldes haben sich die 
G laubcnsansichten  der ihn bewohnenden U r- 
stümme gebildet. I n  den hohen, kaum zugäng
lichen G eb irgsw aldungen , wie in den reizenden 
H ainen  haben sich höhere M ächte angesiedelt; 
es sind dies die na tionalen  G ö tte r , welche 
dem M enschen den Schutz der W aldungen  bei 
T odesstrafe anbefohlen haben. D ie  B äum e 
welche sich durch ihre G rößenverhältuisse und 
hohes A lter von anderen auszeichnen, sind 
ebenfalls Göttersitze und heilige Gegenstände, 
—  eine Folge der N eigung der auf niedriger 
C ultu rstu fe  stehenden B ew ohner, die N a tu r  
zu vergöttern.

D ie  ungewöhnlich alten B äu m e , welche 
auch den civilisirten M enschen m it S ta u n e n  
und E hrfurch t erfüllen, stehen nach den A n
schauungen des W ilden un ter dem Schutze 
höherer M ächte. D ie  Tscheremissen, welche
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in  den W jctlnschcr W aldungen Hansen, er
zeugen einer beim D orfe  A dom nur stehenden 
B irke, welche au s 18 großen S tä m m e n  m it 
8 4  W ipfeln  besteht, göttliche E hre.

V on den B äum en  wurde die V erehrung 
auf die T hiere  übertragen, welche in den 
W äld ern  leben. Besondere V erehrung  genießt 
der verständige Riese —  der B ä r ;  die H och
achtung vor ihm geht so weit, daß die W ald - 
bewohner ihn nie bei seinem w ahren N am en 
nennen, sondern sa g e n : „der G r e is " ,  „die
honigsüße P f o te " ,  „der W irth "  u. s. w. 
Höchst bcmcrkenswerth ist, daß die religiöse 
V erehrung  des B ä re n  sich gleichzeitig bei den 
S y rjü n e n  im G ouvernem ent Archangielsk und 
bei den weit von ihnen entfernten G iliaken 
am unteren  A m ur erhalten hat. Sch langen , 
Kukuke und E ulen  sind znm R an g e  von 
D ienern  der G o ttheit und zu In te rp re te n  
ih res W illens erhoben worden.

A u s diesen G laubcnsansichtcn und H a n d 
lungen, zum mindesten aus ih rer großen 
Z a h l  und weiten V erbreitung , schauen die 
Ileberreste eines ganzen, selbstständigen R e - 
ligionssystem cs h e ra u s , das System  des 
S c h a m a n ism u s, der wohl zn den ältesten 
R elig ionsform en gehört. W enn w ir nach dem 
urtheilen, w as sich von dieser R elig ion  er
halten hat, finden w ir, daß sie viele gute 
und ehrenhafte R egeln  vorgeschrieben habe; 
die Z e it  hat jedoch diesen G lau b en  verdorben, 
und das nnstäte Leben der Völker ha t dazu 
beigetragen, daß V ieles vergessen w urde und 
verloren ging.

Trotzdem die W aldbew ohncr durch harte 
Lebenserfahrungen, die sie in  ihren feuchten 
W aldungen machen, an Sparsam keit gewöhnt 
sind, die namentlich, so weit es das G eld 
betrifft, wirklicher Geiz ist, sind sie doch im 
höchsten G rad e  gastfrei. Je d e r  kann, ohne 
vorher zu fragen, in  ih r H a u s  kommen und 
wird m it Allem, w as es hat, bew irthet. I m  
H ause des W aldbew ohners ist aber n u r das 
vo rrä th ig , w as die N a tu r  ihm  freiw illig 
bietet, oder w as er durch leichte A rbeit ge
w innt, die er zum Z eitvertreib  verrichtet; 
die V o rrä th e  bestehen somit in B eeren  aller 
A rt, P ilzen , wildem K noblauch, im  Backofen 
getrockneten Hasen, an der S o n n e  getrockneten 
Fischen u. dgl. Uebrigens lehrt der W ald  
bezüglich der Speise  nicht wählerisch zu sein, 
und der W aldbew ohner selbst genießt a u s 
n ah m slo s A lle s , w as genießbar ist. B ei 
jedem W aldbew ohner ohne A usnahm e wird

der Fisch m it Speisen  kredenzt, welche er den 
T hieren des W ald es , die sie fü r ihren B e 
darf angesam melt haben, weggenommen hat. 
D ie  T h iere  mögen ihre V o rrä th e  noch so 
gut verstecken, der W aldmcnsch versteht es, 
sie aufzufinden und sich anzueignen. B ekannt
lich sammeln viele T hiere fü r den W in ter 
V o rrä th e  eßbarer W urzeln , wie E rdm andcln , 
E rd - und Ccdernüsse u. dgl. D ie  größten 
D ienste erweist in  dieser Beziehung das E ich
hörnchen. Aber auch die N a tu r  selbst ha t fü r 
die Küche des W aldmcnschcn gesorgt und 
solche Pflanzen aufgespeichert, die ihm  a ls  
N ah ru n g  dienen können, und diese findet er 
selbst un ter der Schneedecke. W ährend  des 
ganzen W in te rs  findet er nämlich Heidelbeeren, 
Prcißclbeeren , Ranschbceren und Engelw urz, 
die er a ls  Gem üse benutzt. I n  Folge der 
großen Feuchtigkeit bleiben zahlreiche K rä u te r  
b is spät in den Herbst saftig und bieten, 
wenngleich sie gefroren sind, reichliche N a h ru n g ; 
der Mensch braucht sie n u r nnszugraben. D e r  
im m er düster vor sich hin brütende W a ld 
bewohncr w ird, sobald cip G ast in seine 
H ütte  tr it t ,  lebendig und gesprächig. W enn 
ihn der Ankömmling aber außerdem  m it B ro d  
oder gar mit B ran n tw ein  bewirthet, dann 
kennt seine G astfreundschaft keine G renzen. 
D e r feuchte und arme W ald  hat ihn gelehrt, 
die Bedürfnisse des W an d erers zu begreifen, 
und sein H e r; ist hinreichend m it Furch t und 
B esorgniß  um  sich selbst und um  seine Z u 
kunft erfüllt, die seiner un ter den gegebenen 
Verhältnissen h a rrt . Gleichzeitig ha t es ihm 
aber die N a tu r  auch leicht gemacht, H ilfe zn 
leisten.

Jed e rm an n  kennt genau die G renzen seines 
W aldan the iles und h ä lt es fü r ein großes 
Verbrechen, im R eviere eines Anderen zn 
jagen. D esh a lb  werden auch die Ansiedelungen 
(hauptsächlich an den M ü n dungen  der kleinen 
Flüsse) in der E n tfernung  einer, zweier oder 
dreier Tagereisen von einander erbaut. S e lte n  
findet m an in einer Ansiedelung m ehr a ls  
zehn J u r t e n ;  die meisten bestehen aus zwei 
oder drei menschlichen W ohnungen.

W enn Jem an d , von der äußersten N oth 
gezwungen, das Gesetz ü b ertritt, —  so be
m üht er sich, dem N achbar den ihm zugefügten 
Schaden  hundertfach zu ersetzen; er b ring t 
ihm fü r ein au s seiner Sch linge genommenes 
B irkhuhn ein Eichhörnchen. E in e r entfernt 
sich vom A ndern, um  ihm  w ährend der J a g d  
nicht hinderlich zu sein; zur R uhe nach der
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J a g d  versam m eln sich Alle an einem O rte . 
D ie  J a g d , das gemeinsame Loos und die 
gemeinsamen G efahren  verbinden und be
freunden alle diejenigen m it einander, denen 
es zu Hause bequemer ist, allein und fern 
von einander zu leben. D ank dein Einflüsse 
des W ald lcbens, d as Alle einander derm aßen 
ähnlich macht, daß es schwer w ird, einen vom ! 
anderen (selbst der Physiognom ie nach) zu 
unterscheiden, werden, wenn auch n u r zeitweise 
V ereine gebildet, in  denen eine sehr große 
Einigkeit herrscht.

D ie  Achtung des au sich so geringfügigen 
fremden E igenthum es ist bei den W aldmcnschen 
zum religiösen Gesetze erhoben und ist eine 
ih rer hervorragendsten Tugenden. D e r  G e 
brauch eiserner Schlösser ist ihnen gänzlich 
unbekannt und hölzerner R iegel bedienen sie 
sich lediglich zum Schutze gegen frei um her
laufende H austh iere . D ie  auffallende Ä h n 
lichkeit des C harak ters und der Lebensweise 
aller W aldbcw ohncr t r i t t  auch in diesem Falle  
klar hervor.

S o  wie das Eichhörnchen erscheint und 
sich a ls  jagdreif erweist, verläß t der W ald - 
bewohner W ohnung  und F am ilie  und geht in 
den W ald , häufig auf H underte von W ersten 
von seiner W interw ohnung  und den S ein igcn . 
I n  dem M a ß e , in welchem die T hiere den

W ald  durchziehen, um  in dem unermeßlichen 
W alde unberührte  B äu m e zu suchen, nachdem 
sie andere abgeäst haben , streift auch der 
Mensch in den W aldungen  um her. E r  w ürde 
ganz so wie das T h ie r in  die Ferne  streifen, 
wenn er nicht Verlockungen nachgäbe, auf die 
er während seiner W anderschaft trifft. E s  
sind dies entweder W aldvögel, welche in  der 
N ähe des S a u m e s  der B la ttw a ld u n g en  sitzen, 
oder Fische, welche während der Ueber- 
schwemmung der Flüsse in  Lachen oder N ie
derungen, an denen jene Gegenden zum Schaden 
der M enschen so reich sind, gerathen sind. 
D ie s  der G ru n d , w eshalb jeder W aldbew ohner 
jedenfalls zwei W ohnungen hat, eine S o m m e r
wohnung, welche in  einer einfachen H ütte  
au s Aesten und Z w eigen besteht, und eine 
W in te rw o h n u n g , die au s R undholz  erbaut 
ist und in  welcher die Fam ilie  lebt. W ie sich 
die S am ojeden  in der T u n d er wegen der 
N ennthiere, die Kirgisen und Baschkiren wegen 
ih rer V ieh- und Schafheerden in  den S tep p en  
aufhalten , halten sich die S y r jä n e n  und W o 
gulen wegen der Pelzthiere und V ögel in  den 
W äld ern  auf. Alle ihre T räu m e und Wünsche 
sind lediglich auf diese T hiere  gerichtet, denn 
sie bilden die einzige Q uelle  ih rer moralischen 
und m ateriellen Existenz. D e r  freie W ille 
denkender W esen ist hier den Z u fä llen  des 
W ald lebens gänzlich untergeordnet.

A u s w e i s
des im J a h r e  1 8 7 9  in den Ja g d -R ev ie ren  in S te ie rm ark  S r .  Excellenz des H errn  G ro ß 
p rio rs  D thenio G ra fen  von L ic h n o w sk y -W e r-en b e rg , erlegten nützlichen und schädlichen

H a a r-  und Federw ildes.
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M rallese zwischen Damast- uad massiven M M ahl-DoW M iufen.
N r. 2 3  vom 1 5 . D ec. 1 8 7 9  S .  6 7 3  

der „ Iag d z c itu n g "  enthält einen Artikel m it 
der U cberschrift: „Vergleichende Feuerproben 
und Schießvcrsnche in  Lüttich," welcher m it 
überschwänglichem Lobe der Läufe aus decar- 
bonisirtem, G ußstah l, massiv gefertigt von 
H e rrn  P ieper in  Lüttich, sowie der unge
heueren Leistungen der W ürgröhrchen (E in- 
lcgeröhrchen, W ürgecylinder) gedenkt. H offent
lich is t 's  wenigstens fü r  einen T h eil des 
geehrten M itleserkrcises in teressant, eine 
R ichtigstellung von unparteiischer S e ite  zu 
vernehmen, welche un ter Benutzung der von 
dem G ew ehrfabrikanten H e rrn  R ichard B o r n 
m üller in S u h l  bereitwilligst überlassenen 
technischen U nterlagen nachstehend darge
boten sei:

D e r  decarbonisirte (kohlenstoffarme) G u ß 
stahl ist in  seiner V erw endung zu G ew ehr- 
läufen  ein schon sehr a lte s , lang  bekanntes 
und angewendetes M a te r ia l.

Vielleicht ist der von H errn  P ieper be
nutzte noch etw as m ehr entkohlt, also dann 
eine M asse, die dem Eisen sehr nahe steht.

Nachdem die richtige D efin ition  von S t a h l 
fabrikation lau te t: S chw ängerung  des E isens 
m it Kohlenstoff, so involv irt „decarbonisirter 
S t a h l "  so eigentlich einen W iderspruch im 
Beisatz und soll n u r, wie eben angedeutet, 
eine kohlenstoffarme, d. h. eine eisenartige 
Q u a l i tä t  andeuten.

D ie  B etonung  dieser Q u a l i tä t  enthält 
eingefaltet zunächst das Zugeständniß , daß 
S t a h l  seiner eigensten N a tu r  nach zu G ew ehr- 
läufen ungeeignet ist.

V ielen J ä g e rn  ist w ohl noch recht gut 
bekannt, daß die alten weichen S n h le r-E ise n - 
läufe ein großes und verdientes N euom m s 
besaßen, sehr starken B ra n d  hatten, also ein 
M a te r ia l  boten, welches nicht zu verachten 
w ar. V on  diesem Gesichtspnncte au s ange
sehen, sind die Pieper'schen R o h re  w ohl auch 
nicht ganz zu verwerfen. B e i E inführung

der H in terlad e r sind die E isenläufe hau p t
sächlich dadurch verd räng t worden, daß die 
Explosion der durchschnittlich doppelt starken 
Ladungen doppelt große W iderstandskraft der 
Läufe zur neuen B edingung stellten.

M a n  fand im  D am ast dasjenige M a te 
r ia l ,  welches allen A nforderungen vollkommen 
entsprach. N am en tlich : vollkommene H a ltb a r 
keit, m ithin G a ran tie  gegen die G efah r des 
S p r in g e n s ;  dabei das Entbundensein von 
starken W andungen , m ith in  Leichtigkeit, F ü h -  
rigkeit; d rittens a ls  sehr angenehme Z u g a b e : 
den überall und gern gesehenen, auch a ls  
waidmännisch geltenden Schmuck, welchen ein 
feiner D am astlau f un leugbar verleiht. E in  
H aup tp u n ct ferner, welcher den D am ast über 
jedes an d ere , auch über das Pieper'sche 
M a te r ia l  stellt, besteht darin , daß ein D am ast
lau f, fa lls  er einm al durch Schnee, E rde 
u. s. w. in der M ü n d u n g  verstopft, oder 
sonst wie zum S p rin g e n  gebracht werden 
sollte, n u r eine Fissur, einen R iß , höchstens 
eine A usrottung zeigt, n iem als aber, wie der 
S t a h l  regelm äßig, ganze Stücke m it großer 
G e w a lt absprengt und unheilbringend fo rt
schleudert.

Diese un leugbar großen und andersw ie 
kaum erzielbaren Vorzüge ergeben sich aus 
der sehr com plicirten, künstlichen und sehr 
interessanten H erstellung des D am astes. D e r 
selbe ist ein wirkliches Gewebe —  in  den 
verschiedenartigsten M odu la tionen  a u sfü h rb a r 
—  au s S tre ife n  von gutem L ängsstahl und 
gutem Lüngscisen. Diese S tre ife n  können sein 
rund , gewunden und kantig. S ie  sind stark 
bis zur S tä rk e  einer B leifeder und darüber 
h in au s .

M i t  der Abwechselung von S ta h l -  und 
Eisenstreifen wird demnächst ein b is drei 
V ierte l Z o ll  breites B an d  geschweißt. D ieses 
B an d  wird spiralförm ig um  die Seelenaxe 
gewunden, gestaucht, sorgsamst zusammenge
schweißt und unter dem H am m er ausge-
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schlichtet. D a ß  dieses feste G efüge eine u n 
vergleichlich höhere Festigkeit, Z ähigkeit und 
W iderstandsfähigkeit bietet, a ls  ein au s  einem 
Massivstück ausgebohrtes S ta h lro h r ,  ist wohl 
einleuchtend.

D o r t  sind die M eta llfase rn , die S ee len - 
axe umkreisend, a u f 's  In n ig s te  verflochten 
und verwoben, hier verlaufen  sie denkbar 
ungünstigst p a ralle l m it der S cc lenare .

Um d as G egentheil der obigen Feststel
lung plausibel zu machen, h a t H e rr  P ieper 
durch die L a u e  ä s p r s u v e  (P ro b iran sta lt)  in 
Lüttich G cw altp roben  au f H altbarkeit seines 
L aufm ateria ls in  S cen e  gesetzt.

Diese P ro b en  sind jedoch keineswegs 
m aßgebend.

S ie  sind zunächst von den L andsleuten 
des H e rrn  P iep er, den H erren  D am astfab ri
kanten von Lüttich und Um gebung, durch einen 
P ro test in N r . 19  des I^'IncloPknckant cl«z 
vom 2 3 . N ovem ber 1 8 7 9  angefochten worden. 
I m  E ingänge dieses öffentlichen P ro testes 
wird zuvörderst die wichtige Thatsache fest
gestellt, daß n u r  einläufige D am ast- und 
S ta h lro h re  zur P ro b e  vorgelegt wurden.

S o d a n n  lau te t es in möglichst treuer 
U cbertragung auszugsw eise w eiter:

„ D a  H e rr  P iep er au s den im M a i  ge
machten Versuchen nicht den Nutzen gezogen, 
den er erw artete, beschloß derselbe, die V e r
suche von N euem  aufzunehmen und dieselben 
m it einem gewissen G epränge  zu umgeben.

E r  ladete dazu ein kleines inkompetentes 
P u b licu m  ein. W eit entfernt, den geringsten 
M akel auf die E h re  der anwesenden P e r 
sonen werfen zu wollen, so ist es u n s  w ohl 
erlaub t zu sagen, daß durch die, erst zwei 
T age  vorher erlassene A nzeige*) D iejenigen, 
welche hätten da sein sollen, nicht da sein 
konnten, selbst gewisse M itg lied er des S y n -  
d icats der P ro b ira n s ta lt w aren  nicht einm al

*) Is t  uns selbst viel früher zugegangen.
D ie Redact.

benachrichtigt, geschweige denn eingeladen 
worden.

W ir  sagen schließlich: W enn H e rr  P iep er 
die Uebcrlcgenheit seiner R o h re  über die 
unsrigen nachweist, so werden w ir D am ast
lauffabrikanten A bbitte thun. W ir  erw arten  
jedoch, bevor w ir unsere B estreitung  zurück
ziehen, eine beweisende P ro b e . H e rr  Pieper- 
Hat zu überreiche E inb ildungskraft.

B e i dem S uchen  nach E rfo lg  ha t er 
sich zuerst m it der Fabrikation  von D am ast
läu fen  befaßt, aber nachdem er die S chw ie
rigkeiten derselben erkannt, nachdem er ge
sehen, daß, um  etw as Bedeutendes zu leisten, 
Kenntnisse, die er nicht besaß, und A rbeiter 
von sehr großer Geschicklichkeit nöthig sind, 
hat er dieses U nternehm en verlassen und sich 
H a ls  über K opf in  E rfindungen gestürzt, deren 
unverzeihlicher F eh ler es ist, nicht neu zu sein.

E s  fä llt u n s zuletzt noch ein, daß ein 
Büchsenmacher in Lüttich, schon vor ungefähr 
4 0  J a h re n  diese Fabrikation  von S ta h lla n fe n  
a n s  einem Stück versucht h a t."

D ieser geschichtlichen A nführung  sei die 
fernere beigefügt, daß ein ehem aliger H of- 
Büchsenmacher in  Lahr, fü r den G roßhcrzog 
von B ad en  eine Doppelbüchse m it B ü ch s
flin tenein lage , beide Läufe au s G u ß stah l 
massiv au s einem Stück, bereits vor 2 5  J a h 
ren selbst gefertigt hat, natürlich ohne H ilfe 
der jetzt bekannten Specialm aschinen.

D ie  V ergleichsprobe zwischen S t a h l  und 
D am ast wurde von H e rrn  P iep er in  der fü r 
sein M a te r ia l  günstigsten A rt unternom m en.

D ie  Thatsache ist genugsam bekannt, daß 
der S t a h l  ohne A ngriffspunct eine große 
W iderstandsfähigkeit gegen Zerbrechen rc. 
besitzt, sobald dagegen die geringste Ecke, 
U negalität, der geringste Einschnitt u. dgl. 
im  M a te r ia l  vorhanden ist, er sogar leichter 
a ls  selbst Eisen zerspringt, und zw ar in 
Stücke zerspringt.

Diese Eigenschaft auf S tah ld o p p e lläu fe  
au s einem Stück übertragen, m uß Folgendes 
ergeben:
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D ie Einschnitte der O b e r-  und U nter
schiene bilden gleichsam die A ngriffspuncte, 
welche d as Z erspringen  befördern, indem die 
Lanfexpansion beim Durchgehen des Schusses 
an den durch die Schiene verstärkten, nicht 
m ehr dehnbaren P u n c ten  in der scharfen 
Kehle (beim Schicneneinschnitt) plötzlich u n te r
brochen w ird. D ie  B estätigung  hiefür findet 
sich auch in  dem Umstande, daß bereits S ta h l-  
läufe beim ganz einfachen Eiuschießen in 
S u h l  zersprungen sind.

D aneben  bleibt die G e fah r des spontanen 
S p r in g e n s  bestehen, welches bei jedem T em - 
peraturwechscl, namentlich bei strenger Külte, 
dem S t a h l  eigen ist.

D ie  so gerühm ten S ta h llä u fe  bieten eine 
G a ra n tie  gegen das S p rin g e n  somit n icht; 
d as M a te r ia l  steht dem D am ast entschieden 
nach.

Liegt die Vorzüglichkeit vielleicht in  den 
S chuß leistungen?

G egenw ärtig  sind die Fachm änner E n g 
lan d s und D eutschlands betreffs A nfertigung 
des D oppelflin ten laufs darüber einig, daß 
jeder Lauf möglichst ein fü r sich abgeschlossenes, 
beim D urchgehen des Schusses sich überall 
leicht und gleichmäßig ausdehnendes G anze 
bilden m uß. B e i ebenmäßig gleicher E xpan
sion wenigstens wird ein regelm äßiger, scharfer 
S ch u ß  erzielt.

M a n  wolle sich hierbei an die durch
schnittlich eminenten Schußleistungen der ein« 
läufigen F lin ten  erinnern.

Z u r  E rreichung dieser leichten, überall 
gleichmäßigen Expansion werden die Läufe 
n u r  am Systcm ende m it H a rtlo th , von da 
ab b is zur M ü n d u n g  aber m it dem nach
giebigeren Z in n  zusammengelöthet. M a n  legt 
also weder in  Deutschland noch in  E n g 
land einen W erth  auf die innigste, unw eg
samste Befestigung beider Läufe m iteinander, 
welch' letztere Befestigung natürlich dem aus 
E inem  Stück ausgebohrten massiven D o p p e l
lau f a ls  möglichst vollkommener —  Fehler 
anhaftet.

D e r  S ch u ß  d a rau s  kann unmöglich scharf, 
gleichmäßig und gebunden sein.

D ie  N oth  m it diesem Fehler ist die E r 
finderin des N othbehelfs „W ürgröhrchen" 
gewesen; das ist symptomatisch ganz u n 
zweifelhaft.

W ürgröhrcheu, N o ta tionsvorrich tung  und 
wie die Schußverbessernngsm ittelchen alle 
heißen m ögen; w as  nützen sie in  der T h a t 
und W a h rh e it?

I s t  das ungefügige D in g  in  der J a g d 
tasche, so sollte es im  Laufe stecken; und 
steckt es im  Laufe, so m üßte es in der J a g d 
tasche sein.

D ie  guten R athschläge, w ie : M a n  kann 
das R öhrchen herausnehm en und nach sorg
fä ltiger R ein igung  wieder einsetzen, vergessen 
die K ä lte , die W itte rungsuuguust, den W erk
zeugsm angel, den gebieterischen einzigen A ugen
blick, m it dem der J ä g e r  fortw ährend zu 
rechnen hat.

V om  theoretischen S tandpunk te  au s ge- 
u rth e ilt, ist es jedenfalls ganz unrichtig, den 
S ch n ß  in  seiner größten Geschwindigkeit 
durch V erengung des Laufes, durch W ü rg 
röhrchen, durch C hoke-(W ürg-)B ohrung  und 
dgl. — d as W ürgröhrchen ist n u r ein S u r 
ro g a t der W ürgbohrung  —  seiner besten 
K ra f t zu berauben.

E s  w ird dadurch die Anfangsgeschw in
digkeit sehr erheblich verm indert, die T r a g 
weite und D urchschlagskraft wesentlich be
einträchtigt.

B eim  Flintenschuß m it groben Schro ten  
und engeren C alibern  w ird dieser Nachtheil 
noch stärker hervortreten, a ls  bei feineren 
S chro tennum m ern .

W ie E in g an g s erw ähnt, ha t ein G e 
w ehrfabrikant in S u h l ,  ein theoretisch und 
praktisch bestunterrichtetster G ew ehrfabrikant, 
der m it größ ter Selbstlosigkeit seine P rü fu n 
gen und S tu d ie n  täglich fortsetzt, auch in  
Lüttich, P a r i s  und London werkthätig arbei
tete, in  Gesellschaft m it einem Kollegen ein 
Pergleichsschicßen angestellt und lasse ich au s der
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sehr gründlichen und um fänglichen R e la tio n  
nachstehenden A uszug fo lgeu:

„ Z u m  Vergleichschicßeu m it einer schlichten 
hiesigen D oppelflin te und einer solchen m it 
einem Picpcr'schen G u ß stah lro h r hatte ich 
m it H e rrn  G ew ehrfabrikanten M effert hier 
den l .  Decem ber 1 8 7 9  festgesetzt. V o ra u s  
ist zu schicken, daß in  dem Berichte über das 
Pieper'sche Versuchsschießen überall von einer 
ü b erau s großen A nzahl von S chro ten  die 
Rede ist.

S o llte n  diese wirklich in  der Ladung der 
gewöhnlichen P a tro n en  z. B . „ E n g l .:  G a s 
dicht C a liber 1 6 "  enthalten sein? W ir  fa n 
den bei 3 2  G ra m m  Gewicht der S chro te

L , entnom m en dem Sortim eutskästchcn 
von H änd ler und N a ttc rm an n , n u r  6 7  bis 
7 0  S tück vor und uicht einhnndertzw ei; bei 
N r. 3  n u r 1 3 5  ee. und nicht 1 7 9 ;  bei 
N r . 6  n u r  2 4 5  b is 2 5 0  und nicht 3 7 0 . 
(N r. 2 8 , 2 9  und 3 0  der Pieper'scheu S c h u ß 
liste.)

Ic h  will durchaus nicht in  Abrede stellen, 
daß die Z a h l  und das Gewicht der bei dem 
Versuche in  Lüttich genommenen S ch ro te  ge
stimmt h a t;  die vielen höchst chrenwcrthcn 
H erren  sind dessen ja  B ü rg e  g en u g ; aber die 
angegebenen N um m ern müssen viel kleinere 
S ch ro te  führen, a ls  wie die u n s  verfügbaren 
Sortim entskästchen enthalten, außerdem  w ü r
den diese großen Z ah len  bei dem sonst stim
menden Gewichte nicht zu erklären sein.

E s  wurde also zum Vergleichsschicßcn 
ein noch nicht eingeschossenes C entralsencr- 
G ew ehr en  K lane, geringster Q u a l itä t  m it 
o rd inärem  D oppellauf, G a rib a ld i 2  gewählt, 
welches ausgeschüftet, eingeschossen x . p . ne. 
siebenzig M ark  kosten w ird .

F ast dieselbe S u m m e  kostet der Pieper'sche 
S ta h lla u f .

D agegen w ar das massive P ie p e r -S ta h l
ro h r  in  dem gegenüber stehenden fertigen 
G ew ehr m it eingeschraubtem W ürgröhrchen, 
allen Finessen der Technik hergestellt und 
wirklich gut gearbeitet.

D a s  D am astlaufgew ehr ergab beim E in 
schüßen m it gewöhnlichen Hasenschroten rechts 
n u r leidlichen, links schlechten Sch u ß .

D asselbe  ist trotzdem beibehalten w orden.
D agegen lieferte das Pieper'sche G ew ehr 

hierbei ein recht gutes R esu lta t und Hütte 
unsere Bedenken zerstreut, wenn uicht vier 
S tück früher von H errn  M effert verarbeitete 
massive P ieper-L äufe  lau t vorliegendem S ch ieß 
buche recht m angelhafte Schnßrcsu lta te  ge
geben hätten.

E s  standen sich also zufällig ein gut 
schießendes P iep er - S ta h lro h rg cw eh r, C a li
ber 1 6 , m it W ürgröhrcheu einem dürftig , 
links schlecht schießenden D am astgcw ehre 
gleichen C a lib e rs  gegenüber.

D a s  Concurreuzschicßen ergab —  natürlich 
bei gleicher M u n itio n  3 2  G ram m  S c h ro t 
und 5 ,3 1  G ram m  D ian ap u lv er von C ram er 
und Buchholz auf 5 2  S ch ritte  a  2  F u ß  
E n tfe rn u n g , folgende Leistungen:

I .  W ürgbohrung , S c h ro t L . —  6 9  Stück 
T o ta llad u n g . Rechter Laus —  6 9  Stück. 
Linker Lauf —  6 5  Stück.

I .  G la tte s  gewöhnliches R o h r. Rechter 
Lauf —  6 7  Stück. Linker Lauf — 5 2  Stück.

I I .  W ürgbohrung  1 3 2 — 1 3 5  Stück T o 
talladung . Rechter Lauf —  1 3 2  Stück. 
Linker Lauf 1 3 2  Stück.

I I .  G la tte s  R o h r. Rechter Lauf —  
135 Stück. Linker Lauf —  13 5  Stück.

I I I .  Schro te  N r. 6  W ürgbohrung . A u ß er
halb 111 des 7 6  C m .-K re ise s . In n e rh a lb  
1 3 2  des 7 6  C m .-K reises.

I I I .  G la tte s  R o h r. A ußerhalb 107 des 
7 6  C m .-K reises. In n e rh a lb  78  des 7 6  
C m .-K reises und so fort.

B e i diesen letzteren feinen Schro ten , welche 
doch w ohl n u r  zum G la s k u g e l- S p o r t  ver
w endbar sind, w a r die Schußleistung der 
W ü rg bohrung , wie ersichtlich, besser; ich ga- 
ran tire  aber, daß ein deutsches gutschießendcs 
G ew ehr m it g latter B o h ru n g  auch bei dieser 
Schro tnnm m er uicht zurück bleiben soll.
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S e ltsam e r Weise ist bei den Lütticher 
Schießproben anscheinend nicht die geringste 
Rücksicht auf die D urchschlagskraft, diese« bei 
der J a g d  höchst wichtigen P unkt, genommen 
w o rd e n ; wenigstens findet sich in  der ausge
gebenen B roschüre, sowie in dem R efera t 
Jag d zeitu n g  N r . 2 3 , S e ite  6 7 3  und fo l
gende, keine einzige bezügliche Notiz.

I n  dieser R ichtung ist festzustellen, daß 
der ordinäre glatte  D am astlau f sehr erheb
lichere P e rfo ra tio n sk ra ft zeigte, a ls  der M assiv- 
S ta h lla u f  m it W ürgbohrung , richtiger: W ü rg 
röhrchen.

V on der Richtigkeit vorstehend m itge
theilter V ergleichsresultate kann sich jeder 
Besitzer eines massiven S ta h lro h re s  leicht 
selbst überzeugen.

E s  bedarf dazu bei gleichen Ladungen 
n u r  großer Scheiben au s E llenpapier (e in
einhalb M e te r lang und breit). D ie  S c h ro t
schläge zeichnet m an  m it B la u -  und R othstift 
und wechselt nach je zwei S c h u ß  die Scheibe. 
D ie  Veröffentlichung dergleichen Schicßver- 
gleiche w ürde übrigens von a llg e m e in s t I n 
teresse und sicherlich zur Verbesserung nam en t
lich des Flintenschusses sehr förderlich sein.

Bekanntlich ist d as P rob lem  der H e r
stellung eines w eittragenden und gebundenen, 
scharfen Schrotschusscs keineswegs vollständig 
gelöst. D ie  Geschoßkleinheit, die dadurch 
bedingte Geringfügigkeit des Gewichtes ge
statten nicht, selbst bei verstärkter Ladung, 
größeres B e h a rru n g s-V e rm ö g e n  hinein zu 
legen.

S e lb s t die W ürgbohrung  ha t diesem Uebel
stande abzuhelfen nicht vermocht. Auch die

E in fü h ru n g  von K artätschen, Treibspiegeln, 
C u lo ts  rc. rc. haben keineswegs die E rg eb 
nisse geliefert, daß ein wirklicher Fortschritt 
zu verzeichnen wäre.

D asselbe  gilt auch von den P ieper-L äufen , 
sowohl nach M a te r ia l  a ls  Schußleistung.

B e i dieser G elegenheit sei gestattet, auf 
eine auffallende Erscheinung hinzuw eisen:

Ziem lich regelm äßig werden an deutsche 
G ew ehre zum P reise von 6 0 — 8 0  M a rk  be
züglich Leistungsfähigkeit und S o lid itä t  die
selben Ansprüche gestellt, welchen beispiels
weise englische G ew ehre m it höchst einfacher 
A u ssta ttung  zu 4 — 8 0 0  M ark  entsprechen.

E in es C om m entars hierzu bedarf es wohl 
nicht.

B ew illige m an, um  n u r  ein B eispiel an 
zuführen, die P reisd ifferenz zwischen einem 
D am ast-  und einem P iep erlau f von ee. 3 5  M a rk  
extra zum Einschießen, so g a ran tire  ich, daß 
—  gleichviel welcher F abrikan t oder B üchsen
macher den A uftrag  erhält —  ein D oppel- 
lau f geliefert w ird , der Nundkugel, Posten, 
grobe und feine S ch ro te  gleich gut schießt 
und am allerwenigsten den Pieper'schcn R ohren  
in irgend einer Weise nachsteht."

D a s  S ch lu ß resu lta t la u te t:
M assive G ußstah lrohre  sind keine neue 

E rfindung  und haben sich bei Jagdgew ehren  
nicht b ew ährt; C hoke-B ohrung, eine am eri
kanische E rfindung , deren Zweckmäßigkeit noch 
nicht über alle Z w eifel erhaben is t; das 
W ürgröhrchen ist E rfindung des H e rrn  P ieper.

H einrichs b /S u h l ,  M itte  J a n u a r  1 8 8 0 .
R .

Angekietene Haste.
E ine der interessantesten R au b w ild g a t- 

tungcn ist unstreitig die Wildkatze.
W ährend  die J ä g e r  vieler G egenden 

dieses R aubzeug n u r  a u s  jagdlichen Lehr
büchern kennen, hat m an hier in C roatien

Gelegenheit genug, dessen Bekanntschaft zu 
machen. Nicht daß hier die Wildkatze so 
häufig auftreten würde wie der Fuchs —  
d as könnte u n s  gerade noch abgehen —  doch 
kommt sie hier häufiger vor a ls  m an glaubt.
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W ährend  m eines achtjährigen A ufent
haltes in  C roatien  w urden im Jagdgebiete 
der gräflich Bom bellcs'schen Herrschaft G rü n -  
hof 3 0  S tück Wildkatzen erlegt, w ährend die 
Z a h l  der vertilgten Füchse 4 2 8  Stück be
trä g t, und zw ar vertheilt sich der Abschuß
ans die einzelnen Ä ahraänae.

Wildkatzen Füchse
a n v o  1 8 7 2 1 Stück 3 2  Stück

1 8 7 3 1 5 0
1 8 7 4 1 71
1 8 7 5 7 5 6
1 8 7 6 4 6 1
1 8 7 7 0 5 2
1 8 7 8 0 3 6

„ 1 8 7 9 /8 0  16  „ 7 0  „
D ie  Wildkatze wechselt in  die hiesigen 

R eviere, ebenso wie M eister Neinecke, au s 
dem benachbarten G ebirge ein, besonders in 
solchen Ja h rg än g e n , wo der W in te r ein 
strenger ist, wo eine starke E iskruste den 
Schnee der G ebirgsw aldungen  überdeckt, da
her der M äusefang  in  den sonst w ildarm en 
B uchenw äldern und der G eflügeldiebstahl bei 
den einzeln stehenden B au ern h äu se rn  nicht 
m ehr lohnend ist. B esonders der heurige 
W in te r bescherte u n s  eine ganze B an d e  dieser 
ungebetenen G äste, die auf d as M in im u m  
zu reduciren bei der M o n a te  lang  an h al
tenden starken K älte  und dem m it einer Z o ll 
dicken E iskruste bedeckten Schnee, in  welchem 
m an bei jedem S ch ritte  einbrach —  w as 
bekanntlich fü r die Fußbekleidung und die 
Schienenbeine des Gehenden nicht besonders 
angenehm ist —  keine Kleinigkeit w ar.

M erkwürdigerw eise kamen die ersten A u s 
w anderer schon im  August hier an, wo im 
G ebirge noch keine S p u r  von W in ter w a r ;  
später, namentlich uni W eihnachten herum  
trafen  im m er neue E m igran ten  ein, so daß 
m an  nach jeder Neue m it Schrecken eine 
frische In v a s io n  der m it einem starken F a 
sanenstande besetzten Auen entdeckte.

E in m al eingewandert, beschränkt die W ild 
katze, dort wo sie keinen M an g e l an F ra ß

hat, ihre nächtlichen G änge sehr, und kommt 
öfters wochenlang ans ein und demselben, 
vielleicht wenige Joch umfassenden, W aldtheile 
nicht herau s.

B e i einer Nene, besonders wenn etw as 
m ehr Schnee gefallen ist, wechselt die Wildkatze 
äußerst ungern  und nim m t ihre gewohnten 
G än g e  erst in der zweiten oder dritten Nacht 
nach dem Schneefalle auf, daher sie viel 
schwieriger abzuspüren ist wie ein F u chs. —  
D ie  Zwischenzeit verbringt die Wildkatze in  
hohlen B äum en , Fuchsbauen oder wie hier, 
un ter den von Schnee bedeckten H ütten , 
welche in  den hiesigen A uw aldungcn von den 
m it Schlingpflanzen übcrsponnenen W eiß- 
erlen gruppen gebildet werden.

A u s solchen oft 2 0  Q uadra tk laftc r u m 
fassenden H ü tten  ist die Wildkatze bei T re ib 
jagden äußerst schwierig herauszubringen, sie 
läß t ganz einfach den T reib er über sich weg
gehen und bleibt ruhig  sitzen, besonders wenn 
sie schon öfters gejagt wurde. Ich  habe 
deren gegenwärtig noch zwei Stück im R e 
viere, die wegen M a n g e l an günstiger Neue 
nicht genau ausgem acht werden können. D ie 
Waldstreckcn, in denen sie ganz bestimmt stecken, 
w urden ihrethalben schon unzählige M a l  ge
trieben, leider aber bis jetzt ohne E rfo lg .

D ie  weitesten G än g e  macht die W ild 
katze bei klaren Nächten, bei kleinem oder 
gefrorenem Schnee und in der Ranzzeit, 
welche hier im Anfange F e b ru a r einzutreten 
scheint. I n  den hiesigen Auen wechselt 
die Wildkatze ohne sich durch kleinere, wenn 
auch 2 0  M e te r breite D rau arm c , welche sie 
m it Leichtigkeit überschwimmt, beirren zu 
lassen, von einer In s e l  zur anderen, wie ich 
Heuer bei frischem Schnee öfters beobachtete.

D ie  hier erlegten Wildkatzen v a riiren  in 
B e treff der S tä rk e  ungem ein, so daß ich dem 
in jagdlichen Lehrbüchern so oft vorkommenden 
S atze , daß die jungen W ildkatzen bis zur 
nächsten R anzzeit vollkommen ausgewachsen 
sind, wenigstens w as die hiesige R ace  anbe
lang t, entgegen treten m uß. B o n  den erleg-



ten Katzen erreichten die meisten eine ansehn
liche S tä rk e ;  es w aren  alte K a ter darun ter, 
die einem Fuchse nichts an S tä rk e  nach
gaben. Hingegen wurden gerade in letzterer 
Z e it  Katzen erlegt, welche kaum die S tä rk e  
einer Hauskatze erreichten und die m an n u r 
wiegen des charakteristischen M erkm ales, der 
buschigen N uthc, a ls  echte Wildkatzen an 
sprechen m ußte.

D ie  an d erw ärts von H errn  O .  v. K rieger 
ausgesprochene B ehaup tung , daß die echte 
Wildkatze die N ähe menschlicher W ohnungen 
meide, g ilt nicht von den hiesigen K atzen; 
a ls  Beispiele führe ich folgende Fälle , welche 
sich im  Laufe des heurigen W in te rs  zu
trugen, an.

An einem Dcccm bcrnachm ittage —  am 
T ag e  vor einem bedeutenden Schneefalle —  
w ar der V erw alte r, H e rr  G eringer, im h e rr
schaftlichen W einkeller zu G rü n h o f m it dem 
dortigen F aßbinder m it W cinabzichcn be
schäftigt. Plötzlich bemerkten Beide ein T h ier, 
welches sich durch das G itte r  des K eller
fensters hereinzwängtc. E s  w ar eine große 
Katze, welche sich nach einigen S ch ritten  in 
dem schief herabgehenden Schlauche der dicken 
K cllerm aucr niederkanerte.

H e rr  G eringer, welcher einige am T age 
zuvor gemordete E nten  zu rächen hatte und 
in  der Katze den vermeintlichen R äu b er ver
m uthete, eilte sogleich au s  dem K eller und 
stellte eine W ache vor das Kellerfenster um 
die F lucht der Katze zu hindern, holte ein 
G ew ehr und begab sich in den K eller zurück, 
wo er die Katze noch am selben O r te  sitzend 
fand.

Nachdem der schon lange nicht gebrauchte 
V orderlader einige M a l  versagt hatte, dröhnte 
endlich der S ch u ß  donnernd durch den K eller
raum  und eine der stärksten Wildkatzen, welche 
jem als hier geschossen w urden, hatte ihre 
R äu b erlau fb ah n  geendet.

D a ß  es eine echte Wildkatze w ar, wird 
m ir H e rr  Jo se f Apselbcck, Fo rst- und D o - 
m äneninspector der S t a d t  W ien, welcher am j

nächsten T ag e  zufällig nach G rü n h o f kam 
und die aus so originelle A rt erlegte Katze 
besichtigte — w ohl gerne bezeugen.

D ie  Wildkatze m ußte durch V orahnung  
des kommenden Schnccsturm es, welcher einige 
S tu n d e n  später losbrach und zwei T age  
laug andauerte, gedrängt worden sein, au s 
dem nahen W alde, der au s einem m it Eichen 
gemischten Kieferbestande besteht und weder 
hohle B äum e noch einen Fuchsbau enthält, 
auszuwechseln und den schützenden K ellerraum  
aufzusuchen.

Z w ei andere Fülle sind folgende: I n  
dem m ir zur V erw altung  zugewiesenen M eier- 
hofe, welcher knapp am W alde liegt, hörte 
der dortige W irthschaftsaufsehcr in einer D e 
cembernacht einen M ordspektakel seiner H ühner, 
deren S t a l l  sich gerade über seiner W ohnung  
befindet.

D e r  W irthschaftsaufsehcr und seine F ra u  
begaben sich sogleich auf den B oden, wo sie 
das geüngstigle H ühnervolk in großer A u f
regung und nicht weniger a ls  5  S tück tod t
gebissene H ennen fanden. Am anderen T age 
w urden die H ü h n er entfernt und ein m it 
Hasengescheidc geködertes Tellereisen gestellt. 
Am Abende, schon um  8 Uhr, hing eine 
starke Wildkatze pfauchend in  der gestellten 
Falle .

Fast die gleiche Begebenheit wiederholte 
sich am selben O rte  nach etwa 8 Wochen 
noch einm al, n u r  m it dem Unterschiede, daß 
d iesm al n u r zwei der nützlichen E ierlegeriunen 
abgekragelt w urden und die gefangene Katze 
eines der schwächsten Exem plare w ar.

S o n s t  erlegen w ir hier die Wildkatze 
meistens bei Treibjagden, welche öfters m ehrere 
M a l  wöchentlich auf Füchse veranstaltet w er
den müssen, oder wird sie, wenn sie in einem 
Fuchsbaue sitzt, ausgegraben.

I m  strengen W in te r 1 8 7 5 /7 6  w aren 
die Wildkatzen m erkwürdiger Weise vielmehr 
in  Fuchsbauen anzutreffen a ls  im heurigen 
W in te r, wo sic dieselben n u r  selten an 
nehmen.
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D a m a ls  hatte ich eine alte D achshündin , 
welche fü r die J a g d  in den B a u e n  eine 
P erle  w ar.

S ch ö n  w ar „V isica" nicht, sie w a r so
gar so schäbig, daß ihre H aare  leicht zn 
zählen w a ren ; auch w ar sie durch den B iß  
einer Fee, der sie einst beim Fuchsgraben zu 
nahe gekommen w ar, so zugerichtet worden, 
daß der Oberkiefer, a u s  dem einige Knochen- 
stücke entfernt werden m ußten, viel kürzer 
w ar a ls  der Unterkiefer. I h r e  S tim m e  
w ar ein m it G u rg e ln  und N ießen vermischtes 
B e lle n ; diesen unheimlichen Lauten schreibe 
ich es zn, daß ich w ährend des dam aligen 
W in te rs  sieben Wildkatzen au s den B au en  
bekam, ohne einen Spatenstich thun  zn müssen, 
denn kaum fing die H ünd in  an am B a u e  
L aut zu geben, a ls  auch schon die Katze sich 
durch die nächste F luchtröhre dem unange
nehmen Concerte zu entziehen suchte. H euer 
spürte ich im G anzen zwei Wildkatzen in

B au en  ab; trotzdem, daß das sonst so schnei
dige Dachsel stundenlang im B a u e  L aut gab, 
w aren  die Katzen rächt zum S p rin g e n  zu 
bewegen und m ußten gegraben werden.

I m  B egriffe, diese Z eilen  zu schließen, 
m uß ich noch erwähnen, daß eine der beiden 
obenerw ähnten Katzen, welche u n s bei so 
vielen Ja g d e n  schon zum N a rren  gehalten, 
soeben eingebracht w urde; es ist m ithin im 
heurigen W in te r die siebzehnte. Dieselbe 
w urde in einer am B au m e angebrachter! 
M ard erfa lle , welche am T age zuvor eigens 
errichtet und m it Karrinchengescheide beködert 
wurde, gefangen.

Je tzt bleibt n u r  noH eine a ls  letzter 
M ohikaner übrig, der w ir vorn Herzen ein 
baldiges seliges Ende wünschen, welchem 
Wunsche unsere Fasanen gewiß m it F reuden 
zustimmen w erd en !

K om ar, im F e b ru a r  1 8 8 0 .
Z». W ittmann.

Aeber das Laden der Patronen.
W ie vor vielen J a h re n , so steht heute 

noch dieses T hem a an  der T ageso rd n u n g  
und wird von erfahrenen J ä g e rn  sowohl, a ls  
von Fachm ännern fo rt und fo rt mündlich 
und schriftlich ventilirt.

I n  allen edlen Sportangclegenheiten , so 
auch in F ragen  dieser A rt, w ar von jeher 
der englische N im rod oder Fachm ann der 
eifrigste und unerschöpflichste S u ch er, welcher 
von dem S tan d p u n k te  ausgehend und von 
dem S tre b e n  beseelt, dem Zwecke der Sache  
irgend wie dienlich zu sein, seine besten Id e en  
oder gemachten E rfah ru n g en  der Publicistik 
überlieferte, um  auf diese Weise die B a h n  
der D iscussion zu betreten und eventuell eine 
Lösung zu involviren.

S o  findet m an beinahe in jeder N um m er 
der bekannten englischen S p o rtze itu n g  „ T Iis  
I ' i e l ä "  aus der Feder von Jag d freu n d en  
und Fachleuten kleinere oder größere, m ehr

oder weniger wichtigere A bhandlungen, welche 
nicht selten zu ausgezeichneten Entdeckungen 
und R esu lta ten  führen.

D ie  F rag e  „wie m an P a tro n en  zu laden 
habe" wurde oft aufgeworfen und beant
w ortet, und m an glaubte lange sie richtig 
beantw ortet zu haben, indem m an annahm , 
daß, wenn z. B . ein G ew ehr C a l. 12  m it 
einer Ladung von so und soviel G ra n  P u l 
ver und so und so viel G ram m  S c h ro t 
ausgezeichnete R esultate  lieferte, sechs andere 
von demselben C aliber und nicht m inder sorg- 

i sättig gebaute G ew ehre, bei genauer B eibe
haltung  derselben Ladung, derselben P frop fen  
und desselben A p parates zum E iudrehen der 
P a tro n e , folgerecht ebenso ausgezeichnet decken 
m üßten. W a r  aber dies nicht in ganz gleicher 
Weise der F a ll, wie es sich auch zumeist er
eignet, so beschuldigte m an regelm äßig die 
Gew ehre, ohne jedoch dabei die Beschaffen-
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heit oder besser gesagt die „Tem peram ente" 
derselben zu dem besser schießenden G ew ehre 
genau verglichen zu haben. Und doch ist es 
erwiesen, daß allein der kleinste Unterschied 
im Gewichte der G ew ehre die Q u a litä t  des 
S ch ieß en s, den Rückstoß rc. wesentlich beein
trächtigen kann. —  D ie Gewehre sind nie ganz 
gleich beschaffen, und wenn sie auch in  der 
äußeren D im ension und Q u a l i tä t  des M a 
t e r i a l s  ganz gleich sind, so sind sie es im 
Tem peram ente nicht und werden stets im S ch ie 
ßen diffcriren, sobald eine bestimmte Ladung 
fü r alle G ew ehre desselben C a lib e r 's  a ls  
G rundsatz dient. D em gem äß fällt dem J ä g e r  
die Aufgabe zu, das T em peram ent seines 
G ew ehres zu studiren. D urch die verschieden
sten A bänderungen im Laden der P a tro n en  
und durch genaue N o tirung  der auf der 
Scheibe sich zeigenden R esu lta te  wird er 
endlich herausfinden, welche Ladung P u lv e r 
und S c h ro t seinem G ew ehre zu dieser und 
jener J a g d  am besten entspricht, welche Ladung 
einen dichteren oder weniger dichten S t r e u 
kegel e rg ib t, welche die Durchschlagskraft 
erhöht, m it einem W orte , er wird dasjenige 
herausfinden, welches ihn in dieser und jener 
R ichtung befriedigt. A llerd ings wird im m er 
vorausgesetzt, daß d as G ew ehr oder dessen 
Läufe die richtige B o h ru n g , B earbe itung  
und die Feuerprobe von S e ite  des Büchsen
m achers erlangten, bevor cs noch in den Besitz 
eines J ä g e r s  kommt; denn sonst w äre auch 
die verschiedene L ad u n g sart der P a tro n en  
eine ganz nutzlose.

A llem al spielt jedoch der Ladepfropfen 
eine bedeutende N olle, da allein von seiner 
H ärte  und W iderstandsfähigkeit, die keine 
G asentw eichung zulassen sollen, der gute, 
kräftige S ch u ß  abhängig gemacht wird. E s  
ist constatirt, daß das hauptsächlich in F ran k 
reich und auch bei u n s  seinerzeit lobgepriescne 
blaue C artonhüttchen (C ulot), welches auf 
das P u lv e r zu sitzen kommt und von einem 
trockenen F ilzpfropfen bedeckt w ird , absolut 
zwecklos ist, weil cs dem früher eingenom

menen G lauben , daß es jeder G asentw eichung 
widersteht, ganz und gar zuw iderlauft. D a s  
Hüttchen ist im Gegentheil, bevor es noch 
den Lauf verläß t, seines K rag en s beraubt 
und ganz gespalten. D ie  G ase dringen rascher, 
a ls  die Ladung ihren Lauf nim m t, an dem 
Filzpfropfen vorbei zu den S ch ro ten , indem 
sie denselben rin g sh eru m  verbrennen und da
durch die Durchschlagskraft der S ch ro te  be
deutend schwächen und einen schütteren S t r e u 
kegel ergeben. W ill m an also einen dichten, 
w eittragenderen S ch u ß  erzielen, so m uß m an 
vor Allem verhindern, daß das G a s  zu den 
S chro ten  d r in g t^  und dies läß t sich n u r 
durch den Gebrauch eines harten, dichten, 
unvcrbrcnnlichcn, dicken, genügend großen 
P fro p fen s erreichen, welcher durch energische 
R eibung  genau die S ee le  des Laufes a u s 
füllen und dem Drucke der G ase insoweit 
widerstehen m uß, daß der P fropfen  nicht 
deform irt sich senkrecht in der ganzen Länge 
des Laufes durchschieben m uß, um  auf diese 
W eise die Gase h inter dem P fropfen  so 
lange abzuschließen, b is die Ladung die 
M ü n d u n g  des Laufes Passirte. Außerdem  muß 
der P fropfen  an beiden S e iten  und nam ent
lich an der S e ite , welche die S chro te  h in au s
jag t eine ganz gerade, harte  Fläche bilden, 
dam it die P rojektile  bei ihrem  A usgange an 
der M ü n d u n g  des Laufes ganz gerade ihren 
F lu g  nehmen und nicht etwa durch den u n 
rechten W inkel, den ein schiefer, concaver 
oder convexer P fropfen  bildet, denselben eine 
andere R ichtung geben könne.

D e r  P frop fen , welcher die obig gekenn
zeichneten Eigenschaften vollauf besitzt, ist 
entschieden E le y 's  gefetteter F ilzpfropfen 
I .  Q u a litä t ,  welcher den V o rthe il hat, direct 
auf das P u lv e r p lac irt werden zu können, 
ohne daß er irgend welche G asentw cichung 
zuließe. Besser ist cs jedoch in allen Fällen , 
zuerst ans das P u lv e r die in E ngland  sehr 
in  G ebrauch stehenden schwarzen, dünnen 
W a te rp ro o f-P lä ttc h e n  zu geben und dann 
daraus den gefetteten F ilzpfropfen, um  einer-
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seits jedwelche Verletzung des F ilzpfropfens, ! 
die die Explosion des P u lv e rs  herbeiführen 
könnte, von vorneweg auszuschließen, anderer
seits aber um  das P u lv e r der geladenen 
P a tro n e  im  A ufbew ahrnngsfalle  gegen Nässe 
geschützt zu haben.

Bezüglich des Schro tp frop feus ist m it 
Rücksicht auf d as Schießen des G ew ehres 
ein w e ißer, dünner C a rto n  oder dünner, 
gefetteter F ilzpfropfcn von ganz einerlei W ir 
kung; letztere sind jedoch ans dem einfachen

! G ru n d e  vorzuziehen, weil sie den Lauf m ehr 
reinigen, sonst aber bezieht sich d as, w as in 
B ezug aus H ärte  vom Pulverp frop fcn  gesagt 
w orden ist, auch auf Schro tpfropfen .

S o m it  sieht m an, welche Genauigkeiten 
doch zu berücksichtigen sind, um  einen ganz 
correcten S ch u ß  an s einem selbstverständlich 
guten G ew ehre zu erzielen.

W äre  es da nicht am Platze zu ra th e n : 
Olia8S6ur8, !

I r a n ;  S een g er , Büchsenmacher.

Eine Mrenjagd
Unser verehrter M ita rb e ite r  B ie t. R itte r  

von Tschnsi zu Schm idhoffen ha t u n s neulich 
wieder einen hochinteressanten B e itra g  un ter 
vorstehendem T ite l zugesendet; w ir haben u n s , 
wie unsere Leser wissen, beeilt den B e itrag  
aufzunehmen und er ist in der 3 . d iesjährigen 
N um m er unseres B la t te s  vom 15 . F e 
b ru a r  1 8 8 0  erschienen. N u n  überkam u ns 
zw ar bei einer gewissen S te lle  der S c h il
derung der J a g d  die E m pfindung, daß da 
etw as in der Feder geblieben sein dürfte, 
aber w ir verm utheten nicht, daß ein ganzes 
B la t t  des M an u sk rip tes in  Verstoß gerathen 
sei, w ir konnten dies um so weniger, da 
unser hochgeschätzter F reund  die un ter U m 
stünden gefährliche G ew ohnheit ha t, die B lä tte r  
seiner M anuskrip te  uicht zu num m eriren. D ie  
ganze Sch ilderung  gewinnt selbstverständlich, 
wenn das m angelnde B la t t  eingefügt wird 
und w ir bitten unsere Leser dies nachträglich 
zu thun. D azu  ist nöthig, daß x>. 7 7  rechts 
Z eile  8  von un ten  die P h ra se : „ D a  die 
B ä r in  meist durch Dickungen herab ro llte" , 
welche w ir um  einen Uebergang zu verm itteln, 
h ineincorrig irt hatten , durch die Fassung er
setzt w e rd e : „ D a  die B ä r in  meist durch dichte 
Haselstauden gedeckt w urde."

D adurch entsteht nun, wenn w ir ein p a a r 
Z eilen  zurückgreifen, auch eine an und fü r 
sich sehr interessant wirkende Sch ilderung , 
Welche zugleich ein nothwendiges G lied  des

m SiekeiM rgeli.
G anzen bildet. W ir  bitten also der so ver
vollständigten Sch ilderung  neuerlich zu folgen, 
sie lau te t n u n : „Je tz t kam eine schwarze
B ä r in  m it 2  Ju n g e n  flüchtig zwischen den 
Felsen daher, die Ju n g e n  m it den V o rd er
tatzen vor sich herstoßcnd.

Auch diesm al w a r ein sicherer S ch u ß  
nicht anzubringen, d a  d i e  B ä r i n  m e i s t  
durch dichte Haselstauden gedeckt w u rd e ; 
doch da ich den ersten unbeschossen durchließ, 
wollte ich es nicht auch diesm al thun und 
brachte, die beste G elegenheit benutzend, einen 
S ch u ß  an. A uf diesen erfolgte ein furcht
bares G ebrum m e, und die getroffene B ä r in  
begann sich im Kreise zu drehen. Eben 
wollte ich die zweite K ugel auf sie abgeben, 
a ls  ich noch rechtzeitig gewahrte, daß eine 
zweite (graue) B ü riu , wieder m it 2  Ju n g e n , 
direct auf mich zukam. D a  ich dieser gerade 
im W ege stand, m ußte ich sie m ir natürlich 
vom H alse schaffen und sandle ih r eine K ugel 
durchs Herz, w orauf sie furchtbar brummend 
zusammenbrach und gegen den A bgrund zu
rollte, 5  S ch ritte  von m ir entfernt jedoch 
von einem Felsstücke aufgehalten w urde.

Doch Plötzlich sprang sie nochm als auf 
und schaute sich grim m ig um , da ergriff ich 
mein zweites G ew ehr, da ich auf B ären jagden  
im m er zwei G ew ehre führe (und das ra the  
ich jedem B ären jäg er, dort wo viele B ü ren
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sind, zu thun) und schoß ih r eine zweite 
K ugel durch 's H erz. W ieder stürzte sic b rum 
mend zusammen, sammelte jedoch nochmals 
alle ihre K rä fte , erhob sich ans die H in ter- 
bran tcn  und brach auf mich lo s, die V ordcr- 
b ran tcn  zum U m arm en gegen mich ausstreckend. 
K aum  eine S p a n n e  weit w ar sie von meinem 
G ew ehrlaufe  entfernt, a ls  sie die dritte K ugel 
erhielt, die ih r die Hcrzbinde zerriß, w orauf 
sie röchelnd wenige S ch ritte  von m ir zusam 
menbrach. I n  demselben Augenblicke stürzte 
noch ein sehr starker B ä r  hervor und ging,

da ich mich, weil meine beiden Gewehre a u s 
geschossen w aren, unbeweglich verhielt, zehn 
S ch ritte  von m ir entfernt vorbei, die Schlucht
lehne h inauf. A ls er hinter den Felsen ver
schwunden w ar, benützte ich diese G elegen
heit, mein G ew ehr schnell zu laden und hatte 
noch so viel Z e it, a ls  er wieder zum V o r
schein kam, ihm  eine K ugel nachzusenden, die 
ihm  das Kreuz zerschmetterte, w orauf er 
zusammenbrach und gegen mich herabrollte ."

E i n e m  o b e r  m i r  b e f i n d l i c h e n  
H a s e l s t r a u c h e  rc.

Mannigfaltiges.
(F rü h lingsbo ten .) V om  M archfeld wird 

u n s geschrieben: D ie  ersten F rü h lingsbo ten  
sind angekommen —  die Kibitze. Schon  in 
den ersten T agen  des M o n a te s  wurden ein
zelne beobachtet, heute sind sie vollzählig da. 
Auch die G änse haben sich schon eingesnnden, 
und Tausende von W ildenten beleben die 
zahlreichen Wasscrplätze, welche u n s noch von: 
V o rjah re  geblieben sind, und die Bäche, 
welche wie alljährlich im F rü h lin g  reichlich 
W asser führen. W a s  die Schnepfen anbe
lang t, so ist die kleine S u m p f-  und die 
M oosschncpfe in ziemlich vielen Exem plaren 
da, die W aldschnepfe aber noch nicht beob
achtet worden, doch hofft m an, daß sie bei 
der günstigen W itterung  bald eintreffen würde. 
Auch W asser- und N ohrhühner trifft m an 
schon vereinzelt. D ie  H asen dürften Heuer- 
trotz des kalten W in te rs  bald setzen, die 
R ebhühner beginnen sich zu paaren . W ir  
setzen unsere H offnung darauf, daß auf so 
viele nasse J a h r e  auch einm al ein trockenes 
kommen werde, das unserem herabgekommenen 
W ildstande, namentlich aber H ühnern  und 
Fasanen wieder aufhelfen w ird. — Bekanntlich 
wurde in der Umgebung W icn 's  die erste 
Schnepfe in diesem J a h re  von F ra u  B a 
ron in  M oser am 1 . M ä rz  zu E benfurth  
(B a ro n  M oser'sche Herrschaft) geschossen.

(Von der F rn h ja h rs -S c h n ep fe n -S a iso n  
im  D rau -T h ille .)  D ie  seit 2 8 . F e b ru a r 
eingetretene, anhaltend schöne und warm e 
W itterung  h a t endlich —  nach beinahe Vier- 
M o n a ten  —  die starre Schneedecke zum

Schm elzen gebracht und ist dieselbe nu n  in 
der Ebene und an den südlichen und westlichen 
B crghängcu  gänzlich geschwunden. B is  znm 
O ccu li-T ag e , d. i. am 2 9 . F eb ru a r, hatten 
w ir noch im m er Nachtfröste, und w ar der 
B oden  größtentheils noch gefroren. E rst vom 
1. M ä rz  angefangen fro r es des N achts 
wenig oder gar nicht mehr und es w ar um 
somehr Aussicht, daß der W iederstrich der 
Schnepfe bald beginnen würde, a ls  bereits 
in  den letzten F chrnartagen  S ta a r e  und W ild 
tauben angelangt w aren. B is  zum 7 . M ä rz  
a ls  dem I ^ e tn r o T a g c  wurde weder von m ir,

 ̂ noch sonst einem J ä g e r  in  hiesiger Gegend 
> „Schnepfe" gesehen oder gehört, und auch 

bei den am 2 9 . F e b ru a r  und 4 . M ä rz  in 
den sonst von Schnepfen bevorzugten R evieren 
abgehaltenenFuchsklopfjagdcn „keine Schnepfe" 
angetroffen. E rst gestern am I^kN arv-T age  
habe ich gelegentlich einer Fuchsklopfjagd in 
den D ra n -A u e n  die „erste Schnepfe" geschossen: 
es w urden von den T reibern  „fünf Schnepfe" 
aufgetrieben und hievon drei Stücke erlegt. 
Alle drei Exem plare gehörten zu der kleinen 
S p ec ie s  und w aren —  wie es nach dem auch 
in den südlichen G egenden herrschenden strengen 
W in te r nicht anders vorauszusehen w ar —  
schlecht genährt. W enn die w arm e W itterung  
an hält, dürfte es m it dem F rü h ja h rs -S c h n ep fe n 
zuge bald vorüber sein. E s  ist also a ls  be
stimmt anzunehmen, daß in  hiesiger Gegend 
die „ersten Schnepfe" zwischen 4 .  und 7 . M ä rz  
eingetroffen sind, und daß der eigentliche W ie
derstrich erst in dieser Woche lebhafter werden 
w ird. E ingelangten  Nachrichten vom G ebirge 
zu Folge melden sich dort die „H ah n en " schon 
recht lebhaft,daherzu r bevorstehenden „H ahnen-
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falz" ein herzliches „ W a id m a n n s -H e il" allen 
V erehrern  D ia n en s  von

M a rb u rg , am 8 . M ä rz  1 8 8 0 . 
Treffenschedt,

k. k. Hauptmm m im 47 . Jnfanterie-R cgim ente.

C orrestw nden^.
Herrn B aron  N ., v. R ., B . ,  Ritter v N-, 

D r. B . Ih r e  B eiträge werden in der nächsten 
Nnminer erscheinen; sie mußten wegen Uebcrfnlle 
an S to ff  vorläufig zurückgelegt werden.

I n s e r a t e .

Sächsische Kotznuminerir-Schkägek,
B equem ! S o l id ! Keine R eparaturen!

vorzügl. bew ährter C onstruction , m it 4  S te lle n , nebst sehr bequemem S ch w ürzappara t, complett 
3 0  M ark , liefert C a r l  H asim an n 's  F a b r ik  in  A u e  in  Sachsen.

8dui88 m it Obvk« llare l'al. 12 in 30" tire i8 , N i8tun2 
50 8 e llt ilte . X. Lssngor,

Liicllssnmaclrer,

I., 8ei l6r§a886 4
(N 622k tu ill)

näekst clsm 6rabsn,
e in p k oü lt se in  I^nxer von  ObvKe 8 o r k -  
O evveüreii nnck L xpi688düolr86n m it  
ä s n  N6NS8t6N erprodte8teN  Vsi8e1ckn88- 
8^8t6INSN, 80-VVI6 n in e iiü . R vvolvei', 

cln8 ^VnrsinA. 8 e in n o n , O laolen^ sln , 
6N^1. ckuZllnrtiüsln, Llnnit'iOn v o n  nur  
nnsrirnunt t»65ter H nniitü t nnck ^.N8- 
t'üüi n n §  nn8 cier Os^veiirkuinilc W. 6 .  
8 o o t t  L  8 o n ,  I^onäon oä er  t o s v f  

U irner, vucknpsüt.

?rei8 l'ouiLnte aut Verlaufen.

N i «  L L I e L L L - ^ i i 8 l r » L 1
von

S  1 : D .  2 . 2 2 .  S  27 n  2  ^ 2 2 2 .  s .  2 2 .  2 2 .
in W ienee-^euslalll (^likliön-Oest.)

lie ser t Lur ^ n b n u L eit:

b  VALNVEUW, -VS
u n ter  6a.rnntio cker X eiinicrast.

p r e i s b l ä t t e r  u n ä  I l l u s t e r  a u f  V e r l a n g e n  f r a n c o  u n 6  g r a t i s .
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Der Autdigungs-Iestzug der Stadt Wien
zur M e r  der W ern en  Hochzeit Ih rer M ajestäten
des K aisers und der K aiserin

Franz Joseph I . E l i s a b e t h
(27 . A p r i l  1 8 7 9 ) .

H erausgegeben von dem Gemcinderathe der k. k. Reichshaupt- n. Residenzstadt W ien
erscheint unter der künstlerischen Mitwirkung der Delegirten der W iener Künstlergenossenschaft in lO

Lieferungen.
Für Kunstliebhaber werden 50 nummerirte Exemplare in einer außergewöhnlich ausgestatteten  

Ausgabe hergestellt, welche durch Snbscription bereits vergeben sind.
D ie  erste Lieferung wird im M onat März 1880 ausgegeben und das ganze Werk b is Ende 

dieses J ah res vollständig vorliegen.
B is  zum Erscheinen der dritten Lieferung ist das Werk zu einem ermäßigten Subskriptionspreise 

zu beziehen.
Derselbe beträgt für nicht nummerirte Exemplare für alle 10 Lieferungen . . .  fl. 120 ö. W. 
Nach Schluß der Snbscription tritt der erhöhte Ladenpreis ein. Derselbe beträgt: 

bei den nicht nummerirten Exemplaren pro L ieferung. fl. 14 L. W.
Bestellungen hierauf nimm t entgegen die

W a l l i s h a u s s e r ' s c h e  B u c h h a n d l u n g  ( I .  Klem m ), 
in W ie n , H oher M arkt t.

D i a n a - U u k v e r
empfehlen

C r am er «Er B u c h h o l z ,  Pulvcrfabrikantcn
in

W ö n s a h t  in  W e s tp h o le i ,  n. W ü ö e t t l l l d  im  H e r z o g t h n m e  B r n u n s c h w e ig .
D a s  neue grobkörnige deutsche Jagdpnlver hat seit einiger Z eit viel von sich reden gemacht, 

und seiner vorzüglichsten Eigenschaften wegeil überall, wo cs bekannt geworden, rasch E ingang gefunden. 
E s hat sich den besten Marken des original-englischen P u lv ers, welches bisher a ls das kräftigste J a g d 
pulver bekannt war, mindestens ebenbürtig erwiesen; das hat sich n. A. auch bei den um fang
reichen Versuchen und Vcrgieichsschießcn ergeben, weiche in Lüttich gemacht worden sind.

D a s  neue Fabrikat muß daher a ls ein wesentlicher Fortschritt der deutschen Pulverindnstrie 
bezeichnet werden. —

D a s  D ianapulver ist ebenso wie die feinsten englischen S o rten , gepreßt, hart, grob und scharf
körnig; cs hat einen milden, schwarzen Naturglanz, färbt nicht ab und ist schwer zerreiblich. D a s  
spezifische Gewicht ist 1 74— 1-76.

D ie  Hanptvorzüge des D ianapulvcrs sind:
1. D ie  kräftige Wirkung im Gewehre; das Geschoß erhält eine sehr große Anfangsgeschwindigkeit 

und Durchschlagskraft; die Schüsse werden weittragend, es kommen bei Scheotladnng viele Schrote 
in 's Z iel.

2 . D er Rückstand ist gering und weich, das Pu lver eignet sich mithin sehr für Büchsen und 
Büchsflinten.

3. D a s  Pu lver widersteht seiner Härte und Dichtigkeit wegen sehr gut den Einflüssen der 
W itterung; bekanntlich eine wichtige Eigenschaft bei Wasserjagden und feuchtem, nebligem W etter; 
dabei hat es ein schönes Aeußete.

W ie jedes gute Pu lver, so erfordert das D ianapulver aber durchaus ein richtiges Ladeverhältniß 
von Pu lver und B le i;  ebenso ist bei Schrot chüssen zur Erzielung der günstigsten Wirkung unbedingt 
die Verwendung weicher aber dicker Fettfilzpropfen, soivie vollkommen runden Schrotes nöthig.

Fangeisen für Raul),>,mg,
wie Füchse, Dachse, Fischottern, Katzen, M arder, I lt is ,  Natten, Nanbvögel re. Wurfmaschinen für 
Glaskugeln als Ersah für Taubenschiehen, mit Federn gefüllte Kugeln fertigt in lang bekannter Güte 

Jllustrirte Preisliste gratis gegen 1 Marke. Adolf Pieper, in Moers am Rhein.
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Billner's Räude-Skifk.
Diese R äu d e-S eife  hat sich seit Jahren  a ls ganz vorzügliches M ittel gegen Räudekrankhcit, 

Flechte, Hautansschläge, Pusteln und sonstige Hautkrankheiten bei Hunden auf's Beste bewährt. Nach 
ein- b is zweiwöchentlichein Gebrauche, meist nach Verbrauch zweier Stucke, verschwindet selbst die hart
näckigste Räude. D er manchinalige Gebrauch der R äude-Seife  ist selbst bei ganz gesunden Hunden zu empfeh
len , da dadurch die H aut vollkommen von den sich bei Hunden in der R egel aufhaltenden Parasiten  
gcreinigct, die Haare aber geschmeidig und glänzend gemacht werden. B on  den einlaufenden Schreiben  
über die rasche und günstige Wirkung dieser S e ife , veröffentliche ich nur Folgendes:

Herrn I .  B ittn e r, Apotheker in Gloggnitz.
M it Gegenwärtigem bitte mir sogleich 6 Stück Ih rer  bewährten und berühmten R ä u d e-S e ife  

per Postnachnahme senden zu »vollen. D ie  im vorigen Jahre bezogene N ände-Seife hat sich vorzüglich 
bewährt. M ein Hund Hcktor war am ganzen Körper mit Räude behaftet. Ich  wendete unzählige 
M ittel an; doch alle vergebens. Ein Freund ricth mir Ih r e  N ände-Seife für den Hund zu gebrauchen. 
Ich  ließ mir selbe kommen und zu meinem freudigen Erstaunen war nach Verbrauch zweier Stücke 
diese Räude gänzlich verschwunden; ebenso verlor sich der üble Geruch. M ein Hund war wieder rein. 
An den durch die Räude hervorgebrachten kahlen S te llen  wuchsen sogar in  kurzer Zeit die Haare nach. 
I h r e  R äude-Seife verdient wirklich a ls einziges M ittel in seiner Art genannt zu werden re.

Schwarzem i. G ., 14. Jänner 1880.
Hochachtend L e o p o ld  D i t t m e r P m .

I Stuck kostet 50 kr. ö. l2 Stück in einem Ristchen 5 ff. ö. M  
Kaupt-Aepot bei Ju liu s M iltner, Apotheker in Gloggnitz bei M e n .

Biltner's H utlv
das bisher vorzüglichste M itte l gegen den Ohrenkrcbs der „H unde."

B ei langbehängten Hunden tritt sehr oft die bisher beinahe für unheilbar gehaltene Krankheit, 
genannt der Ohrcukrcbs oder O hrw urm  auf. Z ur Behebung dieser Krankheit wurden bis jetzt ver
schiedene stark ätzende M ittel, a ls: Höllenstein, Schcidewasser, rothe Präcipitalsalbe rc. gebraucht. E s  
wurden auch öfters O perationen, a ls Abschneiden des wunden O hrlappens, ferner Glüheisen rc. ange
wendet. Doch A lles vergebens, alle diese M ittel, besonders die letzteren, die nur eine Verstümmlung 
der Hunde herbeiführten, zogen selten eine radikale Cur nach sich. Wem» schon Heilung eintrat, so war 
doch in den meisten Fällen  der L>und entstellt. Nach langen, mühsamen und kostspieligen Versuchen 
ist es doch endlich dem Apotheker H ulilis B lttner in G loggnitz gelungen, ein M ittel dagegen, b lu ils  
bkükrrmiynk genannt, zusammen zu stellen, welches durchaus ans keinen scharfen, metallischen Zusätzen, 
sondern aus reinen vegetabilischen, balsamischen, milden Pflanzcn-Jngredienzien besteht. D ieses M ittel, 
H u ile  d a lssm ig u e , hat die außerordentliche Heilkraft, die Krankheit „O hrenw urm " oder „O hrcnkrebs" 
in wenigen T agen , ohne O peration, ohne schädlich wirkende Substanzen, ganz einfach nur durch 
Bestreichen mit demselben vollkommen zu beseitigen.

P re is  eines Flacons nebst Gebrauchsanweisung und Verpackung 2 ff. 25 kr. ö. M  
Kailpt-Aepot Sei Ju liu s  Mittlrer, Apotheker in Gloggnitz bei Wien.

MUner's Hunde-Pillen! kill« kor ä«§8!
Diese P illen , bereitet ans den reinsten, mildwirkendcn Pflanzenstoffen, bewähren sich seit mehr 

a ls 30 Jahren a ls ganz vorzügliches M ittel gegen Hnndekrankheiten, a ls: S taupe, sogenannte HundS- 
krankhcit, starken Nasen-, Rachen- und Lungen-Katarrh, Krämpfe, V eitstanz, Fallsucht, Husten, 
AnSschläge, R äude, Gicht, Verstopfung, E ßnnlust, W ürm er, Abm agerung. Hauptsächlich dienen aber 
dieselben a ls V orbcugungsm ittcl gegen jederlei Krankheit bei sonst gesunden Hunden, wenn dieselben 
dann und wann eine solche bekommen. Insbesondere sind diese H unde-Pillen ein Präservativm ittel gegen 
die so gefürchtete „H nndsw uth ."

P re is  einer Schachtel nebst Gebrauchsanweisung l f f  ö. flV.
Kaupt-Aepot bei Ju lius Mittlrer, Apotheker in  Gloggnitz bei Wien.

Unentgeltliche Auskünfte über die radikale Behandlung aller inneren und äußeren Krank
heiten der Hnnde w ir- bereitw illig ertheilt.

Verlag der Watlishansscr'schen Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in W ien, Hoher Markt N r. r.
Für die Redaktion verantwortlich J o s e f  K l e m m .  Druck von I .  B . W alliShausjer in W ien.
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Pödinger H af-Patfarce-Iagden.
Am 1 3 . d. M ts .  sollte die sechste dies

jährige H ofjagd in G öding stattfinden.
Viele H erren  fanden sich schon trotz der 

großen K älte , welche die M öglichkeit, jagen 
zn können, beinahe undenkbar machte, an dem 
N ordbahnhofe ein, b is endlich kurz vor der 
A bsahrtsstunde das entscheidende T elegram m  
ankam : „A lles steinhart gefroren , eisiger
W in d " . S e in e  M ajes tä t der Kaiser erschien 
denn auch nicht und somit kehrten die R o th - 
röcke heim.

Am l7 .  d. drohte cs beinahe wie am 13 . 
zu werden, das W etter änderte sich jedoch 
noch im letzten M om ente. I h r e  M ajes tä t die 
K aiserin , welche erst vor Kurzem  von Ih re m  
H n n ting -A usfluge  nach I r l a n d  zurückgekehrt 
w ar, hatte sogar zugesagt zu erscheinen, aber

leider wurde sie durch eine kleine E rkältung , 
welche Allerhöchstdieselbe sich bei einem 
S p a z ie rritte  im P ra te r  zugezogen hatte, d a ran  
verhindert.

D e r K aiser kam begleitet von S r .  D urch 
laucht F ü rs t T h u rn -T a x is , G ra f  P a lsfy , B a ro u  
M e r te n s ;  ferner erschienen noch der Herzog 
und die Herzogin von N assau in  B egleitung 
des G ra fen  Castell, B a ro n  Breidbach, der 
M aste r G ra f  N ico laus E ßterhazy, G r a f  G eorg  
Stockau und G em ahlin , G ra f  Berchtold m it 
seiner Tochter, die m an zum ersten M a le  
hinter der G ödinger M eu te  im  S a t te l  sah, 
die G ra fen  J u l iu s  Andrassy, Jo h a n n , Heinrich 
und G eorg  Larisch, G eorg  W aldstein, S t e r n 
berg, P o u rta le s , K alm an  H unyady , R u d o lf 
Kinsky sau ., M r .  Lethellier, S e c re tä r  des
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H e rrn  G ra fen  J o h a n n  Larisch, S i r  E llio t, 
M a rk g ra f  P a lla v ic in i, die B rü d e r  B erghes 
und S o lm s ,  H e rr  und F r a u  R o b e rts  van  S o n  
sam m t Tochter, die B a ro n e  O fferm ann , B u rg  
und W ellich, die H erren  v. W iener, M eichl 
und Aristide B altazz i.

D a s  M e e t w ar südlich von N eudorf, 
unw eit Pruschanek. D e r  ausgelassene K astel- 
Hirsch flüchtete sich nach einem dem Fürsten  
Liechtenstein gehörigen T h ie rg arten , wo jede 
V erfolgung illusorisch w urde, da  beinahe der 
ganze W ald  un ter W asser stand. D ie  M eu te  
m ußte daher nach einem scharfen R u n  von 
circa 2 5  M in u te n  gestoppt werden.

E s  w urde in  T ra b  wieder nach Pruschanek 
geritten, wo ein zweiter Hirsch in  B ereitschaft 
w a r und a ls  w ir u n s  der S te lle  näherten , lan c irt 
wurde. D ieser lief in  der R ichtung nach 
M utenitz  ü ber ein vielfach coupirtes und üb er
dies sehr tiefes T e rra in , durch m ehrere W ein 
berge, b is  er endlich nach einem scharfen R u n  
von circa 5 0  M in u te n  den M utenitz  er W ald  
erreichte, wo ein längerer Check sich fü r  die 
P ferde  sehr wohlthuend erw ies. D e r H u n ts -  
m an  verfolgte m it dem größten T h eil der 
M eu te  die F äh rte , a ls  auf einm al der K astel- 
Hirsch —  der verfolgte —  auf der S e ite  
des W ald es zum Vorschein kam, wo der 
M a s te r  und ein T h eil der Gesellschaft, w orunter 
auch S e .  M a jes tä t der K aiser und der Herzog 
von N assau, sich aufgestellt hatte. W ährend 
nu n  der andere T h eil m it dem H u n tsm a n  
einen frischen, vom R u d e l getrennten Hirsch 
b is in die N ähe von G öding jagte, ohne 
denselben H a lla li zu machen, gab unser Hirsch 
u n s  einen tüchtigen zweistündigen R u n , der 
in  der N ähe von Lundenburg m it H a lla li im 
freien Felde endete, wo w ir außer S r .  M a 
jestät dem K aiser, der den H u n te r  „ A r t h ü r "  
r i tt , und den Herzog von N assau noch circa 
1 0  oder 1 2  vom ganzen Feld sahen. F räu le in  
van  S o n  kam beim Ü b ersp rin g en  einer der 
vielen sumpfigen G rä b en  m it ihrem  Pferde 
zu Falle , ohne aber im G eringsten Schaden 
zu nehmen, n u r  erschrack sie nicht wenig, a ls

die kleine Vollblutstute, welche zum erstew 
M a le  h in ter der M eu te  ging, sich schnell a u f
raffte  und davon lief.

D ank aber der Geschicklichkeit und G a 
lanterie  des H e rrn  G ra fen  G a b o r  Z ichy, der, 
trotzdem er eine D am e un ter seiner O b h u t 
hatte, doch noch Z e it  genug fand, d as ledige 
P fe rd  zu fangen und dem Schre iber dieses zu 
übergeben, w a r sie nicht gezwungen, die 
J a g d  aufzugeben und zu F u ß  nach der ersten 
E isenbahnstation zu w andern.

G ra f  P o u rta le s  und ein W hip  stürzten 
ebenfalls, ohne sich zu beschädigen, w ährend 
B a ro n  B u rg , der ein neues u n tra in ir te s  P ferd  
r i tt ,  die P ace  nicht halten  konnte und d a 
durch genöthigt w a r nach G öding  zu steuern, 
wo er aber zu spät ankam um  den Hofzug 
zu benützen, w as so viel heißt, a ls  die ganze 
N acht sich im  O r te  G öding zu langw eilen, 
um  erst gegen den M o rg en  m it einem B u m 
melzuge in  der H auptstad t anzukommen, w as 
S chre iber dieses im  vorigen J a h r e  bereits 
und bei dieser Gelegenheit beinahe ebenfalls 
passirte.

D e r  große Fuchs nämlich, den er r i tt ,  
ist ebenso launenhaft a ls  sonst b rillan t a u s 
sehend. I s t  er einm al im  G ehen, so hö rt 
m an  es auch, denn er ist ein R o a r s r  x a r  
e x e s llsn e s ,  das ist aber noch das W enigste.

F ä llt  es ihm  ein, stehen zu bleiben, 
dann

A ber wozu soll ich dem Pferde noch m ehr 
E h ren rühriges nachsagen? I s t  doch der arme 
K erl, der schließlich nichts dafür kann, h a r t 
genug bestraft, denn anstatt eine leichte, schlanke, 
illustre Persönlichkeit zum H a lla li tragen  zu 
können, wozu er au s seiner H eim at, der 
grünen In se l,  das Heim  der S to y  und P o p - 
hunting, hier im p o rtirt wurde, ist er nun  
verurtheilt, zw ar einen einfachen, aber doch 
doppelt schwerwiegenden H olländer im  S a t te l  
zu tragen .

E s  wurde, nachdem H unde und Pferde 
sich ausgeschnauft und die R e ite r ihre Flasks 
geleert hatten, nach Lundenburg geritten, von
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wo der Hofzug gegen ^ 6  sich in B ew e
gung setzte, um  nach sieben in W ien an zu 
langen.

Am  19. d. M .  fand wieder eine J a g d  
im  G ödinger W alde statt, der ebenfalls 
S e .  M a jes tä t der K aiser beiwohnte, während 
I h r e  M a jes tä t die K aiserin  in  Folge kalter 
T em p era tu r wieder uicht erschien; auch fehlten 
so manche von den H a b itu e s . V on  D am en 
sahen w ir n u r die Herzogin von Nassau und 
G rä fin  G eorge Stockau.

D ie  M eu te  wurde auf einen am  G ö 
dinger W alde vom R udel getrennten Hirschen 
angelegt, und fort ging es in scharfer P ace 
in der R ichtung auf den B isenser W ald , von 
wo er, von der M eu te  hoch verfolgt, sich 
in  einem großen B ogen wieder nach dem 
G ödinger W alde  zog.

E s  kam zu keinem H alla li, und da die Z e it 
bereits zu vorgerückt w ar, wurde nach G öding 
getrabt. B ei dieser J a g d  und dem im W alde 
gefrorenen B oden kamen Accidents genug vor. 
S e in e  M ajes tä t selbst blieb nicht ganz ver
schont, denn er wurde durch einen B a u m 
zweig de rart im Gesichte verletzt, daß das 
B lu t  ausström te, und m an allgemein S c h lim 
m eres fürchtete. S e in e  M ajes tä t erschien 
aber den nächsten T ag  wieder im Felde, n u r 
ein kleines englisches P flaster bedeckte die ver
wundete S te lle .

D e r Hofzug w ar diesm al nach H ohenau 
auf E in ladung  des Fürsten  Jo h a n n  Liechten
stein d irig irt.

Nachdem I h r e  M ajestä ten  der K aiser 
und die K aiserin  in  B egleitung  S r .  D urch 
laucht des Fürsten  T h u rn  und T ax is , M a jo r  
A rb ter und G ra f  H unyady , des H erzogs und 
der H erzogin von N assau und vieler Anderen 
m ehr die am B ahnhöfe  H ohenau bereit ge
haltenen Pferde bestiegen h a tte n , —  der 
K aiser r i t t  „ L a ^ to ii" , die K aiserin  ihren 
Liebling „D oo  Aoock", wurde zur S te lle  ge
tra b t, unweit B ernbachsthal, wo der Kastel- 
hirsch in F reiheit gesetzt werden sollte. 
D ieser gab einen kurzen, aber schnellen R u n

m it H a lla li nach circa 17 M in u ten . E s  
wurde d a rau f ein zweiter Hirsch in der 
N ähe von B ernbachsthal ausgelassen, der 
einen ungemein scharfen R u n , aber nicht zu 
tief B o d e u , von circa zwei S tu n d e n  gab. 
D e r  Hirsch, der A nfangs kaum fortzubringen 
w ar, entfloh eiligst, a ls  er bemerkte, daß die 
M eu te  sich ihm n ä h erte , so daß diese, um  
einem Ja g e n  ä  v u s  vorzubeugen, im schärf
sten Laufe gestoppt werden m ußte. Nach 
circa 10  M in u ten  erneuerten V o rsp rungs 
ging es wieder v o rw ä rts , b is  der Hirsch in 
der N ähe von E isg ru b  in  einen Teich sich 
flüchtete und schwimmend zu entkommen ver
suchte. D ie  M eu te  schwamm dem Hirschen 
eine Z e it  lang  in  dem eisigkalten W asser 
nach und m an glaubte sie schon einen M o 
m ent lang v e r lo re n , aber allm älig  kamen 
die H unde halb e rstarrt aus dem W asser 
heraus.

E s  wurde dann nach Lundenburg g erit
t e n , wo der Hofzug die J ä g e r  nach W ien 
und ein Lastzug die Pferde nach G öding  be
förderte.

Am D ien stag , den 2 3 ., fand d as M eet 
in N eudorf statt und nahm en sowohl S e .  
M a jes tä t der K aiser, a ls  I h r e  M a jes tä t die 
K aiserin , welche „ Ju p ite r"  r i tt , an der J a g d  
T heil. Leider sollte es an diesem T age  nicht 
glücken, einen guten R u n  zu machen. D e r  
erste Hirsch eilte schnurstraks durch W einberge 
dem Jo sefsdorfer W alde z u , durchlief das 
Gehölz nach allen R ichtungen und wurde 
endlich nach vielem Kreuz- und Q u errennen  
in dem gleichnamigen D o rfe , in der N ähe 
des K astelw agens H a lla li gemacht.

B a u e rn  behaupteten n u n ,  einen zweiten 
colossalen Hirschen im Felde gesehen zu 
haben. D ie  M eu te  wurde h in g efü h rt, aber 
frische F äh rten  zeig ten , daß dieses an tid ilu - 
vianische T h ier nichts Anderes w ar, a ls  ein 
ehrsam er Rehbock.

N u n  wurde beim schönsten F rü h lin g s 
w etter der zweite Kastelhirsch ausgelassen,
der d as B eispiel seiner V orgänger nachahmte

*
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und ebenfalls zum selben W ald  raun te , wo 
die brave M eu te  ihn wieder derartig  verfolgte, 
daß er endlich in  einen offenen B a u e rn - 
W einkeller sich fluchtete. I m  W alde, wo der 
B oden  nach ziemlich gefroren w ar, w ar n u r  m it 
der größten Vorsicht zu reiten. G ra f  G ab o r 
Zichy kam dessenungeachtet bei einem G rab en  
zu F a lle  und trotzdem er sich eines gewissen ! 
E m bonpo in ts erfreut, scheint diese unfreiw illige ! 
T ren n u n g  von R e ite r und H u n te r keine u nan-  ̂
genehme Folgen gehabt zu haben. S chneller > 
a ls  w ir dies wiedergegeben, saß G ra f  Zichy  ̂
wieder im  S a t te l .

D ie  S ta t io n  N eudorf w äre nun am 
nächsten gewesen, aber S e .  M .  der Kaiser

zog es im In teresse  der Pferde vor, etw as 
weiter zu reiten und gab nun a ls  Z ie l G öding 
an, wo w ir nach circa ^ s tü n d ig e n  langsam en 
T rab en  ankamen und den Hofzug bestiegen, 
um gegen halb 7 U hr in  W ien anzulangen.

W ie verlautet, sollen noch drei Jag d en  
in der nächsten Woche stattfinden und dam it 
die diesjährige S a iso n  beschlossen w e rd en ; 
b is dahin wollen w ir trachten ein p a a r 
Schnepfen zu erlegen, denn sie sind bekanntlich 
schon da, die prächtigen Langschnäblcr. V o r 
acht T ag en  schon stöberte mein Vorstehhund 
gegen Abend ein prächtiges E xem plar in 
unserem G a rte n  im ehemaligen T h iergarten  
im P ra te r  auf. —n.

^ A l m a n u m .

V om  M archfeld , 1 8 . M ä rz .
O ste rn  und —  der H äringskopf sind vor 

der T h ü r .  D en  letzteren habe ich m ir „ treu  
und redlich" verdient, und wenn ich am 
nächsten S o n n ta g  das verhnngnißvolle Packet, 
das F reund  A. sicheren M itthe ilungen  zu 
Folge schon heute in  der Tasche träg t, er
halten  werde, kann ich seinen I n h a l t  m it 
ruhigem  Jägcrgew issen zu meinen T ro p h äen  
legen. M anche S tu n d e  habe ich in  Nüsse 
und F rost alle die Lieblingsplütze der L ang
schnäbel abgesucht, welche ich sonst selten 
ganz umsonst beg ing ; vergebens habe ich an 
manchem Abend auf die T öne  gelauscht, welche 
wie Sphärenm usik  an das O h r  des J ä g e rs  
d rin g en ; ich sah und hörte nichts von einer 
Schnepfe. D o c h ! E inm al, im dichtesten G e 
büsch, a ls  ich so recht in 's  D orngehege ge
ra th en  w ar, und m it Rock, G ew ehr und 
Tasche am G estrüppe hängend wie festge
bannt aus einer Lücke in 's  Freie auslugte, 
stand wenige S ch ritte  vor m ir ein Lang- 
schnabcl auf —  m ager und elend. E s  w ar 
ein w ahrer T rost fü r mich, daß ich m ir sagen 
konnte, es w äre jammerschade um  die Schnepfe, 
und um  den —  S ch u ß  gewesen, wenn ich

m it M iß ach tu n g  des Schongesetzes, wie es 
manchmal geschehen soll, auch unter besseren 
Verhältnissen einen Schuß  gethan hätte.

i?ulluaruui lirum  luruill! D ie sm a l aber 
glaube ich nicht d a ra n !  O stern  fällt Heuer 
allzufrüh, und kommen erst w ärm ere T age, 
dann hoffe ich auch, den guten F reund „m it 
dem H äringskopf" noch zu Schanden  zu 
machen. H abe ich doch schon m anchm al bei 
noch weniger Aussichten einen glücklichen 
S ch u ß  gethan.

W ir  J ä g e r  erzählen alle gern, nam en t
lich in der Schonzeit. D a  fä llt m ir gerade, 
weil w ir von Schnepfen und unerw arteten  
E rfo lgen sprechen, ein Geschichtcheu ein, das 
m ir vor einigen J a h re n  in O bersteier passirte.

Forstm eister B . hat ein hübsches, aber 
hoch gelegenes Jag d rev ie r. Nam entlich ist 
der R ehstand daselbst noch imm er gut, ob 
wohl ihm  feindliche N achbarn einm al an 
einem T age  2 8  S tück G aisen, welche, des 
kalten W in te rs  wegen, hinüber gewechselt 
hatten, niederschössen. E s  w ar im S p ä t 
herbst und B . wollte m it m ir und einem an- 

I deren Jag d freu n d  O berlieu tenan t F . noch
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eine kleine N iegeljagd versuchen, bei der auch 
Hochwild zu S ch u ß  kommen sollte.

W ir  hatten u n s  m ehrm als auf guten 
Wechseln angestellt, ein einziger T reiber —  
a ls  alter W ilddieb kannte er die S tandp lä tze  
genau —  m it zwei alten verläßlichen Dach- 
scln trieb u n s das W ild  zu, lange vergebens. 
E s  w ar schon N achm ittag, a ls  O b crlien tenan t 
F . einen S p ie ß e r  anschoß, den w ir D ank 
der Vorzüglichkeit des an der S c h n u r ge
führten —  V orstehhundes B . 's  nach kurzer 
Suche ans die Decke brachten. Ic h  hatte 
bis dahin n u r  einige G aisen  ans Schußw eite 
gesehen.

A uf dem nächsten S ta n d e  fiel plötz
lich eine W aldschnepfe auf etwa zwanzig 
S ch ritte  vor m ir ein und lief in das Dickicht. 
E in  Schuß  m it dem groben B lei, das ich 
im linken Laufe hatte, w äre wohl n u r ge
eignet gewesen, A as zu machen. Ic h  schoß 
also nicht, aber in  m ir erwachte die Lust, 
einen S ch u ß  ans eine Schnepfe anzubringen. 
Ic h  fragte B . ,  ob ihm nicht ein S trichplatz 
in der N ähe  bekannt sei, wo w ir u n s Abends 
eine halbe S tu n d e  verhalten könnten. E r  
sagte zu, und w ir gelangten wirklich gegen 
Abend —  es w ar gerade nm 'ö D unkelw er
den —  auf eine W aldwicse, welche rund m it 
Gebüsch und W ald  um säum t w ar, und wie
B . versicherte, ein vorzüglicher S trichplatz sei.

B . mäusclte im  W alde auf Füchse, O b e r- 
lieutenant F .,  der ein einläufiges W crndlge- 
wchr trug , setzte sich auf Hasen im Gebüsch 
an, wo er schönen Allsschuß auf ein Feld 
hatte, ich endlich nahm  meinen S ta n d  an 
einem dicken S ta m m , der meinem müden K ö r
per das Anlehnen gestattete. D ie  schöne 
H offnung, einen S ch u ß  auf eine Schnepfe 
anzubringen, schwand m it jeder M in u te .

Im m e r  dunkler ward es über der Wiese, 
und der W ald  erschien schon nahezu schwarz. 
Eben wollte ich die P a tro n e  m it B le i N r. 8, 
welche ich in  den S c h ro tla n f gebracht hatte, 
entfernen, und den Anstand ausgeben, a ls  
ich auf einem am Haselgebüsch hinlaufenden

S te g e  etw as Lebendiges sich bewegen sah. 
E s  w ar zu dunkel und zu weit, um  das 
W ild  ansprechen zu können. B a ld  schien es 
m ir größer, bald kleiner, bald ein D achs, 
bald ein Fuchs, bald ein Hase. W a s  w ar 
zu th u n ?  D ie  F instern iß  erlaubte n u r ein 
sehr unsicheres Z ielen , die E n tfe rn u n g  betrug 
etw as über 1 0 0  S ch ritte .

Ic h  w artete ab, ob sich das unbekannte 
W ild , das sich in der R ichtung gegen mich 
bewegt hatte, nicht weiter nähern  würde. 
D ie s  geschah in der T h a t  um  einige S ch ritte , 
dann aber stand cs still, und schien zu 
winden.

Ich  hatte den T ag  über keinen S ch u ß  
gethan, und sagte m ir, daß ich's w ohl wagen 
könnte. Ich  schnellte ein, zielte lange, und 
drückte endlich ab. D a s  W ild  zeichnete g u t;  
ich sah für einen M om ent das W eiße des 
U nterleibes —  dann nichts m ehr. A ls  ich 
an die S te lle  gekommen w ar, fand ich nichts, 
auch nichts in  der nächsten Umgebung.

A uf den S ch u ß  kamen die beiden Freunde 
und bald darau f auch der T reiber m it den 
H unden  herbei. M a n  kann sich denken, wie 
ich verspottet wurde, namentlich, a ls  auch 
die Dachseln die F äh rte  nicht annehmen 
wollten. M a n  behauptete, die Phantasie , im 
D unklen doppelt thätig , hätte m ir einen Possen 
gespielt und ich hätte auf einen B aum strunk 
geschossen.

Ic h  schwieg. Plötzlich begann einer der 
Dachseln zu winseln und an der Leine zu zerren, 
der T reiber ließ ihn lo s und folgte ihm etwa 
zwanzig S c h r i tt  entfernt, im  dichten Gebüsch 
gab der H und S ta n d la u t .  D e r  T reiber lief 
hin, und schrie sofort:

„ D a  liegt er m au s to d t!"
„ W a s  ist's  d e n n ?"  riefen w ir drei wie 

au s einem M unde.
„ E in  M o rd sfu ch s ,"  schrie H a n s , und 

in der T h a t w ar es ein prächtiges Exem 
p la r , das die K ugel m itten in der B ru s t trug .

A ls w ir den W eg aufsuchten, rauschte 
es in den Zweigen und eine E ule  strich ab;
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ich hatte den Schrotschuß noch im  Laufe 
—  auch die E u le  fiel, und so hatte ich zwei 
Stück erlegt, wie ich sie vor wenigen M in u ten  
noch garn ich t erw artet hätte . S t a t t  der Schnepfe 
ein Fuchs —  nun  der Tausch ist so übel 
nicht, ra g t aber nicht an die D oublette  
heran , die m ir im grast. A.'schen R eviere A. 
im  In n v ie r te l ,  gegönnt w ar, wo es m ir ge
lang  Fuchs und Schnepfe zu doubliren. 
B eide zieren —  sämmtlich etw as m angelhaft 
ausgestopft —  meine T rophäensam m lung .

D a s  J a h r  1 8 8 0  ha t sich b isher in 
unserer Gegend nicht besonders günstig an 
gelassen. D a s  W asser- und S u m p fw ild  hat 
u n s  wieder verlassen. D ie  H asen , welche 
zum T heile schon im  F e b ru a r setzten, haben 
durch einige Regengüsse arg  gelitten und 
manche ihre Ju n g e n  eingebüßt. D ie  R e b 
hühner sind überall schön g epaart und es 
läß t sich nichts von H ahnenkäm pfen bemerken. 
M ir  selbst ist ein g a r a rges M a lh e u r  begegnet. 
Ic h  besitze un ter Anderem eine Rem ise, in

welche ich im V orjah re  Fasanen einsetzte. 
D ie  B ru te n  des J a h r e s  1 8 7 9  gingen in 
Fo lge von Regengüssen und W olkenbrüchcn 
größtentheils zu G runde . D ie  A lten aber 
und einige Ju n g e  hielten sich wacker auf 
den S ch ü ttp lä tzen , welche auch von den 
H ühnern  fleißig besucht w urden. D ie  Remise 
gehört zu den G rü n d en , welche ein Pächter 
von der G utsherrschaft gepachtet ha t. W a s  
th a t nun  der M a n n ,  angeblich, um  den 
G rasw u ch s zu befördern? E r  ließ vor einer 
Woche das gesummte dürre  G r a s  —  die 
natürliche B ru ts tä tte  m einer Fasanen und 
H ühner — anzünden und brannte  so die 
ganze Remise au s, deren S träu ch e  und B äum e 
ebenfalls arg litten! O b  einem G rundpächter 
dies Recht zusteht, und ob der Jag d p äch ter da 
nicht auch ein W o rt mitzureden hat, darüber 
möchte ich N äh eres wissen. Vielleicht findet 
sich ein Jagdrcchtkundiger, der m ir hierüber 
in  der Jagdzeitung  A ufklärung gibt.

-  r .

Kchwarzwildjagd.
E s  ist nicht lange her, daß das S ch w arz 

wild in  einigen Gegenden O b e r-U n g a rn s , 
speciell im A rvaer E om itate, zu den seltensten 
G ästen  gehörte, und sein einzclnweises E r 
scheinen zu den merkwürdigsten B egebenhei
ten gezählt w u rd e ; deshalb es auch anfangs 
der allgemeinen W ild a rm u th  wegen von 
S e ite  des herrschaftlichen Forstpersonales 
möglichst geschont, oder m indestens geduldet 
worden ist.

W enn  das Schw arzw ild  sich in der jü n g 
sten Z e it  so schnell verm ehrt und ausge
breitet hat, so dürfte das w ohl nicht dieser 
schonenden B ehand lung , sondern dem U m 
stande zuzuschreiben sein , daß au s O sten 
im m er neue Z uzüge erfolgten, und daß diese 
T hiere sich vermöge ih rer K lugheit und V o r 
sicht den V erfolgungen der nicht im m er 
schlauen M enschen zu entziehen verstanden.

V erhältn ißm äß ig  n u r selten w urden alte 
Bachen m it Frischlingen gespürt und dennoch 
nahm  das Schw arzw ild  allenthalben so ü b er
hand, daß die ärm ere B evölkerung oft genug 
Ursache hatte, sich über den Schaden  zu be
klagen, den dasselbe auf den am R an d e  des 
W aldes gelegenen K artoffelfeldern anrichtete.

A ls  die Beschwerden über erlittene V e r
luste und die B itten  um  Schadenvergütungen 
imm er häufiger wurden, auch das W achen 
und V erw itte rn  sich erfolglos zeigte, da wurde 
von S e ite  des herrschaftlichen O b erfo rst
meisters H e rrn  W illiam  R ow land  behufs 
V orbeugung ferneren S ch ad en s , die S chonung  
dieser unwillkommenen G äste b is auf W eiteres 
sistirt, und der theilweise Abschuß in den 
herrschaftlichen Forsten angeordnet.

S e i t  dieser Z e it  wurde dem S ch w arz 
wild m ehr Aufmerksamkeit geschenkt, und auf
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jedes vorkommende S tück J a g d  gemacht, das 
E rgebniß  dieser B em ühungen w ar zw ar 
nicht imm er ein befriedigendes, desto m ehr 
aber der E ifer und die Jag d lu s t gesteigert, 
so daß m an bald die S a u ja g d  zu dem belieb
testen S p o r t  zählte.

D a s  V ä ra lja e r  R evier gehört zu den
jenigen, welche wegen der günstigen Lage, 
der vielen versumpften O r te  und der zusam 
m enhängenden, ausgedehnten Fichtendickungen 
vom Schw arzw ild  bevorzugt werden, und so 
tra f  es sich, daß am  2 . Novem ber 1 8 7 9  bei 
einer N eue ein Heger bei B egehung seines 
Bezirkes auf zwei S a u fä h rte n  stieß, die aus 
dem benachbarten Gem eindew alde in 's  h e rr
schaftliche T e rra in  herüberführten. D ie  eine, 
und zw ar die schwächere, führte  gegen die 
sogenannte „hohe S zk a lk a" , w ährend die a n 
dere aber nach der entgegengesetzten S e ite  
in  einem Fichtenjungw alde verschwand.

N u n  hatte der K reiser nichts E iligeres zu 
thun , a ls  seine W ahrnehm ung dem V e rw a l
te r des R evieres H e rrn  Josef G ü b er sofort 
zu rap p o rtiren . —  Rasch w aren die verfüg
baren Schützen im Forsthause versam m elt und 
nach kurzer B e ra th u n g  setzte sich un ter der 
Leitung dieses eben so unermüdeten J ä g e rs  
wie vortrefflichen Schützen die m uthige S c h a a r  
in  der R ichtung gegen die Szkalka in  B e 
w egung, deren Rücken nach halbstündigem  
M arsch erreicht wurde.

D a  m an verm uthete, daß das W ild , wenn 
der T rieb  von unten begonnen, wahrscheinlich 
den Bergrücken einnehmen würde, wurde ein 
T heil der besseren Schützen daselbst, die 
übrigen aber, den etwaigen Durchbruch nach 
unten  zu verhindern, auf dem in der Lehne 
befindlichen W irthschaftsstreifen aufgestellt. —  
W eil es aber schon oft vorgekommen, daß 
das W ild  die ihm  drohende G efah r w itternd, 
trotz Hetzend und T reibens, au s dem r in g s 
um stellten T riebe nicht herausw ollte, sondern 
vielm ehr sich in  dem, fü r Menschen fast u n 
zugänglichen S te ingerö lle  und undurchdring
lichen G estrüpp steckte und dann allen Lärm

und Hetzen ruhig  e r tru g ; entschloß sich der 
F o rstverw alte r, im  B estand der F ä h rte  nach
zuschleichen, um , fa lls  einer der H unde S t a n d 
la u t gebe, vorspringen und sich der S a u  schuß
m äßig nähern  zu können.

Doch diesm al sollte es anders kommen, 
denn kaum wurden die ersten Laute der 
M eu te  h ö rbar, a ls  auch schon die S a u  m it 
riesigem Brechen neben meinem College» vo r
beisauste, der etwa 1 0 0  S ch ritte  links von 
m ir stund, und des schlechten Ausschusses 
wegen, nicht dazu kam, sie gut a u f 's  K o rn  
nehmen zu können. —  E s  erdröhnte w ohl 
die Büchse, aber die K ugel schlug, zu kurz 
geschossen, in  eine alte T anne.

E rst unten etwa 1 8 0 — 2 0 0  S ch ritte  ent
fernt, kam sie m ir zu Gesicht, aber auf diese 
D istanz zu schießen, w äre vergebens gewesen. 
—  D e r  vorgerückten Z e it  wegen m ußte e in  
w eiteres Einkreisen und somit die Fortsetzung 
der J a g d  fü r diesen T a g  aufgegeben werden.

E s  w ar nichts Besseres zu thun , a ls  den 
Heimweg anzutreten und auf einen glückli
cheren A usgang  der ta g sd a ra u f  abzuhalten
den J a g d ,  auf d as noch stärkere vorhandene 
S tück zu hoffen.

D e r  nächste T a g  rückte heran und brachte 
zu unser A ller Freude eine Neue. —  U nter 
den J ä g e rn  herrschte die größte A ufregung, 
denn Jed e r h a rrte  m it S p a n n u n g  und U n
geduld der Rückkehr des behufs Einkreisen 
der S a u  ausgesendeten H egers der gegen 
8 U hr m it freudigem Gesichte die B estätigung 
des zweiten Stückes in  einem günstigen 
T e rra in  constatirte.

Szobusky  heißt der O r t ,  w ohin ich die 
Aufmerksamkeit des geehrten Lesers lenken 
w ill, und liegt derselbe der bereits erw ähnten 
Szkalka gegenüber, w ird aber vom S ch w arz 
wild weniger bevorzugt a ls  jene, die wegen 
der vielen sumpfigen m orastigen S te lle n  a ls  
ein Lieblings - A ufen thalt bezeichnet werden 
kann.

I n  einem kleinen Thälchen rieselt ein 
B ach, dem entlang aberm als ein T h eil der
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Schützen aufgestellt w urde, während der a n 
dere T heil aber vom Bergrücken th ale in w ärts 
den T rieb  besetzte.

Am unteren R ande  der B erglehne län g s 
des B aches bildet eine Z u n g e  die V erbindung 
dieser Dickung m it der Szkalka, und wurde 
an diesem O r t  auch ein Schütze postirt, u m 
somehr da dort zu Folge E rfah ru n g en  a lte r 
J ä g e r  das W ild  gerne h inüber wechselt.

Nach einer derartigen  Aufstellung w urden 
die H unde gelöst, welche auch sofort die 
frische F äh rte  annahm en und dieselbe einzeln 
L aut gebend verfolgten. Nach einer kleinen 
V iertelstunde begann ein so heftiges G eläu te , 
a ls  ob der alte Hockelberg seine M eu te  a u s 
gelassen habe und schlug die J a g d  die R ich
tung bergauf nach der oberen Schützenlinie ein.

N u n  w ar die Ueberzeugung gewonnen, 
daß die S a u  im Kessel aufgefunden, ans 
diesem gehoben, und von den H unden  scharf 
verfolgt wurde. M i t  verhaltenem  Athem  
horchte Je d e r, daß einer von den am B e rg 
rücken aufgestellten J ä g e rn  F euer geben werde, 
d as geschah aber nicht, sei es, daß das 
Schwarzstück W ind  bekommen, oder einer 
oder der andere Schütze nicht ganz ruh ig  ge
standen, kurz es w andte sich die J a g d  th a l
ab w ärts  um  von der oben erw ähnten Z u n g e  
gedeckt, nach der entgegengesetzten B erglehne 
un ter die Szkalka zu gelangen.

A ber auch dieser A usw eg w ar besetzt, 
denn da standen w ir.

Jed en fa lls  hatte der Schwarzrock auch 
hier U nrath  gew ittert, denn er wollte die 
Dickung nicht verlassen, sondern w andte sich 
bald auf- bald ab w ärts , b is er nach m ehr 
a ls  stundenlangen L avirens durch die von 
oben nachrückenden Schützen und die immer 
hitziger werdenden H unde gedrängt bei dem 
Heger Budrofszky durchbrach, und von diesem 
auf 15  S c h r itt  E n tfernung  2  Kugelschüsse 
a u f 's  B la t t  erhielt, —  w orauf er, obwohl 
sofort im  F euer zusammenbrechend, dennoch 
in der R ichtung gegen die Szkalka wieder 
flüchtig wurde.

W ir  w aren überzeugt, daß w ir auf ein 
Rückwechselu des angeschossenen K eilers ver
gebens w arten  würden, und eilten deshalb 
dem O rte  zu, wo die Schüsse gefallen w aren, 
um nähere A uskunft zu e rhalten ; auf dem 
Anschuß fanden w ir Schw eiß , und bemerkten 
die F äh rte  verfolgend, daß der K eiler gut 
geschossen sein müsse, da er alle 6 — 8 S ch ritte  
zusammengebrochen w ar, die F äh rte  aber 
scheinbar nach der an der gegenüber liegen
den steilen Lehne befindlichen Dickung führte.

A ls w ir eben darüber berathschlagten, 
ob w ir das angeschossene Stück erst krank 
werden und dann neu einkreisen lassen sollten, 
sahen w ir eiligen S c h ritte s  und voller E n t
setzen eine B ä u e rin  auf u n s loskommen, 
welche u n s m it zitternder S tim m e  erzählte, 
daß, a ls  sie im nahen B estände K lanbholz 
gesammelt, ein ungeheures W ildschwein auf 
sie losgekommen und vor ih r erschreckt, sich 
dem Bache zugewendet habe. —  W ir  w ußten 
nun , w oran w ir w aren  und liefen so gut 
w ir konnten dem Bache z u ; doch vergebens 
—  die F ü h rte  wohl, aber kein Schw arzw ild  
w ar zu finden; ununterbrochen wurde die 
F äh rte  verfolgt und w ir kamen eben an die 
Landstraße a ls  der K eiler den 5 0 — 5 5  Meter- 
breiten A rv a -F lu ß  passirtc.

A ls  w ir m ittelst eines K ahnes das sen- 
seitige Ufer erreicht hatten, w urde bestimmt 
das kranke S tück neu einzukreisen und dann 
langsam  gegen das C entrum  vorzurücken.

K aum  hatten w ir u n s  vertheilt und der 
H eger die H unde gelöst und angeeisert, die 
schweißige F äh rte  zu verfolgen, a ls  der K eiler 
in  ungeahnter N ähe a u s  einem Gebüsch plötz
lich herausfahrend  den H eger annahm , dcr 
sich schleunigst „rückwärts concentrirtc." —  
W ir  eilten sofort herbei nm  den Schwarzrock 
in 's  Kreuzfeuer zu nehmen, welcher auch von 
m ehreren K ugeln getroffen a lsbald  verendete.

N u n  w ar der J u b e l  groß und A lles 
freute sich über die glückliche E rlegung  des 
mächtigen Feindes, der nach dem Aufbruch 
4 1 3  P fu n d  w og ; —  dessen Schädel p räp a-
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r ir t,  wegen seiner auffallenden G rö ß e  eben 
so sehr dem hiesigen Sch loß  - M useum  zur 
Z ierde  gereicht, a ls  bei dessen Besuchern 
B ew underung erregt.

Bezüglich des ersteren, welches ohne V er
w undung durchkam, find trotz Nachforschun

gen keine näheren Berichte eingelaufen. — 
Am  2 0 . J ä n n e r  d. I .  wurde aberm als ein 
Stück aber von n u r 1 6 6  P fu n d  erlegt. 

A rv a-V L ralja , den 5 . M ä rz  1 8 8 0 .
Gustav G »kicket,

herrsch. Oberforstcimts-Adjunct.

Vom Eleimwitde.
V o n  Z8 a r  o n Hl o t  ck e n.

D a s  E lennw ild ist fü r imm er a u s  dem 
Anschauungskreise des westeuropäischen J ä g e rs  
verschwunden, und zw ar so gründlich ver
schwunden, daß cs gegenwärtig weniger be
kannt is t, a ls  so manche T hiere fernster 
Z onen . S e lb s t in  den zoologischen G ä rten , 
diesen großartigen  Schöpfungen unserer Z e it, 
sieht m an selten ein E le n n , welches nicht 
ganz verkümmert w äre. D e r  B ezug ist 
schwierig, noch schwieriger aber in  C u l tu r 
gegenden und in  der Anschaffung der geeigneten 
Aesung. B ei einem F u t t e r , welches einem 
M astochsen genügen w ü rde , wird ein E lenn 
kränkeln und sehr bald eingehen, wenngleich 
cs scheinbar alles M ögliche sehr gern an 
nim m t. Ic h  habe m ehrere solche E xperi
m ente m it angesehen, die alle trau rig  a u s 
fielen , b is auf E in e s :  E in  N achbar von
m ir, Besitzer eines großen E lennstandes, zog 
in  einem um zäunten Külberkoppel ein E lenn- 
kalb auf, welches sich befriedigend entwickelte. 
E s  erhielt aber täglich fuderweise frischgc- 
hauenes E sp en - und W aidenstrauchwerk, zu 
welchem Zwecke ein Mensch und ein P ferd  
fast ausschließlich in  Anspruch genommen 
w aren , obgleich das Z eu g  in nächster N ähe 
und in überschwänglichster Fü lle  zu finden 
w ar.

D a ß  in H am burg  oder B e rlin  die m as
senhafte Beschaffung solchen M a te r ia ls ,  zu
m al in frischem Z ustande, sehr schwierig sein 
m uß, ist klar.

D ie  Folge dieser Unbekanntschaft ist, daß 
m an n iem als eine g u te , ja  selten auch n u r

eine erträgliche Abbildung eines E len n s sieht, 
und in dem Texte, der dieselbe begleitet, nicht 
u n r  alle möglichen Unrichtigkeiten, ja  selbst 
haarsträubende Abenteuerlichkeiten vorfindet. 
D ie  J ä g e r  der Z e i t ,  in  welcher das E lenn 
noch deutsche G auen  belebte, nahm en es m it 
exacter N aturbeobachtung nicht so genau und 
erzählten W underd inge, welche, sofern sie 
noch der Beobachtung unterliegende T hiere 
betreffen, längst in das Reich der F ab e l ver
wiesen sind, w ährend sie an dem verschwun
denen E lenn  haften blieben.

U nter solchen Umständen ist es nicht 
w underbar, wenn im Allgemeinen dem E lcnn- 
wilde n u r noch ein historisches In teresse zu
erkannt w ird. M a n  bedauert, daß es, gleich 
dem W isent, an s deutschen Landen verschwun
den sei, u n d ,  ebenfalls gleich dem W isent, 
auf dem A ussterbeetat stehe. Diese M einung  
ist aber keine ganz richtige, und ich glaube, 
daß das E lennw ild ein lebendigeres In teresse 
verdient. Noch bewohnt es einen ungeheue
ren F lächenraum , zum großen T heil in  u n 
m itte lbarer Nachbarschaft der C u ltu rlän d er 
E u ro p a 's ,  und noch gibt es nicht einen B e 
w eis d a fü r ,  daß cs nicht —  bei einiger 
S chonung  —  erhalten werden könne, wie

l ein solcher B ew eis beispielsweise vom W isent 
leicht beizubringen ist.

1 W enn es sich darum  h an d e lt, zu beur
theilen, ob eine W ild a rt sich werde fo rte rh a l
ten können, m uß die erste F rag e  sein, ob 
und in  wie weit dieselbe sich an die ver
änderte und im m er m ehr eingeengte Lage



170

anpassen könne , welche ih r durch die C u ltu r  
bereitet w ird . J e  vollständiger ih r dieses 
g e ling t, um  so besser fü r  sie. N u u  la s  ich 
in einem amtlichen Ausweise vom J a h r e  1 8 5 9  
über die W isente des großen W ald es 
von B ialow icza (russisch: L jelo^vjeoel^lrk^a 
xu 8 c llt8 e lia ), der m it historischen Rückblicken 
versehen w ar, m an habe die Beobachtung ge
macht, daß jede forstliche N utzung die W isente 
im  weiten Umkreise in  U nruhe versetzte und 
zum Auswechseln v e ran laß te , und sei daher 
bereits im  J a h r e  1 8 2 0  auf besonderen 
Allerhöchsten B efeh l im  In teresse der C on- 
servirung dieses merkwürdigen W ildes jede 
forstliche N utzung eingestellt worden. F ü r -  
w ahr, ein herrlicher kaiserlicher Luxus! E in  
Forst von m ehreren tausend Q u ad ra tw erst, 
umgeben von W äch te rn , v e rh arrt in  der 
R u h e  des U rw aldes und stellt im neunzehn
ten Ja h rh u n d e rte  und inm itten  wohlbevölker
ter Landstriche eine W ild n iß  dar, wie sie zu 
den Z eiten  des T a c itu s  nicht vollständiger 
zu finden w ar. M öge den W isenten die 
hohe G unst erhalten bleiben, der sie sich 
erfreuen, denn außerhalb  dieser ih rer großen 
und letzten F re ista tt gibt es in  E u ro p a  
keinen R au m  m ehr für ein Geschöpf, welches 
solche A nforderungen an seinen S ta n d o r t  
stellt. M ögen  sie dort gedeihen, mögen sie, 
deren S ta n d  zu A nfang der sechziger J a h r e  
in  Folge des Polnischen Aufstandes von 
1 4 0 0  Stücken auf circa 7 0 0  Stücke gesun
ken w ar, gegenwärtig sich, wie ich gehört 
habe, auf circa 2 0 0 0  Stücke verm ehrt h a b e n : 
so w äre nichtsdestoweniger jede H offnung, 
sie könnten sich wiederum  in gewöhnlichen, 
kleineren und unruhigeren  R evieren einbür
gern, unbedingt zu verwerfen. E inige dieser 
T hiere in  verschlossenen P a rk s  zu halten  
und bei fortw ährendem  Im p o r te  frischen 
B lu te s  e tw as Nachwuchs zu erzielen, m ag 
auch noch gelingen. M e h r a ls  solche kost
spielige und noble S p ie le re i ist nicht möglich. 
F ü r  den europäischen W aidm ann  existirt das 
W isent nicht m ehr.

M i t  dem E le n n , welches noch heute zu 
ungezählten Tausenden in freier W ildbahn  
steht, sieht es ganz anders a u s . E s  w ird 
in  seinen S ta n d o r te n , dicht an  M o rästen , 
Ju n g h ö lzern  und bewachsenen Holzschlägen 
natu rgem äß  wenig gestö rt, n im m t aber v o r
kommenden F a lle s  eine solche S tö ru n g  recht 
phlegmatisch auf und macht sich aus entfern
terem G eräu sch e , welches von menschlicher 
Thätigkeit h e rrüh rt, erst recht nichts. E lenne 
stehen gar nicht selten in  unm ittelbarer N ähe 
sehr frequentirter W in terw ege, ja  selbst h a rt 
un ter B auerngehöften . Ic h  weiß von einem 
alten B u llen , der alle T age  von dem H a u s 
hunde des B a u e rs  aufgesucht, etw as herum 
gejagt und verbellt w u rd e , w orauf er den 
S p ie ß  um zudrehen pflegte und seinerzeit den 
H und zu jagen begann. D a  er hierbei
m ehrm als den B a u e r ,  zu dem der H und  
re tirirte , angenom m en hatte, w ard der S ta b  
über ihn gebrochen, und er w ard dicht 
neben dem G esinde, wo er im m er stand, 
erlegt.

D a s  E lenn  kommt im  ganzen eu ro p äi
schen R u ß lan d  v o r , m it A usnahm e der 
S teppengebiete und der baumlosen T u n d ra  
des N ordens. I m  Königreiche P o len  habe 
ich von ihm nicht gehört, und auch keine G e 
genden daselbst gesehen, die a ls  günstig hätten 
gelten können. I n  den östlicher liegenden 
lithau ischen  Prov inzen  soll es viele E lenne 
geben, namentlich im  G ouvernem ent M in sk , 
welches bekanntlich die größten S ü m p fe  des 
gemüßigten T heiles von E u ro p a  enthält. I n  
C u rlan d  hat es bis vor einigen Jah rzeh n ten  
starke Elennbestände gegeben, doch h a t dieses 
W ild  seither dort sehr abgenommen. W en n 
gleich nu n  C u r la n d , welches n u r  wenig 
M o räste  besitzt, vielleicht nicht gerade sehr 
günstig fü r die E lenne sein m ag, so ist diese 
Abnahm e doch zu rap id , a ls  daß sie nicht 
ganz besondere Ursachen gehabt haben sollte. 
Ich  glaube, m an wird nicht fehlgreifen, wenn 
m an dem Jag d m o d u s die Schu ld  beimißt. 
E s  gab in C u rlan d  b is vor wenigen J a h re n
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ein Jagdgesetz, lau t welchem jeder indigener 
E delm ann  das Recht hatte, zu jagen wo er 
wollte. Ausgenom m en w aren n u r  das große 
G u t D ondangen , und einige D istricte in den 
K ronforsten, welche Letztere a ls  Elennstände 
von S e ite  der D om ainenvcrw altung jedem 
Jagdbetriebe  entzogen wurden. N u n  w ar 
m an  dem Gesetze nach jedoch n u r  berechtigt, 
auf frem der G renze m it H unden zu jagen, 
nicht aber T reib jagden zu veranstalten, w as 
zur Folge hatte, daß in  C u rland  E lenne m it 
Bracken gejagt wurden. D a ß  dieses schädlich 
sein m ußte, liegt auf der H aud , denn ein
m al wird der W ildstand dadurch ungebühr
lich beunruhigt, und andererseits ist bei dieser 
J a g d a r t  eine S chonung  des weiblichen G e 
schlechtes nicht möglich, da das von den 
H unden gehobene W ild , w as es n u r sei, v o r
kommenden F a lle s  geschossen werden m uß. 
D ieses alte Gesetz ist vor einigen J a h re n  
aufgehoben worden, jedoch glaube ich nicht, 
daß dieses allein viel helfen w ird . W enn 
die H erren  ihre Elennbestände zu haben 
wünschen, so werden sie gut thun, ihre lieb
gewordene J a g d  m it H unden aufzugeben, und 
die allerd ings weit langw eiligere T reibjagd 
einzuführen, natürlich m it strenger Schonung  
des weiblichen W ildes.

Unsere zweite baltische Nachbarprovinz, 
Esthland, besitzt eine großentheils fü r Elenne 
sich gar nicht eignende Beschaffenheit, doch 
soll es in  einigen T heilen des Landes welche 
geben. O b  sie dort ab- oder zunehmen ist 
m ir nicht bekannt. Auf den großen In se ln  
D rsu l und D agden  endlich, hat es m eines 
W issens, n iem als E lenne gegeben.

U nter den drei baltischen Provinzen R u ß 
lan d s ist Livland diejenige, welche am meisten 
E lennw ild besitzt. W ir  haben hier zu Lande 
nicht n u r sehr starke Bestände, sondern w ir 
sind sogar in  der Lage eine constante und 
ganz bedeutende Z u n ah m e unserer Elenne, 
gerade in  den letzten 1 5  J a h r e n  constatiren 
zu können. I s t  nun eine jede W ildzunahm e 
eine seltene und interessante Erscheinung, so

ist sie es bei diesem W ilde doppelt. I n  den 
u n s  naheliegenden G ouvernem ents Pskow, 
P e te rsb u rg  und N ow gorod ist es nicht n u r 
in  der A bnahm e, sondern nach Allem, w as 
ich davon weiß, n u r noch stellenweise und 
spärlich vertreten, während es in  Livland 
p rosperirt und zunim m t. Und doch ist Liv
land viel stärker bevölkert, a ls  die soeben ge
nannten  G ouvernem ents und denselben u n 
endlich an C u ltu r  v o rau s. H ier liegt ein 
Gegensatz vor, der den B ew eis in  sich führt, 
daß das E lennw ild nicht notw endigerw eise  
auf dem Aussterbeetat steht, sondern daß es 
erhalten werden kann, sofern der Mensch fü r 
seine Hege In teresse bethätigt, und n u r  dort 
verschwindet, wo Mensch und R aubzeug in 
gleicher Weise schonungslos an seiner A u s 
ro ttu n g  arbeiten.

Livland ist ein m it S ü m p fe n  reich ge
segnetes Land, wie alle nördlichen, u n s  be
nachbarten Gegenden cs ebenfalls sind, und 
besitzt namentlich m ehrere S trich e , welche 
M o räste  von ungeheuerer A usdehnung au f
zuweisen haben. H ier sind die Eigenschaf
ten vereinigt, welche das E lennw ild von 
seinem S ta n d o r t  verlang t, und sind hier daher 
die eigentlichen E lennstände, wo sich dieses 
W ild  auch in  den Z eiten  der ärgsten V e r
folgung durch Menschen und R aub th iere  hat 
halten können, und wo es, a ls  diese geringer 
w ard , sich stark vermehren m ußte. D ie  meisten 
dieser ausgedehnten R eviere gehören großen 
Grundbesitzern, einige auch der K rone, der 
R itterschaft, oder den S tä d te n .

D e r  B a u e r  besitzt zw ar nicht selten W iesen, 
welche d aran  stoßen, ha t aber am übrigen 
keinen T heil, so daß, zum Glücke fü r die 
E lenne die Jagdberechtigung in  den H änden 
W eniger liegt. N u n  ist in  neuerer Z e it  ein 
weit größeres In teresse  fü r  die E lenne rege 
geworden, a ls  früher, und die meisten N e- 
vierbesitzer befleißigen sich einer strengen Hege. 
N u r  gewisse Triebe werden abgejagt, während 
andere, in  welchen vorzugsweise M u tterw ild  
und K ä lber stehen, unbehelligt bleiben, und
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weibliches W ild darf un ter keiner B edingung > 
geschossen werden. Letzteres ist so sehr zur 
strengen P a ro le  geworden, daß ein jeder 
J ä g e r ,  der auf sich hält, cs unterlassen wird, 
selbst wenn cs vom Nevierbcsitzcr gestattet 
würde. Selbstverständlich kommt es dennoch 
vor, doch ist der Abschuß überhaupt im V e r
gleiche m it der S tä rk e  der Bestände, äußerst 
gering.

E in  anderer Umstand, der dem E lcnn 
günstig ist, ist die A bnahm e der größeren 
N aubth iere. V om  B ä re n , der w ohl n u r 
selten ein E lcnn  schlägt, w ill ich absehen. 
H ier kommt n u r  der W o lf in  B etrach t. I n  
alten Z eiten , a ls  noch große R o tten  dieser 
T hiere  das Land durchstreiften, mögen sie, 
namentlich gegen Ende des W in te rs , bei 
günstigen Schneeverhültnissen und von der 
N oth getrieben, viel E lcnne gerissen haben. 
Je tzt kommt der W o lf in vielen Gegenden 
gar nicht m eh r , in  anderen n u r vereinzelt 
vor, und kann auch im letzteren Fa lle  den 
ü b eraus wehrhaften E lcnnen nicht sehr gefähr
lich werden. Z w a r  geschieht es gerade in 
meiner G egend, im  östlichen Theile L ivlands, 
m itun ter (wie im J a h re  l8 7 9 ) ,  daß eine 
größere P a r tie  W ölfe aus dem eigentlichen 
R u ß lan d  herüber kommt. Dieselben machen 
sich aber, so lange cs Vieh im F reien  gibt, 
schwerlich an das gefährliche E lcnnw ild , und 
bekommen, sobald Schnee gefallen ist, an allen 
O rte n  so oft Feuer, daß sie bald auf M in i
m um  reducirt sind. O h n e  diese E inw anderung  
w ären w ir m it dem Raubgesindel ebenso 
fertig, wie m an cs in  C n rland  und in der 
südwestlichen H älfte  L ivlands bereits ist.

Noch eines Um standes m uß ich gedenken, 
der, so sonderbar dieses auch klingen m ag, 
fü r die E lenne sehr günstig sein kann: cs ist 
dies die Entw ässerung der S ü m p fe . V o ll
ständige Trockenlegung, M oo rcn ltu rcn , G e 
w inn von W iesen u. s. w. sind ihnen n a tü r 
lich nicht günstig. A nders verhält cs sich m it 
der W irkung gewisser großer A bzugsgräben, 
welche in neuerer Z e it vielfach durch die j

> H anptclcnnreviere gezogen worden sind und 
noch gezogen werden. D e r  Hauptzweck der
selben ist der, die sehr nassen und ganz flachen 
M o o re  so weit zu entwässern, daß dieselben 
B anm w uchs, und zwar naturgem äß E sp en , 
E rlen  und W eiden zu tragen vermögen, w as 
in erster Linie den E lcnnen zu G u te  kommt. 
Dieselben gewinnen auf diesem O r t  W eide
bezirke wieder, welche sie meist besaßen, ehe 
totale V ersum pfung sic ihnen entzog. D ie  
E lenne sind B ew ohner der feuchten N iede
rung  der dort vorkommenden F lo ra  wegen, 
die ihre Aesnng darstellt, sie sind aber nicht 
S n m p fth iere , welche sich im M o raste  suhlen, 
gleich einigen B üffc larten , und überlassen alle 
sehr nassen M oräste  den Kranichen und 
Brachvögeln.

D ie  W irkung solcher A bzugsgräben macht 
sich natürlich n u r  allmählich geltend. Ic h  
kenne aber einen solchen K an a l, der, vor 
längerer Z e it  und zu Flößnngszwccken ge
zogen, 1 5 0 0 0  R ubel gekostet haben soll, und 
soweit ich beurtheilen kann, den E lcnnen 
ungemein genützt haben m uß, denn gegen
w ärtig  stehen dieselben sehr zahlreich in  seiner 
N ähe.

Z n  allen diesen auf die E rh a ltu n g  des 
E lennw ildcs günstig einwirkenden Ursachen 
kommt nun, daß ihre V erm ehrung eine nicht 
unbedeutende ist, denn einm al scheinen gelte 
Kühe sehr selten zu sein, und zweitens bringen 
die meisten 2 K älber. D iese Schlüsse habe 
ich auf G rund lage  anatomischen B efundes 
sämmtlicher in meiner G egenw art im  Laufe 
fast zweier D ceennicn erlegter Elennkühe ge
zogen, deren G csam m tzahl doch nicht ganz 
unbedeutend sein dürfte. Ic h  erinnere mich 
n u r  eines ziemlich ausgewachsenen und nicht 
tragenden T h ie res , dafür aber zweier Fälle , 
wo K älber, von denen m an es nicht für 
möglich Hütte halten  sollen, tragend w aren. 
Ucberdies haben viele ältere J ä g e r  genau 
dieselben W ahrnehm ungen gemacht.

Krankheiten scheinen beim E lennw ilde 
j nicht vorzukommen, außer dem M ilzbrände,
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der gewiß verheerend wirken kann, in neuerer 
Z e it  jedoch außerordentlich selten vorkommt. 
N ah ru n g sm an g e l kennt das Elennw ild nicht, 
und auch der strengste W in te r, selbst wenn 
er nach unseren nordischen B egriffen  streng 
ist, kann ihm N ichts anhaben. W a s  aber 
wohl m itun ter geschieht, ist, daß einzelne 
E lcn n  sich ans zu schwaches E is  h inausw agen, 
einbrechen, und ertrinken. Doch kommt dieses 
nicht häufig vor.

Berücksichtigt m an alles soeben A nge
führte, so kann es kaum noch merkwürdig 
erscheinen, wenn die E lenn  bei u n s zunehmen, 
zum al unser Land, G o ttlo b , noch für lange 
Z e it  R a u m  genug auch fü r sie bieten wird. 
Diese Z unahm e, welche anfänglich n u r  in 
den eigentlichen S ta n d o rte n  füh lbar w ar, 
macht sich jetzt bereits weithin bemerkbar, 
indem das W ild  R eviere eingenommen hat, 
wo seit Menschengedenken n iem als welches 
gestanden, und deren N a tu r  auch nicht allen 
A nforderungen der E lenn  entspricht. S o  ist 
es in mein ein R eviere, welches sich sehr 
wenig dazu eignet, und in welchem es früher 
n u r seinen Som m erstand  hatte, erst seit 
wenigen J a h re n  ganz heimisch, zunächst a ller
dings in geringer Anzahl, und ähnlich ver
hält es sich in vielen anderen Gegenden. 
S o w e it meine Erkundigungen reichen, wird 
nirgend über eine Abnahm e geklagt, wohl 
aber meist eine ganz constante Z unahm e bemerkt.

W ie lange diese Erscheinungen andauern,

chen w erden, A ll' dieses wird die Folge 
lehren. W elches sind aber die Aussichten, 
welche sich dem Elennw ilde fü r die Z ukunft 
eröffnen?

An R au m  dürfte es ihm sobald nicht 
fehlen. Abgesehen davon, daß seine gegen
w ärtigen  R eviere ihrer N a tu r  nach wohl 
schwerlich jem als der C u ltu r  zugänglich ge
macht werden dürsten, wird Livland, welches 
ein rau h es und nordisches Land ist, wohl 
im m erdar ein W ald land  bleiben müssen. G e 
wiß wird noch manches S tück Land cu ltiv irt 
werden, doch ist es unverkennbar, daß w ir 
bereits in eine Z e it eingetreten sind, wo der 
W erth  der W aldungen erkannt und E rh a ltu n g  
derselben geboten ist. D ie  C u ltu r  macht in 
den letzten J a h re n  nicht mehr ihren F o r t 
schritt auf Kosten des W ald are a ls  und wird 
dasselbe in Z ukunft immer weniger schmälern 
dürfen.

E ine Z unahm e des R au b w ild cs, nam ent
lich der W ölfe, ist w ohl nicht zu befürchten, 
und ist eher anzunehmen, daß dieselben imm er 
m ehr ausgero ttet werden dürften. S o m it  
bliebe n u r eine G efah r, welche dem E lcnn  
in  der Z ukunft drohen könnte, nämlich 
d ie , daß die Revierbesitzer selbst sie fü r 
schädlich ansehen und ihnen den V ern ich tungs
krieg erklären. E s  frag t sich n un , ob das 
wahrscheinlich ist, oder, m it anderen W orten  
ob das E lennw ild denn wirklich so überaus 
schädlich ist.

(S ch lu ß  folgt.)

Emgewaiiderle Gemsen.
Pöglhof bei Bruck, am 2 4 . Feb. 1 8 8 0 .

E s  w ar im M o n a te  August 1 8 6 1  auf 
der H errschaft Hohenweng, a ls  eines T ages 
der N evierjäger J o h a n n  G otsbacher m it der 
M eldung  kam, daß seit gestern eine Gemse 
in „ M a ß w au d e ln "  (vom rechten M ürznser 
eine kleine S tu n d e  vom Langenweg entfernt) 
eingewechselt ist, welche er vor einer S tu n d e

erst beobachtete und a ls  niedergethan ver
ließ. —  Diese Gemse w äre, —  meldete der 
J ä g e r  weiter —  auf ihrem  gegenwärtigen 
S ta n d e  auf zwei Schützen ganz sicher zum 
Schusse zu bringen ; —  diese Nachricht w ar 
sehr verlockend, da in  der ganzen J a g d b a r 
keit von 6 0 .0 0 0  Jochen keine Gemsen w aren, 
und die eben eingewechselte n u r au s dem
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kaiserlichen R evier N euberg , entweder von 
der R ax -, Schnee- oder Veitschalpe kommen 
konnte; —  bevor sich der In h a b e r  H e rr 
Jo se f R itte r  von W achtler zum Abschüsse an 
schickte, stellte er noch die weitere F rag e  an 
den J ä g e r :  I s t  die Gemse ein Bock oder
G a i s ?

A ls der J ä g e r  aber die bestimmte A n t
w ort g a b : „D ie  Gem se ist eine G a is " ,  —  
da befahl der J a g d h e rr :

„V on heute ab w ird in  Ih re m  (Jo h a n n  
G o tsb ach er 's ) R evier m it keinem H unde m ehr 
g e jag t; —  trachten S ie  durch R u h e , S u lzen  
und vorzulegende Leckerbissen diese Gemse zu 
erhalten, es würde m ir m ehr V ergnügen 
machen a ls  alle andern Ja g d e n . —  F ü r  den 
V erlust an anderweitigem  Schnßgeld bekom
men S i e  E rsatz." —  O b w o h l d as ganze 
herrschaftliche F ors t- und Jagdpersonale  diesem 
B efehle zustimmte, so glaubte m an anderer
seits doch nicht recht an einen E rfo lg , weil 
ja  kaum 4 0 0  S c h r i tt  vom E instand entfernt 
eine stabile Köhlerei w ar, durch deren B e 
trieb die gewünschte R u h e  nicht vorhanden 
sein konnte.

Diese G e m sg a is  aber hielt trotzdem S ta n d  
b is zur eintretenden B ru n s tz e it , A nfang 
Decem ber, wo sie auswechselte und im halben 
J ä n n e r  1 8 6 2  m it einen m ittelstarken Bock 
zurückkam; — im folgenden F rü h jah re  wech
selten beide Gem sen von ihrem  S tandplatze  
öfter weiter a u s , wo sie auch in nordöstlicher 
R ichtung, kaum ^  S tu n d e n , an die J a g d 
grenze des H e rrn  P a u l  A. kamen, und bei 
einer solchen Excursion w urde auch der G a m s 
bock von dem dazum al nicht freund-nachbar
lichen J ä g e r  abgeschossen.

D ie  übriggebliebene G em sg a is  w ar von 
dieser Z e it  an vorsichtiger und hielt gut 
ihren S tan d p la tz  b is  zur wiederkehrenden 
B runstzeit ein, wo sie dann aberm als auf bei
läufig sechs Wochen verschwand, um  sich 
einen etw as stärkeren H e rrn  G em ah l zu holen, 
m it welchem sie bis zum nächsten Hochsommer 
friedlich lebte. —  A berm als im August kam

der J ä g e r  und meldete, daß schon m ehrere 
T ag e  der Gamsbock fehle; —  geschossen 
könne er nicht sein, er w äre nach seiner 
M e in u n g  n u r ausgewechselt, da er g laub t 
w ahrgenom m en zu haben, der Bock hätte schon 
längere Z e it  her keine Z usam m enhaltung  m it 
der G a is  gezeigt; —  kurz der Bock kam 
nicht wieder.

A ls im  J ä n n e r  1 8 6 4  die alte G a m sg a is  
von ihrer neuen Hochzeitsreise zurückkam, 
w ar es ih r nicht gelungen, einen H e rrn  G e 
m ah l m itzubringen und sie lebte b is zum 
D ecem ber aberm als a ls  E insiedlerin. A ber
m als  kam sie allein zurück, und w ir hielten 
unsere Bekannte a ls  „ G e lt"  und achteten 
weniger m ehr auf sie, b is im J ä n n e r  1 8 6 7  
die Ankunft m it einem Capitalbock sie wieder 
zu E hren  brachte. I m  halben J u n i  dieses 
J a h r e s  kam der J ä g e r  m it einem Freude 
strahlenden Gesicht und ra p p o rtirte : D ie
G em sg a is  h a t ein Kitz, welches treulich von 
den beiden A lten bewacht w ird. Z u m  Glücke 
w ar dieses Kitz eine G a is .  E s  fand auch 
im  J a h r e  1 8 6 7  keine B ru n ftw an d eru n g  m ehr 
statt, sondern w urde dieser Liebesact gemüthlich 
in  der neuen H eim at abgethan. I m  J a h r e  
1 8 6 8  hatte die A lte wieder ein kräftiges 
Kitz. I m  J a h r e  1 8 6 9  hatte sie aberm als 
ein Kitz, und die E rstgeborne vom J a h r e  
1 8 6 7  folgte m it ebenfalls einem Kitz nach, 
und so haben sie sich sam m t den S p r ö ß 
lingen b is znm J a h r e  1 8 7 3  b is auf 1 3  Stück 
verm ehrt.

A ls  im  J a h r e  1 8 7 2  die Herrschaft 
H ohenw aug verkauft w u rd e , wurde gleich
zeitig der G em sfam ilie  der große Schutz 
benom m en; der neue Jagdpäch ter wollte blos 
„Sch ießen ,"  und soll, wie ich au s sicherer 
Q uelle  e rfah ren , m it noch einem G aste im 
J a h r e  1 8 7 3  m ehrere Schlachten diesen m it 
so vieler M ü h e  zu S ta n d e  gebrachten „ A r
m en" geliefert haben, wobei auch S c h ro t 
in Anw endung gebracht wurde.

D ie  Folge w ar, daß außer den wirklich 
abgeschossenen Gemsen noch m ehrere später
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a ls  verdorben gesunden wurden, während die 
übriggebliebenen sich nicht -mehr sicher fühlten 
und n u r  selten m ehr hie und da einzelne 
Stücke gesehen w urden. —  E rst a ls  H ohen- 
w ang wieder an  H errn  Josef R itte r  von 
W achtler zurückkam, wurden die Gemsen 
neuerlich gehegt und sollen gegenw ärtig wieder 
zur E rh o lu n g  gekommen sein. —  D ie s  ist 
die Geschichte von den eingewanderten Gem sen.

Z u r  weiteren allfälligen A ufklärung diene 
zur N achricht, daß G efertig ter vom J a h re

1 8 5 8  dis 1 8 7 0  in H ohenw ang a ls  J a g d 
leiter diente.

D e r  neue Jagdpäch ter (1 8 7 3 ) in H ohen
w ang w ar dazum al im  erw ähnten „ G a m s 
revier" H e rr P a u l  A ig n er, Gewerke in 
M ürzzuschlag, sein G ast auf der G em s- 
schlacht w ar der dazum alige O berförster in 
M ürzzuschlag und gegenwärtige Landesforst- 
Jn sp ec to r H e rr  O tto  P ö lz l in G raz .

Gottfried ZSeyerl, städt. Forstmeister.

Aus den M emoire» eines alten Waidmannes.
D e r  reiche Gutsbesitzer S .  aus R osen

heim sollte am 1. S ep tem b er seinen 50sten 
G e b u rts tag  feiern, welchen A nlaß  er benützte, 
um  seinen vielen F reunden und Bekannten 
in seinen schönen Hochgebirgsrevicren eine auf 
2  T ag e  ausgedehnte J a g d  zu geben. Z u  
diesem Zwecke w aren große V orbereitungen 
gemacht worden, denn ein T heil der Geladenen, 
sowie die J ä g e r  und T reiber, m ußten im 
W alde unter überhängenden Felsen oder in Laub
hütten übernachten, weil das Jagdhäuscheu  
im sogenannten G am sg rab en  nicht R a u m  
genug bot fü r die ganze Gesellschaft. D e r 
J a g d h e rr  hatte, vermöge seiner S te llu n g , 
ausgebreitete  Bekanntschaften in  aller H erren  
Ländern, und namentlich au s Oesterreich — 
dem nahen Salzkam m ergute —  w aren viele 
Schützen gekommen, um sich T ro p h äen  aus 
den wohlgehegten Revieren des gastfreund
lichen G utsbesitzers zu holen, doch fehlte auch 
keiner der guten Schützen ans den Nächst
liegenden bairischen O rte n .

Alle w aren in  landesüblicher T rach t 
erschienen und m it Rucksack, W etterm antel und 
Bergstock versehen, denn erstens ist cs dort 
allgemein so S i t te  und ist auch diese K lei
dung unstreitig  die zweckmäßigste, endlich w ar 
es, wie Alle w ußten, auch der ausgesprochene 
W unsch H errn  S . ' s ,  „geb irgsm äß ig" zu er
scheinen, da er a ls  echter W aid m an n  das

Jagdfexenthum  gründlich haßte, welches sich 
in allen möglichen und unmöglichen Trachten  
nach den neuesten P a rise r  M odenzeitungen 
kundgibt und zumeist auch m it Untüchtigkeit 
verbunden ist, da es gewöhnlich nu r von ver
zärtelten S o n n tag ssäg e rn  gepflegt w ird ; den
noch konnte er es nicht verhindern, daß einer 
seiner vornehmsten G äste, der königl. K am m er
herr, B a ro n  P  , welcher sich auf einige 
Wochen am Königssee zur E rho lung  von 
seiner anstrengenden Beschäftigung bei Hofe 
aufhielt, einen A tta c h e  der französischen G e 
sandtschaft m itbrachte, der nach der letzten 
P a rise r  M ode gekleidet w ar und dadurch nicht 
geringes Aufsehen un ter den rauhen  G eb irg s- 
söhnen und —  sowie bei diesen, auch bei S .  
und seinen übrigen G ästen  ein Lächeln —  
wenngleich natürlich möglichst verstecktes —  
erregte. A uf dem gelockten und pom adeduftenden 
H aupte  tru g  er ein m it allerlei Federn ver
ziertes S trohhütchen , sein Anzug aber bestand 
ganz au s guadrillirtem  S to ffe , m it A usnahm e 
der W este, welche blendend weiß w ar, tauben
graue G lacehandschuhe bedeckten die wohlge
pflegten H ände und an den F üßen  p rangten  
—  Lackstieflettcn! Um das B ild  eines richtigen 
P a rise r  Ja g d d a n d y s  zu vollenden, trug  er 
noch ein M onocle  im rechten Auge, welches 
ebenfalls Gegenstand m annigfacher Witze der 
J ä g e r  w ar, denn dam als w a r m an nicht so
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an „Brillenschützen" gewohnt, wie d as jetzt 
leider der F a ll  ist.

Nach dieser Beschreibung kann m an sich 
w ohl denken, w as für eine F ig u r  dieser feine 
H err inm itten der mehr oder m inder echten 
G eb irg sjäg er machte, doch trügte diesm al der 
Schein , denn so zierlich der Franzose auch 
aussah , so zeigte er sich doch a ls  guter 
S te ig e r, w as sich daher erklären läß t, daß 
er ein passionirter T ouris t w ar, auch erwies 
er sich a ls  nicht ungeübter Kngelschütze. 
Gleichwie der V icomte, dies w a r sein T ite l, 
durch sein A eußercs, gab ein anderes M i t 
glied der Gesellschaft, der pens. M a jo r  Z  . . ,  
dadurch A n laß  zur Heiterkeit, daß er, äußerst 
schwerhörig, alle Augenblicke oft höchst komi
sche M ißverständnisse hervorrief. E r  w ar 
eine riesige, stramme G esta lt und schrie, wenn 
er sprach, wie das häufig bei alten S o ld a te n  
vorkommt; dennoch w ar er ein sehr g u t
m üthiger C harakter und in allen D ingen , 
welche nicht in den Bereich des „D ienstes" 
gehörten, äußerst gemüthlich, daher er cs — 
seines F eh lers sich bew ußt —  niem als übel 
nahm , wenn m an über seine verkehrten A n t
worten lächelte, sondern gewöhnlich selbst am 
herzlichsten lachte; so stellte ihn z. B .  der 
J ä g e r  auf W unsch des Ja g d h e rrn , dessen 
intim er F reund  der M a jo r  w ar, auf den 
S ta n d  S . ' s  m it den W o rte n : „ D a  kimmt 
E a n a  gewis w as, das is  der be-ßte S ta n d , 
der S ta n d  von H e r rn " .  Trotzdem cs nun 
ohnehin nicht G ew ohnheit dieser Leute ist, 
leise zu sprechen, sondern eher das G egen
theil stattfindet, tönte dem M a jo r  doch n u r 
der S ch a ll des letzten, m it größerem  N ach
drucke gesprochenen W o rte s  in  die O h ren , 
verstanden hatte er aber auch dieses nicht. 
G an z  erstaunt brüllte e r: „ W a s , einen B ä r  
h a b t's  auch d a ? ! "  W elches M ißverständniß  
sich aber sogleich in  beiderseitiger H eite r
keit löste.

D ie  Zusam m enkunft w ar bei dem erw ähnten 
Jag dhause, einem sehr hübschen G ebäude im  
Schweizerstyle, errichtet auf den G rundfesten

eines im vorigen Ja h rh u n d erte  hier gestandenen, 
seither aber in R u in en  verfallenen B a u e s , 
und erst seit 2  J a h re n  fertig. N u r  der untere 
T h e il des H auses w ar von M aucrw erk , alles 
Ucbrige —  wie gewöhnlich in jenen G egen
den —  von H olz und bestand in  5  W ohn- 
räum en im ersten Stocke, einem Dachstübchen, 
Küche und Jäg crz im m er im  Erdgeschosse. 
D a s  G anze  w ar sauber und nett gebaut, 
daß m an seine F reude d aran  haben konnte. 
D ie  W ände zierten gute Jag d b ild e r und 
W aidm annssprüche ans der „guten, alten Z e it"  
(gut wenigstens für den Jä g e r)  und am G iebel 
p rang te  das Geweih eines Kapitalhirschen von 
3 2  E nden —  w ohl auch nicht m ehr aus 
unserem J a h rh u n d e r te ! —  w ährend über der 
E in g an g sth ü re  folgendes V ersle in  in goldenen 
Lettern angebracht w a r :

W illkommen ihr Schützen im gastlichen H aus, 
B on  dem I h r  in B erg und W ald zieht hinaus, 
Z n jagen die Gemse, zu jagen den Hirsch,
Znm  fröhlichen Treiben, zur lustigen Pürsch.

Gleich neben diesem Jagdhause befand 
sich eine Q uelle  und w aren noch einige 
H olzhütten errichtet zur A ufbew ahrung von 
H eu, S t r o h  und anderen V orrü then , sowie 
auch einiger Holzschlitten, welche auch zur 
Z utha lbefö rderung  des geschossenen W ildes 
im W in ter beuützt werden.

Am M o rg e n  des 1. S ep tem b ers  bot 
dieses H äuschen und dessen nächste Umgebung 
ein sehr bewegtes und interessantes B ild ; die 
meisten G äste w aren bereits angelangt, die 
J ä g e r  und die T reiber standen oder saßen 
m it ihren  H unden, deren m an  1 5  zählte, 
vor dem Hause, während noch hin und wieder 
ein V erspäteter a u s  dem T h ale  heraufgestiegen 
kam. E s  w ar '/-,5 Uhr und „ C av ig " , wie 
die Leute dort sagen —  neblig —  auch 
machte sich ein feiner Nebelregen sehr u n a n 
genehm füh lbar, tru g  auch das S e in ig e  dazu 
bei, die Frische des M o rg e n s  noch empfind
licher zu machen, dennoch w ar A lles guter 
D in g e , da die wetterkundigen J ä g e r  den 
prophetischen Ansspruch th a te n : „ E s  thu a t
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nam  nix, eh 's angeht, kiunut die S u n n  v iri."  
F ü r  die „Herrenschützen" w ar im großen 
Speisezim m er, welches d iesm al der großen 
A nzahl der G äste wegen auch a ls  S c h la f 
rau m  dienen m ußte, ein reichliches Frühstück 
bereit, w ährend die Anderen und das J ä g e r-  
personal aus dem Vorplatze auf B am nstrunkcn 
oder Felssteinen bei rasch angemachten Feuern  
sitzend, Küche und Keller des Ia g d g eb e rs  
wacker zusprachen, denn es ga lt einen weiten 
M arsch zu machen, und wer konnte wissen, 
w ann heute die Speisestunde schlagen w erde?

W ährend des Frühstücks ließ der H e rr 
den leitenden F örster r u f e n ; dieser, welcher 
den eigenthümlichen N am en B a rth o lo m äu s 
Schoisengeier führte, gewöhnlich aber nu r 
„ B a r t l"  genannt wurde, m ußte  nun B ericht 
erstatten über den W ildstand, denn H err S .  
w ar seit der A uerhahnbalz nicht im G ebirge 
gewesen, ebenso sollte er auch die A rt angeben, 
wie die R eviere genommen werden sollten.

„N u n , B a r t l " ,  sagte der H err, a ls  der 
J ä g e r  m it einer linkischen V erbeugung eintrat, 
ihm eine C ig arre  anbietend, „wie schaut's denn 
au s , werden w ir w ohl E tw a s  finden? "  „Ui 
Ie ssa s , E u er G n a d en " , entgegnete B a r t l  
lächelnd, „so a F ra g !  S '  is  scho w ahr, der 
letzte W in te r w ar sakrisch bissi, aber G a m s  
und Hirsch g ib t's  deretwegen no gnua, G o tt  
sei D ank, dafür sän m ir d a " , sagte er m it 
Selbstbew ußtsein, sich auf die B ru st schlagend, 
„überall is  fleißi g'schütt w u r 'n  —  n a  E u er 
G naden , w e rn 's  eh in  der Rechnung finden, 
's  R aubzeug is  fleißi z'sammeug'schossen w urn  
und von kan W ilddieb g 'spü rt m a n irgends 
nix, seit m an den P o in tn e r Lenzl vuriges 
J a h r  derglangt hab 'n . A uf der „ S c h a rte "  
stengan zwa R u d l G a m s , an iad s m it fufzehn 
Stuck und in  „Schneeloch" a n 's  m it S tuckar 
achtzehn, und m it die Hirsch steht's a nit 
schlecht und w ann die H erren  n u r guat h in 
halten , kinnen m cr leicht" —  « H a lt B a r t l " ,  
unterbrach ihn setzt der H e r r ,  „ n u r  keine 
Z ah len  nennen, w ir werden schon sehen, w as

fallen könnte." Nachdem B a r t l  n u r  noch den 
zweiten Fragepunkt, die A nordnung der J a g d ,,  
beantw ortet hatte, wurde er entlassen, und 
da die K ukuksnhr eben 5  schlug, blies er auf 
des H e rrn  B efeh l zum Aufbruche.

D ie  Nebelschleier, welche des M o rg en s  
die obersten G ra te  des Hochgebirges verhüllt 
hatten , w aren nun zu B oden gesunken, der 
feine, kalte R egen hatte aufgehört und eine 
glänzende S o n n e  breitete sich belebend und 
erwärm end über die reizende G egend, w a s  
namentlich dem französischen G aste sehr w ill
kommen w ar, der es „sreklik kalt" fand und 
nicht begreifen konnte, wie es die Leute m it 
den nackten Knieen au sh a lten  konnten, wozu 
a llerd ings bei einer solchen T em p era tu r einige 
A bhärtung  nöthig ist. D e r  Aufstieg bot keine 
besondereuVorkom m nisse; reizende W aldpartien  
m it u ra lten  B äu m en  wechselten m it herrlichen 
Fernsichten auf das „L attengebirge", die 
„ R e ita lm " , Hochkalter" rc. b is zur „über
gossenen A lm ", und boten dem entzückten 
Auge des N atu rfreu n d es die angenehmste 
Z erstreuung  w ährend des M arsches. Z w ei 
S tu n d e n  wurde so gewandert, b is m an  den 
P u nk t erreichte, wo die ersten Schützen 
die älteren H erren  —  angestellt wurden und 
etwa 3  S tu n d e n  später w ar der letzte auf 
seinem S ta n d e , w orauf auch sogleich ein la n g 
gezogener H o rn ru f die T reib er zum Abgehen 
rief. B a ld  ließ sich das freudige G eläu te  
der Brakken hören, hin und wieder sah m an 
einen R u d e l —  voran  die T hiere, hinten ein 
oder zwei Hirsche —  über eine W aldblöße 
oder einem K ahlhieb in  wildester F lucht dahin 
eilen; setzt krachten auch einzelne Schüsse, 
w eithallendes Echo in  den B ergen  erweckend 
und immer häufiger fielen sie, so daß es 
wirklich schien, a ls  habe B a r t l  die H offnung 
auf ein gutes R esu lta t wirklich nicht zu hoch 
gespannt, doch zeigte es sich nach der J a g d ,  
daß doch nicht alle K ugeln treffen, selbst nicht 
bei guten Schützen, denn es w urden 6 3  Schüsse 
gezählt, aber n u r 3 4  Stücke gestreckt, darun ter 
m ehrere Z w ölfer- und 2  Sechszehnerhirsche.
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E in er der Glücklichsten w ar der Vicom te. 
Freudestrahlenden Antlitzes erzählte er in 
seinem gebrochenen D eutsch , dessen er sich 
sehr gerne bediente, weil er sich einbildete, 
sehr gut deutsch zu sprechen: „ Jk  aben eine 
große Irsch  gesoßen," und in  der T h a t  hatte 
er einen der Z w ölfender e rleg t, w orauf er 
sich auch neben seine M ustersam m lung von 
Federn  vom Ia g d h e r rn  den frischen B ruch 
von T annenreisig  auf den H u t stecken ließ. 
S e h r  ärgerlich w a r 's  dagegen unserm  M a jo r  
ergangen; wo der h in h ie lt, da g a b 's  auch 
Schw eiß , —  aber die unglückliche S ch w er
hörigkeit ! E in  starker Hirsch hatte auf schöne 
Schußw eite neben ihm  die Schneiße über
fa llen , ohne daß er das Brechen im W alde 
gehört h a t t e , und nachdem er ihn w a h r
genommen, w a r 's  zum Schießen zu spät, —  
e tw a s , das ihm  schon öfters au f Ja g d e n  
passirt w ar. Schlecht hören ist auf der 
J a g d  weit schlimmer, a ls  schlecht sehen, denn 
dem Auge kann m an durch G lä se r helfen, 
und es gibt sehr gute Schützen, welche ge
nö th ig t s in d , sich deren zu bed ien en , wer 
aber schlecht h ö r t ,  sollte das J a g e n  au f
geben.

N u n  erfolgte der Abstieg und jetzt g in g 's  
wieder dem Franzosen schlecht. S ch o n  w äh
rend der J a g d  hatten  die Lackstiefeletten, 
welche doch stärker, —  eigens m it der B e 
stimm ung zur J a g d  —  gemacht w a re n , be
deutende N eigung v e rra th e n , nicht m ehr auf 
heimatlichen B oden zurückzukehren; a ls  es 
n u n  a n 's  H erabsteigen ging, führten  sie die
sen boshaften  Vorsatz au s und verließen 
ih ren  H errn  gänzlich, so , daß der unglück
liche Besitzer dieser einstigen Prachtstücke ge
nö th ig t w a r , sich den größten T h eil des 
W eges von zwei T re ib ern  tragen zu lassen. 
A ls  m an seiner ansichtig wurde und ihn 
besorgt fragte, ob er verletzt s e i , antw ortete 
er fröhlich lachend: , 0  n o n ,  N e ss ie u rs ,
ik sein sehr g u t, in a is ,  mein d o t t i u e s  sein 
t o t a l e m s n t  6 6 e li ir6 s s ;"  fü r den nächsten 
T ag  aber m ußte er sich ein p a a r  derbe

B undschuhe au s H errn  S . ' s  V o rra th  au s- 
leihen.

M a n  w ar nun beim Jag d h au se  ange
lan g t, und das B i ld ,  welches sich jetzt vor 
demselben entwickelte, w ar noch um  V ieles 
schöner, a ls  jenes, welches der M o rg en  bot. 
D e r  Abend w ar fü r die Ja h re sz e it  und die 
Gegend außergewöhnlich w a rm , und der in 
Aufnahm e begriffene M o n d  beleuchtete die 
S cen e  m it seinem bleichen Lichte gerade so 
v ie l, daß die Lichtwirkung der Lagerfeuer 
noch genügend zur G e ltu n g  kommen konnte 
und ein doppelter Effect hervorgebracht w ard . 
Auch a u s  dem H ause strahlte Licht bei allen 
Fenstern heraus, dort wurde bei den K längen 
der Z ith e r ,  welche Hiesel ( M a th ia s ) ,  der 
S o h n  B a r t l 's ,  m it M eisterschaft spielte, 
lustig gezecht; doch auch im  „L ager" fehlte 
es nicht an Lustbarkeit, Jo d e ln  rc ., auch 
w urde, wie gewöhnlich bei solchen G elegen
heiten , sehr viel „Aufgeschnittenes" geboten.

S o  erzählte ein alter, weißköpfiger W aid- 
geselle m it b is  auf die B ru st herabwallendem  
B a r te  von dem W ildreichthum e früherer 
T a g e : „ J a ,  vor fufzig J a h re n , d as w aren
andere Z e ite n ,"  sagte e r ,  sich seine kurze 
Holzpfeife frischstopfend, „von denen w ißt'S  
ös Gelbschnäbel ja  g a r nix, da sän d' Hirsch 
in  B irg  um m erg 'rennt, w ia 'r  in der E b 'n  d' 
H a s 'n ,  und lau te r C a p ita le r!  S a n  ja  eh' 
nu r lau te r Schneider h ia z t ! W an  aner 
achtzehen auf hat, m achen's scho a G 'schraa, 
— a S c h m arrn  is  d' J a g d  h iazt." Alle 
lachten über diesen tragi-komischen G e fü h ls 
ausbruch des A lten. D a  fragte einer der 
B erchtesgadner, wie es denn m it den A uer- 
hahnen dam als ausgesehen habe? „ M it  die 
A u erh ah n er?"  fragte der J ä g e r  m it ver
ächtlicher M ie n e , „h ab ts  ös in  B e r tlsg a rn  
u n t 'n  so viel S p a tz 'n , w ia m ir A uerhahner 
g 'hab t H am ?" D a s  w ar schon sehr „starker 
T ab ak ", und das brüllende G e läch te r, wel
ches sich erh o b , m unterte den Schalk  zu 
neuen S p ä ß e n  auf.
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W ährend so die Lust gerade ihren H öhe
punkt erreicht h a tte , entstand plötzlich ein 
S t r e i t .  E iner der J ä g e r ,  der „schwarze 
P e te r " ,  hatte, wie so oft schon, dem G lase 
überm äßig zugesprochen und m it einem der 
Jägergäste  H ändel angefan g en , ja  er w ar 
sogar, trotz begütigender Einmischung seitens 
seiner K am eraden , zu Thätlichkeiten überge
gangen. D ie s  vernahm  H err S .  und eilte, 
höchst ärgerlich über den M iß to n  in  dieser 
bisher so heiteren S tim m u n g , auf den S c h a u 
platz des T u m u lte s , und —  jäh zo rn ig , wie 
er w ar —  jagte er den wilden Burschen, 
den er schon lange a ls  einen S tä n k e r kannte, 
welchen er n u r au s M itle id  m it dessen alten 
M u tte r  im Dienste behalten, vom Platze weg 
a u s  dem Dienste, ihm bedeutend, daß er sich 
Z eugn iß  und rückständigen Lohn in  3  T agen  
bei seinem V erw alte r abholen könne.

G ro llend  ging der J ä g e r  von dannen, 
a ls  er aber außer Hörw eite w a r ,  sagte er, 
die F aust drohend erhoben: „ W a rt ' nur,
Lump, du wirst no au mi denken!"

Noch lange w ar der böse V o rfa ll G e 
genstand eifrigen Gespräches, bis sich endlich 
die A ufregung legte und anderen D ingen  
P la tz  machte, inzwischen aber rückte die Z e it  
h e ra n , wo dem müden K örper Rechnung 
getragen werden m ußte , — ein Lagerfeuer 
nach dem andern erlosch, Je d e r  hüllte sich in 
seinen R egenm antel, oder w as er sonst hatte, 
um  sich gegen die Nachtkühle zu schützen, 
und streckte sich neben den glimmenden Resten 
des F eu ers  a u s ,  um  bald dem T raum gotte  
in die Arm e zu fallen.

Am  nächsten M o rg en  wurde um  4  U hr 
Tagreveille geblasen, dann wurde abgekocht 
und in 's  G am srev ie r abm arschirt. D ie sm al 
hieß es tüchtig ste igen , es w ar auch bereits 
12  U h r , a ls  der letzte Schütze angestellt 
w ar, und dauerte 2  S tu n d e n , b is der erste 
S ch u ß  fiel. D a s  W etter w a r das denkbarst 
günstigste und die Luft von jener K la r 
he it, wie m an sie n u r zu dieser Ja h re sze it 
und auf jenen Höhen an trifft.

D ie  J a g d  verlief sehr gut und mancher 
M eisterschuß wurde gethan. Höchst interessant 
w ar es zu sehen, wie die Gem sen rudelweise 
an den fast senkrechten M a u e rn ,  auf kaum 
handbreiten S tieg e n  bis zu den höchsten 
G ra te n  h iu aufstü rm ten , dort einen A ugen
blick verhassten und dann blitzschnell abw ärts 
sp ran g en , dabei hörte m an auf weite E n t
fernung das „ S te in d e ln " , sah auch häufig 
ganz anständige Brocken in die Tiefe stürzen. 
S e lte n e r  und seltener sielen jetzt die Schüsse 
und um  4  U hr wurde abgeblasen. D ie  
Strecke bestand au s 3 2  Stück Gemsen und 
einem vom M a jo r  erlegten B a rtg e ie r.

D a  m an seit dem frühen M o rg en  nicht 
an den M ag en  denken konnte, forderte er 
eben jetzt gebieterisch B e a c h tu n g ; es wurde 
daher auf einer M a tte  H a lt  gemacht und 
ein Im b iß  eingenommen. Alle w aren  in 
fröhlichster S tim m u n g , und namentlich der 
Urheber derselben, der Jagdgeber, da es ihn 
sehr f reu te , seinen G ästen  ein so schönes 
V ergnügen geboten zu haben. P laudernd  
und rauchend wurde jetzt der Rückmarsch an 
getreten und m an w ar dem Z iele  b is auf 
eine V iertelstunde nahe gekommen, a ls  die an 
der Spitze Gehenden bei der W endung um 
einen B erg  eine starke N öthe an dem Abend
himmel bemerkten und auch der W estwind 
einen eigenthümlichen Geruch B ra n d 
geruch —  entgegen trug .

W a s  w ar d a s ? E s  kam au s der R ich
tung  des Jag d h au ses her. Sch lim m er A h n u n 
gen vo ll, beeilte m an sich, v o rw ärts  zu 
kommen, und, a ls  m an des H auses ansichtig 
w u rd e , entrang sich ein Schreckensruf den 
Lippen A ller —  —  das schöne Häuschen 
stand in  hellen F la m m e n ! M a n  stürzte nun 
auf den Schauplatz des U n h e ils , wo A lles 
ra th lo s  durcheinander lie f, doch w ar nichts 
m ehr zu re tten , da der größte T h eil des 
G ebäudes aus H olz und zu wenig W asser 
da w a r ;  m an hatte n u r wenig Bewegliches 
retten können, da das Feuer an mehreren
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O rte n  zugleich ausgebrochen w a r , und m an 
ge trau te  sich auch nicht m ehr in  das In n e re , 
da  auf dem Dachboden ein Füßchen P u lv e r  
aufbew ahrt w a r ,  welches auch gerade, a ls  
die Jü g erschaar a n k am , krachend explodirte 
und die H olztrüm m er des D aches weit her
umschlenderte. T ra u r ig  standen die Z eugen 
dieser S cen e  vor der rauchenden R u ine. A ls 
m an  die Zurückgebliebenen um  die E n t
stehungsursache des F eu ers  b e frag te , berich
tete ein K necht, daß er den „schwarzen 
P e te r"  bei dem Hause herumschleichen gesehen 
habe. A ls  er ihm entgegen gegangen w ar, 
hatte derselbe R e iß a u s  genommen.

N u n  w ar der Knecht, der sich w ohl den
ken konnte, daß der Bursche nicht in  guter 
Absicht gekommen sei, um  d as H a u s  herum 
gegangen, hatte aber n irgends etw as V e r

dächtiges entdeckt, und sich endlich b e ru h ig t; 
etwa eine S tu n d e  d arau f w a r das F euer 
an  drei Punkten zugleich ausgebrochen und 
hatte gleich lichterloh gebrannt.

D a  die J a g d  zu Ende und hier ohnehin 
nichts m ehr zu machen w a r ,  gingen die 
G ä s te ,  die ruchlose T h a t  besprechend, nach 
Hause

D a s  G ebäude wurde an dieser S te lle  
nicht wieder errichtet, sondern auf einem an 
d e ren , passenderen Platze. —  D e r B ra n d 
stifter aber wurde richtig in  dem „schwarzen 
P e te r"  erm ittelt, —  er bekannte vor G ericht, 
daß Rache das M o tiv  seiner T h a t  gewesen, 
wurde zu m ehrjähriger Z uchthausstrafe  ver
u r t e i l t ,  erlebte aber das Ende derselben 
nicht, da er sich in  seiner Z elle  erhenkte.

H». Kutschenreiter.

Ein Beitrag zur ZIatur- und Jagd-Geschichte des Raren.")
Von A . Krem enz.

I m  S ü d e n  des G ouvernem en t's  M in sk , 
zwischen den Flüssen Lau, O ressa, Ptisch und 
S lu tsch , die sämmtlich dem P rip e t zueilen, 
und weit noch über dies Flußnetz h inaus 
erstreckt sich ein weites, tiefgelegenes W ald 
gebiet, wohl das um fangreichste, w as der 
W esten R u ß lan d s  aufzuweisen hat. A usg e
dehnte M oraste  wilden C h a rac te rs  durchziehen 
diesen Landstrich nach allen S e ite n  und bilden 
eine der großartigsten V ersum pfungen des 
europäischen C o n tin en t's , die un ter dem N am en 
„K o k itno -S üm pfe" bekannt, mehrere hundert 
Q u ad ratm eilen  um faßt und ihren Tiefpunkt 
in  dem sogenannten „ S c h ild -S e e "  hat. W ald  
und S u m p f  sind naturgem äß den besten J a g d -  
gründen R u ß la n d s  zuzuzählen. W ährend der 
M o ra s t und die ihn  durchströmenden Flüsse 
von M illionen  S u m p f-  und W asservögel 
jeglicher A rt belebt werden, durchstreift das 
Elchwild in  zahlreichen R udeln  die tiefge
legenen Forsten, es bricht darin  die S a u  
fleißig nach E rdm ast und Eicheln, der grimme 
B ä r  re iß t d as weidende R in d , der Luchs *)

*) A ns dem „Sporn ."  T>. R .

lau e rt auf Reh und Hase, der nim m ergesät
tigte W o lf jag t gierig nach B eute , M eister 
Neiuecke beschleicht die brütende A uer- und 
B irkheuue, der B ib er bau t zu Tausenden in 
der Colonie seine H ü tten  und D äm m e und 
emsig fischt in  Flüssen und S ü m p fen  die nie 
rastende Fischotter und der N örz.

D a s  B ürw ild , von dem hier die Rede 
sein soll, findet in den fast unzugänglichen, 
wilden S u m pfw aldungen  hinreichenden Schutz 
und Versteck und wird, trotz der in  neuerer 
Z e it fleißig geübten J a g d  auf lange Z e it 
h in au s in diesen Gegenden sein D asein fristen 
können. E s  beruhen die folgenden B em er
kungen eben zumeist auf eigener W ahrnehm ung 
und wird diese von den in  jeglicher Bezie
hung zuverlässigen W aldhü tern  unterstützt, 
die ih r ganzes Leben m itten unter dem B ä r 
wilde zubringen und die vermöge ih res Lebens- 
beruss ganz vorzüglich geeignet sind, den 
H errn  Petz in  seinem freien T h u n  und T reiben  
zu belauschen.

D e r  B ä r  ist recht eigentlich ein B ew ohner 
des S u m p fe s . Diese tiefgelegenen m orastigen 
G egenden bilden den Tum m elplatz, auf dem
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sich der größte T heil eines vielbewegten Lebens 
abspielt. I n  ihnen steht fast beständig des 
B ä re n  W iege, in ihnen v erträum t Petz seine 
Ju g e n d , sie sind die H auptzengen seines 
S chaffens und W irkens, in sie zieht er sich 
meist alljährlich nach überstandencr W in ter- 
ruhe zurück und verläß t dieselben nicht, ehe 
der kalte B o re as  ihn m ahnt, aberm als A n 
stalten zu treffen zum Bezüge seines W in te r
lag ers . D e r  alljährliche K re is lau f des Lebens 
dieses W aldbew ohners ist auf diese Weise 
in  zwei Abschnitte getheilt: in ein thaten- 
reiches W irken während des F rü h ja h rs , 
S o m m ers  und Herbstes und ein thatenloses, 
der R u h e  gewidmetes, während des W in te rs . 
B etrachten w ir zuerst Letzteres von dem Z e it
punkte an, wo er A nstalt trifft, sein W in te r
lager zu beziehen.

D e r  B ä r  liebt e s , sein Lager in den 
m ehr trockenen und höher gelegenen W a ld 
theilen aufzuschlagen und zw ar dort in solchen 
D istricten , die niedrig gelegen und sumpfig 
sind, dabei jedoch einzelne erhöhte S te lle n  
besitzen. E s  liegt wohl der G ru n d  darin , 
dam it er sich bei seinem Sichcrheben im 
F rü h jah re  sofort oder wenigstens ohne große 
Hindernisse festen F u ß  fassen kann, w as in 
den noch tiefer gelegenen R evieren selten der 
F a ll ist, indem dieselben bei dem meist raschen 
Schm elzen der Schncemassen im  F rü h jah re  
m ehrere Wochen lang so zu sagen unter 
W asser gesetzt sind. E s  macht die Ueber- 
schwemmnng es dem B ä ren  in  solchem Falle  
unmöglich, sich von seinem Lagerplatze zu ent
fernen und seinen durch die lange W in te r
ruhe sehr erhöhten Appetit zu befriedigen, 
abgesehen davon, daß in  jenen Oertlichkeiten 
die meist rasch eindringende Hochflnth selbst 
das Leben des B ä ren  zu gefährden im S ta n d e  
ist. S o  hatte sich im  W inter von achtzchn- 
hundertachtundsechszig auf neunundsechszig eine 
B ä r in  m it zwei vorigjährigen Ju n g e n  in  der 
N ähe des P r ip e t auf einem Bruche einge
schlagen und sich von dem ungemein rasch 
steigenden W asser überraschen lassen. H ütte  
nicht eine in  der N ähe des Lagers stehende 
alte Eiche der besorgten M u tte r  ein Asyl 
geboten, so w äre die F am ilie  wahrscheinlich, 
trotz der dem B ärw ild e  eigenen Geschicklich
keit im  Schw im m en, der Hochfluth zum O p fe r 
gefallen. Und so saßen die arm en Schelm e 
sieben T age  lang auf ihren erhabenen S itzen , 
hungrig, dem S tn r m  und R egen ausgesetzt 
und hoch in  den Zw eigen nach allen S e ite n

auslugend, ob nicht bald R ettung  zu erhoffen 
sei. M i t  dem raschen F allen  des W assers 
am achten T age w ar die B ä r in  m it ihren 
Ju n g e n  verschwunden, sie zeigten sich aber 
am Abend des nämlichen T ag es jenseits des 
P rip e t, rissen eine K uh und verdufteten aus 
Nimmerwiedersehen.

I m  Allgemeinen Pflegt der B ä r  sich in 
der Z e it  vom 1 5 . Novem ber b is zum 5 . D e 
cember") einzuschlagen. Dieser Z eitpunkt er
leidet jedoch je nach den W itte ru u g sv erh ä lt-  
nissen häufig Abweichungen. T r i t t  vor dem 
1 5 . N ovem ber starker F rost ein, und ganz 
besonders fä llt der Schnee, so Pflegt sich der 
B ä r  m itun ter vor diesem T erm ine einzu
schlagen, während bei weichem und mildem 
W etter dies nicht selten erst im  Decem ber 
stattfindet. Einzelne B ä ren  führen selbst 
während des W in te rs  m itunter ein gleichsam 
vagabundirendes Leben. E s  vergehen beinahe 
keine vierzehn T age, daß dieselben, scheinbar 
ohne alle V eranlassung, sich nicht au s dem 
Lager erheben und ungeachtet tiefen Schnees 
bei starker K älte  m itunter weite W anderungen 
unternehm en, sich ein neues Lager suchen, 
dies wiederum  verlassen und a lsd an n  zum 
ersten Lager zurückkehren. E s  sind dies, wie 
ich selbst beobachtet habe, meist alte B ä ren , 
die bereits einige M a le  im  Feuer w aren, 
äußerst schlau und vorsichtig sind, sehr viele 
W iedergänge machen, rege liegen, bei dem 
geringsten verdächtigen Geräusche das W eite 
suchen und somit schwer zu jagen sind. D e r  
erste Schneefall, besonders wenn er plötzlich 
und unerw arte t und nicht selten m it Schnee
wehen verbunden ein tritt, scheint auf das 
G em üth  des B ä re n  großen Eindruck zu 
machen. S o fo r t ,  wie vom Z au b e r gerührt, 
th u t er sich nieder. W ährend gestern noch 
eine M enge frischer F äh rten  zu bestätigen 
w aren, sind heute beim ersten Schneefalle 
keine m ehr zu entdecken. D a s  B ä rw ild  scheint 
verschwunden zu sein. E rst nach wenigen 
T ag en  zeigt es sich wiederum häufiger, be
nim m t sich un ruh iger und beginnt m it H ast 
seinem W in terlager zuzueilen. E s  scheint 
m ithin, daß das B ärw ild  sich vom ersten 
Schnee überrascht füh lt, in  Folge dessen sich 
erniedrigt, nach kurzer Z e it  aberm als sich 
erhebt, und danach eilig sein Lager aufsucht. 
E in  T heil der in  Folge des Schneefalls

") Anmerkung des Verfassers: D ieZ eitangaben  
sind nach dem Kalender alten S ty le s .



gelagerten B ä re n  bleibt liegen. E s  sind dies 
solche, die in  der N ähe ih res Lagers vom 
Schnee überrascht w urden, demselben sofort 
zueilten und sich einschlugen. Gewöhnlich hält 
der B ü r , wenn nicht äußere Umstände, wie 
Holzhieb, starke H olzabfuhr u . s. w. ihn 
d a ran  hindern, eine lange R eihe von J a h re n  
einen und denselben D istric t a ls  W in te rq u artie r 
und in demselben ebenso oft ein und den
selben Lagerplatz ein. S o  beobachtete ich 
6 J a h re  lang einen bestimmten B ä re n  in  
einem m ir bequem gelegenen D istrict. D ie  
Personalien  desselben w aren um  so leichter 
festzustellen, insofern eine steife V orderbran te  
zum besonderen Kennzeichen diente, die der 
B ä r ,  im Schnee deutlich zu ersehen, nach
schleifte, w as  wahrscheinlich von einem alten 
Schusse herrührte. E in  anderer B ä r  bezog 
J a h r e  lang  eine alte am S tam m ende hohle 
E rle  und zw ar stets vor dem ersten Schnee
falle, so daß es dem Buschwächter nicht ge
lingen wollte, denselben zu bestätigen, obschon 
er ihn regelm äßig zu dieser Z e it in  dem 
D istricte spürte und auch zu Gesicht bekam, 
b is er sich schließlich vom Schnee überraschen 
ließ und danach seinem Schicksale erlag. E s  
sind m ir eine M enge  von Landstrichen bekannt 
geworden, die fast jedes J a h r  B ä rw ild  be
herbergen und zwar meist ein und dasselbe 
Stück, wie die von m ir angestellten F ä h rte n 
messungen und die von m ir beobachteten E igen
heiten der einzelnen In d iv id u en  zur G enüge 
dartha ten . I m  Allgemeinen schlügt sich stets 
ein B ä r  in  einem D istricte ein. D ie s  erleidet 
jedoch A usnahm en, wenn der S tr ich  sehr groß 
ist, in  welchem Falle  m ehrere B ä re n  in  dem
selben liegen können. D ie  B ä r in ,  sofern 
dieselbe nicht dicke geht, schlägt sich m it ihrem  
ein- und zweijährigen Ju n g e n  stets in  einem 
und demselben D istricte ein. M itu n te r  jedoch 
gesellt sich der F am ilie  noch ein B ä r  hinzu 
und tr it t  dieser F a ll  häufiger ein, a ls  daß 
B ä r  und B ä r in  allein in  einem D istricte 
ih r W interlager wählen sollten. Andererseits 
beobachtete ich zwei M a l  den gewiß seltenen 
F a ll, zwei einjährige B ä ren , die wahrschein
lich ihre M u tte r  verloren hatten  oder von der
selben in Folge Dickeseins abgetrieben worden 
w aren, m it einem B ä re n  vereint zu finden, 
die dem A lten eine Z e it  lang  in  respektvoller 
E ntfernung  folgten und schließlich sich m it 
demselben in  einem D istricte  einschlugen.

Gewisie D istricte scheinen ganz besonders vom 
B ärw ild  bevorzugt zu werden. W ird  der 
heurige B ü r  in  demselben geschossen, sicherlich 
stellt sich im nächsten J a h re  in  demselben 
S trich  ein A nderer zum Ersatz ein. Ü b e r 
haup t ist die W ah l eines D istric tes , in 
welchem sich der B ä r  einschlägt, weniger davon 
abhängig, ob daselbst bereits andere B ä ren  
liegen, a ls  vielm ehr von dem Umstande, ob 
die Gegend sich zum W interaufen thalte  eignet 
und dies erklärt auch, daß m itun ter B ä re n  
an  solchen Oertlichkeiten gefunden werden, 
wo m an dieselben nicht vermuthen sollte. A u s 
gleichem G ru n d e  stößt m an  auf den B ä re n  
zuweilen in  N ähe der D ö rfe r und menschlichen 
W ohnungen, deren B ew ohner ihn m it allem 
Lärm  bei T ag  und N acht nicht vertreiben, 
oder dicht an W egen, die tagtäglich begangen 
und befahren werden. H a tte  doch ein B ä r  
es nicht verschmäht, sich bei einem starken 
Schneesturm  in einer G ru b e , keine sechzig 
S ch ritte  von der W ohnung  eines W a ld 
w ärte rs  entfernt, einschneien zu lassen und 
sich nicht bewogen gefühlt, trotzdem die H unde 
des Buschwächters ihn tagtäglich kläffend 
um gaben, ja  über sein Lager wegwechselten, 
sich zu erheben oder wenigstens ein Zeichen 
seines D aseins zu geben. E rst beim Schm elzen 
des S chnees und eintretendem T hauw ette r 
erfuhr der Buschwächter, welch' grimm en 
G ast er in  seiner N ähe beherbergt hatte, 
der ihm fü r die erwiesene G astfreundschaft 
obendrein am dritten T age nach dem A uf
stehen eine seiner besten Kühe riß . D ie  A u s 
w ahl des Lagers in der N ähe menschlicher 
W ohnungen scheint der B ä r  nicht zu m iß 
lieben. S o  lagen im  W in te r 6 9  au f 19 B ä ren  
in  einer E n tfe rn u n g  von 1 bis 2  W erst von 
bewohnten O rte n . D e r  B a u e r  behauptet, der 
B ä r  thue dies, dam it er jeden M o rg en  den 
H ah n  krähen höre. M ir  scheint dies vielm ehr 
zufällig zu sein oder vielleicht in  dem N a tu r 
triebe des B ä ren  begründet, beim Sicherheben 
im F rü h jah re  zur S ti l lu n g  eines a lsd an n  
mächtigen A ppetits F ra ß  genug in  der N ähe 
zu haben. D ie  B a u e rn  Pflegen nämlich beim 
Schm elzen des Schnees im F rü h jah re  sofort 
d as Vieh in den W ald  zu treiben und a ller
dings fä llt in dieser Ja h re sze it manch' gutes 
S tück dem hungrigen B ä re n  zur B eute.

(Fortsetzung folgt.)
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-fischerei
D e r  O b  gew ährt in seinen Niederungen 

vorzügliche Fischereigelegcnheit, weil er auf 
große Strecken sandige Ufer hat, diese werden 
von den Besitzern —  O stjaken  —  an etwa 
4 0  russische K aufleute, die theils in Tobolsk, 
theils in  anderen O rte n  am T obo l und Jrtysch  
wohnen, verpachtet. D ie  Jah resp ach t beträgt, 
je nach A usdehnung und Beschaffenheit des 
T e r r a in s ,  2 0 0  b is 3 0 0 0  R ubel, und wird 
größtentheils in  W aaren  entrichtet, an denen 
der Pächter 3 0 — 4 0 ^  verdient. F rü h e r 
verdiente er 1 0 0 — 3 0 0 ,  aber auch heute 
noch ist die Fischerei ein b rillan tes Geschäft. 
S ch o n  im  H erbst werden die A rbeiter gemie
th e t; der einzelne U nternehm er braucht 1 0 0  
b is 7 0 0  M a n n . I m  G anzen sind ungefähr 
6 0 0 0  nothw endig , wovon der sechste T heil 
au s Eingeborenen —  O stjaken  —  besteht. 
D ie  Löhnung fü r den S o m m er beträg t 15 
b is 2 5  R u b e l bei freier Beköstigung. A ußer
dem werden Schuhw erk und Handschuhe ge
liefert.

I m  ersten F rü h ja h r  fä h rt m an stromab 
an die F a n g s te lle n , re in ig t sie, setzt W o h 
nung, Netze rc. in  S ta n d  und vertheilt dann 
seine M annschaft auf die verschiedenen F a n g 
stellen. I m  J u l i  beginnt der F an g . D ie 
Fische werden eingesalzen, zunächst in  Fässern, 
dann im  S peicher ^  M e te r hoch aufge
schichtet, und nach B eendigung der Fischerei 
in K ähne verladen.

J e  weiter nach N orden, —  m an fischt 
b is über O dborsk  h in au s , —  desto ergiebi
ger der S tö rfa n g . M a n  berechnet die A u s 
beute auf 8 0  P u d  (1 3 1  K ilogram m ) fü r 
den A rbeiter, w as fü r 6 0 0 0  A rbeiter 1 5 .0 0 0  
b is 1 6 .0 0 0  C entner ergibt.

G egen den 2 0 . August (alten S ty l s ,  
also 1. Sep tem ber) kommen die schon vorher 
gemietheten Schleppdam pfer und schleppen 
die Fischflotte nach T obolsk herauf, wo m an 
im O cto b er an langt. D ie  A usbeute wird 
theils auf die nächsten M ä r k te , theils nach

im Hb.
P e te rs b u rg , M o sk au  und Jekaterinenburg  
versandt. Letzteres ist der große S tapelp la tz  
fü r die uralische B e rg - und Hüttenbevölke
rung , ha t also keine höheren Preise wie T o 
bolsk, weßhalb n u r dasjenige dorthin gelangt, 
w as in Tobolsk  und Umgegend nicht lo s 
zuwerden. W a s  im W in te r nicht verkauft 
w ird , b ring t m an auf den M a rk t nach J r b i t  
und schlägt es dort im  G ro ß en  lo s. D e r 
P re is  Per P u d  schwankt in T obolsk, wie in 
Jeka terinenburg , zwischen 2 —2 ^  R u b e l und 
der J a h re s e r tra g  der Fischerei danach zwischen 
8 0 0 .0 0 0 — 1 ,2 0 0 .0 0 0  R u bel. D e r  U nter
nehmer verdient nach Abzug aller Kosten am 
A rbeiter durchschnittlich 2 0  R u b e l.

S tro m a u fw ä r ts  über Tobolsk h in au s 
findet kein F isch transport statt, weil die obe
ren  S trom gegenden selber so fischreich sind, 
daß die dortige Fischerei der sibirischen Kosaken 
bedeutende C oncurrenz machte. Aber seit sie ein
gestellt ist, haben sich keine anderen U nternehm er 
dazu gefunden, obwohl Zehntausende jährlich 
dam it verdient wurden. D a s  ist, fügt der 
„ S ib i r "  hinzu, d as allgemeine Schicksal der 
sibirischen Naturschätze; der Eingeborene lä ß t 
sie unbeachtet, b is irgend ein F rem der kommt, 
der sie ihm  vor dem M u n d e  wegschnappt.

Fischerei im Gouvernement Btonetz.
D e r  O n eg a  und die kleineren S e e n  des 

G ouvernem ents lie ferten :
1 8 7 6 :  2 4 .8 7 4  C entner im  W erthe von

1 4 3 .9 8 2  R . S .
1 8 7 7 :  2 0 .4 6 0  C entner im W erthe von

1 1 9 .1 9 7  R . S .
1 8 7 8 :  1 6 .4 9 8  C entner im  W erthe von

1 0 0 .4 2 0  R .  S .
1 8 7 8  w aren 6 9 5 6  B a u e rn  dam it be

schäftigt. A ußer diesem in  den H andel kom
menden Q u a n tu m  werden ungeheuere M assen 
im Lande selbst verbraucht. M a n  klagt über 
die unverkennbare Abnahm e der A usbeute, 
wenn auch in letzter Z eit die großen S tü rm e
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im S o m m er zum T h eil d aran  Schu ld  w aren, 
in Folge deren viele Fischkähne auf dem 
O n e g a  zu G ru n d e  gingen.

D e r  werthvollste Fisch ist der S te r l i t t ,  
welcher m itu n ter eine erhebliche G rö ß e  er
reicht. D e r  Lachs zieht zur Laichzeit in 
großem W asser s tro m au f; in  der W odla  
w urden in  3  T agen  1 3 .0 0 0  Stück gefangen 
und von den H änd lern  m it wenig über 
5  R ub e ln  per C entner b ezah lt, wogegen die 
B a u e rn , welche ihren F an g  nach der G o u v e r
nem entshauptstadl (Petrosawodsk) brachten, 
w ohl das D oppelte  erhielten.

E inige Flüsse des G ouvernem ents Kowno 
sind reich an Forellen, die aber durch F an g

w ährend der Laichzeit bald ausgero tte t sein 
werden. D e r  dort angesessene F ürs t O g in sk i 
ha t an  die örtlichen Polizeibehörden die B itte  
gerichtet, dem Unwesen zu steuern, —  indessen 
die A n tw ort darau f e rh alten : „ D e r  Fisch
fang sei n u r w ährend der Laichzeit verboten, 
und die vorschriftsm äßige Laichzeit sei F rü h 
jah r und S o m m e r!"  —  (Geschieht der F o 
relle schon rech t, w arum  laicht sie nicht wie 
andere ehrliche Fische! D e r  Setzer.) —  
U ebrigens h a t sich der F ü rs t nicht dabei be
ru h ig t;  die Angelegenheit ist der C e n tra l
behörde vorgelegt, —  b isher aber noch keine 
Entscheidung bekannt geworden.

(Urii'ocka i oellota.)

üejterreichischer Mstcongreß.
I n  der am  15 . d. M .  zu W ien abge

haltenen ersten S itzung  des österreichischen 
Forstcongresscs referirte in E rledigung der 
T ageso rdnung  zunächst M in iste ria lra th  D r .  
R .  v. Lorenz über den E influß  des W aldes 
auf die klimatischen V erhältnisse eines Landes. 
D e r  nächste Gegenstand der T ageso rdnung  
ist die F r a g e : „Welche M aß reg e ln  erscheinen 
im  In teresse  der Forstw irthschaft O esterreichs 
in  Folge E in führung  der deutschen Holzzölle 
angezeigt? Forstm eister Jo se f Zenker in 
Pisek, welcher in V ertre tung  des böhmischen 
Forstvereines das R efera t in  dieser F rage  
übernom m en, constatirt zunächst den hohen 
E instuß  der deutschen Holzzölle auf den 
E r tra g  der heimischen F orstcu ltu r. V on dem 
gesammteu H o lz -E x p o rte  O esterreichs im  
W erthe von jährlich 4  1 M ill.  G ulden  (der 
I m p o r t  nach Oesterreich w ird m it 3  M ill.  
G u lden  beziffert) beträgt der nach Deutsch
land 2 0  M ill. G u lden  (gegenüber dem 
deutschen H olzim porte von 14  M ill.  G ulden). 
D i e  d e u t s c h e n  H o l z z ö l l e  b e t r a g e n  
je nach dem Holzbedarfe 8 — 1 0 — 1 5  P e r 
c e n t  d e s  P r e i s e s ,  der fü r das exportirte 
Holz beansprucht werden kann. Hiezu komme 
noch, daß dieser Z o ll  in Deutschland gegen
w ärtig  b los a ls  F i n a n z z o l l  angesehen 
w ird , der die deutschen Holzproducenten sehr 
wenig befriedigt, indem sie in demselben 
einen ausreichenden Schutz fü r ihre H olz- 
Production nicht erblicken; w ir müssen daher

sogar einer eventuellen E rhöhung  der deutschen 
Holzzölle gewärtig sein. D e r R eferent schlägt 
daher eine R eihe von A nträgen  vor, welche 
von der V ersam m lung nach längerer einge
hender D ebatte  angenommen werden. D ie 
wichtigsten dieser A nträge haben folgende 
F assung : D ie  R egierung  sei zu b itten : 1 . den 
T ra n s p o r t  des inländischen H olzes durch 
billige und gleichmäßige Frachtsätze auf den 
österreichischen B ahnen  möglichst zu fördern.
2 . Jed e  einheimische B a h n  sei zu verpflichten, 
V orsorge zu treffen, daß dem Aufgeber G e 
legenheit geboten werde, das Gewicht des 
aufgegebenen H olzes genau constatiren zu 
können, dam it er fü r jede un ter C ontro le  der 
B ah n v erw altu n g  verladene S e n d u n g  aller 
weiteren V eran tw ortung  enthoben bleibe.
3 . D urch den B a u  neuer B ah n en  das 
österreichische Holz vom deutschen T ran s ito 
verkehr unabhängig  zu machen. 4 . Durch 
gesetzliche Bestim m ungen die derm alen be
stehenden, den Sch iff- und F loßbetrieb re 
gelnden Vorschriften einer durchgreifenden 
A enderung im  In teresse einer billigen V er
frachtung des H olzes zu unterziehen. 5 . D e r  
österreichische Forstcongreß drückt den W unsch 
au s , daß es der R egierung  gelingen möge, 
einen V ertrag  m it dem deutschen Reiche ab 
zuschließen, durch welchen unser E xport nach 
Deutschland in  Produkten  der Forstw irthschaft 
vor anderen S ta a te n  möglichst begünstigt 
w ird. S o llte  jedoch ein derartiges V ertrag s-
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Verhältniß m it Deutschland nicht zu S ta n d e  
gebracht werden, so w äre die heimische Holz- 
production durch E in führung  eines E in g an g s- 
zollcs fü r deutsches oder a u s  Deutschland 
kommendes Holz oder H olzw aare  nach O este r
reich-U ngarn in  der gleichen Höhe der deutschen 
Holzzollsätzc zu schützen.

I n  seiner am 1 6 . d. abgehaltenen zweiten 
S itzu n g  beschäftigte sich der Forstcongreß m it 
der V erhandlung  der S erv itu ten frag e , speciell 
m it der F ra g e :  „ I n  welcher Weise w äre die 
gänzliche Ablösung der regnlirten  W aldserv i
tu ten  in  Oesterreich durchzuführen?" H ierüber 
entspann sich eine siebenstündigc D ebatte . 
Schließlich wurde der erste P u nk t der D urch- 
führungsm odalitätcn  nach dem A ntrage des 
R eferenten in  folgender Fassung angenommen : 
„D ie  V erhandlung  zur Ablösung von F o rs t
servituten findet n u r auf A nlangen (Provo- 
cation) eines interessirten T heiles statt. D a s  
Provocationsrech t auf Ablösung steht sowohl 
dem belasteten Forsteigenthüm er a ls  auch dem 
Berechtigten zu, m it der M aß g ab e , daß 
Letzterer, a ls  P ro v o can t, über A n trag  des 
Verpflichteten m it G eldabfindung sich zuf/ieden 
geben m uß. W enn der Weideberechtigte auf 
Ablösung provocirt, so ha t der Verpflichtete 
die W ah l, ob er die Entschädigung nach dem 
V ortheile, der ihm aus der Ablösung erwächst, 
oder nach dem Nutzwerthe, den die W eide 
fü r den Berechtigten hat, gewähren w ill."

I n  der Schlußsitzung am 19. d. prüzisirte 
der Forstcongreß jene Grundsätze, welche der 
Landesgesetzgebung bei der H erstellung der 
R echts- und C u ltu ro rd n u n g  in G em einschafts
oder Jn teressentenw äldern zur B eachtung zu 
empfehlen seien. Diese Grundsätze, wie sie 
nach einer längeren lebhaften D ebatte  von 
den C ongreßm itgliedern angenom m en wurden, 
sind im  Wesentlichen fo lg en d e : D ie  gemein
schaftlichen Forstnutzungsrechte au fW ald g ru n d - 
stücken, welche gemeinsames E igenthum  m ehrerer 
Personen  oder Körperschaften sind, seien ab 
zulösen oder zu regulireu . D ie  Ablösung ha t 
nach den fü r S e rv itu tsa b lö su n g  auf W a ld 
grund überhaupt bestehenden gesetzlichen B e 
stimmungen zu geschehen. D ie  R eg u liru n g

besteht iil der U m w andlung der b isher nicht 
genau bemessenen Nutzungsrechte der einzelnen 
T e iln e h m e r  in  periodisch fixirtc N utzungs- 
größeu oder in  der Ueberführung der concrcten 
Nutzungsrechte in  aliquote N utzungsantheile 
(Holzactien u. dgl.). D ie  A m tshand lung  zur 
Ablösung oder R eg u liru n g  ist über A n trag  
(Provocation) der B etheilig ten  einzuleiten, 
letztere auch ohne P ro v ocation  von A m ts
wegen, wenn die Forstaufsichtsbehörde die 
N egu lirung  zur S icherung  der W alderha ltung  
nothwendig findet. H iem it w aren  die V e r
handlungsgegenstände des Cougresses erledigt. 
G egen Ende der B erathungen  erschien der 
Ackerbauminister G ra f  Falkenhayn in  der 
V ersam m lung, wo er b is zum Schluffe der 
S itzung  verblieb. D a s  D urchführungscom itä  
des Cougresses wurde beauftragt, im  S in n e  
der Congreßbeschlüsse, betreffend die gegenüber 
den deutschen Holzzöllen zu ergreifenden M a ß 
nahm en, eine P e titio n  an die R egierung, 
beziehungsweise die M inisterien  des Ackerbaues, 
des H andels und der F inanzen zu richten, 
sowie die V erhandlungsprotocolle  über die 
W aldservitutenfrage der R egierung  vorzulegen. 
A ls V erhandlungsgegenstände fü r den nächsten 
C ongreß wurden bestim m t: D ie  R eform  des 
S y stem s der forstlichen S ta a ts p r ü f u n g e n ; 
M itthe ilungen , eventuell D iscussion über den 
E in fluß  des W aldes auf das C lim a.

Außerdem  wurde das D urch fü h ru n g s- 
C o m its  erm ächtigt, aus den seitens der 
Forstvereine einlangenden A nträgen  und W ü n 
schen geeignete Them en für die T ageso rdnung  
des Cougresses zu wühlen. A ls  Zeitpunkt 
für den Z u sam m en tritt des nächsten C on- 
gresses wurde der M o n a t M ä rz  des J a h r e s  
1 8 8 1  in Aussicht genommen. D a s  D nrch- 
füh ru n g s-C o m it^  w u rd e , wie b ish e r, aus 
den H erren : M in iste ria lra th  R it.  v. R in a l-  
dini, O berforstrath  Jo h a n n  S a lz e r , Hofsecre- 
tä r  C a r l  B a u e r , F o rstra th  E duard  Lemberg 
und F ü rs t C ollo redo-M annsfe ld  (a ls  O b -  
m ann) zusammengesetzt. M i t  einem D an k es
votum  an daS C om itä  und den P räsidenten  
schloß der C ongreß.

Mannigfaltiges.
Am  S a m s ta g , den 1 3 . M ä rz , ha t S e .  

M a jes tä t der K aiser in  B egleitung eines 
A djutanten  im k. k. Lainzer T hiergartend istric t

auf Schnepfen gejagt, dabei w urden 9  Stück 
angetroffen und davon 2  S tück erlegt.

(D ie J a g d  in  B öhm en.) E in  gewiegter 
W aidm ann schreibt u n s au s P ra g  2 4 . F e b r u a r :
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„ W a s  die J a g d  in  B öhm en betrifft, so ist 
fü r  das abgelaufene J a h r  wenig Tröstliches 
zu berichten, und auch d as angehende gibt 
keine H offnung auf B esserung. D a s  schlechte 
F rü h sah r und der noch schlechtere S o m m er von 
1 8 7 9  w aren Ursache, daß in  B öhm en m it 
wenig A usnahm en sowohl die H erbst- a ls  
auch die W intersagden kaum die H älfte  der 
R ebhühner und H asen zur Strecke brachten, 
wie dies in  gewöhnlichen Ja g d jah re n  der F a ll  
w ar. D azu  kam der „schöne" W in ter, und 
ich übertreibe keineswegs, wenn ich versichere, 
die böhmischen Ja g d e n , sonst so berühm t, 
haben auf einige J a h re  R u h e . W a s  E lem en
tarereignisse noch verschonten, haben B a u ern  
und W ilddiebe vollends aufgerieben." S e lb s t
verständlich ist diese M itth e ilu n g  n u r m it der 
C lausel zu acceptiren, daß die J a g d  in  B öhm en 
heute im  Vergleiche m it jener früherer J a h re  
dürftig  ausfallen  dürfte, im  Z usam m enhalt 
m it den R esu lta ten  der J a g d  in manchen 
Ländern im  großen Deutschland ist sie ohne 
Z w eife l auch in  diesem m ageren J a h r e  noch 
a ls  sehr ergiebig zu bezeichnen.

(Hundeschau.) Am S o n n ta g  den 2 8 . d. 
wurde die erste S e r ie  der Hundeschau in  der 
G artenbaugesellschaft eröffnet; sie enthält 
Jag d h u n d e  und ausw ärtige  H unde und w ar 
schon am ersten T age  ganz besonders gut 
besucht. W ir  bemerkten einige schöne deut
sche Vorstehhunde, schöne D ächse, gute T e r 
r ie rs . D ie  zweite S e r ie  beginnt am 1. A pril 
und w äh rt bis zum 4 . ;  wenn diese geschlos
sen ist und w ir ein Gesam m tbild dieser 
A usstellung gewinnen, gedenken w ir eingehend 
d a rau f zurückzukommen. Diese Hundeschau 
erweist sich a ls  ein gutes Geschäft und dieser 
E rfo lg  wird wohl dazu fü h ren , daß m an 
alljährlich hier eine solche bei allen Schichten 
der Gesellschaft beliebte S c h a u  veranstaltet. 
Am  S o n n ta g  besuchte Erzherzog C a r l  Lud
wig, am M o n ta g  I h r e  M ajes tä t die K aiserin  
die A usstellung und verweilten eine S tu n d e  
in derselben.

(Jagdstatistik.) Nach amtlichen E rh eb u n 
gen w urden im politischen Bezirke Bruck 
a ./d . M u r  im  J a h r e  1 8 7 9  abgeschossen: 
8 0 1  S tück R othw ild , 2 0 0 7  R ehe, 5 6 2  G e m 
sen, 2 4 2 3  H asen , 2 1 3  A uerhähne , 1 2 0  
B irkhähne, 3 7 4  H aselhühner, 1 Schneehuhn, 
1 S te in h u h n , 2 0 7  Feldhühner, 1 1 7  W ach
teln, 4 6  W aldschnepfen , 4  M oosschnepfeu,

1 4 0  W ildenten, 4 1 5  Füchse, 2 0 1  M a rd e r , 
2 2  J l t i s e ,  2  F ischottern , 2  Wildkatzen, 
4 7  Dachse, 3  A dler, 8  U hn, 6 9 9  Habichte 
und 6 5  E ulen .

(Steinadler.) E in  J ä g e r  au s S t .  M a r t in  
in E nneberg hat, wie der „ T ir . B o te "  be
richtet, vor Kurzem  unter dem Beutlerkofel 
einen lebenden S te in a d le r  gefangen. Derselbe 
hatte ein geraubtes S ch a f b is auf geringe 
Reste verzehrt und blieb, a ls  er am  anderen 
T age  auch noch diese Reste holen wollte, an 
einem aufgestellten Schlageisen hängen. D ie  
F lugw eite  des V ogels w ird auf sieben F u ß  
angegeben.

(Der Verein;ur Förderung der Inter
essen der land- und forstwirthschasttichen 
Beamten) h a t sich vor Kurzem  constituirt 
und beginnt demnächst seine hum anitäre  W irk
samkeit. D erselbe strebt vor Allem eine ent
sprechende A ltersversorgung der G üterbeam ten 
an, welche durch V erm ittlung  eines oder 
m ehrerer L ebensversicherungs-Institute zu er
reichen getrachtet w ird ; ferner wird er eine 
unentgeltliche S te llenverm itte lung  fü r seine 
M itg lieder einführen und die G rü n d u n g  von 
S p a r -  und Vorschußconsortien, die A nsam m 
lung  von F o n d s , um  S tipend ien , E rzieh u n g s
beiträge, Unterstützungen rc. gewähren zu 
können; endlich die Beschaffung billiger W o h 
nungen fü r pensionirte B eam te und deren 
Fam ilien  in 's  Auge fassen. B is  zu der ersten 
ordentlichen G eneralversam m lung, welche bald
möglichst einberufen werden soll, wurde das 
P räsid ium  des provisorischen D irec to riu m s 
von S r .  Epellenz H ieronym us G ra fen  zu 
M a n n s f e l d  übernom m en. D ie  G eschäfts
leitung befindet sich gegenw ärtig : W ien,
I V  W aaggasse 4 .

(Internationale Fischereianssteltnng in 
Berlin.) E ine ebenso reichhaltige wie seltene 
S a m m lu n g  von T rocken-P räpara ten  und S c e -  
letten a u s  dem Reiche der Fische und W asser
thiere ha t der P räp a ra ten -C o n serv a to r F e r 
dinand M a rq u a  zu T riest zu der in ternationalen  
Fischerei-Ausstellung in  B e rlin  angemeldet. 
D a ru n te r  werden sich vier A rten  von T in te n 
fischen, die B isam sprutte , der K a lm ar, die 
S e p ia  und der menschengefährliche Achtfüßler 
befinden, welche b isher im  trocken p räp arirten  
Z ustande weder in  öffentlichen, noch in  P r iv a t
museen zn finden gewesen. D e r P rä p a ra to r
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am B erlin e r anatomischen M useum , H err 
W ickersheim er, hat zur Ausstellung unter 
andern angem eldet: einen S eehund  m it E in 
geweiden, nach neuester M ethode p rä p a rir t,  
das S c e le tt einer Roche, eine große R iesen
wasserschlange (nach neuester M ethode p rä 
p a rir t) , einen D elph in  m it Eingeweiden und 
das S c e le tt eines D e lp h in s . V on  D r .  Linde
m ann wird bei G elegenheit der in te rn a tio 
nalen Fischerei-Ausstellung a ls  E rg än z u n g s
heft der Peterm ann'schen Geographischen M i t 
theilungen eine 10  B ogen  starke S c h rif t er
scheinen un ter dem T ite l:  „D ie  Seefischerei 
der W e lt,"  deren Um fang, W erth , M enge  
und B etrieb  statistisch dargestellt. Beigegeben 
werden Fischereikarten von E u ro p a  und N o rd 
amerika. D ie  fü r ausgezeichnete Leistungen 
auf der Fischerei-Ausstellung bestimmte M e 
daille, zu deren Kosten die M inisterien  fü r 
Landwirthschaft, C u ltu s  und H andel beitragen, 
w ird in  hoher künstlerischer Vollendung a u s 
geführt. D ie  A nfertigung ist dem M edailleu r 
Schwentzer in S tu t tg a r t  übertragen, einem 
anerkannten M eister, der sich unlängst noch 
durch die Herstellung der schönen M edaille, 
die zur E rin n eru n g  an den Besuch des 
deutschen K aisers in S t ra ß b u rg  geschlagen 
ist, hervorgethan hat. D e r Vorschlag, daß 
das A vers der M edaille  das B ild  des K ro n 
prinzen a ls  des P ro tec to rs  der Ausstellung, 
das R ev ers  ein S e e -  und S ch ifffah rtsb ild  
zeigen solle, ist genehmigt worden.

(H äringe.) V on  G re ifsw a ld e  schreibt m an 
un ter dem 19 . v. M . : D e r  F rü h lin g s-  
H ä rin g sfan g  scheint in diesem J a h r e  sehr- 
ergiebig werden zu w o llen ; vor einigen T agen 
haben nämlich zwölf Fischer 9 0 0 0  W all 
H äringe in der N ähe von R ü g en  gefangen; 
da bei einer solchen Ueberfülle nicht m ehr das 
W all zu 8 0  S tück gezählt, sondern n u r  ge

messen w ird, so dürfte die Z a h l  der gefan
genen H äringe nicht weit un ter einer M illio n  
bleiben.

(Fischerei»crem.) I n  der S itzu n g  des 
österreichischen Fischereivereines vom 8 . d. M . 
wurde G ra f  M e r a n  in den Ausschuß des 
V ereines gewählt.

(Windhund-Rennen.) D a s  W indhund- 
R ennen  um  den W aterlo o -C u p  ist am  ver
gangenen M ittw och in 's  erste S ta d iu m  seiner 
d iesjährigen Entscheidung getreten. Nachdem 
die Reihenfolge der vierundsechszig H unde im 
R ennen durch Z iehen  der N um m ern festgestellt 
worden w ar, begann das D erby der F reunde 
des H e tz -S p o rts  auf der Ebene von A ltcar, 
begünstigt, soweit wie die W itte ru n g  und die 
Bodenbeschaffenheit hierzu beitragen konnten. 
Z u m  ersten Fav o riten  machten die Buchmacher- 
Lord H ad d in g to n 's  Haydee, die im N am en 
ih res  Besitzers läu ft, während Honeywood fü r 
die Unterschrift des M r .  C a rru th e rs ' sein 
B estes thun  soll. M isterton , der vorjährige 
S ie g e r, hat einen guten Platz im R ennen 
erwischt und erw arte t m an ihn m it S icherheit 
un ter den letzten sechszehn H unden im  Felde 
zu finden, wonach die Buchmacher n u r hundert 
zu sieben gegen den H und zu legen gewillt 
w aren.

Correspondeiy.
U n s e r e n  g e e h r t e n  M i t a r b e i t e r n :  W e

gen Ueberfülle an S to ff  mußte eine Reihe von  
M ittheilungen für die nächsten Nummern zurück
gelegt werden. — Herrn G raf M . F . in G . acl 1. 
I n  Nr. 7, S e ite  195, Jahrgang 1875 der „ J a g d 
zeitung" war bereits eine Beschreibung und eine 
sehr gelungene Abbildung des im k. k. H of-M ine- 
ralien-Cabinet befindlichen Scelettes  eines Riesen
hirsches. — aä 2. D a s  Geweih in M iram are ist 
das eines Wapitihirsches.

I n s e r a t e .

Sächsische Kokznummerir-Schläget,
Bequem! Solid! Keine Reparaturen!

vorzügl. bew ährter C oustruction , m it 4  S te lle n , nebst sehr bequemem S ch w ärzap p ara t, complett 
3 0  M ark , liefert Carl Hoffinann's Fabrik in Aue in Sachsen.
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Der Kutdigungs-Aestzug der Stadt Wien
zur Feier der silbernen Hochzeit Ih rer  M ajestäten

des K aisers und der K aiserin
Franz Joseph I . E l i s a b e t h

(27. April 1879).
Herausgegeben von dem Gemcinderathc der k. k. Reichshaupt- n. Residenzstadt Wien,
erscheint unter der künstlerischen Mitwirkung der Delegirten der Wiener Künstlergenossenschaft in tO

Lieferungen.
Für Kunstliebhaber werden 50 uummerirte Exemplare in einer außergewöhnlich ausgestatteten 

Ausgabe hergestellt, welche durch Snbscription bereits vergeben sind.
D ie  erste Lieferung wird im M onat März 1880 ausgegeben und das ganze Werk b is Ende 

dieses J ah res vollständig vorliegen.
B is  zum Erscheinen der dritten Lieferung ist das Werk zu einem ermäßigten Subskriptionspreise  

zu beziehen.
Derselbe beträgt für nicht nnmmerirte Exemplare für alle 10 Lieferungen . fl. 120 ö. W . 
Nach Schluß der Snbscription tritt der erhöhte Ladenpreis ein. Derselbe beträgt: 

bei den nicht nummerirten Exemplaren pro Lieferung . . fl. 14 ö. W-
Bestellungen hierauf nimm t entgegen die

W allish au sser 'sch e  B u ch h a n d lu n g  ( I . Klemm),
in M e n , Hoher M arkt l.

Diana-Uulver
empfehlen

C r  am er «Er B u c h h o l z , Pulverfabrikanten
in

A ö n s a h l  in  W estphalen n. H lü ö e ü m d  im  H erzogthum e B rau n sch w eig .
D a s  neue grobkörnige deutsche Jagdpulver hat seit einiger Zeit viel von sich reden gemacht, 

und seiner vorzüglichsten Eigenschaften wegen überall, wo es bekannt geworden, rasch Eingang gefunden. 
E s hat sich den besten Marken des original-englischen P u lv ers, welches bisher a ls das kräftigste J a g d 
pulver bekannt war, mindestens ebenbürtig erwiesen; das hat sich u. A- auch bei den um fang
reichen Versuchen und Vergleichsschießen ergeben, weiche in Lüttich gemacht worden sind.

D a s  neue Fabrikat muß daher a ls ein wesentlicher Fortschritt der deutschen Pulverindustrie 
bezeichnet werden. —

D a s  D ianapulver ist ebenso wie die feinsten englischen S o rten , gepreßt, hart, grob und scharf
körnig; es hat einen milden, schwarzen Naturglanz, färbt nicht ab und ist schwer zerreiblich. D a s  
spezifische Gewicht ist 1 74— 1 76.

D ie  Hauptvorzüge des D ianapulvers sind:
1. D ie  kräftige Wirkung im  Gewehre; das Geschoß erhält eine sehr große Anfangsgeschwindigkeit 

und Durchschlagskraft; die Schüsse werden weittragend, es kommen bei Schrotladung viele Schrote 
in 's Z iel.

2. Der Rückstand ist gering und weich, das Pu lver eignet sich mithin sehr für Büchsen und 
Büchsflinten.

3. D a s  Pu lver widersteht seiner Härte und Dichtigkeit wegen sehr gut den Einflüssen der 
W itterung; bekanntlich eine wichtige Eigenschaft bei Wasserjagden und feuchtem, nebligem W etter; 
dabei hat es ein schönes Aeußere.

W ie jedes gute Pulver, so erfordert das D ianapulver aber durchaus ein richtiges Ladeverhältniß 
von Pu lver und B le i;  ebenso ist bei Schrotschüssen zur Erzielung der günstigsten Wirkung unbedingt 
die Verwendung weicher aber dicker Fettfilzpropfen, sowie vollkommen runden Schrotes nöthig .
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V i v  L L e i » K - ^ i » 8 l a L 1
von

8  1: s , 2. ^2. S  27 <L n  O F  L2Q. s . L2. » .
in W ienei- I^Ieuslarit (I^ Iie lte i-O esl.)

liefert Lnr ^.nl>a.u2eit:

unter 6ar->.ntis äer Leimliratt.
P r e i 8 b > s t t s r  u n 6  IV Iu s te r  s u f  V e r l a n g e n  f r s n e o  u n r t  g r a t i s .

Ledllss mit Olioke Kare 6»i. 12 in 30" kreis, vistanL 
50 Lellrittv.

»* »

frsnr X. Lkknger,
L ü e lls ö l iu a a e lle r ,

V f i e n ,  I. ,  8 e i l 6 r § Ä 8 8 6  4

(N 6 2 2 a n iu )

n ä e l i s t  6 s m  6 r s b e n ,
empüelllt sein I-axer von OiioKv Kvrk- 
Oevvelrren nnä Lx^ressdnelrsen mit 
äen nensaten erproiztesten Ve>8eläu88- 
8^8temen, 8 0 >vis amsrilr. Revolver, 
Lo§arcln8 ^Vurkmaaelrinen, Olaslrn^sln, 
entzl. -lL^clartilrelu, LInnition von unr 
anerlrannt lieater Qualität nnä .̂U8- 
külnnn^ an8 äer Oewslirkalnilc W. ^  6. 
8 vott A. 8on , Ronäon oäer lo se s  

kirnen, Luäaxe^.

kreis-i'oiu'Liile ant Veriaoxen.

H o f -  &  (^ e i ' ie l lt s a ä v o I r L l,  I ^ o lo lr o ^ v i^ ln tL  U r .  1 ,  2 .  L to e lr .
I^e 1 e A i a f i s  eli: U ä n a r ä  Xop^), ^Vieii.

A lle  in  diesen B lä ttern  besprochene oder bloß angezeigte Literatur h ält  
vorräthig die W allishausser'sche B uchhan dlung (J o se s  K lem m ) in W ie n ,
I . ,  hoher M arkt N r . 1 .

Hiezu eine Beilage über „Naturhistorische Handbücher" von I .  Hoffmann in Stuttgart.
V erlag der Wallishausser'schen Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in  W ien, Hoher Markt N r. 1.

Für die Redaktion verantwortlich J o s e f  K l e m m .  Druck von I .  B . WaNiShausscr in W ien.
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Zödiiiger H of-M rsorce-Iagde».
Am 3 0 . M ä rz  fanden nach einer U nter

brechung von acht T agen , in  Folge der
O sterfe ie rtage, die 1 0 . am 2 . und am
6. A p ril die 1 1 . und 12 . und letzte d ies
jährige P arforcejagd  statt.

Am  3 0 . M ä rz  w ar das M ee t in
G öding und wurde wegen M an g e l an K astel
hirschen ein vom R u d e l g e tren n te r, im
Fre ien  lebender H irsch, ein prächtiger S e c h s
ender, gejagt. D a  b is jetzt die im  Freien  
lebenden Hirschen, wenn g e jag t, meistens
eine Fehljagd zur Folge hatten, erwartete 
m an um  so weniger, daß es diesm al 
anders sein würde. K aum  an der S te lle  
angelangt, wo der Hirsch von den schottischen 
W indhunden bereits früher vom R udel ge
trenn t wurde, ließ der wackere M aste r, G r a f

N ico lau s Eßterhazy die M eu te  anlegen, 
welche augenblicklich ih r C oncert hören ließen 
und in  schnellster x a e s  ging es durch den 
W ald .

(Ich  bitte, H e rr  Setzer, setzen S ie  „ P a c e ,"  
n äm lich : kleines P — a — c— e und nicht 
etw as A nderes, wie in  dem letzten B ericht, 
wo S ie  anstatt „ S t a g  und F o x  h u n t in g , "  
wie ich es geschrieben, „ S t o y  und „ P o p  
h u n t i n g "  setzten, wodurch ich in die ange
nehme Lage kam , wenigstens fünfzig M a l  
gefragt zu werden, w as fü r T hiere ich dam it 
eigentlich meine. M eine M ein u n g  ist aber, 
H e rr  Setzer, daß S i e  mich haben wollen 
aufsitzen lassen). P a r d o n ,  Leser, fü r diesen 
kleinen Check im B ericht, denu bei der J a g d  
selber kam, um  so zu sagen, keiner vor.
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D e r se e n t schien ausgezeichnet und die 
H unde hielten an der F äh rte  wie noch nie. 
D a n n  ging es durch S tan g en h o lz , und durch 
Dickicht, und m an m ußte gut p lac irt sein, 
um  die J a g d  nicht zu verlieren. Plötzlich 
rief der K ronprinz, der m it einer Passion 
r i tt , daß es ein V ergnügen w ar, es zu sehen, 
„T a lih o  auf der Feldseite." D e r  Hirsch 
wurde nu n  eine geraum e Z e it  m it n u r 
2 ^ / 2  K oppelhunden von dem größten T heil 
der Gesellschaft a  v u s  gesagt, bis er wieder 
in  einem anderen W aldtheile  verschwand, 
wo ein M o m en t auf die noch fehlenden 
R e ite r und H unde gew artet wurde, die sich 
auch bald nach den H ornsignalen  des M a ste rs  
zeigten. N u n  ging es vom Frischen lo s, 
im m er durch das G ehölz, b is endlich die 
M eu te  u n s au s dem W alde über eine 
S t r a ß e  in  sumpfiges T e rra in  führte, wo es 
sehr weich w ar, w as einem der H erren  
G ra fen , der sich unfreiw illig von seinem 
Pferde trennte, gewiß nicht unangenehm  w ar. 
W äre  d as im W alde geschehen, hätte er ge
wiß noch ein L o u v s lu r  davon.

M a n  glaubte einen M om ent, daß die 
M eu te  auf falscher F äh rte  sei, a ls  auf ein
m al der Hirsch, der sich in  einem W asser
graben versteckt hatte, sich in  diesem fortbewegte.

I m  N u  w aren aber die H unde an 
ihm , aber auch der tüchtige H u u tsm a u  bis 
zu den K nien  im  W asser, um , nachdem er 
den „H a lla li"  gemachten Hirschen beim G e 
weih gefaßt hatte , die M eu te  von ihm  fern 
zu halten.

A ls  G ra f  Heinrich Larisch sah, daß die 
K ra f t des H u n tsm an  nicht ausreichte, sprang 
er, das kalte Fußbad  nicht scheuend, ihm  zu 
H ilfe, und so wurde der K önig  der W äld er 
ohne im  G eringsten beschädigt zu sein, ein
gefangen und in einen zufällig daher kom
menden K astel-W agen gehoben. Ic h  habe 
bei dieser G elegenheit eine sehr praktische 
M ethode gesehen, um  das W asser au s den 
S tie fe ln  zu bekommen, ohne diese gerade 
ausziehen zu müssen.

M a n  legt sich nämlich, wie es die A cro
baten bei den icarischen S p ie len  machen, 
auf den Rücken, m it den B einen  in der 
Höhe, und das W asser kommt von selber. 
D ie  meisten T heiluehm cr an dieser J a g d  
erinnern sich nicht bald so einer guten W ald - 
sagd, und würde n u r  jeder Freihirsch sich so 
benehmen, so w äre er dem Kastelhirsche 
wirklich vorzuziehen.

Am  2. A p ril fuh r der Hofzug b is nach 
B e rn h a rd s th a l, wo das M eet angesagt w ar. 
A ls  der Hofzug dort anlangte, fehlte die 
Hauptsache, nämlich die Jagdpferde , diese, 
welche von G öding per B a h n  dorthin beor
dert w aren, m ußten schon in  Lundenburg 
a u sb a rg u ir t werden, und von dort p e r  peckes 
weiter marschiren, da in  B e rn h a rd s th a l eine 
passende A uslade-R am pe fehlt. Nach kaum 
einer V iertelstunde saß A lles im S a t te l  und 
m it Rücksicht darauf, daß die P ferde bereits 
in  einen kleinen Schwitz gerathen durch die 
P rom enade von Lundenburg, wurde einer der 
in B ereitschaft gehaltenen, wenn ich wohl 
unterrichtet bin, vom Fürsten  Jo h a n n  Liech
tenstein gespendeten K astelhirschen, au sg e
lassen und nach 15  M in u ten  V orsprung  von 
der M eu te  verfolgt. D ie  prreo w ar gleich 
sehr scharf, aber der Hirsch schien in  keiner 
guten C ondition  zu sein, denn nach kann: 
1 0  M in u ten  wurde er im offenen Felde 
„ H a lla li"  gemacht. E s  wurde darau f nach 
B e rn h a rd s th a l zurückgeritten, wo der zweite 
Kastelhirsch u n s erw artete. Nachdem dieser 
nun  ausgelassen wurde und während w ir 
um  ihm  den üblichen V orsprung zu gönnen, 
w arteten, kam die E inw ohnerschaft B e rn h a rd s-  
th a l 's ,  hauptsächlich die Ju g e n d , herausgeeilt, 
um  das ihnen fremde Schauspiel anzusehen. 
S .  M .  der K aiser richtete huldvollst an 
M ehrere  einige F rag en , welche auf die naivste 
W eise beantw ortet w urden. U nter Anderem  
hörte ich fragen, ob denn heute keine Schule  sei? 
„ N a !"w ar die A ntw ort, „heu t' haben m er f r e i !"

H a t denn Keiner eine Schreibtheke bei 
sich? klang es von dem m it top
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reitenden G ra fen , wer eine hat, kriegt ein 
Sechserl. E in  K nabe, aber auch n u r einer, 
producirte  richtig eine Schreibtheke, und 
bekam ansta tt dem versprochenen Sechserl 
einen S ilb erg u ld en . K ein W u n d e r , wenn 
die B u b en  und M ä d e l von nun an sich 
nicht m ehr von ihren  Schreibtheken trennen, 
ganz besonders, wenn sie wissen, daß eine 
P arforcejagd  stattfindet.

Inzw ischen hatte der Hirsch V orsprung  
genug, und trotzdem es A nfangs schien, a ls  
ob er keine Lauflust hätte, fing er plötzlich, a ls  
er von der M eu te  W ind bekam, an abzufahren. 
D a  der B oden ausgezeichnet und der se sn t 
gut, w ar auch die x a e s  eine entsprechende.

Nach circa einer V iertelstunde erreichte 
der Hirsch ein Fichtenwüldcheu, wo er sich 
von der M eu te  b ed rän g t, nicht lange au f
hielt. V on  hier ging er wieder ü b e r 's  Feld 
b is zu einer m it D ra h t  um zäunten W ald - 
parcelle des Fürsten  Liechtenstein, welche von 
den R eite rn  um ritten  werden m ußte. D ie  
M eu te  blieb auf der F äh rte  und so m ag der 
R u n  noch circa 3 0  M in u ten  gedauert haben, 
b is der Hirsch in  einem Föhreuw alde unw eit 
eines F asan g a rten s m it Sch loß  E isg ru b  in 
der Fernsicht H a lla li gemacht und unbeschädigt 
eingefangen wurde.

E s  wurde nach Lundenburg geritten und 
von dort die Gesellschaft nach W ie n , die 
Pferde nach G öding befördert.

W ie gut schmeckt dann eine S chale  ausge
zeichneter B o u illo n , ein P o u lard flügel m it einem 
guten G la s  B ordeaux und das A lles und noch 
m ehr getauft m it einigen G läschen famosen 
C h e rrh -B ra n d y , nicht w ahr, B a ro n  de Las 
P a m p a s ?

Am 6 . A p ril fand die letzte P a r 
forcejagd in dieser S a iso n  in  G öding statt. 
Ende gut, A lles gut. Aber leider findet 
dieses alte S p rich w o rt hier keine Passende 
A nw endung. B e i der Z usam m enkunft auf 
dem B ahnhöfe  W iens regnete es schon ganz 
gem üthlich, trotzdem fand doch eine ziemlich 
große B etheiligung statt. W ährend  der F a h r t

wurde das W etter nicht besser, n u r a ls  m an 
in G öding  zu Pferde stieg, wollte es scheinen, 
a ls  ob es au s  w äre m it dem R egen. W ir 
ritten  etwa eine halbe S tu n d e  im  T ra b , bis 
w ir zur S te lle  im  W alde anlangten , wo auch 
schon ein Hirsch vom R udel im  F reien  ge
tren n t w ar. D e s  guten „ R u n "  vom 3 0 . M ü rz  
noch eingedenk, freuten w ir u n s schon auf 
ein ähnliches R e su lta t; aber dem w ar nicht 
so. D ie  H unde jagten  fa m o s , es ging 
von der einen W aldparcelle in die andere, 
jetzt im  L aubholz, dann im Nadelholz, 
überall sandiger B o d e n , aber plötzlich nach 
einem R u n  von beinahe zwei S tu n d e n ,  in 
dem M om ente, wo m an schon an ein H a lla li 
g lau b te , schienen die Hunde auf eine falsche 
F ä h rte  gekommen zu sein, und bei dem V e r
suche des H u n tsm au , sie wieder auf die richtige 
zu führen, wurde, währenddem  es im m er ruhig 
fo rt rieselte, so viel Z e it  v e rlo ren , daß be
schlossen wurde, die J a g d  aufzugeben und 
zum B ahnhöfe  G öding zu re iten , von wo 
m an glücklicher Weise nicht weit entfernt w ar, 
da die meisten schon durch und durch naß  waren.

A n den drei oben genannten T ag en  jagten 
sowohl I .  M .  der K aiser und die K aiserin , 
w ährend der K ronprinz  n u r an der ersten 
J a g d  und der Herzog von N assau an der 
letzten J a g d  sich betheiligte. W eiter erschienen 
F ü rs t Emmerich T h u ru  und T ax is , die F lü g e l
adju tan ten  B a ro n  H ü b n e r , M a jo r  A rbter, 
O berstlieu tenan t v. R o h o n czy , die Fürsten  
E gon  T h u rn  und T ax is , Ferd inand  K insky, 
P r in z  S o l m s ,  die G ra fen  G eorge Stockau 
und G em ahlin , Excellenz JohannL arisch , G eorg 
Larisch, P o u rta le s , Heinrich Larisch und 
G em ahlin , Berchtold und S o h n , R u d o lf und 
Je n n y  K insky, R u d o lf Kinsky sen ., G ab o r 
Z ichy, W ilczek, K alm an  H u n y ad y , P a lffy , 
G eorg  W aldstein, Eltz, S i r  E llio t. die B aro n e  
O ffe rm an n , Breidbach, B u rg , Bruckh (B a y r i
scher C avallerie-O ffic ier), die H erren  Aristide 
B a lta zz i, R o b e rts  van S o n  m it F ra u  und 
Tochter, D reher, M eichl, v. W iener, Lethellier, 
R ittm eister Polko u. A. m. —n.
_____ »
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Schnepfen im
V o r einigen J a h re n  hatte ich d as V e r

gnügen, H e rrn  v. C . kennen zu lernen, dessen 
ausgedehnte R eviere im Leithagebirge bezüglich 
der S ch n ep fen jag d , wenn m an sie auch m it 
der slavonischen nicht vergleichen k an n , so 
ziemlich zu den schönsten gehören , die ich je 
kennen gelernt habe.

D e r  Forstm ann  hätte  bei B etrach tung  
der W aldungen  w ohl wenig F re u d e , denn 
m an sieht alles M ögliche, n u r  keinen eigent
lichen W ald . D ie Schnepfen dürften jedoch 
in  dieser R ichtung nicht so rig o ro s sein oder 
haben sie die neuesten Lehren über rationelle 
W aldw irthschaft noch nicht gehörig studirt, 
genug an dem, sie suchen, w as fü r den J ä g e r  
die Hauptsache ist, das Leithagebirge m it be
sonderer V orliebe a ls  H alts ta tion  auf ihren 
W anderungen auf.

O c u li  w ar Heuer am 2 9 . F eb ru a r, doch 
scheinen die E rsehnten den K alender diesm al 
nicht genau beachtet, so wie auch die dem 
E islaufvereine  so besonders Vortheilhafte W it
terung nicht ganz nach ihrem  Geschmack 
gefunden zu haben, denn sie zeigten sich nicht. 
Am 2 . M ä rz  wurde das erste E xem plar 
bemerkt, und von dann an  ab und zu wenige 
vereinzelte E c la ireu rs  von der kleineren G a t 
tung bei T age  aufgestöbert, sowie auch Abends 
gesehen. Schon  fürchteten w ir den H ä r in g s 
kopf zu erhalten, da erhielten w ir gegen 
Ende M ä rz  die N achricht, daß an  einem 
Abend 1 5  S tück gesehen worden seien. D en  
nächsten T ag  w aren  w ir schon im  R evier, 
um  m it allem E ife r der J a g d  zu obliegen.

Um 9 U hr M o rg e n s  wurde gewöhnlich 
aufgebrochen; am Rendezvousplatze fanden 
w ir die J ä g e r  und T re ib e r , Letztere willige 
und gutm üthige B ursche , w as ihre N a tio 
n a litä t betrifft, sogenannte „ C ro v a ten ,"  also 
R epräsen tan ten  eines Volksstam m es, der sich 
durch V ersorgung der S t a d t  W ien m it G e 
flügel und O b st seit J a h re n  schon große 
B erühm theit erworben h a t und dafü r auch

Leithagebii
im  W iener Volkslied gebührend verewigt ist. 
E s  w a r m ir von jeher nicht ohne I n t e r 
esse, die T reiber und auch die T ö n e , m it 
welchen sie das W ild  aufscheuchen, zu be
achten ; während m an nun im  G ebirge meist 
einen überm üth igen , schneidigen T o n ,  einen 
J o d le r ,  ein „ Ju h e "  v e rn im m t, stöberten 
unsere „C rovaten" die Schnepfen m it so 
eintönig - melancholischem ro p -tro x , ro p -tro p  
a u f ,  daß m an unwillkürlich an einen ent
fernten Z u g  from m er W allfah re r erinnert 
wurde.

Nachdem w ir un ter der F ü h ru n g  des 
unermüdlichen Ja g d h e rrn  eine große A nzahl 
von T rieben  absolvirt h a tte n , wurde stets 
ein kleiner Im b iß  genomm en, zu dessen B e 
schluß m anchm al auch die üblichen S ch ieß 
übungen auf geleerte, in  die Luft geworfene 
Flaschen oder auch auf H üte  in S cen e  gesetzt 
w urden. E in  M itg lied  der Jagdgesellschaft, 
nennen w ir ihn B a ro n  H a n s , cultivirte diese 
Scherze m it großem  E ifer, aber absolut ohne 
E rfo lg  und fehlte un ter A nderem  auch stets 
m it vieler Consequenz den geworfenen H u t 
eines T re ib e rs , während ihn der R evierjäger 
E ger, indem er auf einem F u ß e  s ta n d , und 
das G ew ehr n u r m it der rechten H an d  hielt, 
gleich beim ersten Schusse durchlöcherte.

D e r  gute B a ro n  H a n s  hatte übrigens 
noch ein komisches Abenteuer gehab t; durch 
eine kleine V erkühlung hatte er sich etw as 
Halsschm erzen zugezogen, die ihn  veran laß ten , 
sich vor dem Zubettegehen H a ls  und B ru s t 
tüchtig m it Speck einzureiben. I n  der Nacht 
hatte er schwere Beklem mungen, —  oder w ar 
es A lpdrücken? —  endlich erwacht er und 
findet seinen treuen N ero , der sich ganz 
gemüthlich auf ihn  gelegt hatte und eifrig 
beschäftigt w ar, den Speck überall sorgfältig 
abzulecken.

W ir  fanden , da die B a u e r n ,  denen der 
W ald  gehörte , F u tterm angel h a tte n , schon 
W eidevich; wom it die arm en T hiere übrrgens
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ihren  H unger gestillt haben m ögen , ist m ir 
ein R ä th se l,  da die V egetation au s ihrem  
W interschlafe noch nicht erwacht w ar. I n  
der N ähe dieser W eideplätze w aren stets 
Schnepfen anzutreffen. D e r  einfachste E r 
k lärungsgrund dieses U m standes dürfte wohl 
darin  liegen, daß die thierischen Excremcnte 
von diversen F liegen und K äfern  aufgesucht 
werden, welche, da der B oden wegen R egen- > 
M angel noch ziemlich trocken und h a rt w ar, 
den Schnepfen eine erwünschte B eute  bieten.

E in  benachbarter Jagdbesitzer, der wohl 
vielen W iener J ä g e rn  durch seine L iebens
würdigkeit und durch seinen stattlichen V o ll
b a rt bekannt ist, hatte  am 1 3 . M ä rz  auf 
dem Anstand, neben m ehreren anderen Schützen, 
bei großer D unkelheit eine Schnepfe erlegt.

W ie es nu n  die W elt lieb t, alles E r 
habene in den S ta u b  zu ziehen, so behaupten 
auch in  diesem Falle  seine offenbar neidigen 
Jag d g efäh rten , N iem and habe eine Schnepfe

gesehen oder gehört, das erlegte Exem plar 
jedoch habe ganz eingetrocknete Lichter gehabt, 
und auch so verrup ft ausgesehen, daß die 
V erm uthung  nahe lieg t, der erw ähnte Herr- 
Habe sich den Langschnäbler schon früher in 
W ien  gekauft.

M i r  liegt cs ferne, so etw as zu glauben, 
doch m uß ich a ls  gewissenhafter B erich t
erstatter auch von diesem, m it großer B e 
stimm theit auftretenden G erücht Notiz nehmen, 
indem ich voraussetze, daß es m ir der 
betreffende H e r r ,  den ich auch recht gut 
kenne, nicht übel nehmen wird.

D e r  Abendanstand w ar ab und zu durch 
W ind beeinträchtigt und kamen die Schnepfen 
oft la u t lo s ,  einigemale auch thuruihoch zu 
dreien. D a s  Ja g d re su lta t w aren 6 7  Stück, 
ein E rg eb n iß , zu welchem m au dem gast
freundlichen Ja g d h e rrn  gewiß g ra tn lircn  kaun.

ZSaron W osenfeld.

Ein Kchrotgewehr ans den 8chitdhahn.
W ie die Geschichte m it dem Kugelstutzen 

verschiedenster System e und C aliber sich verhält 
ist m ir und m änniglich vielen anderen Menschen 
gar gut bekannt und diese Z eilen  sollen nicht 
dieses T hem a behandeln, sondern das T hem a 
über die Schrotgcw chre und besonders über 
das Schro tgew ehr, m it welchem m an im  G e 
birge auf den Sch ildhahn  geht. D en n  m it 
dem S ch ild h ah n  im  G ebirge ha t es sein eige
nes B cw andtn iß .

D a  re itet m an  bei Nacht h in au s , dann 
steigt m an ein p a a r  S tu n d e n  und dann m uß 
m an sich hinter eine Latschenstaude im  Schnee 
hinhocken und m uß reg u n g slo s mörderisch 
frieren und alles das meist n u r wegen eines 
Schusses. E s  kommt also der H ahn , er füllt 
aber auf 5 0  b is 6 0  S c h ritte  e in ; m an will 
ihn  spotten, er a n tw o rte t; ist aber die B a lz 
zeit vorgerückt, „h u p ft"  er n u r in die H ö h ', 
b lä tte rt dabei ein wenig, kommt aber nicht

näher. W a s  w ill da der unglückliche J ä g e r  
th u n ?  —  W arten  b is es licht wird und 
a llenfalls m it der K ugel hinschießen? —  S o  
lange h ä lt der H ah n  aber gerade in der vo r
gerückten B alzzeit selten a u s ; also in G o ttes  
N am en, m an  schießt h in !

Gewöhnlich wird der H ah n  „angczwickt" 
und —  m it H interlassung von ein P aa r Fcderln 
am S ch icß o rt ist der J ä g e r  abgefertigt. Also 
ein gutes Schro tgcw chr ist doch da ein d rin 
gendes B edürfn iß !

Um daher gründlich diese F rag e  zu lösen 
habe ich eine Pedantische P ro b e  auf der k. k. 
Schießstütte in  G egenw art von vielen Z e u 
gen, w orunter F ü rs t Lam berg, der Chef der
k. k. Schießstütte B a ro n  N üstel und der 
W erkführer der S pringer'schcn  Fabrik, Herr- 
W eidner, vorgenom m en. Z u  diesem Behufe 
habe ich hundert Scheiben anfertigen lassen 
in  der D im ension von 6 2  C entim eter B reite
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zu 4 7  C enüm eter H ö h e ; jede Scheibe aus 
fünf au einander gehefteten Pappendeckeln ge
wöhnlicher S tä rk e . Diese Scheiben habe ich 
auf 5 0  S ch ritte  D istanz aufstellen lassen und 
nun  wurde m it den verschiedensten System en 
a ls  da sind: Percussion, Lefaucheur, L anca
ster, grad gezogene englische G ew ehre, Chook- 
bo re 's  n. s. w> folgenderm aßen d a rau f ge
schossen :

D ie  P n lv e rlad u n g  w ar jedem S y stem  
anheimgestellt, 7 4  S c h ro t (österreichischer D i 
mension) wurden pedantisch in jede P a tro n e  
gezählt und au s jedem Lauf auf je eine 
Scheibe ans obbesagte 5 0  S ch ritte  5  S ch u ß  
abgegeben. E s  w urden dann die T reffer p ro- 
tokollirt, sum m irt und der Durchschnitt ge
zogen.

Und w as w ar das R e su lta t?
Alle G ew ehre schossen die gleiche Q u a n t itä t  

und zw ar 18 T reffer und die natürlich ziemlich 
zerstreut; das ist nun  auf den S ch ildhahn  
sehr ungünstig. Ich  glaube, daß N r. 4  hiezu 
die passendsten S ch ro te  sind. Am tiefsten schoß

mein a ltes Percussionsgew chr. D a  gingen die 
meisten S ch ro te  durch alle 5  Pappendeckel.

D ie  F irm a  S p r in g e r  verpflichtete sich m ir 
ein Schro tgew ehr C a libe r 12 anzufertigen, 
wo der Durchschnitt sich höher stellt und fü r 
w ahr, sic h a t W o rt gehalten; denn es wurde 
m ir über mein B egehr eine B üchsflinte ge
liefert (rechter Lauf Expreß-N ifle, linker Lauf 
fü r S ch ro t), deren S c h ro tla u f auf 5 0  S c h r itt  
in  dem gleichen Um fang wie oben erw ähnt 
im Durchschnitt 2 4  S c h ro t h ineinbringt, w o
durch möglicherweise ich halbw egs der G e w iß 
heit entgegen sehe, in Z ukunft den S ch ildhahn  
auf diese D istanz nicht m ehr anzuschießen, 
sondern zu erlegen. D e r  S c h ro tla u f ist S ystem  
Lancaster.

E s  würde die R edaction  der Jagdzeitung  
sehr intcressiren zu erfahren, ob es irgend 
ein System  und C aliber gibt, welches diese 
Schro tnum m er bei einer Ladung von 7 4  S tücken 
zahlreicher in die oben bezeichnete D im ension 
p la c ir t?

O . Z>. L .

Die internatioimte Hundeschau.
D ie  jüngst in  den R äum en der G a r te n 

bau-Gesellschaft abgehaltene in ternationale  
Hundeschau bietet u n s zu allerlei B em er
kungen A nlaß , die w ir, a ls  unsere letzte 
N um m er erschien, theils zurückbehielten, weil 
w ir den H undefreundcn und H undcfreundinnen 
aller A rt nicht den S p a ß  verderben wollten, 
theils weil w ir die stärker und reicher be
schickte zweite A btheilung, welche bekanntlich erst 
am 1. A p ril begann, abw arten  wollten, ehe 
w ir ein kritisches und begründetes U rtheil 
füllen wollten.

V o r allem Anderen d as Erfreuliche. 
Jed en  Hnndefreund —  und die Hundefeinde 
sind wahrlich sehr dünn gesäet —  m ußte die 
auch bei diesem Anlasse wieder gemachte 
E rfah ru n g  befriedigen, daß Hundeschauen bei 
u n s  ganz besonders p o p u lär sind, und daß

namentlich diese letzte so viele T e iln e h m e r  
gefunden; so anhaltend voll, wie bei den 
H unden, w ar es in den übrigen A btheilungen 
der A usstellung lange n icht; dadurch ist der 
B ew eis gebracht, daß eine selbstständige 
Hundeschau bei u n s jedenfalls m it voller 
S icherheit, es werde dabei kein pccuniärcr 
V erlust erlitten, veransta lte t werden kann. 
D urch wiederholte derartige A nsstellungen 
könnte ein F o n d s geschaffen werden, der es 
ermöglichen würde, einen V erein  zur Z üch
tung und D ressur von H unden auf gesunder 
B a s is  zu gründen.

D ie  diesm alige A usstellung w ar aber — 
Schreiber dieser Z eilen  ha t dabei selber ein 
wenig m itgethan, daher darf er es wohl 
sagen —  zw ar d as M ögliche un ter den ob
waltenden Umständen, aber die obwaltenden
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Umstände w aren nicht günstig und das M ö g 
liche w ar nicht gut. V o r allem Anderen w ar 
der Zeitpunkt fü r die Hundeschau nicht 
glücklich g e w ä h lt; Ende M ä rz  uud A nfangs 
A pril ist entschieden ungünstig und zwar an s 
folgenden G rü n d en . D a s  W etter ist zu 
dieser Z e it  viel zu rau h , a ls  daß m an die 
S c h a u  im  Freien  veranstalten könnte, weil 
der interessanteste T h eil einer solchen S ch au , 
die lebendige D arstellung  von Zuchterfolgen, 
A usstellung von noch nicht ausgewachsenen 
H unden, dann in  Hinsicht auf das W ohl 
dieser H unde entfallen m ußte. S a h  sich 
doch die A ufnahm sju ry  w iederholt veran laß t, 
einzelne Aussteller, welche ihre jungen, der 
M utterpflege entwachsenen Hunde, zur A u s 
stellung bringen wollten, darau f aufmerksam 
zu machen, daß ihre Lieblinge da w a h r
scheinlich zu G ru n d e  gehen würden, und 
zw ar, m an  weiß nicht recht, soll m an sagen 
obgleich oder weil die Huudeschau im ge
schlossenen R a u m  abgehalten wurde. D enn  
das Geschrei, der Lärm , der da herrschte, 
die m it sanitü tsw idrigcn D ünsten aller A rt 
geschwängerte Luft m ußten der G esundheit 
der jungen T hiere eben auch abträglich sein.

M a n  m uß aber principiell ein G egner 
der Hundcschaucn im  geschlossenen R a u m  
sein, wenn E inem  zu diesem Zwecke nicht 
etwa Räumlichkeiten von der A usdehnung 
der R o tunde  zu G ebote stehen, die in V e r
bindung m it anstoßendem H of oder anderen 
freien R äum en  sind, wo die Hunde hingeführt 
werden können. D ie  R äu m e in  der G a rteu - 
baugesellschaft w aren entschieden zu beschränkt, 
der Zw ischenraum  zwischen den R eihen der 
H undebehälter, wo sich das P u b licu m  be
wegte, w ar viel zu eng, ja  ich stehe nicht 
an, es gerade herauszusagen, es w ar ängstlich
enge. D ie s  wird Jed e rm an n  zugeben, der 
die unbefangene A rt, m it welcher das P u b 
licum  selbst m it Riesenhunden, welche a ls  
gefährlich bezeichnet w aren, um ging. E s  
gab D am en  und H erren , welche sich nicht 
bedachten, dem und jenem a ls  N eufound-

länder oder B ern h ard in er bezeichneten m iß 
gelaunten K öter, oder einem „schneidigen" 
B uldogg , dessen Augen unheimlich grün er
glänzten, den Kopf zu tätscheln. D ie  B e 
hälter w aren  zu wenig verw ahrt, manchem 
der H unde w ar cs möglich, obwohl sie an 
der Kette lagen, ih r H a u s  zu verlassen und 
sich quer über die B a h n  zu stellen, welche 
fü r die Passanten  frei zu halten w ar. D a 
her ist es auch vorgekommen, daß einzelne 
Personen gebissen wurden. D ie  meisten 
H unde w aren übrigens m ehr oder weniger 
durch die A rt, wie sie untergebracht w aren, 
in A ufregung versetzt und mancher ist wohl 
lediglich aus Angst bissig geworden.

D ie  J u r y  w ar nicht rigo rös bei der 
Ausnahm e und w ar es noch weniger bei der 
P re is n ertheilung und dies haben ih r manche 
kurzsichtige Leute übel genommen. D ie 
H erren , die da mäkelten, bedachten nicht, 
daß der J u r y  d aran  liegen m ußte, den 
Lcuteu, welche opferwillig genug w aren, ihre 
Lieblinge unter solchen Umständen auszustellen, 
goldene Brücken zu bauen. D a s  U n ter
nehmen sollte nicht n u r  den B e ifa ll des 
P u b licm n s, sondern auch jenen der A ussteller 
finden und dies w ar n u r  zu erreichen, wenn 
m an auch die letztgenannten möglichst zu be
friedigen suchte.

A uf eine wissenschaftlich eingerichtete 
Hnndeschau m ußte also fü r d iesm al schon 
im  V orh inein  verzichtet werden, wenn m an 
nicht einen großen T h eil der Aussteller 
kopfscheu machen wol l t e,  m an m ußte im 
G egentheil trachten, daß dem P ub licu m  eine 
lustige Augenweide und den A usstellern recht 
viel Preise  geboten w urden. D ie s  w ar er
reichbar, da dem C om ite schönes M a te r ia l  
und viele Preise zur V erfügung standen. 
Auch hatte m an die H änd ler zu berücksichtigen, 
welche es sich nicht verdrießen ließen, durch 
G röße  oder sonstige Eigenschaften in  die 
Augen fallende H unde vom A uslande nach 
W ien zu schicken. D a s  w ar fü r diese H erren , 
die im gewissen S in n e  sehr viel Ä hnlichkeit
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m it den so schwer auszukundenden und zu 
behandelnden G em äldehändlern  haben, jeden
fa lls  ein risk irtes Unternehm en, daß, wenn 
es nicht G eld  doch jedenfalls Anerkennung 
einzubringen hatte . D ie  J u r y  w ar also 
milde und sic th a t recht d a ran . Nicht um  
zu tadeln, w ohl aber um  einen W ink für 
zukünftig hier zu veranstaltende Hundeschauen 
zu geben, erlauben w ir u n s  den W unsch 
auszusprechen, daß mall in der Folge genauer 
und gewissenhafter m it der Bezeichnung der 
R ace  sein solle.

E ine H undeart, die dem Laien im  A ll
gemeinen sehr im ponirt, ist der sogenannte 
Lconbcrger, ein Z üch tungsproduct der von 
H undehändlern  in C u rs  und in  die kyno- 
logische N om enclatu r gebracht w urde und 
der eigentlich gar keine bestimmte N ace re- 
p rä se n tir t;  er ist ein mehrfacher B asta rd  
au s dem alten B e rn h ard in e r, dem N e u f u n d 
länder, dem L abrador und der D ogge, so 
daß bei diesen in  Leonberg gezüchteten H u n 
den die m annigfaltigsten Rückschläge sta tt
finden, und einer dem andern  weder in  seiner 
äußeren Erscheinung noch in  seinen geistigen 
Eigenschaften, wenn das W o rt erlaub t ist, 
gleicht. I n  diesen Z üchtungsproducten  ist 
die In d iv id u a lis iru n g , zu welcher die H unde 
im Allgemeinen überhaup t hinneigen, auf 
das Acnßcrste gediehen, es gibt d a run ter 
einzelne gute W asser-, einzelne gute W ach
hunde und etwelche, die sich leicht auf den 
M a n n  dressiren lassen, aber m an kann da bei 
gar keinem W u rf Voraussagen, w as d a rau s 
w ird und es sind in der R egel wenig in te l
ligente H unde. Auch m it der B enennung  
„B ern h a rd in e r"  wird a rger Unfug getrieben, 
die mächtigen langhaarigen  H unde, darun ter 
einige sehr schöne Exem plare, welche hier 
dafür ausgegeben wurden, haben n u r geringe 
Ä hnlichkeit m it dem echten B ern h ard sh u n d e , 
von welcher N ace vor n u n  vierzig J a h re n  
d as letzte reine E xem plar verendete; die 
M ehrzah l der in der A usstellung also ge
tauften  H unde w aren m it bastard irtcn  N eu 

f u n d lä n d e r  anzusprechen und dies ist auch 
den vorliegenden geschichtlichen Thatsachen 
entsprechend. D en n  a ls  die letzte echte 
H ünd in  ohne echten H und lebte, wollte m an 
die H unde wenigstens in einer A b a rt er
h a lte n ; m an suchte nach edlem B lu t,  das 
in einigen körperlichen Eigenschaften dem 
B ern h ard h u n d  ähnlich, in  der Vermischung 
m it jenem der H ünd in  ein gutes P ro d u c t 
versp rach , m an wählte zu dem besagten 
Züchtungszweck möglichst schwere N e u f u n d 
länder und kam dazu M ischlinge von L a
b rador- und N eu fu n d län d e rh u n d en  der H ündin  
zuzuführen. D e r  G ru n d , w arum  w ir diese 
zur Aufzucht verwendeten H unde also nennen, 
liegt in  folgenden Thatsachen. D ie  In se ln  
L abrador und N e u fu n d la n d  liegen nahe bei 
einander, beide hatten und haben theilweisc 
eine eigenartige H underace ; der L abrador ist 
wie der N e u fu n d lä n d e r  ein lan g h aarig e r 
W asserhund und d as ist gewissermaßen die 
einzige Ä hnlichkeit, denn der L abrador ist 
ein schwerfälliger, dickblütiger und dum mer 
H und , w ährend der N e u fu n d lä n d e r  sich durch 
Tem peram ent und In te llig en z  auszeichnet. 
R eine N e u fu n d lä n d e r  sind aber heutzutage 
selten geworden und die ganze R ace hat 
daher sehr an ihrem  ehemaligen R ufe , die 
geistig begabteste un ter allen H unden zu sei», 
eingebüßt.

D e r  O rig in a ln e u fu n d lü n d c r  ist zw ar stark 
aber ziemlich nieder und lang gebaut. D e r  
L abrador ist ein m ächtiger H u n d , m an 
p aarte  also die beiden N acen und verdarb 
den N e u fu n d lä n d e r  indem m an die Absicht 
verfolgte eine m ehr durch G rö ß e  imponircnde 
A rt zu erzielen; w as der H und an Schw ere 
gew ann, verlor er an G eist. In d e m  m an nun 
das P ro d u c t m it dem alten B crn h ard sh u n d  
mischte, bekam m an eine mehrfache B a s ta r-  
d irung, die im  Einzelnen gar wunderliche 
R esu lta te  haben m ußte, wenn m an m it B rchm  
annim m t, daß schon der O r ig in a ln e u fu n d lä n d e r  
ein P ro d u c t au s dem alten großen P udel, 
der heute freilich kaum m ehr vorkommt und
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der französische Fleischerhund ist. W ir  sind 
in dieser D arleg u n g  so eingehend gewesen, 
weil der P re is ju ry  namentlich wegen der A n 
erkennung eines E hrenpreises an den schönen 
H und des H errn  G ra f  in S tu t tg a r t  M an g e l 
an V erständniß vorgeworfen wurde. D ieser 
V o rw u rf konnte aber n u r  erhoben werden 
von Leuten, welche n iem als einen B e rn h a rd s-  
hnnd reiner N ace gesehen, und daß n u r 
wenige Menschen leben, welche diese auf Autopsie 
beruhende K enntniß  besitzen, m uß ja  allen, 
welche vorstehende M itthe ilungen  gelesen haben, 
klar sein. D e r  S chreiber dieser Z eilen  hat 
schon die Bezeichnung des schönen H undes, 
den der P r in z  S o lm s -B ra u n fe ls  vor einigen 
J a h re n  nach Hietzing geschickt, a ls  B e rn 
hard iner angefochten, weil er eben m ehrere 
echte B e rn h ard in er, freilich vor nun  vierzig 
J a h re n  gesehen. E s  w aren dies mächtige, 
ha lb langhaarige  H unde, um  ganz deutlich zu 
sein, H unde, deren B eh aa ru n g  von der F arb e  
abgesehen, die größte Aehnlichkeit m it jener 
des W olfes ha t und deren R u th e  gleichfalls 
wollig wie jene des Jseg rim m s w ar. B esonders 
ausgezeichnet w aren die colossalen Köpfe dieser 
H unde m it der in  vielen F a lten  liegenden 
H a u t, wie sie auch dem B ullenbeißer und 
dem B loodhund eigen w ar, der breiten B ru s t 
und den mächtigen Schenkeln; der oben be
zeichnete H und des H e rrn  G ra f  ist der einzige 
un ter all' den sogenannten B ernhard in ern , 
welche w ir seit J a h re n  gesehen, der die wich
tigsten und entscheidendsten M erkm ale des 
heute fü r ausgestorbcn geltenden B e rn h a r
d iners an sich trüg t und es wird sich nach 
unserer Ueberzeugung n u r  darum  handeln, 
eine entsprechende H ündin  zu finden, um  die 
plötzlich in  E inem  E xem plar wieder aufge
tauchte R acc zu erhalten.

Auch der B ullenbeißer ist ausgestorben, 
eine original-österreichische R a c e , die in 
ih rer V erw endung a ls  F a n g -  und W achhund 
nicht ihres Gleichen findet; es w a r also nicht 
correct, einen zw ar sehr großen aber race- 
losen Fleischerhund B ullenbeißer zu nennen. ,

Z w ei norwegische D oggen, welche gegenw ärtig 
sich in  W ien befinden, haben die meisten und 
hervorstechendsten Eigenschaften des echten 
B u llenbeißer und sind ihm  auch in  ihrer 
Erscheinung so ähnlich, daß w ir wünschen 
m üssen, diese R ace  werde bei u n s  einge
bürgert.

V erhältn ißm äß ig  am schwächsten w aren 
die Jag d h u n d e  vertreten. S ch o n  die T h a t
sache, daß der von dem nieder-österreichischen 
Jagdschutzvereine gewidmete E hrenpre is von 
1 0  D u caten  dem H errn  Jo sef R a th  für 
seinen braungetigerten Vorstehhund verliehen 
werden m ußte, beweist wie verhältn ißm äßig  
ungenügend das vorhandene M a te r ia l  w a r ; 
all' die p räm iirten  H unde w aren zw ar m ehr 
oder weniger gut, aber n u r  in Ansehung, 
daß die Z ucht der Jag d h u n d e  bei u n s  in  den 
letzten Jah rzeh n ten  sehr stark zurückgegangen. 
D e r deutsche Vorstehhund, in  a ll' seinen 
V arie tä ten  einer der edelsten H unde, ist meist 
verkümm ert und zwar wesentlich deshalb , weil 
w ir unbedacht ausländisches B lu t  eingeführt, 
dam it absichtlich und unabsichtlich B a sta r-  
d irungen vorgenom m en und unseren O r ig in a l
hund verdorben haben. N u r  die sorgsamste 
Aufzucht unserer einheimischen N acen  kann 
der m ehr und m ehr auf diesem Gebiete ein
reißenden V erw ilderung ein Z ie l setzen. Z u  
dieser Hundeschau wurde ein sogenannter 
deutscher Vorstehhund gebracht, welcher offen
b ar deutsches D oggenblu t in sich hatte, 
daneben standen Vorstehhunde, hochbeinig wie 
die bekannten französischen, welche gleichfalls 
a ls  deutsche gelten wollen u. s. w ., besondere 
Anerkennung erhielt und verdiente ob seiner 
ganz ungewöhnlichen Schönheit der deutsche 
Vorstehhund des H e rrn  D reher „ S to p p " .  
U nter den Düchseln w aren einige sehr schöne 
Exem plare, aber der Veste, w as da w ar, 
gehörte dem rauflustigen Geschlechte der 
B u ld o g g s an, dam it w aren weder die übrigen 
Fleischerhunde noch die D oggen zu vergleichen, 
deren imposanteste, wenn auch nicht edelste, 

, der T ig e r des H e rrn  Felix H aup tm ann  über-
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Haupt zu den mächtigsten H uudeu gehört, 
welche w ir jem als gesehen. U nter den kleineren 
und D am enhunden w ar mancher schön, so 
namentlich die japanischen H unde der F ü rs tin  
Khevenhüller, einige M altese r und B ologneser, 
M öpse nnd Levrette 's. D ie  M öpse sind 
übrigens eigentlich n u r  beliebt, weil sie komisch 
aussehen und die L evrette 's, weil sie ein Z im m er 
zieren wie ein schönes M ö b e l ; m an sollte 
anstatt dieser H unde die Z w crgpndel und 
Seidenpintsche m ehr pflegen, sie sind viel edler,

von dem „ S p itz "  dem klügsten aller Hunde 
g a r nicht zu reden.

Unstreitig werden w ir auch in dem kom
menden J a h re  eine in ternationale  H u n d eau s
stellung haben, denn der Besuch dieser w ar 
ja  glänzend. I h r e  M ajestä ten  der K aiser und 
die K aiserin , nahezu der ganze H of erschienen 
in der Ausstellung und ein gew ähltes höchst 
zahlreiches P u b licu m ; hoffentlich benutzt 
m an dann die gewonnenen E rfah rungen  und 
a rra n g ir t sie —  trefflich. —n . —

Vom M im m itde.
V o n  A .  W a r a n  Hl o t ck e n.  (Schluß.)

„ D a s  E lenn  gehört in den U rw ald " , 
habe ich einm al irgendwo gelesen. D a s  
klingt sehr schön, und erscheint auch sehr 
richtig, denn w as könnte wohl besser zu 
einander passen, a ls  der U rw ald und der 
riesige Elch von vorweltlichcm Aussehen. 
Leider liebt Letzterer aber den U rw ald gar 
nicht, und zieht unbedingt jeden bestockten 
Holzschlag vor. W a s  th u t er m it dem Ur- 
w alde?  E r  kann doch nicht von Lagerholz 
und Ameisenbau leben. D a s  E lenn  ist ü ber
haupt kein B ew ohner des Hochwaldes. I n  
der K icfcrhaide kann eö leben, sofern es da
selbst H aidekrant findet, im hochstämmigen 
T anncnw alde fände cs keine Aesnng und 
steht n iem als in solchem. S e in  S ta n d o r t  
sind S tra u ch -  und Ju n g h o lz , A lles w as da 
wächst und sproßt, nachdem der U rw ald ge
fallen.

D ie  N ah ru n g  des E lcnnw ildes besteht 
au s der R inde der E spe , Eschen, und an 
derer Lanbhölzer, aus den jungen Zw eigen 
dieser Hölzer und dann der Sum pfw eide, 
au s den frischen Schößlingen  der K iefern, 
au s  W achholder, H aidekraut, nnd, wie m an 
sagt, dem sogenannten D re ib la tte . Getreide- 
und K artoffelfelder berührt es ebensowenig 
wie das G r a s  der W iesen, und beachtet 
selbst im W in te r die Heuschober, an denen

es fortw ährend vorüberwechselt, gar nicht. 
E s  ist m ithin w ohl forstschädlich, fügt aber 
dem Ackerbau nicht den geringsten S c h a 
den zu.

Ich  habe den S te llen , Wo Elenne geäst 
hatten , einige Aufmerksamkeit zugewandt, nnd 
Folgendes gefunden: I n  einem Jungho lze
w aren  Espen von etwa 3 Z o ll  Durchmesser 
geschält, nnd zwar von etwa 6 F u ß  Höhe 
an b is auf etwa 3 F u ß  vom B oden. T iefer 
unten w ar es den T hieren  w ohl zu unbe
quem gewesen, und sich zu steilen, um höher 
hinaus zu reichen (wie ich dieses am N o th 
wild beobachtet habe) w aren  sie zu faul. 
Durch dieses verschwenderische V erfahren  
w aren sie genöthigt gewesen, viele B äum e 
vorzunehmen, und w ar demnach A lles ge
schält, so weit ich sehen konnte. D ie  B äu m e 
w aren zw ar rundum  verarbeitet, doch w ar 
nirgend die R inde abgezogen, sondern bloß 
die O b errinde  m it den Z äh n en  abgeschabt. 
Ic h  glaube nicht, daß in Folge dessen viel 
eingegangen sein kann. I m  H arzw alde habe 
ich Tannenbestünde gesehen, welche von dem 
in nu r m äßiger A nzahl vorhandenen R o th 
wilde ganz anders gründlich geschält worden 
w aren.

M it  dem V erbeißen der Sp itzen  und 
jüngeren T riebe scheinen sich die E lenne weit
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m ehr zu befassen, a ls  m it dem S chälen , 
wenigstens habe ich die S p u re n  dieser ihrer 
Thätigkeit sehr oft constatirt. H ierbei habe 
ich gefunden, daß sie beinahe Holzfresser 
sind; denn sie verschmähen selbst Aestc von 
der Dicke eines B leistiftes nicht.

W o edles Jun g h o lz  steht, m ag m an die 
E lcnne m it Recht a ls  schädlich ansehen, und 
ih rer zu großen V erm ehrung entgegentreten. 
I n  dem Theile L iv land 's, wo ich lebe, ver
greifen sie sich n u r an Espen und S u m p f-  
erlen, die wie U nkraut wuchern, und beinahe 
w erth los sind, und an der strauchartigen 
Sum pfw eide, welche es ganz ist. D e r  S c h a 
den ist nicht der Rede werth. W enn aber 
von gewissen D istrictcn  gesagt w ir d , es 
könne kein W ald  aufkommen, weil die E lenne 
ihn „u n te r der Scheere h a lten " , so scheint 
m ir das eine V erw echslung von Ursache und 
W irk u n g ; nicht deshalb treib t der B oden 
S tra u ch  anstatt des W aldes, weil E lenne da 
sind, sondern die E lenne sind da, weil der 
B oden zu n aß  ist, um ordentlichen W ald  zu 
treiben. D ie  höheren S te lle n  solcher G e 
genden bekleiden sich m it W aldw uchs, trotz 
aller E lenne.

V on vielen J ä g e rn  und K ennern des 
E lennw ildes hö rt m an die B ehaup tung , d a s 
selbe verbeiße, gleich dem R indvieh , die 
jungen Triebe der Kiefern. D adurch könnte 
a llerdings ein großer Schade verursacht 
werden, denn eine jede verbissene Spitze rc- 
p räsen tirt ja  einen verdorbenen B au m . Ich  
glaube wohl, daß die E lcnne gelegentlich 
So lches thun , nicht aber, daß cs häufig 
geschieht. I n  meinem R eviere gibt es gerade 
dort, wo die E lcnne im S o m m er stehen, 
Holzschläge m it jungen Kiefern, und doch 
habe ich dort keinen verbissenen B a u m  ge
funden. I n  der Ja h re sze it, in  welcher die 
K iefertriebe jung und saftig sind, finden die 
E lenne zu viel gute Acsung, a ls  daß sie 
sich an E tw a s  machen sollten, w as doch 
w ohl n u r  ein Nothbehelf sein kann. Je d e n 
fa lls  habe ich von Kieferschonungen, die

merklich von E lenucn beschädigt worden w ären, 
noch n iem als E tw as  vernommen.

Alle übrige Aesung, wie H aidekraut, 
W achholder, D re ib la tt, Bartflechten rc. kann 
m an den E lenuen getrost gönnen.

W enn m an dieses A lles erw ägt, erscheint 
das E lcnnw ild weit weniger schädlich, a ls  
das R o thw ild , welches auch forstschädlich ist, 
und außerdem  den Rcvicrbcsitzer in  die Lage 
versetzt, entweder Wildschadcncrsatz zu zahlen, 
oder den A u s tr i t t  des W ildes durch kost
spielige Z au n an lag en  zu verhindern, und 
welches schließlich noch in  strengen W in te rn  
m it Heu, M o h rrü b en , und dergl. unterhalten  
werden m uß. W enn nun  der deutsche R ev ie r
besitzer alle diese Kosten nicht scheut, seinem 
W ildstande zu Liebe, so sollten w ir, denen 
das prachtvollste W ild  E u ro p a 's  verliehen 
ist, dasselbe ausro tten , weil es S tra u c h  be
n a g t?  S o  weit werden w ir hoffentlich n ie
m als  kommen. G egenw ärtig  wenigstens, wo 
noch R ev ie rb csitzer, welche nicht einm al J ä g e r  
sind, ihren  E lennen die strengste Hege ange
deihen lassen, sind w ir weit davon entfernt.

W enn das E lennw ild in Livland pro- 
sperirt und zunim m t, so sehen w ir in den 
angrenzenden russischen G ouvernem ents das 
G egentheil. D o r t  nim m t die Z a h l  der 
E lenne ab, und dürfte die Z e it nicht fern 
sein, wo dieselben ausgero tte t sein werden. 
D ie  G rü n d e  dieser betrübenden Erscheinung 
sind nicht schwer zu finden. D e r russische 
G u ts h e r r  ist a llerdings ebenso berechtigt, sein 
R evier unbefugten J ä g e rn  zu verschließen, 
wie der polnische oder baltische Gutsbesitzer, 
er th u t es aber meist nicht, entweder ans 
Gleichgiltigkeit, oder weil die S ache  ihm 
eben so wenig einleuchtet, wie dem B au er. 
A lles, w as Jagdgesetz heißt, ist westeuro
päische E rfindung , und ha t im N a tio n a l-  
character gar keinen B oden. D o  kneto, 
wenn auch nicht clg ju r o  herrscht im  ganzen 
eigentlichen R u ß lan d  volle Jagdfre ihc it, und 
ein Je d e r  jagt, wo er will. W enn dieses 
nun in  B ezug auf niederes W ild , in einem
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wenig bevölkerten Lande noch allenfalls a n 
geht, so m uß es doch zur V ernichtung eines 
T h ie res , wie das E lenn, führen, da dessen 
relativ  hoher W erth  den B au ersäg er und 
W ilddieb (w as  m an auf russisch den „ J ä g e r -  
H andw erker" nennt) anspornt zu w üthigster 
Nachstellung. Und diese wird ihm sehr er
leichtert durch die nach O sten  zunehmende 
M asse des S ch n ee 's , welche in  Livland in 
dem G rad e  n iem als vorkommt. W enn dieser 
4 , 5  und m ehr F u ß  tiefe Schnee gegen 
E nde des W in te rs  eine harte  K ruste erhält, 
ist es fü r  einen geübten Schueeschuhläufer 
ein Leichtes, sedes E lenn  einzuholen und zu 
erlegen, und auch ohne solche K ruste ist es 
bei einiger A u sd au er im m er möglich. W er 
wollte es dem B au erjäg e r verdenken, daß er, 
wo ihn N ichts hindert, sehr gern diese 
gewiß höchst anregende und fü r ihn äußerst 
Vortheilhafte J a g d  betreibt. A ls  ich im  
Nowgorod'schen G ouvernem ent in G arn iso n  
stand, habe ich dort ein Prachtexem plar eines 
russischen B au ersäg ers  gekannt; I w a n  T u -  
nitschew, der im  Laufe seines Lebens eine 
sehr große A nzahl E lenne auf diese A rt er
legt haben sollte, und seinen besten W in ter 
m it 18  Stücken angab, natürlich ohne A n 
sehen des Geschlechtes. Und a ls  ich vor 
etwa 3  J a h re n  an einer Expedition auf 
B ä re n  in das Nowgorod'sche und O lonnty 'schc 
G ouvernem ent theilnahm , w ard u n s  in einem 
der südlichen D ö rfe r  des Letzteren angeboten, 
ein R u d e l von 7 S tück E lenncu zu jagen. 
S ie  sollten in  einem W aldtheile  stehen, wo 
sie vom Herbste an  den Schnee eingetreten 
hatten , und w urden fü r so sicher erachtet, 
wie der B ä r  im  Lager, da sie sich au s freien 
Stücken sicher nicht in das bodenlose E lend 
des um gebenden Schneem ecres begeben w ü r
den. D ie  E ingeborenen bestürmten u n s , 
w ir sollten annehmen, da sie w ohl wußten, 
daß w ir die erlegten E lenne nicht nach 
P e te rsb u rg  m itgenom m en, sondern sie ihnen 
überlassen hätten. W ir  hatten aber zu dieser 
Elennsagd im M ä rz  wenig Lust, und wiesen

das Anerbieten a b , w orauf der K reiser 
sagte, er habe die T hiere  fü r u n s  aufgespart, 
und werde, sobald w ir fo rt seien, sie Alle 
nacheinander wegschießen. Ic h  glaube gewiß, 
er hat cs gethan. D a s  w ar das einzige 
M a l ,  daß w ir auf der ganzen großen T o u r  
E tw a s  vom E lenne erfuhren, die in  dem 
halbw ilden und menschenleeren Lande sehr 
selten zu sein scheinen.

D a ß  außer dem M enschen noch die 
W ölfe, deren cs im  eigentlichen R u ß lan d  
zahllos viele gibt, den V ortheil zu benützen 
wissen, den der Schnee ihnen bietet, versteht 
sich von selbst, namentlich wenn eine R inde 
vorhanden ist, die sie träg t, während das 
E lenn  b is an den W iderriß  drinnen steckt, 
fluchtnnfähig und beinahe w ehrlos.

W ie es weiter im O sten  und N orden 
des ungeheuren Reiches, sowie im weiten 
S ib ir ie n  m it dem E lennw ilde stehen mag, 
ist m ir nicht bekannt. W a s  ich darüber 
sagen könnte, w äre aus B üchern geschöpft, 
und daher unterlasse ich es lieber.

E in e r Erscheinung ganz anderer A rt be
gegnen w ir im Jb cn h o rste r Forste am 
Kurischcn H aff, dem einzigen S ta n d e  von 
E lennw ild  auf deutschem B oden . H ier 
scheint die N a tu r  des R evieres günstig zu 
sein, von R au b th ie ren  ist selbstverständlich 
keine R ede, und die Hege ist eine strenge. 
Nichtsdestoweniger soll in letzter Z e it  die 
Z a h l  der E lenne in Abnahm e begriffen sein, 
w ofür sich w ohl n u r  ein G ru n d , freilich ein 
sehr schwerwiegender, angeben lassen dürste. 
E s  ist dieses die vollständig isolirte Lage 
dieses S ta n d e s .  W enn m an bedenkt, daß 
cs daselbst im  J a h r e  1 8 4 9  n u r  noch, wenn 
ich recht berichtet bin, 11 S tück E lennw ild  
gab, welche sich b is Ende der S ech z ig e r-Jah re  
au f über 1 0 0  verm ehrten, so ist es klar, 
daß hier ein R esu lta t g roßartigster In zu ch t 
vorliegt. Dergleichen geht aber auf die 
Länge nicht, da das W ild  dabei degenerireu 
m üßte, und daher, von einer instinktiven A b
neigung getrieben, fortwechselt, um  fremde
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T hiere seiner S p ec ie s  aufzusuchen. In teressan t 
w äre es zu erfahren, ob es nicht b is vor 
Kurzem  etwa in  der südwestlichen Ecke C u r- 
lan d s oder im Nordwesten des Kowno'schen 
G ouvernem ents E lcune gegeben hat, m it 
denen die Jb en h o rstc r eine Som m erverb indung  
un terha lten  konnten. M ir  ist darüber leider 
nichts bekannt. W ie die D inge jetzt liegen, 
scheint m ir dieser Feh ler, an welchem der 
Jb enhorstc r S ta n d  krankt, ein ziemlich u n 
heilbarer zu sein, denn der Im p o r t  fremder 
E lenne, zur Auffrischung des B lu te s , dürfte 
doch zu schwierig und kostspielig sein, a ls  
daß er häufig w iederholt werden könnte. Auch 
bleibt im m erhin abzuw arten, ob es viel 
helfen w ird.

D a ß  die E lenne w ährend der ganzen 
schneelosen Z eit, vom F rü h ja h r  b is zum 
Herbste, namentlich aber im  Frühsom m er, 
wo die B rem sen sie treiben mögen, von 
einer m erkwürdigen W anderlust beseelt sind, 
ist sicher, denn es erscheinen einzelne a lsd an n  
in  den cultivirtesten, und fü r sie ungeeig
netsten Gegenden. J a  noch m ehr, sie u n te r
halten  sogar eine V erbindung über den 
P n ip u s , den sie durchschwimmen, und zwar 
nicht n u r an der schmalen S te lle , sondern 
im N orden, wo der große S e e  m ehr wie 
3 0  W erst B re ite  hat, und dem Blicke nichts 
bietet, a ls  H im m el und W asser. D a  zu 
solcher S chw im m tour die kurze S om m ernacht 
nicht ausreicht, so werden sie gewöhnlich von 
den S tra n d d ö rfe rn  au s wahrgenom m en, und 
dann beginnt eine wilde J a g d , die allem al 
dam it endet, daß die E lenne im  W asser er
legt werden. Diese Fä lle  sind nicht selten. 
W enn solches bei der kompetenten B ehörde 
zur Anzeige kommt, werden die glücklichen 
J ä g e r  zur Z ah lu n g  der gesetzlichen P ö n  
verurtheilt, doch ist gar keine Aussicht, daß 
sich dieselben jem als von diesem S p o r te  
werden abbringen lassen, und wird der S e e  
nach wie vor eine große E lennfalle  darstellen. 
D e r P n ip u s  besteht, wie auf der K arte  er
sichtlich, au s zwei S een , dem kleinen, südlichen,

welcher der Pskow'sche, und dem großen, n ö rd 
lichen, weldcr der Narw 'sche S e e  heißt. Beide 
stehen m iteinander in  V erbindung durch eine 
etwa 3 5  W erst lange S tr a ß e ,  welche n ir 
gends sehr breit ist. A n einer S te lle  nähern  
sich die Ufer sogar b is auf 2  W erst. A ußer
dem gibt es dort n u r  eine tiefere R in n e  vou 
einigen H u ndert S c h r i t t  B re ite , während 
alles Uebrige sehr seicht ist. H ier wechseln 
E lenne sehr häufig hinüber, doch geschieht es 
seltener, daß sie dabei erlegt werden, ein
m al, weil die Ufer wilder und unbew ohnter 
sind, und dann, weil es nicht so leicht ist, 
die T hiere im tiefen W asser abzufassen. S o 
bald sie G ru n d  finden, holt kein B o o t sie 
m ehr ein. I m  W in ter stehen die E lenne 
weit ruh iger in  ihren S tä n d en , und wechseln 
über keine größeren Flächen, m ith in  auch 
nicht über den P n ip u s .

B evor ich schließe, möchte ich noch eine, 
im vorigen Herbste gemachte Beobachtung 
erwähnen. I m  D ecem ber 1 8 7 9  hatte  hef
tiges T h au w ette r und darauffolgende K älte  
die M oräste  g rö ß te n te i ls  m it spiegelglattem  
Eise bedeckt, wodurch die E lenne, welche auf 
dem Eise sehr unbehilslich sind, vielfach zum 
Aufsuchen trockener S tä n d e  v e ran laß t wurden. 
H ierbei w ard nun beobachtet, daß a u s  einer 
großen K ieferhaide, die einen hübschen R e h 
stand enthielt, fast sämmtliche R ehe ver
schwanden, nachdem eine P a r t ie  von 1 6  Stück 
E lennw ild , welche äußerst unstät w aren , den 
F o rs t bezogen hatte. E s  ist nicht unmöglich, 
daß die Bew egung dieses schweren W ildes 
die d a ran  nicht gewöhnten R ehe beunruhigte, 
und zum Auswechseln veranlaßte, doch stehen 
in manchen Revieren E lenne und Rehe ganz 
ruh ig  nebeneinander. D ie  einmalige B eo b 
achtung berechtigt m ithin w ohl kaum zu 
einem Schluffe, und verdient höchstens a ls 
einfache Thatsache reg istrirt zu werden.

I n  unserer Z e it der erleichterten C om - 
m unicationen, jetzt, wo es kaum noch E n t
fernungen gibt, dürfte das E lennw ild  dein 
westeuropäischen W aidm anu m ehr Interesse
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bieten, denn es ist in sehr erreichbare N ähe 
gerückt. Und wie vor einigen J a h re n  ein 
hoher W aidm ann den weiten W eg nach Liv
land nicht scheute, um  das ihm  übrigens 
schon bekannte E lennw ild zu sagen, so dürfte 
in der Folge mancher deutsche oder öster
reichische W aidm ann , dem Z e it und M itte l 
solches gestatten, die baltischen oder polnischen 
R eviere besuchen, um  die Bekanntschaft des 
stärksten Hirsches der W elt zu machen. W er 
So lches haben kann, verschmähe es nicht, 
denn mag er auch noch so viel W ild  gesehen 
haben, vom Elennhirsche wird er einen E in 
druck m it sich nehmen, der unvergleichlich ist. 
Ic h  selbst habe erst in vorgerückterem A lter, 
a ls  ich bereits viel E lenne gesehen und so 
manches erlegt hatte, die Bekanntschaft des 
deutschen Hochwildes und die des edlen 
Hirsches gemacht. Ic h  habe ihn sehr be
w undert, seine edle G esta lt, seine pracht
vollen B ew egungen und die Schönheit seines 
G ew eihes haben mich entzückt, im ponircu

durch seine S tä rk e  konnte er m ir nicht, denn 
ich empfand vorherrschend den Eindruck des 
Leichten und Z ierlichen. N iem als habe ich 
ihm  gegenüber jenes G efü h l staunender B e 
w underung, welches beinahe einem leichten 
G ra u e n  gleicht, empfunden, das mich, der 
ich H underte von E lennen gesehen, noch setzt 
überkommt beim Anblicke eines dieser u r 
wüchsigen Colosse. Doch w as hilft es, 
W orte  können den Eindruck nicht wiedergeben, 
welchen die lebendige Anschauung hervor
bring t. W enn ich dem geneigten Leser auch 
n u r  einen der drei E lennbullen , welche ich 
in  diesem W in te r zu erlegen das Glück 
hatte, in F re iheit vorführen könnte, so würde 
derselbe ohne Zw eifel sofort verstehen, w as 
ich meine. D a  das aber unmöglich ist, so 
sage ich n u r :  M acht die Bekanntschaft des 
Elennhirsches, und habt I h r  ihn gesehen und 
gar gefüllt, so werdet I h r , u m  eine E r in 
nerung reicher sein, die von keinem in E u ro p a  
errungenen Jagderfo lgc  überboten werden kann.

Die 3agd bei den „Wscheweril."
W er kennt nicht d as merkwürdige Völkchen, 

das in seinen männlichen R epräsen tan ten  in 
der weiten W elt herum  die Gaststuben und B ie r 
hallen m it seinen T ragkörbcu voll goldiger 
O ra n g en  und diverser Südfrüch te  „unsicher 
m acht" und dich zum „R isk ireu "  aus „Hoch 
oder N ieder" , „ G ra d  oder U u g rad ", „U nter 
H u n d ert"  oder zum „shpiölen" m it K arten  
herausfo rdert. D ieses m erkwürdige Völkchen 
der Gotschcwcr, die ihre W anderungen a ls 
„H ausierer" b is ü b e r 's  W eltm eer ausdehnen, 
sie sind auch eine und d as im besten S in n e  
„interessante N a tio n " , denn sie haben in  dem 
abgelegenen Erdcnwiukel in dem waldreichen 
Gotschee im Herzogthum e K ra in , wo sie seit 
dem 1 4 . Ja h rh u n d e rte  leben und wohin sie 
dazum al aus Franken (dem M ciningischen) 
zu Colonisationszweckeu versetzt w urden, ein 
gut Stück altdeutschen W esens und Lebens

in S prach e  und S i t te  und A rt erhalten. 
D a ra u f  näher einzugehen ist hier nicht der 
P latz.

Ic h  w ill in den nachfolgenden Z eilen  
n u r zeigen, wie die Gotschewer, die seit dem 
J a h re  1492*0 —  da ihnen K aiser Friedrich I I I .  
wegen V erw üstung ih res Ländchens durch die 
Türken das erste H ausierpatcu t verlieh —  
sich „m it dem H andel" beschäftigen, w ährend 
ihre F rau en  und K inder daheim „im  Schweiße 
ih res Angesichtes" das Feld bebauen, nam ent
lich in den ersten Z eiten  ihrer Ansiedluug, 
aber auch später noch, soweit es ihre M u ß e  
vom Hausiergeschäste zuließ und zuläßt auch

*) M anhatb isher angenom m en,daßder Hausier
handel der Gotschewer erst unter M aria  Theresia 
begann; obige Notiz verdanke ich dem sürstl. 
Anerspergischen Archive in W ien. D . Vers.
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m it dem lustigen grünen W ald  und dessen 
B ew ohnern  sich gerne beschäftigen!

Auch das ist ein au s der urdentschen 
H eim at m itgebrachter und die Z eiten  her 
gehegter und gepflegter Z u g  im  Volkscharakter 
der Gotschewer —  die Liebe zum W alde.

Nicht allein, daß sie, wie dies ganz 
natürlich und auch sonst vorkömmlich, Land- 
theilen, Aeckern, W iesen, G räb en  die B en en 
nungen von W ald  und W ild  beilegten, wie 
„baldnerer" S e i te ,  birchach, W olfsgruben  
u. d. m ., daß sie bei E rthe ilung  von „ S p itz 
nam en" diesen „gatterle" —  Fuchs, jenen 
„ S h p e rb a r"  —  S p e rb e r  u . s. w. benennen, 
so haben sie auch im  echten und rechten 
Volksstudium  der T h ie rn a tu r den ihnen am 
nächsten und häufigsten begegnenden W ald 
bewohnern höchst zutreffende N am en gegeben. 
S ie  nennen den W olf m it Vorliebe neben 
der deutschen Bezeichnung „buolf" auch „holz- 
gangel" (w as übrigens auch einen starken 
gewaltigen Menschen bei ihnen bezeichnet), 
dem Fuchs sagen sie neben „gatterle"  (w as 
m it „erg a tte rn " zusam m enhängt) „schlcicher", 
w as die A rt und Weise seiner A nnäherung 
scharf ausdrückt. D e r „H ase" heißt „shprin- 
gerle" (übrigens zugleich die Bezeichnung für 
einen kleinen sehr agilen M enschen), die 
Falle , welche dem Fuchse gelegt w ird, nennen 
sie —  nebenbei bemerkt —  „jageiscn."

D ie weitgedehnten waldreichen Forste im 
Gotschewerländchen, die heute dem Fürsten 
C a rlo s  A uersperg  gehören und D ank dem 
besonderen E ifer und der rationellen  B ew irth - 
schastung S e ite n s  des Besitzers und seiner 
Forsto rgane im  schönsten S ta n d e  sind, die 
riesigen Forste des „Friedrichstcin", wo 
3 0 0  J a h re  und darüber alte T annen  sich von 
einem prächtigen Nachwüchse umgeben sehen 
und des „H o rn w a ld es" , wo die Buche in 
unvergleichlich schönen Exem plaren m it ihrem  
malerischen Laube selbst den Laien das Auge 
fesselt. Diese „W aldeinsam keit" —  wie sie 
im  Buche steht — , die uns in Gotschee 
rom antischer denn andersw o um gibt, sie ver

fehlte nicht auf das sinnige G em üth  der 
deutschen Ankömmlinge vor sechsthalbhundert 
J a h re n  einen eigenen Reiz zu üben und so 
w urden die Urw aldforste der Gotschee bald 
der Localisationspunkt fü r verschiedene W ald - 
sagen.

Ich  will nicht Allgemeines hier beibringen, 
w as sich auch sonst auf deutschem B oden 
überall findet.

Doch das ist charakteristisch, daß die sich 
so Plötzlich von lau ter Waldesdickicht — 
dessen Ende sie nicht ahnten —  umgeben 
sehenden „G otschew er", den T eufel, der in 
abgelegenen „ E isg ro tten "  und „H öhlen" die
ser B erge  wohnend gedacht w ard , a ls  J ä g e r s 
m ann  auffaßten  und demnach m it dem N am en 
„g ru en er Herr" bezeichneten.

Und da knüpft sich an diesen T eufels- 
glanben eine nette W aldsage. E in  M ädchen 
wird von ih rer M u tte r  durch einen W ald  
m it einem A ufträge gesendet, den sie jenseits 
des B erges bei einer B ase ausrichten soll. 
Z u r  O rie n tirn n g  gibt ihm die M u tte r  auf, 
bei dem G ange  durch den W ald  stets den 
S p ru ch  vor sich h inzusagen: „ter ahm " (nur 
dahin) „n indcrt et an" (und n irgcns ange
stoßen). D a s  M ädchen, anfänglich den S p ru ch  
getreulich recitircnd, fühlt Plötzlich alle ihre 
S in n e  von den G eistern des W ald es gefangen, 
sic wird verw irrt und vergißt den S p r u c h ; 
doch n u r  halb, denn plötzlich sagt sie vor 
sich h in : „ ter ahm ," „ter ahm " und —  
fügt bei: „nm it um  an "  doch weh, das heißt 
um  und um  angestoßen und richtig wie im 
T au m el stößt das arm e Kind bald da, bald 
dort an einem B a u m  und stürzt Plötzlich 
todtähnlich und bluttriefend in s  „sarm ach" 
(Fareukrau t —  das hier besonders üppig), 
da nah t sich ih r der „grüne H e r r" ,  der sich 
auf seiner „ J a g d  auf B illiche" v e rirr t und 
geleitet sie a ls  „ G a la n  "zurück — zur M u tte r !  
E r  w iederholt seine Besuche und sucht das 
M ädchen zu bereden, ihm  in sein W aldschloß 
zu folgen, das er in entzückenden F a rb en  
schildert, das aber noch nie Jem an d  gesehen;
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das M ädchen w ehrt sich von einem M a l  zum 
anderen, da plötzlich einm al en tführt er sic 
—  der „grüne H e rr"  —  indem er das 
grüne G ew and, den grünen Rock (er heißt 
auch der „G rünrockete") zurückläßt, durch den 
Fußboden, die M u tte r , die hinzustürzt, findet 
n u r  m ehr den Rock des J ä g e r s  und einen 
ro then Blutfleck auf dem Estrich. D e r  „grusne  
Herr isht aber m it dem M ogretizle  (Gretcheu) 
in  grun tsboden  der Höllen" verschwunden.

A ls  J ä g e r  w aren  die Gotschewer zu 
allen Z eiten  bekannt und beliebt im  Lande 
und ihre K äm pfe m it den B ä re n  habe ich 
an anderer S te lle  dieses B la t te s  bereits a u s 
führlich geschildert.

I h r e  Volkslieder, die so vielfaches I n 
teresse bieten und durch den Reichthum  an 
B a llad en  in der T h a t  endlich einm al, solange 
sie noch ziemlich unverfälscht erschallen, 
gesammelt werden sollten, ihre V olkslieder, 
un ter denen m an Abenteuer aus der „ G u d ru n ,"  
die „Leonore" u. a. findet, sie beschäftigen 
sich gleichfalls ab und zu m it dem W alde 
und seinen B ew ohnern , m it der J a g d  und 
Jag d ab en teuern .

E ine  der köstlichsten humoristischen Pw cen  
ist die Sch ilderung , wie die „ H o rn b erg e r" , 
a ls  eine A rt Gotschewer „S ch w ab en " auf 
eine B ären jagd  ausziehen und statt des B ä ren  
einen alten S o ld a ten sa tte l a ttaqu iren , der am 
W ege lag.

Hochpoetisch hingegen ist das Lied, das 
von den F rau en  zumeist gesungen w ird und 
dem Preise der W achtel gilt und das m it 
den W orten  beg inn t: „die buchtet slüget in

unserm valdc" (die W achtel schlug in unse
rem Felde) und die von dem „hohen B e rg "  
und dem „R osengarten" d 'ra u f zu erzählen weiß.

D a s  Lied vom „schleicherl", wie er den 
G ünsen  predigte, erinnert an den Reineke 
Fuchs und das Lied, das der alte J ä g e r  von 
S te in w an d  der kleinen Enkelin noch vor 
bO und einigen J a h re n  vorsang und das heute 
verschollen ist, es behandelt die S ch lan g en 
sage, die S a g e  von der verzauberten P r in 
zessin, die einen ganzen großen H ofstaat von 
T hieren  des W aldes um  sich versam m elt hielt, 
und den J ä g e r ,  der sich zu ih r verirrte, in  
ihren  P a la s t  geleitete und in  die G rü fte  der 
A hnen, wo er alle Gesichter schaute, die er 
später im A hnensaale der A uerspcrge wieder 
erkennen w ollte!

D e r  W ildstand in der Gottschee hat, wie 
allerorten  in  K ram , durch die V erw üstungen 
des J a h r e s  1 8 4 8  arg gellsten und ist heute 
keines Vergleiches fähig m it dem des 1 6 . 
und 1 7 . Ja h rh u n d e r ts  noch, über dessen Fülle  
u n s  die im fürstl. Archive in Laibach erlie
genden U rbare Aufschluß geben.

Doch um  zum Schlüsse noch ein Beispiel 
au s unserem Ja h rh u n d e rte  beizubringen, citire 
ich au s einem Vormerkbuche des fürstl. F o rs t
meisters vom J a h r e  1 8 1 7 , w as er „an  B ä l 
gen" S r .  D urchlaucht an s Gotschee abge
liefert und nach P ra g  gesendet.

W ir  lesen : 4  Hirschdecken, 1 S p ießhirsch-, 
1 T h ie r-, 1 Schmalthierdecken, 12  W o lfs 
bälge, 4 1  F uchs-, 7  M a rd e r- , 5  I l t i s -  und 
1 wilde Katzbalg.

H*. v. Iladics.

D as Iagdjahr 1879 m Rayera.
D a s  verflossene J a g d ja h r  bot im  G anzen 

n u r wenig In te re ssa n te s ; die R esu lta te  des
selben können im D urchschnitt a ls  m ittel
m äß ige , n u r  in  B ezug auf einige wenige 
W ildgattungen  a ls  günstige bezeichnet werden. 
D e r  J a n u a r  w ar trocken und kalt, jedoch

die K älte  nicht bedeutend. Diese W itterung  
gestattete e s , noch verschiedene W ald tre ib 
jagden, wo namentlich das raubsüchtige G e 
schlecht „Reinecke" h a r t m itgenomm en wurde, 
sowie Feldtreiben auf Hasen abzuhalten, welche 
größtentheils eine befriedigende B eute  lieferten.
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T adelnsw erth  erscheint u n s ,  daß bei vielen 
dieser T reib jagden im m er noch auf R e b 
h ü h n e r, wenn solche vorkam en, „geknallt" 
w urde. D a  nach unserem Jagdgesetze die 
J a g d  auf dieses W ild ,  sowie überhaupt auf 
N iederwild erst m it dem 2 . F eb ru a r ge
schlossen werden m uß, so kann bis zu diesem 
Term ine ungenirt auf dasselbe J a g d  gemacht 
werden.

I m  In teresse der E rh a ltu n g  eines 
guten R ebhühnerstandes aber sollte dieses 
liebliche, äußerst nützliche und fü r F orst- und 
Landwirthschaft durchaus unschädliche Feder
wild, sobald der W in te r in seiner S tre n g e  
sich geltend macht, wo es dann durch R a u b 
zeug und N ahru n g sm an g e l ohnedies genug 
zu leiden h a t , also schon im Decem ber, 
jedenfalls aber im  J a n u a r ,  m it der J a g d  
gänzlich verschont werden. D a s  Schlim m ste 
bei der Sache  ist noch d ie s , daß die R e b 
hühner im  W in te r nicht gut aush a lten , son
dern ziemlich weit aufstehen, die Folge davon 
is t, daß in  der R egel auf sehr weite E n t
fernungen geschossen wird und die weitere 
Folge davon, daß viele R ebhühner nur an 
geschossen werden und später an den V e r
w undungen eingehen und eine B eute des 
R aubzeugs werden. E s  w äre daher sehr 
zweckmäßig, wenn auch bei u n s die B estim 
m ung getroffen würde —  wie sic in anderen 
S ta a te n  des Deutschen Reiches bereits be
steht —  daß die J a g d  auf R ebhühner m it 
dem 1. Decem ber oder wenigstens m it dem 
1. J a n u a r  zu beschließen sei. W ir  glauben, 
daß die M o n a te  S e p tem b er, O c tober und 
Novem ber und die zweite H älfte  des M o n a t 
August vollkommen genügen, um das jährlich 
abzuschießende Q u an tu m  hinwegzuuehmen.

An den eisfreien G ew ässern , namentlich 
an der A ltm ühl in  M itte lsran k en , an der 
V ils  und N aab  in  der O bcrpfalz  wurden in 
diesem M o n a te  viele W ildenten, u. zw. außer 
der bekannten Stockente ( ^ u a s  llooelias, D.) 
auch die niedliche Krikente (4.nag c rseea , I-.) 
und die Knäckente ( ^ n a s  ^ u s r^ n sc k u la , D.)

erlegt. G egen Ende des M o n a ts  herrschte 
heftige K älte.

I m  A nfange des M o n a ts  F e b ru a r t ra t  
m ilde W itte ru n g  ein und m an gab sich der 
H offnung h in ,  daß die grausige Herrschaft 
des W in te rs  nachlassen und der F rü h lin g  
bald seinen E inzug halten  werde. Leider 
wurde m an in dieser H offnung bitter ge
täuscht. G egen M itte  des M o n a ts  fiel fast 
in allen Gegenden sehr viel Schnee, w orauf 
eine sehr heftige K älte  fo lg te , die bis zum 
Schluffe des M o n a ts  anhielt. D urch diesen 
strengen N achw inter litt das W ild , v o rzugs
weise Hoch- und R ehw ild , aber auch H asen 
und R eb h ü h n er, namentlich in gebirgigen 
Revieren, bedeutend.

Am 2 1 . F eb ru a r gelang es dem Schm ied- 
meister P o t t  in  Höllrich (Unterfranken) ein 
schönes Exem plar einer w eißgrauen Seem öve 
(I^ai'U8) zu fangen, die sich flugmüde auf dem 
Dache seines H auses niedergelassen hatte. 
A m  2 2 . F e b ru a r hatte sich in M itte lsin n  
(Unterfrankeu) , ein dortselbst gewiß sehr- 
seltenes Bogelexem plar, eine dreizehigc M öve 
von 9 2  C tm . Flugw eite und 4 2  C tm . Länge 
auf ihren  S tre ifzügen  vom hohen Norden 
dorthin v e rirrt und wurde, ganz erm attet, m it 
leichter M ü h e  eingesungen. S i e  kam in den 
Besitz des dortigen Jag d p äch ters C a r l  S a c h s .

D ie  ersten T age  des M ä rz  w aren m ilder, 
gegen M itte  Schneegestöber, darau f nahm  die 
K älte  wieder zu. Am  10. M ä rz  ereignete 
es sich auf einer J a g d  bei M itte ls in n , an 
der m ehrere W ürzburger Schützen theil- 
uahm en, daß bei einem S ch u ß  auf eine übcr 
den W eg gekommene und in den andern W ald  
eingebrochene W ildsau  die K ugel au einem 
B aum e streifte und den links stehenden 
Schützen am linken Armgelenk, sowie an der 
S e ite  verletzte. D e r Verletzte wurde nach 
längerer Z e it wieder hergestellt.

Am 12 . M ä rz  wurden auf der K arb  ach - 
A delsbcrger J a g d  von dem betreffenden Ja g d -  
pächter zwei Waldschnepfen geschossen. Auf
O c u li (16 . M ü rz) t r a t  schöne und ziemlich

*



2 l 0

milde W itte ru n g  ein. D ie  A vantgarde der 
geliebten Langschnäbel w a r bereits ange
kommen. V om  1 7 . b is 2 3 . M ä rz  siel 
wieder sehr viel Schnee und tr a t  bedeutende 
K älte  e in , bei T ag e  hatten  w ir 3  G ra d  
W ärm e. Trotzdem sang der Edelfink m itten 
in die W intcrlandschaft sein fröhliches F rü h -  
lingslied h inaus . Um L ätare (2 3 . M ä rz )  
t r a t  wieder milde W itterung  und T hauw ette r 
ein. G egen Ende M ä rz  wurden in  U nter- 
franken die W aldschnepfen in  M enge  ange
troffen. Auf T heilheim er M arkung  (U nter
franken) w urden von einer kleinen Z a h l  von 
J ä g e rn  in  einem Nachm ittage acht W a ld 
schnepfen geschossen. D ie  Z a h l  der aufge
jagten Waldschnepfen sott sich aus 5 0  bis 
6 0  S tück belaufen haben. Auch a u s  K a r l 
s tad t, W ernfeld und Adelsheim  (sämmtlich 
in  Unterfranken) liefen ähnliche Berichte über 
das massenhafte Erscheinen von W ald 
schnepfen e in , w ährend in  andern W a ld 
distrikten absolut N ichts zu finden gewesen 
sein soll. Am 2 9 . und 3 0 . M ä rz  fiel ein 
sehr w arm er R egen und t r a t  sehr mildes 
W etter ein. D ie  sehr w arm en Abende waren 
in der R egel von feinem S p rü h re g en  begleitet, 
ein W ette r , wie es der Schnepfenjäger fü r 
den Anstand liebt. D ie  Ergebnisse des 
Schnepfenstriches w aren im Durchschnitte 
günstig.

D ie  A uerhahnbalz begann E nde des 
M o n a ts ,  die H ähne  balzten nicht eifrig, die 
Ergebnisse w aren nicht bedeutend. Bessere 
R esu lta te  lieferte die B irk h ah n b a lz , welche 
sich b is in den M a i  h in au s erstreckte. I m  
bayerischen W alde wurde eine besondere V e r
m ehrung des H aselw ildes bemerkt.

D ie  ersten T age  des A p ril w aren w arm , 
von Regenw etter begleitet. A m  5 . t r a t  ein 
Umschwung in der T em p era tu r ein, es wurde 
kalt und regnerisch. Diese W itteru n g  hielt bis 
gegen M itte  des M o n a ts  an, wo Schnee fiel.

Auch im M o n a t M a i  herrschte fo r t
w ährend kühle W itteru n g . E rst im J u n i  
kamen warm e T a g e , ebenso w ar der J u l i .

D ie  Pürsche auf Rehböcke lieferte günstige 
R esu lta te , dagegen w ar iu  der B la ttze it n u r 
wenig zu machen, da die Böcke sehr schlecht 
a u f 's  B la t t  sprangen. D ie  T reib jagden auf 
junge und M a u se r-E n te n  lieferten befriedi
gende Ergebnisse, dabei w urden auch viele 
Becassinen, W asserhühner und sonstiges W as
sergeflügel geschossen.

D ie  H ühnerjagd wurde am  16. August, 
in manchen Gegenden am 2 4 . August er
öffnet. I n  den meisten Gegenden w ar die 
Ja g d a u sb eu te  eine m ittelm äßige, in einigen 
sogar eine gute zu nennen. M a n  fand aber 
viele zweite „Gehecke," da die ersten w ah r
scheinlich in Folge von Platzregen und 
Schlosseuschauern im  J u n i  zu G ru n d e  ge
gangen w aren.

D ie  Hasenjagd wurde am 15. Sep tem ber 
eröffnet. I n  manchen Gegenden wurden 
ziemlich viele Hasen geschossen, dagegen in 
andern die Ja g d au sb eu te  gegen frühere J a h re  
a ls  eine geringe zu bezeichnen w ar.

D ie  ersten Hirsche schrieen am 3 . S e p 
tember. D ie  Ergebnisse der H irschbrunst 
w aren  unbedeutend. S i e  dauerte übrigens 
b is M itte  O ktober.

D ie  ersten W aldschnepfen w urden in den 
ersten Tagen des O ktober geschossen. I n  
diesem M o n a te  begannen auch die größeren 
T reib jagden auf R ehw ild , H asen und Füchse. 
B e re its  in diesem M o n a te  hielt der W in ter 
seinen E inzug.

D e r  starke Schneefall im Novem ber hatte 
eine seit J a h re n  unbekannte Schneelage ge
schaffen und namentlich im bayerischen Hoch
gebirge, im bayerischen W alde und ähnlichen 
Gegenden die meisten W ege, hauptsächlich die 
kleinen V icinalstraßen unpassirbar gemacht. 
D ie  K älte  w ar so heftig, daß m an sich seit 
zwanzig J a h re n  und noch länger an  keinen 
solchen strengen W in te r erinnern konnte. D e r  
W ildstand litt bedeutend durch die große 
K älte  und den tiefen Schnee. M a n  fand 
erfrorene R ebhühner und selbst Hasen. D ie 
Schneelage in  den M o n a ten  Novem ber und
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Decem ber w a r vollends dazu angethan, beide 
W ildgattungen  geradezu zu vernichte«. D a s  
Hochwild ging den O rtschaften z u , die 
Gem sen zogen zu T h a l. Besser w aren die 
W ildenten d a ra n ,  da verschiedene Gewässer 
nicht zugefroren s in d , N ah ru n g  also noch 
vorhanden w ar.

D a s  Schw arzw ild  hatte  sich im  verflos
senen J a h r e  wieder sehr v e rm ehrt, sowohl 
in der R heinpfalz a ls  im  S p e ssa r t;  die 
große K älte  und der tiefe gefrorne Schnee 
aber wird auch dieser W ild g a ttu n g , wo sie 
nicht gefüttert w ird , empfindlichen Schaden 
zugefügt haben.

I m  E lsaß  machten sich m it E in tr i tt  der 
K ä lte  die W ölfe wieder in sehr unangenehm er 
W eise bemerklich. M i t  unglaublicher Frech
heit kamen sie bei N acht schaarenweise in 
die D ö rfe r  und holten die H unde von der 
Kette weg. S o g a r  b is in  die N ähe der 
S tä d te  ließen sich ihre S p u re n  verfolgen. 
E ine V erm inderung dieser N aubth iere  ist 
immer noch nicht w ahrnehm bar, trotzdem, daß 
die deutsche V erw altung  umfassende M a ß 
regeln getroffen hat und jährlich 5 0  bis 
6 0  W ölfe erlegt werden. E in  durchgreifender 
E rfo lg  w ird durch den großen, zum T heil 
dichten W aldbestand erschwert. S o d a n n  
halten die von den französischen B ehörden 
getroffenen A nordnungen nicht gleichen S c h r itt  
m it denen der deutschen V erw altung , so daß 
dort d as R aubw ild  noch zahlreicher a ls  d ies
seits vorkommt und deshalb selbstverständlich 
die von deutscher S e ite  gesäuberten G renz- 
districte wieder bevölkert. D ie  in  den G renz
bezirken allein wirksamen, von deutschen und 
französischen J ä g e rn  gemeinschaftlich zu u n ter
nehmenden T reibjagden, welche in den letzten 
J a h re n  geplant worden w aren, sind b is jetzt 
imm er noch nicht zu S ta n d e  gekommen. 
Vielleicht würde auch eine E rhöhung  der 
Schußgelder zur V erm inderung dieses R a u b 
wildes beitragen. Auch in  der angrenzenden 
bayerischen R heinpfalz  sollen sich W ölfe gezeigt 
haben.

Schließlich haben w ir noch einige E r 
gebnisse von Treib jagden zu verzeichnen. Auf 
einigen solchen Ja g d e n  in  der O berpfalz  
wurden geschossen: 4  Rehböcke, 2 1 2 5  Hasen, 
6  Füchse, 2  W aldschnepfen; auf einer andern : 
1 Rehbock, 6 8  Hasen, 3  Füchse; in U nter
franken 5  Nehböcke, 3 2 8  Hasen, 4  Füchse, 
1 W aldschnepfe; auf einer an d ern : 3  R e h 
böcke, 1 8 5  Hasen, 2  Füchse; auf den F eld 
treibjagden in der Umgebung von S chw ein fu rt 
w urden auf einer J a g d  in  der R egel zwischen 
1 5 0  und 2 5 0  Hasen erlegt. An Ergebnissen 
von besonders ergiebigen H ühnerjagden sind 
zu verzeichnen: I n  der O berp falz  6 5  Stück, 
1 2 0  S tü ck ; in  Unterfranken 9 5  Stück, 1 3 6  
Stück. E ine reichliche Jag d a u sb eu te  wurde 
auch in diesem J a h r e  auf den fürstlich 
Taxis'schen Ja g d e n  in der Umgebung von 
R egensburg , und auf den Ja g d e n  des G ra fen  
S tau ffen b e rg  in  Schw aben erzielt.

D e r  strenge W in te r brachte u n s  auch 
viel W assergeflügel a u s  dem hohen N orden 
in  die wenigen eisfreien Gewässer. W ild 
gänse ( ^ n .  a n sk io in e reu s ) und verschiedene 
A rten  von W ildenten w urden erlegt. Auch 
mehrere Fischotter und einige Dachse wurden 
geschossen.

A u s P reu ß en  kam u ns folgende N ach
richt z u : „ D a s  Elchwild (O vrvuo ^ lo e s )  
kommt bekanntlich in  Deutschland n u r  noch 
in der nördlichsten Gegend und zw ar in  der 
M em elniederuug im R eviere des Jbenhorste r 
F o rs t v o r , in einem B estände von etwa 
1 0 0  S tü c k , welche sehr gepflegt werden. 
Elchkälber w urden vor m ehreren J a h re n  aus 
Schweden in  jenen Forst gebracht und haben 
sich seitdem gut entwickelt. I m  Laufe des 
Decem ber hat nun dieser W ildstand dadurch 
einen empfindlichen V erlust e rlitten , daß 
fünf Elchkälber verendet aufgefunden worden 
sind. Nach den vorgenommenen U nter
suchungen ist m it S icherheit anzunehmen, daß 
d as W ild  theils durch die heftige K älte , 
theils durch Lungenentzündung zu G ru n d e  
gegangen ist. E in  weiterer V erlust wurde
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dem W ildstande dadurch zugefüg t, daß ein 
Elchhirsch, getrieben von m ehreren Personen, 
auf d as E is  des Kurischen H affs  gcrieth 
und dort einen H in te rlau f brach, so daß das 
T h ie r  von den Forstbeam ten abgefangen w er
den m ußte ."

W ir  haben bereits erw ähnt, daß in  Folge 
des äußerst strengen, langw ierigen W in te rs , 
der heftigen K älte  und des bedeutenden 
Schneefa lls  alles W ild ,  sowohl Hoch- und 
R e h w ild , a ls  auch H asen und R ebhühner, 
sehr gelitten haben, und daß J a h r e  der sorg
fältigsten Schonung  und Pflege erforderlich 
sein werden, um  den herabgekommenen W ild 
stand wieder em porzubringen und die erlittenen 
Verluste wenigstens einigerm aßen zu ersetzen. 
M öge d as J a g d ja h r  1 8 8 0  ein günstigeres 
werden und mögen namentlich die W itte-

rungsverhältn iffe  de rart se in , daß sie das 
Gedeihen des W ildstandes fördern!

D e r  pflichtgetreue W aidm ann  aber kann 
nichts A nderes th u n , a ls  d as R aubzeug 
fleißig zu vertilgen , für eine gute Pflege und 
F ü tte ru n g  des W ildes zu sorgen und den 
Abschuß so viel a ls  möglich zu beschränken, 
b is der W ildstand sich wieder erholt hat. 
M ögen  daher alle Jagdbesitzer der beiden 
S p rü ch e  eingedenk sein:

„Aufs Raubzeug Passe, J äg er , gut, 
damit D em  Wildstand wachsen thut!"  

und
„Jagst D u  das W ildpret immer zu,
Sucht es sich anderswo die Ruh."

„W aid m an n s H e il!"
B .  im M ä rz  1 8 8 0 .

Arhr. von Hhüngen.

Moffsjagd in Rosinen.
A ls ich heute F rü h  meine M annschaft 

inspicirte, die im Hochwalde der Ja b lo n ic a  
(1 8 0 0  M e te r hoch) m it Holzfällen beschäftigt 
w ar, kam ein B auernbursche auf mich zuge
laufen und sagte m ir, daß w eiter oben, wo 
sein V a ter eben Holz abhole, ein starker 
W o lf Herumstreife. W ie imm er bei solchen 
T o uren , so auch heute, m it meinem Lefaucheux 
versehen, nahm  ich jedoch noch einen M a n u  
m it dem In fan te rie -G ew eh re  m it. D a ß  die 
M annschaft hier in B o sn ien  zum H olzfällen 
m it G ew ehr geht, das bringen so die hiesigen 
„friedlichen" V erhältnisse m it sich.

W ir  gingen durch den tiefen Schnee. 
B a ld  hatten w ir des Burschen V a te r 
erreicht, und glücklicher Weise hatte  dieser 
den W olf im  Auge behalten. I n  der hohen 
Lage w ar n u r  noch niederes G estrüpp, so 
daß ich den W olf bald entdeckte. D e r  W olf 
schien keine E ile  zu haben.

Dennoch zeigte sich meine Vorsicht, das 
In fan te rie -G e w e h r m itgenomm en zu haben,

rich tig ; denn näher a ls  1 2 0  S ch ritte  konnte 
ich an den zottigen H errn  nicht herankommen 
ohne G efah r ihn zu verscheuchen.

I n  der E n tfernung  von 1 2 0  S c h ritt  gab 
ich den S ch u ß  ab und sah zu m einer großen 
Freude Jseg rim m  zusammenbrechen.

D ie  K ugel w a r h in ter dein B la t t  durch 
den Leib geschlagen. D e r  W olf, dessen gänz
lich abgestumpfte Fänge auf hohes A lter und 
manch reiches M e n u  schließen ließen, m aß 
vom Kopfe zur R u th e  1 8 0  C tm ., um  den 
Leib an der engsten S te lle  6 5  C tm ., ohne 
R u the  aber 1 4 2  C tm . D a s  Gewicht mochte 
w ohl 4 0  K ilo betragen. Glücklicher Weise 
w ar auch Jem an d  zu finden, der den B a lg  
zu gärben und salonm äßig herzurichten ver
stand ; so wird m ir der B a lg  einst eine a n 
genehme E rin n eru n g  an B o sn ie n  sein.

K a ra u la  Ja b u k a  im  M ü rz  1 8 8 0 .

Hauptmann Z l. A r h r . v .  M ö r a .
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Ein Reilrag zur Ratur- und Iagd-Mchichte des Raren?)
Von A . K rem enz. (Fortsetzung.)

D e r B ä r  w andert von weither seinem 
Lager zu und h ä lt er bei dieser seiner W a n 
derung J a h r  fü r J a h r  fast genau dieselbe 
M arsch -R ou te  ein. S o  belieben am P rip e t 
die B ä re n  fast allgemein, die sich in den 
oberen, m ehr trockenen R evieren einschlagen, 
beim Aufstehen im F rü h ja h r  den südlichen, 
in  den Versum pfungen des F lu ß -G eb ie tes  
gelegenen R evieren zuzuwenden, um  im S p ä t 
herbst zwischen dem fünfundzwanzigsten O k to 
ber und zehnten N ovem ber in kleinen T ru p p s  
w iederum  ihren nördlich gelegenen Lager
plätzen langsam  zuzuziehen. D abei halten die 
B ä ren  so genau die R oute  ein, daß es in 
dem angegebenen Z e itrau m  möglich ist, in 
bestimmten D istricten  denselben auf dem ! 
Anstande die F lucht zu verlegen. B ei den 
W anderungen vom W interaufen thalte  zur 
Som m erfrische und umgekehrt dehnen sich die 
täglichen M ärsche auf dreißig b is vierzig 
M eilen  und zuweilen ans noch viel bedeu
tendere Strecken a n s . E in  T heil der B ü ren , 
und dies sind meist alte, den Buschwüchtern 
wohlbekannte B urschen, w andert nicht und 
h ä lt sich den S o m m e r über in  den Revieren, 
wo er sein W interlager hatte. F ü r  den Vieh- 
und B ienenstand sind dies die gefährlichsten 
von M eister Petz 's Geschlecht.

D a s  B enehm en des B ä re n  beim E in 
wechseln in 's  Lager ist ein verschiedenes. 
E inige eilen schnurstracks dem Lagerplätze zu 
und schlagen sich sofort ein, Andere suchen 
dasselbe auf weiten Umwegen auf, verweilen 
dabei an ihnen bekannten O rte n  m ehr oder 
weniger lange, lagern sich nicht selten daselbst 
einige T age, erheben sich wieder und bummelu 
so allm älig  dem W in te rq u artie r zu. W iederum  
Andere begeben sich hinreichend früh in den 
D istric t, in  welchem sie sich einschlagen wollen, 
treiben sich in demselben und den angren 
zenden S trich e n  um her und bessern w ährend
dessen ih r altes Lager au s oder stellen ein 
neues her. Letzteres thun im Allgemeinen 
die trächtigen B ä rin n e n , die sich auch wohl 
früher einzuschlagen Pflegen, a ls  ihre m ü rri
schen G em ahle. B ä ren , die bereits im  Feuer 
w aren  oder sonstwie in  ihrem  winterlichen 
S tillleb en  beunruhigt worden sind, ebenso

die alten vielerfahrenen In d iv id u en , gefallen 
sich, beim Einwechseln in 's  Lager vielfach 
W iedergänge zu machen, plötzlich in  großen 
S ätzen  in  den D istrict, in  welchem sie sich 
einschlagen wollen, einzuwechseln, oder von 
einem W ege au s im  mächtigen S p ru n g e  
rechtwinkelig abzubiegen und, in der N ähe 
des L agers angekommen, dasselbe m it großen 
H in - und H ersprüngen zu erreichen. B e i dem 
plum pen, schwerfälligen K ö rp erb au  des B ä ren  
sollte m an ihm  nicht zutrauen, daß derselbe 
S p rü n g e , und zw ar im  tiefen Schnee, von 
12  b is 18  rheinischen F u ß  zu machen im  
S ta n d e  w äre. Und doch ergeben meine M e s
sungen die angegebene Fußzah l. A lte B ä re n  
bedienen sich auch der List, daß sie, um  ihren 
A ufen thalt zu verheimlichen, rückwärtsgehend 
in den L ager-D istric t einwechseln. D ie  beiden 
von m ir in  dieser Beziehung beobachteten 
Fülle  w urden noch von einem dritten über
holt, indem der B ä r  bereits au s  dem a n 
grenzenden D istricte  rückwärts in den D istrict, 
in welchem er sich einschlug, einwechselte, 
w as, wenn nicht durchaus erfahrene Einkreiser 
zu G ebote stehen, sehr leicht F eh ljagd  im 
Gefolge hat.

W iederum  andere B ä re n  lieben es, 
bei schwerem U nw etter, besonders bei hef
tigem Schneegestöber, d as Lager aufzu
suchen oder bei solchem letzteres zu wechseln, 
wo dann der B ä r  nicht selten verloren geht, 
da eine B estätigung  bei verw ehter F äh rte  
ungemein schwierig und gleichfalls n u r  S ache 
geübter Einkreiser ist.

Z u  seinem W in ter-A ufen tha lte  w ählt der 
B ä r  hauptsächlich niedrig gelegene, m it vielem 
W indbrnche, überhaupt m it Lagerholz versehene 
und m it Fichten durchstandene D istricte , ver
schmäht es jedoch auch nicht, sich im B ruche, 
im  A nslughorste , im  dichten B ruch- und 
W asserweiden - G estrüpp, im S chilfe  einzu
schlagen, ja  richtet sich im hohlen S ta m m e  
häuslich ein und liegt in  der N oth  auf 
blanker S u m p f-F lä c h e , n u r  geschützt von 
einigem S trau ch w erk , w as ihn vor dem 
Gesehenwerden schützt.

S t e ts  zieht der B ä r  eine V ertiefung für 
sein W in te rlag er jedweder anderen Lage vor 
und liebt es daher, sich un ter dem W urzel
werk geschobener und geworfener S tä m m e ,A us dem „Sporn ."
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un ter W indbruch oder in sonstigen V ertie fun 
gen einzuschlagen, besonders um vor dem 
rauhen  N o rd -u n d  O stw inde Schutz zu finden. 
I s t  eine V ertiefung nicht vorhanden, so sucht 
er sich eine solche m itun ter durch Aufscharren 
des B odens oder Schnees herzustellen und 
bedient sich in diesem F a lle  seiner scharfen 
Fänge und W affen , besonders zum Zerreissen 
und Abbeißen der W urzeln , soweit dieselben 
ihm  zum bequemen Lagern hinderlich sind. 
W enn es sein m uß, schlägt er sein Lager 
hinter Lagerholz auf blankem Schnee auf oder 
in einer kleinen V ertiefung zwischen 2  S t ä m 
men. I m  W in te r auf 187 l hatte ein B ä r  
den drolligen E in fa ll, eine K la fte r Holz a u s 
einanderzuwerfen und sich in  der entstandenen 
M u ld e  au s Reisig ein Lager zu bereiten. 
A ls der E igenthüm er des Holzes nichts ahnend 
sich zur A bfuhr desselben einstellte, erstaunte 
er nicht wenig, bereits auf 5 0  S ch ritte  E n t
fernung den grinsenden B ä ren  au s  der M itte  
des Holzes sich erheben zu sehen, w as das 
B äu erle in  zur schnellen Umkehr und Flucht 
bewog. S c h läg t sich ein B ä r  in  einem re i
nen Kiefernbestande ein, w as im m erhin selten 
geschieht, so w ählt er sich in demselben einen 
dichten Anflughorst und richtet sich dort thun- 
lichst ein. Ziemlich häufig schlägt sich der 
B ä r  in den V ertiefungen ein, wie sie die 
B a u e rn  im  S o m m er zur E rlan g u n g  von 
Trinkwasser in diesen Gegenden anzulegen 
pflegen. B e i einer Tiefe von 2 b is 4  F u ß  
und einer gleichen B re ite  liegen in  diesen 
W asserlöchern m itun ter sehr starke B ä ren . 
M i t  ringförm ig zusammengelegtem K örper, 
den Rücken h a rt an die W and gedrückt und 
den Kopf in  die Lendengrube versenkend, 
lassen sie sich in dieser Lage gern einschneien 
und sind bei der J a g d  schwer zum S ic h 
e rn d e n  zu bewegen.

S c h läg t sich ein B ä r  im  Schilfe  ein, so 
weiß er Letzteres m it den B ra n te n  zum Lager 
zusammenzuknicken und sich auf diese Weise 
eine weiche U nterlage zu bereiten. D ie  träch
tige B ä r in  th u t dies in den meisten Fällen  
und bau t sich au s S ch ilf , Reisig und Laub 
eiu vollständiges Nest, obgleich ich auch m eh
rere M a le  beobachtet habe, daß dieselbe auf 
den nackten Schnee ihre Ju n g e n  setzte. D a  
die B ä r in  m it ihren Ju n g e n  länger im  W in te r
lager zu liegen pflegt a ls  der B ä r ,  so baut 
dieselbe d as Lager, besonders wenn dasselbe 
an einer niedrigen S te lle  steht, ziemlich hoch, 
um  eben die Ju n g e n  vor dem Hochwasser zu

sichern. W ird  trotzdem d as W asser der F a 
m ilie gefährlich, so träg t die M u tte r  ihre 
K leinen weithin im Gebisse an einen m ehr 
trocknen O r t  und lagert sich hier noch eine 
Z e it  lan g . D ieses F o rttrag en  der Ju n g e n  
kommt m itunter auch bei der Suche au f B ä 
ren v o r; so zu A nfang des J a h r e s  1 8 7 4 . 
E ine B ä r in  erhob sich und verließ den 
D istrict, wurde jedoch am andern M o rg en  
wiederum hineingespürt. A ls  m an den D istrik t 
aberm als absuchte, stieß m an auf das leere 
Lager und bemerkte deutlich dabei die F ä h r 
ten zweier Ju n g e n  im Schnee, ebenso die 
F ü h rte  der B ä r in ,  welche die Ju n g e n  in den 
benachbarten D istrik t getragen hatte, merk
w ürdiger W eise beide Ju n g e n  auf einm al. 
F ü h lt  der B ä r ,  daß sein Lager in Folge von 
T hauw ette r oder in Folge der tiefen Lage 
desselben feucht oder gar naß  w ird , so steht 
er sofort auf und sucht sich in der N ähe eine 
m ehr trockene S te lle . F indet er dieselbe dort 
nicht, so entfernt er sich im m er weiter von 
dem ersten Lager, verläß t wohl den D istrik t 
und schlägt sich anderw ärts ein. Liegt der
selbe nicht weit von der Einkreisungs-Linie 
und fühlt er sich durch das fast täglich s ta tt
findende Umgehen von S e ite n  des Busch- 
wächters beunruhigt, so zieht er sich wohl 
tiefer in den D istrik t zurück, wechselt auch 
au s demselben au s und schlägt sich in einem 
benachbarten S trich  ein. B eunruhigungen  
durch Menschen oder H unde, durch Holzhieb 
und H olzabfuhr haben nicht selten gleiche 
W irkungen im Gefolge. W ird  er an s  sei
nem Lager gewaltsam  vertrieben, besonders 
durch eine Anzahl von H unden, so zieht Petz 
in der R egel weit fo rt, kehrt jedoch wiederum  
in sein früheres Lager zurück. S o  stand im 
W in te r von 1 8 7 4  auf 1 8 7 5  ein starker B ä r  
auf, der nach fünftägigem  W andern  bei tie
fem Schnee sich wiederum in sein a ltes Lager 
einschlug, nachdem er einen W eg an nahezu 
4 0  M eilen  zurückgelegt hatte. B ärenkundige 
Buschwüchter lassen sich durch d as Aufstehen 
und W egziehen eines B ä ren  nicht irreführen . 
T ag e lan g  verfolgen sie des W ildes S p u r ,  
kennen so genau dessen Wechsel, daß sie sich 
m it ihm begegnen und m it ihm übernachten 
und lassen nicht zu, daß der betreffende B ä r  
sich auf fremdem R eviere einschlage. D ie  
W ächter drängen den B u m m ler daher meistens 
in  sein früheres Lager und fast stets in sein 
S ta n d re v ic r  zurück. W ird  der B ä r  aufge
scheucht bei starkem F rost oder gar in  der
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Z e it, in  welcher seine S o h le n h au t sich häutet, 
so legt er sich höchst ungern  ans den nackten 
Schnee in  den Schutz einer Fichte, unter 
Lagerholz u. s. w. und bedeckt höchstens sei
nen Lagerplatz m it den abgebissenen Zw eigen 
der Fichte. D a s  Letztere th u t er nämlich, 
wenn er, au s irgend einem G runde  aus sei
nem Lager vertrieben, sich einen anderen 
Lagerplatz sucht und in diesem Falle  sich aus 
den nackten Schnee in den Schutz einer Fichte 
lagert.

D ie  Lage des B ä ren  im Lager ist eine 
m ehr oder weniger gekrümmte, je nach der 
Beschaffenheit des Lagerplatzes, bildet jedoch 
keineswegs, wie in  dem oben berührten Falle , 
einen vollständig geschlossenen R in g , sondern 
der Kopf berührt noch nicht den H intertheil 
des K ö rpers. Letzerer ru h t dabei m ehr auf 
der S e ite , a ls  auf dem flachen Bauche. 
B eim  Einschlagen in vorher erw ähnten W asser
löchern, ereignet es sich auch, daß der B ä r  
sein H intertheil in die Tiefe der G ru b e  senkt, 
den übrigen K örper an die Seitenw ände  an 
schmiegt, und so eine gleichsam krummsitzende 
Lage annim m t, die ihn befähigt, im A ugen
blick der G e fah r viel schneller und bequemer 
sein Lager zu verlassen. I n  im m erhin seltenen 
F allen  liegt der B ä r  auch vollständig ge
streckt, die H in terb ran ten  untergezogen, die 
V orderbran ten  v o rw ärts  ausgestreckt und dicht 
zusammen, m it dem Kopfe auf denselben 
ruhen oder diesen etw as zur S e ite  gebogen. 
E r  nim m t eine solche Lage gewöhnlich auf 
ebenem T e rra in , bei schönem sonnigem W etter 
an, oder wenn er durch ein verdächtiges G e 
räusch sich beunruhigt fühlt, wo er sodann 
den Kopf hochhebt und in dieser Position  
längere Z e it v erharrt. W ird  der Verdacht 
einer S tö ru n g  bei dem B ä ren  stärker, so 
erhebt er sich m it dem V ordertheile , richtet 
das G ehör auf, bewegt dasselbe hin und her, 
dreht den Kopf nach der S e ite  und steht

ganz a u f ,  sobald die B eunruh igung  nicht 
nachlassen w ill. B e i plötzlich starkem Geräusch 
springt B ra u n  meist sofort auf alle V iere, 
bleibt auf dem Lager stehen oder verschwindet 
sofort. E r  th u t in der R egel zuerst einige 
S ch ritte  auf das Geräusch zu und s ta rrt bei 
unbeweglichem K örper längere Z e it  nach der 
verdächtigen Gegend hin. D ie  meisten B ä ren  
sind jedoch nicht so ängstlicher N a tu r  und 
gefallen sich darin , bei irgend einem Verdacht 
höchstens dann und w ann den Kopf zu erheben. 
D ie  Menschen lassen sie selbst b is auf geringe 
E ntfernung  an sich herankommen, weniger 
die H unde, die w ohl den B ä re n  größere 
Feinde sind. B ä rin n en , die Ju n g e  haben, 
ebenso B ä re n , die schon B le i auf den Pelz 
bekommen haben, zeigen sich ängstlicher, und 
auf sie bezieht sich meistens die eben geschil
derte A rt des B enehm ens bei N ahen  der 
G efah r. B ären w ild , w as sich hat tief ein
schneien lassen, liegt ungemein fest, so daß 
H unde und Menschen über dasselbe hinweg 
wechseln können, ohne daß es zum Aufstehen 
bewogen w ird. S c h läg t sich eine ganze B ä re n -  
Fam ilie, d. h. eine B ä r in  m it ihren ein- 
oder zweijährigen Ju n g e n  in  einem D istricte  
ein, so bezieht jedes In d iv id u u m  ein beson
deres Lager, imm er aber nicht weit von ein
ander entfernt. G eh t die B ä r in  dicke, so 
duldet sie unter keinen Umständen ihre frühere 
Ju n g e n  um sich, sondern treibt dieselben aus 
dem D istric t sogar m it B eißen und O hrfeigen 
h in au s und gibt der S ip p e  den Laufpaß. 
V on diesem Zeitpunkte an sind die Ju n g en  
selbstständig, hängen nicht m ehr m it der Fam ilie  
und vor Allem m it der M u tte r  zusammen 
und sind auf sich selbst angewiesen. S in d  
es m ehrere junge B ä re n  gewesen, so geht 
vom nächsten F rü h jah re  ab ein jeder seinen 
eigenen W eg. E s  beginnen die F leaeljabre.

(Fortsetzung folgt.)

Einladung zur Retheiiigung an der -Neodachtung des Vogelzuges.
V illa  T ännenhof bei H allein . 

B ish e r  hat m an in Oesterreich und 
U ngarn  von S e ite  der O rn itho logen  dem 
Z uge  der V ögel n u r  wenig Aufmerksamkeit 
zugewendet, und doch bietet die B eobachtung

desselben viel des In teressan ten , wenn sie 
auf wissenschaftlicher B asis  beruht. Ic h  er
laube m ir daher an S ie  das höflichste E r 
suchen zn stellen, sich m it m ir an der B eo b 
achtung des Vogelzuges betheiligen zu wollen



216

und m ir I h r e  diesbezüglichen Aufzeichnungen 
ha lb jährig  zukommen zu lassen.*)

D a  bei jedem gemeinsamen Unternehm en 
ein einheitliches V orgehen für die Sache 
n u r von Nutzen ist, so habe ich im N ach
stehenden jene Punkte gekennzeichnet, die ich 
in den K re is unserer Beobachtungen gezogen 
wissen möchte. Dem nach w ären zu n o tirc n :

1. D i e  A n k u n f t  u n d  d e r  A b z u g .
u) das erste Erscheinen,
b) das E intreffen  der H auptm asse,
v) der Abzug der Hauptmasse,
<1) der Abzug der Nachzügker.

2. D i e  Z u g r i c h t u n g .
V on besonderer Wichtigkeit fü r die K enn t

niß der Z ugstraßen  der einzelnen A rten ist ! 
es, wenn bei jeder derselben die Z ugrich tung  
genau verzeichnet wird, au s welcher sie zu 
u n s  kommen und nach welcher sic von u n s 
ziehen. W ünschenswert!) w äre cs auch, wenn 
wenigstens bei großen Z ü g en  die eben h e rr
schende W itteru n g  und W indrichtung n o tirt 
würde.

W ird  eine A rt n u r zu einer Z ugzcit be
obachtet, so ist dies bei der betreffenden A rt 
speciell anzugeben.

W eiters ist zu verzeichnen, ob es in der 
Gegend des Beobachters bekannte Z ugstraßen  
gibt und wodurch dieselben gebildet w erden; 
ob durch ein T h a l, einen F lu ß , oder ob der 
Z u g  einen! G ebirgszuge folgt. I m  G ebirge, 
wo sich sehr viele Hindernisse dem Z uge  ent
gegenstellen, und enge Gebirgscinschuittc, die 
die V erbindung eines T h a le s  m it einem an 
deren verm itteln, sehr oft ein H inderniß  
bilden, das von manchen A rten  auf U m 
wegen um gangen w ird, wodurch der Z u g  
seine ursprüngliche Richtnng verändert, ist 
aus solche M om ente  besonders zu achten. 
F ü r  manche A rten bildet das G ebirge kein 
H inderniß  und wird überflogen. D ie  K enn t
niß derselben sowie die der Höhe des be
treffenden G eb irges ist von besonderer W ich
tigkeit.

3 . W ä r e  d i e  F r a g e  z u  b e a n t 
w o r t e n ,  ob,  w e n n  b e i  R ü c k k e h r  d e r  
Z u g v ö g e l  noch  e i n  s t r e n g e r  N a c h 
w i n t e r  e i n t r i t t ,  d i e s e r  v o n  E i n 
f l u ß  a u f  d e n  Z u g  is t. O b  a l s o  d i e 
j e n i g e n  A r t e n ,  d i e  b e r e i t s  b e i  u n s

*) Selbstverständlich wird bei späterer Ver
werthung des mir zugehenden M ateriales auch 
der Einsender respective Beobachter genannt.

e i n g e t r o f f e n  s i n d ,  a n  O r t  u n d  
S t e l l e  v e r b l e i b e n ,  o d e r  ob  s i e  d i e  
W e i t e r r e i s e  f o r t s e t z e n ,  o d e r  ob  e i n  
R ü c k z u g  s t a t t f i n d e t  u n d  z w a r  b e i  
w e l c h e n  A r t e n .

W eitere B eobachtungen und M ittheilungen  
über seltenere Erscheinungen in  der V ogel
welt bleiben natürlich jedem der H erren  
B eobachter überlassen und werden einen er
wünschten B e itra g  zu den hier angeführten 
Punkten bilden.

Um bei den Z ugtabellen  gleich orientirt 
zu sein, ob diese oder jene A rt im B eob- 
achtungsgebiete S ta n d -  oder Z ugvogel rc. ist, 
habe ich der Kürze wegen hier nachfolgende 
Zeichen angegeben, die ich je nach ih rer B e 
deutung jeder A rt vorzusetzen b itte :

_1_ —  S ta n d - ,  ^  —  Z u g -, O  B ru t-  
vogcl, V  —  G ast, -s- —  regelm äßig, 
X  —  selten.

E s  liegt in meiner Absicht, eine G  e- 
s c h ic h te  d e r  O r n i t h o l o g i e ,  ihrer E n t
wicklung und ih res jetzigen S ta n d e s  i n  
O e s t e r r e i c h  u n d  U n g a r n  zu ediren, 
aus welchem G runde  ich m ir erlaube an S ie  
das höfliche Ersuchen zu stellen, mich bei 
diesem V orhaben freundlichst unterstützen zu 
wollen. Alle D a ten , die darau f Bezug haben, 
sind m ir w illkom m en; insbesondere die, welche 
sich auf das Land beziehen, in welchem S ie  
selbst diesen W issenszweig Pflegen. M ein  
Ersuchen geht demnach dah in :

1. A l l e  I h n e n  i m  L a n d e  b e 
k a n n t e n  O r n i t h o l o g e n ,  O o l o g e n  
u n d  S a m m l e r ,  d i e  f r ü h e r e n  s o w i e  
d i e  j e t z i g e n ,  s o w e i t  d i e s e l b e n  
I h n e n  b e k a n n t ,  m i r  n a m h a f t  z u  
m a c h e n  u n d  j e d e m  N a m e n  d i e  w i c h 
t i g s t e n  b i o g r a p h i s c h e n  N o t i z e n  i n  
K ü r z e  b e i z u f ü g e n .

S o llte n  S ic  andere geeignete Persönlich
keiten kennen, an die ich mich gleichfalls 
wenden könnte, so würde ich Ih n e n  fü r 
M itth e ilu n g  der betreffenden Adressen sehr 
verbunden sein.

2 . M i r  d i e  im  L a n d e  b e f i n d 
l i c h e n  S a m m l u n g e n  v o n  P r i v a t e n ,  
L e h r  a n s t  a l t e  n u  n d K l ö s t e r n , d i e f ü r  
d i e  L o c a l  F a u n a  v o n  I n t e r e s s e  
s i n d ,  z u  v e r z e i c h n e n ;  w e n n  mö g l i c h  
a u c h  i h r e n  b e i l ä u f i g e n  B e s t a n d  u n d  
d i e  h a u p t s ä c h l i c h s t e n  S e l t e n h e i t e n  
a n z u g e b e n .
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E ine derartige Zusam m enstellung dürfte 
sich w ohl ohne Z w eifel eines lebhaften B eifa lls  
von S e ite  aller sich fü r O rn itho log ie  J n te r -  
essirenden zu erfreuen haben. Ich  verkenne 
durchaus nicht die Schw ierigkeiten, die sich 
einer solchen A rbeit in der R egel entgegen

stellen, doch glaube ich, weun ich auf die 
kräftige Unterstützung der Fachgeuossen rechnen 
k ann , dieselben nicht a ls  unüberwindlich be
trachten zu sollen.

Witter v. Hschusi zu Schmidhoffen.

( E i n g e s e n d e t . )
R e i c h e n a u ,  11. A p ril 1 8 8 0 .

D ie  S a lo u rä u m c  des bekannten T h a l-  
hofes w aren  heute stumme Zeugen einer 
höchst gemüthlichen Festlichkeit. Eigentlich 
n u r fü r einen kleineren K re is von Freunden 
und Bekannte»! bestimmt, hatte der A ndrang 
der Festtheilnchm er ganz unerw artete D im en
sionen angenommen. D enn  —  wer ist denn 
nicht Freund des freundlichen „Lnschcrl?" 
A lles kennt ihn hier zu T h a l  und w eitaus 
die halbe S te ie rm ark  hindurch den k. k. H o f
jagdleiter und W aldm eister E a r l  Fuchs.

E r  steht heute im sicbcnundsiebzigsten 
Felde, und da sind sie herbeigekommen Alle, 
denen er unerm üdct und stets bereit L iebens
würdigkeit und Freundlichkeit erwiesen, um 
im herzlichsten Dankgesühlc Liebenswürdigkeit 
und Freundlichkeit zu erwidern, und so innig 
und ungekünstelt w ahr bezeugte sich die Liebes
gabe, daß der sonst so vertrauensselig  heiter 
gestimmte Waldmensch der F reudcnthräncn 
sich nicht erwehren konnte.

E in  sehr sinniger und W itz-gewürzter 
P ro lo g , verfaßt von In g e n ie u r  B ü lo w , leitete 
die D arstellung von lebenden B ild e rn  ein, 
die sich auf die A m tsthätigkeit, sowie die 
stets bereite M itw irkung  in  Gem einde und 
Schu le , sowie in  Pflege der M usik und ge
selligen Verkehres von S e ite n  des wackeren, 
noch jugendlich rüstigen J u b ila re s  bezogen. 
Z w ei B ild e r b eso n d ers: D e r  K aiser auf der 
A uerhahnenbalz und eine Schw aighü tte  m it 
J a g e rn  und „ D ia rn d l 'n ,"  zwei bekannte hie
sige Schönheiten, riefen allgemeinen A p p laus 
hervor. E inen  sehr erheiternden Eindruck 
machte der in steirischer M u n d a r t  verfaßte 
und vorgetragene G ru ß  des Landboten vom

O b erleh re r H a a s ,  der höchst laun ig  ein 
e u ii 'ie n lu m  v itn e  des G efeierten m it dem 
Wunsche abschloß, daß ,,d' S te ire r  B n a b 'n  
lau te r  W aldm aster" werden möchten. Z u m  
w ahren Ju b e lstu rm e  aber erhob sich die 
Ueberraschung und das Entzücken der Fest- 
theiluehm er, a ls  der berühmte A dlerjäger 
und einstm als gefeierte H ofopcrnsäuger D rax ler 
sich an d as C lav ier setzte und m it gewohnter 
M eisterschaft nnd klangsvollcr S t im m e , der 
m au die 6 5  J a h r e  nicht anm erkte, die Arie 
au s der Z an b e rflö tc : „ I n  diesen heiligen 
H allen kennt m an die Rache nicht," dem 
alten Lnschcrl a ls  Freundschaftsopfer weihte.

E in  zäher J a g e r ,  wie er ist, möge er noch 
bleiben ungezählte J a h re ,  ein treuer Diener- 
feinem Allerhöchsten J a g d h e rrn ,  ein lieber 
B ru d e r allen seinen Freunden. Sch.

H e r r  R e d a c t e u r !
I n  N r. 4  der Jagdzcitung  gibt ein 

H err, welcher sich nicht nennt, vier Luchs- 
geschichten zum B esten, welche dein Luchse 
die von m ir behauptete Harm losigkeit völlig 
absprechen, und ihn a ls  ein rab ia te s  und 
geradezu tollw üthiges N aub th ier erscheinen 
lassen; denn M enschen am helllichten T ag e  
anzunehmen, w as selbst die großen Felinen 
der T ropen  vermeiden sollen, ist, wenn ein so 
schwaches und verhültnißm äßig kleines G e 
schöpf, wie der Luchs, So lches untern im m t, 
reine T ollheit.

W elche Beweise oder Belege liegen nun 
vor, die u n s diese, denn doch mindestens 
etw as schwer glaublichen E rzäh lungen  a ls  
w ah r verbürgen?  A ntw ort, die G lau b w ü rd ig 
keit der betreffenden E rzäh ler. Also B ü rgen . 
W er sind nun  diese?
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I n  der vierten und letzten E rzäh lung  
finde ich einen N am en , den des H errn  
B a ro n  W eidensperg. Und, sonderbar genug, 
gerade diese E rzäh lung  ist die Einzige, welche 
ich auch ohne B ürgschaft hingenom m en Hütte, 
denn hier w ird der Luchs zum Angriffe auf 
den M enschen durch einen wirklich in  seinein 
Herzen vorhandenen und sogar tief in d a s 
selbe eingeprägten T r ie b , die Liebe zum 
Weibchen veran laß t. Ic h  habe m ehr wie 
einm al constatirt, daß Luchse, deren Weibchen 
erlegt w ar, N acht fü r Nacht unter kläglichem 
Geschrei jene Waldstücke durchstreiften, wo 
sie zuletzt m it der verschwundenen und schmerz
lich ersehnten G efäh rtin  gewesen w aren, und 
bin von dieser, ich möchte sagen rührenden 
Anhänglichkeit der Luchse gegen ihre W eib
chen so überzeugt, daß ich m ir allenfalls 
vorstellen kann, daß ein Luchs, der vielleicht 
schon viele S tu n d e n  sein geliebtes Weibchen 
sich klagend in der Fa lle  herumschlagen sah, 
schließlich in einer A rt von R aserei den 
Menschen anfällt, der hinzugekommen ist, um 
es zu todten. —  W a s  soll ich aber zu den 
übrigen Erzählungen sagen?

D ie M ä n n e r, deren A ussagen u n s  hier 
m itgetheilt werden, sind nicht genannt, es 
fehlt sogar jede O rtsbestim m ung , und die 
G laubw ürdigkeit dieser Personen wird von 
Jem an d  g a ran tir t, der sich auch nicht nennt.*) 
Ic h  bitte tausendm al um Entschuldigung, 
aber das geht nicht. M i t  demselben Rechte 
könnte ich un ter dem Pseudonym  Z .  erzählen, 
der sehr glaubw ürdige T. habe den K aiser 
R o th b a rt gesehen, und könnte verlangen, daß 
H e rr  O .  in Folge dieses seine bisherigen, 
auf Logik und V ernunft basirenden V orstel
lungen über diesen Gegenstand gründlich 
ändere. D enn  d as ist doch k la r: anonym  
lä ß t sich ein sachkrüftiger B ew eis w ohl bei
bringen, sofern die Thatsachen fest stehen,

*) Dieser „Jem and" hat seinen B eitrag über 
den „Luchs" nicht, wohl aber das Begleitschreiben 
unterzeichnet. W ir hatten also nicht Veranlassung, 
den Verfasser zu nennen. D> R .

auf welche er sich stützt, diese Thatsachen 
selbst aber bedürfen einer unzweifelhaften 
A u to ritä t, und zw ar einer um so größeren, je 
unwahrscheinlicher sie sind.

I n  m einer H eim at, wo eS gegenwärtig 
noch Luchse genug gibt, und wo es vor 
wenigen J a h re n  deren noch m ehr gab, ist 
weder m ir, noch irgend einem m einer B e 
kannten und G ew ährsleu ten  jem als auch n u r 
in F o rm  unbeglaubigtstcr sagenhafter Ueber
lieferung zu O h re n  gekommen, a ls  habe 
jem als ein Luchs auch n u r eines der kleinen 
K inder molestirt, welche sich znm Zwecke 
des B eeren- oder P ilzcsam m elns oder auf 
der V iehhütung in den W äld ern  Herumtrieben. 
V on A ngriffen auf erwachsene M ä n n e r, und 
zum al auf mehrere zusammen, ha t m an hier 
zu Lande w ohl früher von S e ite n  der W ölfe 
gehört, vom Luchse weiß auch kein Achtzig
jähriger So lches zu erzählen.

M a n  wird m ir  einwenden, dieses sei ein 
negativer B ew eis . G ew iß, aber d as liegt in 
der N a tu r  der Sache. Außerdem  spricht aber 
Folgendes sehr positiv fü r  meine Anficht.

I n  allen E rzählungen dieser A rt zieht 
der Luchs dem M enschen gegenüber den 
K ürzeren, w as ganz richtig ist, denn er ist 
ihm nicht gewachsen. E s  ist m ithin T horheit 
seinerseits, wenn er, der sonst so Vorsichtige, 
einen so überlegenen Feind annim m t. Und 
diese T h orheit ist es eben, die w ir, wenn 
w ir die N a tu r  m it offenem S in n  beobachten, 
a ls  nicht annehm bar erkennen müssen. D ie  
T hiere  sind im  wilden Z ustande nicht thöricht, 
sondern vielm ehr im Bereiche ih rer Lebenssphäre 
ganz ausreichend klug, sie wissen genau, w as 
sie erfah rungsm äß ig  wagen dürfen, sie wissen, 
wo ihnen die G renze gezogen ist, ja  sie 
wissen sogar, daß die K lugheit gebietet, lieber 
nicht b is an diese Grenze zu gehen, geschweige 
denn dieselbe ohne zwingende N oth  zu über
schreiten. W äre  das nicht so, keine T hierw elt wäre 
denkbar. D a n n  würde der M a rd e r  den S t ie r ,  der 
Zwergfalke den T ru th a h n  angreifen, und 
überall gäbe es zwecklos eingerannte Schädel.
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D e r  Luchs, der Vorsichtige, immer B e 
dachte, einer der leidenschaftslosesten C ha- 
ractere, macht w ahrhaftig  hiervon keine A u s- > 
nähm e. W enn er in toller W u th  Menschen 
annähm e, so hätte er, wie jene unglückliche 
F am ilie  der M ordballade, „allein  sich's zu
zumessen, wenn er nicht am Leben blieb." 
D azu  ist er zu klug.

Z u m  Schlüsse möchte ich aber den ge
ehrten H errn  E insender bitten, selbst wenn 
er von der W ahrheit des ihm E rzählten  
überzeugt sein sollte, nicht Schlüsse ans diese 
W ahrnehm ungen einfacher Leute, noch dazn 
vor langer Z e it  angestellt, bauen zu wollen. 
W a r  der Uebelthäter in N r . 3  z. B . ein 
Luchs, und konnte er nicht ein der M e n a 
gerie entsprungenes R au b th ie r  sein, welches 
den M enschen wenig scheute, und vielleicht

vor H unger rasend w a r?  V o r wenigen 
J a h re n  w ard in C u rlan d  ein V ie lfraß  erlegt, 

> dem noch dazu ein Lauf fehlte, und m an 
erfuhr nicht, wo er herkam. Und kann an 
dererseits die H u ndsw uth  nicht ans die Luchse 
übertragen gewesen sein, w as z. B .  durch 
einen tollen Fuchs, den sie gefangen, fast 
möglich gewesen w äre. V o r vielen Ja h re n  
brachte die Jagdzeitung  mehrfach Berichte 
darüber, wie in einigen Gegenden K ra in 's  
Forstbeam te von wüthenden Füchsen ange
nommen w urden, und schloß sogleich, wie es 
sich dann auch bestätigte, diese Füchse seien 
wnthkrank gewesen. G anz  dasselbe m üßte 
ä  priori von jedem Luchse angenommen 
werden, der einen Menschen ohne W eiteres 
angriffe.

K. Aaron Koliken.

M a n n ig fa lt ig e s .
(P erso n a l -  Nachrichten.) M r .  E dw ard 

M 'D o n a ld  zu Belleville, Ashtown, dem die 
Ja g d a rran g em en ts  der Kaiserin von Oesterreich 
w ährend ih res A ufenthaltes in  I r l a n d  allein 
oblagen, hat vom K aiser F ra n z  Joseph  das 
goldene Verdienstkreuz m it der K rone verliehen 
erhalten. M r .  M 'D o n a ld  empfing von der 
K aiserin  eine kostbare Broche in  der F o rm  
eines Schm etterlings m it ausgebreiteten F lü 
geln. D en  K örper des Jnsec tes bildet ein 
großer Amethyst, w ährend die F lü g e l au s in 
feinstem G olde gefaßten B rillan ten  gebildet 
sind. D e r  K opf besteht au s einem großen 
D iam an ten , und fü r die Augen sind S m a 
ragden verwendet. —  V o r Kurzem  starb der 
R eichsgraf R udo lf von L a m b e r g ,  K ä m 
m erer, E rb lan d -S ta llm e is te r  in K ärn ten  und 
K ra in . E r  g a lt a ls  einer der besten K ugel
schützen, obwohl m an  ihm  die unteren G lie 
der aller zehn F inger, welche ihm  in einem 
W interfeldzuge erfroren w aren, am p u tirt hatte. 
E r  beging vor einigen J a h r e n ,  wie w ir 
seinerzeit gemeldet, d as gewiß seltene Fest 
des erlegten tausendstell Hirsches.

(E ine  Jag d ftm fa re ). D e r  bekannte a u s 
gezeichnete W aldhornist der Hofcapelle und

des Hofopernorchesters, H e rr Josef S c h a n tl  
(neuestens ha t er auch den T ite l eines H of- 
jagd-M usiklehrers erhalten), ha t fü r die Ja g d e n  
des K ronprinzen R udo lf eine neue F an fa re  
— K ronprinz  R u d o lf-F an fare  — com pouirt. 
D iese F an fa re , zum Unterschiede der von der 
historischen D a g o b ert-F an fa re , m it einer I n 
troduktion und einem C oda versehen, schließt 
m it dem bekannten C h o rm o tiv : „Hoch soll 
er leben." K ronprinz  R u d o lf ha t diese F a n 
fare angenom m en und dem Com ponisten ist 
nachstehendes Schreiben zugekommen: „ S e .  k. 
und k. H oheit der durchlauchtigste K ronprinz  
R u d o lf haben die höchstdemselben gewidmete 
„ Ja g d fa n fa re "  m it vielem V ergnügen entge
gengenommen und mich b e au ftrag t, E u er 
W ohlgeboren die beifolgende N ippe a ls  ein 
Zeichen höchster Anerkennung zu übersenden. 
B om belles ."  D ie  N ippe besteht in einer 
Prachtvollen B usennadel.

(Ja g -ab e n leu e r.)  A u s P e t e r s b u r g ,  
2 9 . M ä rz , w ird gemeldet: A uf einer B ä re n 
jagd, die der B otschafter E n g lan d s , Lord 
D u ffe r in , in  der Umgegend der Residenz 
kürzlich veranstaltete, ereignete sich folgender 
V orfall, welcher für die G em alin  des Lord 
D u ffe rin , die an der J a g d  theilnahm , leicht
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schlimme Folgen hätte haben können. D e r  
B ä r ,  auf welchen m an J a g d  machte, brach 
au s seinem Lager hervor, befand sich plötzlich 
ganz in  der N ähe der Lady D u ffe rin  und 
schien sich auf diese losstürzen zu wollen. 
D ie  G e fah r ging indeß glücklich vorüber, 
D ank der Entschlossenheit und G eistesgegen
w a rt des Lord F r .  H am ilton , des dritten 
S e c re tä r s  der englischen Botschaft, welcher 
durch einen glücklichen S ch u ß  den B ä re n  fast 
zu den Füßen  der Lady D nfferin  zu B oden 
streckte.

(Besuch lan d - und fo rstw irtschaftlicher 
In s titu te  durch den A ckerlm um inister.) D e r  
Ackerbauminister, G ra f  Falkenhayn, ha t die 
österlichen P a rlam en ts fc rien  un ter Anderm  
auch dazu benützt, die in W ien und nächster 
Umgebung gelegenen land- und f o r s tw ir t 
schaftlichen In s ti tu te  in zusamm enhängender 
Reihenfolge eingehend zu besichtigen. E s  
w urden zu diesem Zwecke an vier aufeinander
folgenden T agen besucht: die landw irthschaft- 
lich-chcmische V ersuchsstation in W ien, die 
forstliche Versnchsleitung ebendaselbst, die in 
der ehemaligen Forst-Akadem ie M a r ia b ru n n  
und dem dortigen forstbotanischen G a rten  
befindlichen E inrichtungen und A pparate  für 
forstliche und forstlich-meteorologische U nter
suchungen, sowie die dortselbst noch aufbe
w ahrten  Elem ente fü r ein künftiges land- 
und forstw irtschaftliches C e n tra l-M u se u m : 
ferner die Lehranstalt und die V ersuchsstation 
fü r W ein- und O bstbau  in K losterneuburg, 
endlich die landw irtschaftliche M ittelschule 
nebst G ärtnerschule und B ra u e r -K u rs  in 
M ö dling , wo durch m ehrere S tu n d e n  bei den 
V o rträgen  und im provisirten P rü fu n g en  in 
allen Jah rg än g e n  h o sp itirt wurde.

(Z w ei W ald h eg er erm ordet.) W ie das 
„ P ra g e r  A bendblatt" berichtet, kamen am
3 . d. M .  die Heger Jo sef Nosek und J o h a n n  
D olezal um  6  U hr F rü h  in  dem Daschitzer 
D om ainenw alde H aran ty  m it den dort häufig 
jagenden Raubschützen der Umgegend zusammen 
und wurden von denselben allen Anzeichen 
nach ohne jeden vorhergehenden K am pf er
m ordet. Nosek bekam aus nächster N ähe

einen Vollschuß rückwärts in den H a ls  und 
zugleich ciuen zweiten von der S e ite  in die 
O berb rnst. D o leza l hatte 2 l  Schro tw unden  
in  dem Rücken. B eide H eger m ußten augen
blicklich todt sein, und da sonst keine Anzeichen 
und S p u re n  von den T h ä te rn  aufzufinden 
w aren, so wird alles B em ühen zu ih rer A u s 
forschung wahrscheinlich erfolglos bleiben.

(H ohes A lte r .)  I n  Triblitz (Böhm en) 
starb am 7 . d. M .  M a th ia s  K o l a r z i k ,  
gräflich Klebelsbcrg'scher Förster, ein V eteran  
au s dem K riegsjah re  1 8 0 9 , im  A lter von 
1 0 0  J a h re n .

Correspondkll).
A. v. R . W ie kommt eine so zarte Dam e  

dazu eine Löwenjagd zn schildern? Schreiben sie 
u n s doch Selbstcrlebtes, an diese Löwenjagd g lau
ben wir nicht. —  B . H. W ir dienen der G öttin  
D iana  und lassen es Berufeneren über, sich eine 
Gedächtnißtafel im Tem pel des Hymen zu ver
dienen. N ein! derartige Inserate müssen wir 
ablehnen, w as sich in solcher Weise „ewig binden" 
w ill, niag andere Wege einschlagen. —  Herrn T h . 
v. P . in Zürich. Besten Dank für I h r e  M itheilun
gen, weitere Beiträge werden nns willkommen sein-

Eingesendet.
D ie  bevorstehenden Pferderennen geben uns  

Veranlassung, die Herren Pferdebesitzer ans das 
von S r .  M ajestät dem Kaiser Franz Josef I. mit 
einem ausschließenden Privilegium  ausgezeichnete 
Nestitntions-Flnid für Pferde von Franz Johann  
Kwizda, k. k. Hof-Lieferant in Korneuburg, besonders 
aufmerksam zu machen. Hat dieses Restitutions- 
Fluid schon überhaupt a ls  hygienisches M ittel sich 
einen wohlverdienten R uf erworben, so soll dessen 
Anwendung bei den bevorstehenden Rennen nicht 
unterlassen werden; wenn »vir anführen, daß die
ses Nestitntions-Flnid die Nerven stählt, denselben 
eine Geschmeidigkeit, Elasticität und Frische ver
leiht, welche das Pferd zu ungewöhnlichen Leistun
gen befähigen, so geben wir hiedurch ein kurzes 
Ncsuinä der Aussprüche gewiegter Fachmänner. 
Nach Verlauf der Rennen wird der Gebrauch 
dieses R estitutions-Fluids zur dringenden N oth
wendigkeit, indem dasselbe die von der voraus
gegangenen Anstrengung erschöpften Seh n en  schnell 
und gründlich restaurirt. — D ie  Bezugsquellen  
von dem k. k. priv. Restitutions-Flnid sind bei 
der heutigen Annonce „Thierheilmittel" angeführt.
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I n s e r a t e .

8 lisü. ii. KöiiiZI. 
1Ilerlioc>i?lö 

1nerliei»»inx.

Koliloiik »eilLÜIe 
P.III8 1878.

i» Steiermark,
8ia1 ion  fe ll lb s o k  äsn  ungariovken  lV estdakn.

8  V  K  L  I L  I L  c k S I  8 a L 8 « I »  D  W l L U L .
k e g in n  c ie r  l ' r s u b e n e u r  / ^ n fg n g 8 L v p l s m b e r .

Îiralisel» - mnri»1i8vke null Li8en8Ünorli»xe, ^iexoiimvllee, )lileb, kielitovnsckvi nnä 
^neIl80olLer8tändn»x8-InllnIa.tianoi>, Xodien8uuie ftmloi', 8tslllbiiäol', 8ii88WN88vibüävr, 

kiedtennruivibüller, iLaitv8 Volldnä mit Linlielltunx rn LnitvvL88ereuren.
^.nkra^su uuä LestsIIunFSN von WoIiuunFeu uiick Nirlgrnk^vüssern bei cler

v ru n n e n  v irso tio n
in. O -Isiolrsridsr^, Lisis^rriLriL.

J a g d r e c h t - B e r p a c h t t t n g
2 V4 S tun d en  von W ien .

A uf einem au s 5 4 5 2  C a t.-Jo ch cn  bestehenden Aeckcr-Complcxe ist das Jagdrech t b is  Ende 
J ä n n e r  1 8 8 3  um  jährliche 3 0 0  st. zu verpachten. E isen b a h n -S ta tio n  in der M itte  des 
Jagdgebie tes, täglich F rü h  und Abends B ahnverkehr m it W ien. N äheres beim Advokaten 

D r. A u g u s t  von S ö te r  in  U ng.-A ltenburg .

H o l -  A  O ^ r ie l i t s a ä v o k a t ,  ^ V iv u , I^ oO k ovri 1̂ 1 1̂2 X r .  1 , 2 . 8 t .o e k .  
^ 6  1 v A 1 a l ' i  s  0  I i : ^ 6 u a r c l  X o p p ,  ^V i e n .

Waldherrschast
mit schöner Jagd  auf R ehe, Hirsche, Auerhahn, 

Gemse re. zu verkaufen.
V on W ien in circa 9 S tun d en , Ischl, Aussee 

4 bis 5 S tu n d en  entfernt, in romantischer Lage, 
großem Schloß von 25 Zim m ern, Kapelle, um- 
geben von schönem Garten, mit großen Obstanlagen, 
Gemüsegarten, ein schöner Bach mit über lOOpfer- 
digcr Wasserkraft, 1 Joch Forellenteich, gute Fischerei, 
Wirthschaftsgebände, Brcttsäge. Gesammtfläche der 
productiven Area 2 3 0 0  Joch, davon 36 Joch 
vorzügliches Acker- und Wiesenlaud. —  W aldbe
stand meist Fichte und Lärche, m it schönem Wuchs, 
meist M ittelholz von 50 bis 60 Jahre, circa 
200 Joch über 100 Jahre. P reis 105.000 fl. 
Directe Anfragen an Rudolf Masse in W ien unter 

Chiffre „Watdherrfchast Nr. 1 05 ."

D urch die M allirchuusser'sche S u c h h u n d - 
tim g (Jo ses A term n) in  W ien ist zu be
ziehen :

Sieben Jahre in Südafriea.
Erlebnisse, Forschungen uud Jag d en , 

von
Dr. Knut Koluv.

Dieses interessante W erk des berühm ten 
A frica-R cisenden erscheint in ungefähr 3 0  Lie
ferungen st 3 0  kr. O e . W . 7 Lieferungen 

sind bereits erschienen.
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K. k. eo n e^  K oi-neubungei- V i e l i p u l v e i - L ^ k b u n ? ^ ^

X. l<- p^iv . K k 8 i! tu 1 io n 8 -flu iü  ?fkk-äe.
1 ü. 4 0 .k r .

üöTi^^öOllüHLPUlVöl* rn r  V erw endung  ^n  S tä llen  ^eder Lrt,' uuf LV eideplüt-sn, S c lilu c litb ü o k e /s tc ^  — 
1 kucke t ü '/r  Ikilo 15 kr.HkiivSN- Iinrl gegen Lusclrw sIIuog d s r  D rüsen  im Lslrlgunge und  um L u ise , d s i gu tu rtig sr

U IIU  S 1R IU V  rrnd dcdenk livder Didiss bei kksrden, sow ie gegen L uleren trünciung  und

Hüll ^ÄÜlIö Obl kür H unds 1 k luselre 1 ü 50 kr

62ll6I^1^6lüI* kür k fs rd s , gegen O elenksgulleu  und 8olrnen- oder klnLsguIIon. 1 kluselre 1 il. 50 kr.
^ ii> «  ^eevn d is  Seuelre und gswölrolieire L runk lie itsn  d s r O irnss, L o ten ,

N V « P U I V V ^  I U« N Ü U S ^ V I I U ^ V I  » ü lin s r , k srllrü liner^etc . L in  k u ck st öO^kr. ^

^U ^82lll6 E k s o  I ü ^2 5  k r ! ° ^ ' ^ >Vundv, und u 1 'v id s r ng 

gegen 8truklküule. L ine  k luselre 70 kr.

H üllb Il2l8Ä^HI^ü6 gegen den innern  Olrrw urm  d sr L u n d s . — L ine kluselre 2 ü. 25 kr. ö. >V.

gegen d is  L und ek ru n k lrs it. L ine  Selrselitel I ü.

XlÄüö^I^IIlIVb!* gegen L luusnw vtr (L luuen  seuelre) l k luselre 70 kr.
X ü ! ! I ( p ! I I K I 1 ^ g e n ^ L o t tk ,  VVrnddsued, >kro m s , a  s  x S

X l'2/1^U ll6l' der Llust. In  L isteirsn  u 6 ü. und 3 ü. und  k u eke ten  L 30 kr.
ü/l AUl<Kl18AlIl6 d e ^ L i^ d e ^ .^ 'l  ^ ' i e g e l ^ ' ü ^  u n d k u s s ru u d s  (k ruderuu  sclrlsg, Sclrlum psnm uu e)

^^1816 b ü c k s s ^ a ?  ^  e°eeu  V ers to p fu n g  L lu trern igungs r l i t ts l  und kiU ksivutrv 8 es

kür Scliuks, dew übrtes LIittvI eseen  d ie D üm nrsrrulrr. Lin k uckst 70 kr.

TOllWKMPUlVKI* ^ n ° K I ^ n " s ^ k ^ b o s ^ 'v V ^  ^ U o re n e r  Irc->slust. L in  grosses k-rcket

W^I^l!Il2l82IVI k le rd e  und L in d er riur H eilung uller L rteo  sow odl krisclrer uls v e ru lts te r  LVundsn.

kür kksrde, gegen Spulw ürm er, kullisudenw ürrner, L ingsw eidew ürw er überduupt, O sstruslu rve . 
W  U I L ine  S leedbüedse  1 ü. 60 kr.

L ruvk  L. «I. U .: LVittmunn, L p. ; 
L riiell L d. Ir.: 8 . 8 ökm , L p .;  
L rU vn: L . kö lrw ;
L riillN : 8 te in b rse tro r;
L lkerdillx: 3. L rd p re sse r; 
L ß l^enku re : kluger L  8 ö lrn s ; 
L n n s : L . k u in tin x e r; 
k lo rld sd o rk : L . S tru sse r; 
k lo p x n i tr :  3ulins L ittn e r ;

6ross-6eriiox«: k  L ltrünger; 
Owundsil: L u im u n v ; 6  ScdukSor; 
geirogeudurx: 8. k u g sn d su m ; 
Horn: 3. L r u n r l ; 3. D s id l ; 
lirems: L . L itrg e rn ; 6 ö g l ; 
Lremsmiinstsr: O derodorker; 
Irktit: k . O sttl, L xotll. ; 
IritNßeitlois: L . L lu^er;
Irillr: 3. 6 . V ielgntlr; L lrrist; 
H e llt: L . S eedöek; 
V derllv lled rum i. S rü n s te id l; 
k rL A : k ü r s t ; L p . k o r itso d ;

k l l rß s t l t l l : L  6 I isc k tr ;

8 t  k ö lto n : L . k . S e id e l;  
V illsv li: LI. k ü r s t ;
^Vttidliolvlt L d. IIrrt)'kt! L ie d l ; 
^V lllis lm sltu rß : 3. S trodm u^er; 
IV l.-X eustkd t: Sulm liofer; 
2 v e t t l :  8 . L lu^sr; 3. v u m .

L u sssrd sm  beünden  sicd tust in  ulien S tüdten  und  N ü rk ten  in den  L ron iündero  D epo ts, wsicir« 
rs rtw sise  dureil d is  k ro v in r  3ou rou ls veröE cntliclrt w eiden . >Ver m ir e in sn  kü lscder m einer g esckü trtsn  Llurke 
deru rt nuedw sist, duss icii denselben  der gericlrtliclien Lestrufirog uo te riis lren  Kuno, em pküngt ein« H svom penu« 
di» 50 0  L u iden .
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Billner's Räude-Skiff.
Diese R äude-Seife hat sich seit Jahren a ls ganz 

vorzügliches M ittel gegen Räudekrankheit, Flechte, H aut
ausschläge, Pusteln und sonstige Hautkrankheiten bei Hunden 
auf's Beste bewährt. Nach ein- b is zweiwöchentlichem G e
brauche, meist nach Verbrauch zweier Stücke, verschwindet 
selbst die hartnäckigste Räude. D er manchmalige Gebrauch der 
R äude-Seife ist selbst bei ganz gesunden Hunden zu empfehlen, 
da dadurch die H aut vollkommen von den sich bei Hunden 
in der Regel aufhaltenden Parasiten gereinigct, die Haare 
aber geschmeidig und glänzend gemacht werden. B on  den 
einlaufenden Schreiben über die rasche und günstige Wirkung 
dieser S e ife , veröffentliche ich nur Folgendes:

Herrn I .  B ittner, Apotheker in Gloggnitz.
M it Gegenwärtigem bitte mir sogleich 6 Stück Ih rer  

bewährten und berühmten R äude-Seife per Postnachnahme 
senden zu wollen. D ie im vorigen Jahre bezogene R äude-Seife hat sich vorzüglich bewährt. M ein  
Hund Hektar war am ganzen Körper mit Räude behaftet. Ich wendete unzählige M ittel an; doch 
alle vergebens. Ein Freund rieth mir Ih r e  R äude-Seise für den Hund zu gebrauchen. Ich ließ mir 
selbe kommen und zu meinem freudigen Erstaunen war nach Verbrauch zweier Stücke diese Räude 
gänzlich verschwunden; ebenso verlor sich der üble Geruch. M ein Hund war wieder rein. An den 
durch die Räude hervorgebrachten kahlen S te llen  wuchsen sogar in kurzer Zeit die Haare nach. Ih r e  
R äude-Seife verdient wirklich a ls einziges M ittel in  seiner Art genannt zu werden rc.

Schw arzau i. G ., 14. Jänner 1880.
Hochachtend Leopold DittmerPrn. 

l Stück kostet 90 kr. ö. 317., t2 Stück in einem Ristchen 9 ff. ö. 317.
Kaupt-Depot bei Ju liu s Miltner, Apotheker in Hloggnih vei Wien.

M in er s
das bisher vorzüglichste M itte l gegen den Ohrcnkrcbs der „Hunde."

B ei laugbchängten Hunden tritt sehr oft die bisher beinahe für unheilbar gehaltene Krankheit, 
genannt der Ohrcnkrcbs oder Ohrwurm ans. Zur Behebung dieser Krankheit wurden bis jetzt ver
schiedene stark ätzende M ittel, a ls: Höllenstein, Schcidewasser, rothe Präcipitalsalbe rc. gebraucht. E s  
wurden auch öfters Operationen, a ls Abschneiden des wunden O hrlappens, fei ner Glüheisen rc. ange
wendet. Doch Alles vergebens, alle diese M ittel, besonders die letzteren, die nur eine Verstümmlung 
der Hunde herbeiführten, zogen selten eine radikale Cur nach sich. W enn schon Heiln»«) eintrat, so war 
doch in den meisten Fällen der Hund entstellt. Nach langen, mühsamen und kostspieligen Versuchen 
ist es doch endlich dem Apotheker J u liu s  B ittner in G loggnitz gelungen, ein M ittel dagegen, Units 
dkÜLLinigns genannt, zusammen zu stellen, welches durchaus aus keinen scharfen, metallischen Zusätzen, 
sondern aus reinen vegetabilischen, balsamischen, milden Pflauzen-Jngredienzien besteht. D ieses M ittel, 
U nils brcksamigns, hat die außerordentliche Heilkraft, die Krankheit „Ohrenwnrm " oder „Ohrcnkrcbs" 
in wenigen T agen, ohne O peration, ohne schädlich wirkende Substanzen, ganz einfach nur durch 
Bestreichen mit demselben vollkommen zu beseitigen.

P r e is  eines cklacons nekff ffebrauchsanweisung und Perpackung 2 ff. 29 kr. ö. 317.
Kaupl-Depot Sei Ju lius Miltner, Apotheker in Hloggnih Sei Wien.

Biltner's Hunde-Pillen! kill« f«r äoxs!
Diese P illen , bereitet aus deu reinsten, mildwirkenden Pflauzenstosien, bewähren sich seit mehr 

a ls 30 Jahren a ls  ganz vorzügliches M ittel gegen Hundekrankheiten, a ls: S tau p e, sogenannte H unds- 
kraukheit, starke» N asen-, Nachen- und Lnngen-Katarrh, Krampfe, V eitstan z, Fallsucht, Husten, 
Ausschläge, R äude, Gicht, Verstopfung, Eßiinlust, W ürm er, Abm agerung. Hauptsächlich dienen aber 
dieselben als V orbeugungsm ittel gegen jederlei Krankheit bei sonst gesunden Hunden, wenn dieselben 
dann und wann eine solche bekommen. Insbesondere sind diese H unde-Pillen ein Prüservativmittel gegen 
die so gefürchtete „H undsw uth."

Preis einer Schachtel nebst Gebrauchsanweisung k ff. ö. 377.
K au p t-D ep o t vei J u l iu s  M ittn er , A potheker in  H lo g g n ih  vei W ie n . 

Unentgeltliche Auskünfte über die radikale Behandlung aller inneren und äußeren Krank
heiten der Hunde werden bereitw illig ertheilt.
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Z D L e
von

D  Sv 2. 22 . S  27 <L> n  <2 ^  2722. s .  22 . 272.
in W ien er-^ Ieu sla lit (^ ia lie r -O a s l.)

liefert nur ^nbau^eit:

b  V K L N § K » 8 M , - L «
unter 6aruutis der Leimkruft.

p r v i ' s b l s t t v r  unc i  i V lu s te r  s u f  V e r l a n g e n  f r s n v o  u n d  g r a t i s .

8vIiU88 m it Obvkv Lore (» I. 12 in  3V" L i« is , llistanL  
50 8 e k iitte î ranr X. Lkenger,

L  iivll 8 6N m  ktoll 61',

>Vl6N, I.) 86il61'KL88v 4
(N 622Ä 1lin)

n s e i i e t  d e m  L r a b e n ,
empüeklt sein Rüger von Lbvkv 8vrv- 
6ew eluen und Lxpressbüeksen mit 
äsn neuesten erprobtesten Verseliluss- 
s^stemen, sowie umerik. Revolver, 
Logurdus >Vurfmuseliine», 6Iuskugeln, 
engl. dugdartikeln, Llunition von nur 
unerkannt bester Qualität und ^.us- 
fübrung aus der 6ewebrfubrik lV El, 0. 
8 vv1i Ev 8vN, Rondon oder IvSvs 

Uirnvr, Kudupest.

kreis l anrrmte ant Verlangen.

Sächsische Kolznummerir-Schkäget,
B equem ! S o l id ! Keine R eparaturen!

vorzügl. bew ährter C onstruction, m it 4  S te lle n , nebst sehr bequemem S ch w ärzap p ara t, complett 
3 0  M ark , liefert C a r l  H assm ann 's F a b r ik  in  A u e  in  Sachsen.

O i a n a - ^ u l v s k !
k ^ a i » » S L  4 L  k n c 1 K I » « l L .  I ^ U » L v v ^ L a I » r i l L L U i » t S i »

IN k o n a a k l in W kstfa ien  unci kübv land  am  H arr ,
empt'eblen ilir lliilllu-l'lllver, bestes dagdpulvsr für Hinterlader, gepresst, naturblank, grobkörnig 

und stark wirkend, speciell nur Lr/ielnug weittragender Lelüisse.

B erlag der WalliShausser'schen Dnchhandinng ( J o s e f  K l e i n  in) in W ien, Hoher Markt Nr. 1.
Für die Redaktion verantwortlich J o s e s  K > e n> in. Druck von I .  B . W alliShausser in W ien.
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Iagdansffng knis. Hoheit lies dm-chinuchtigstm R i o lM in zm  
Erzherzogs R udolf nach Hirschberg.

Am 17 . A pril unternahm  S e .  kais. H oheit 
der durchlauchtigste K ronprinz  Erzherzog 
R u d o l f ,  begleitet von den H erren  F lü g e l- 
ad ju tan ten  M a jo r  B akalov ich , M a jo r  v. 
Eschenbacher und dem M a le r  H e rrn  v. P a u -  
singer einen Ja g d a u sf lu g  zu S r .  Excellenz 
dem G rafen  W aldstein nach Hirschberg. D a s  
W etter w ar herrlich und die B a lz  der A uer
und B irkhähne im vollen Z u g e ;  sie versprach 
Heuer einen besondern R eiz, denn in dem 
R eviere D ürrho lz , w ar seit 1 3 . A pril ein 
Rackelhahn gemeldet worden. E r  hielt ziemlich 
festen S ta n d ,  sing des M o rg e n s  später an 
zu balzen a ls  die A uerhähne und zw ar imm er

n u r auf B ä u m e n ; hiedurch unterschied er sich 
wesentlich von jenen Rackelhähnen, welche in 
Gemeinschaft m it B irkhähnen am B oden zu 
balzen Pflegen. S e in e  eigenthümlich knarrenden 
B alztöne, die einem langgezogenen R  glichen, 
w aren in kurzen Zw ischenräum en bald stärker 
bald schwächer weithin zn vernehm en. D ie 
vor ihm eingefallenen A uerhähne ritten  bei 
seinem E insall augenblicklich a b ; eines M o r 
gens wurde er im Kam pfe m it einem A uer
hahn gesehen.

S e .  kais. Hoheit kam gegen 5  U hr Nach
m ittag s in Hirschberg an, und erlegte noch 
an demselben Abende im B üsiger R eviere
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einen A uerhahn am E in fa ll. Am folgenden 
M o rg en  fuhr S e .  kais. H oheit m it dem 
Ia g d h e rrn  in das D ürrhö lzer R evier. W egen 
des am V orabende herrschenden W indes w ar 
es nicht möglich gewesen, den E in fa ll des  ̂
Rackelhahnes zu constatiren.

D e r M o rg en  brach heran und da kein 
B a lz lau t zu hören w ar, schien es, a ls  ob 
der H ahn  gar nicht eingefallen w äre. Plötzlich 
ließen sich die knarrenden T öne seines B alzend 
vernehm en; sie klangen aber schwächer a ls  ! 
sonst und in  größeren In te rv a lle n ;  deshalb 
w ar cs schwer, sich ihm auf Schußdistanz 
zu nähern .

S e .  kais. Hoheit aber, m it der J a g d  
und E ig en art dieses W ildes wohl vertrau t, 
erfaßte rasch die S i tu a t io n  und reizte den 
H ah n  durch täuschende N achahm ung der Laute 
der Auerhenne zu neuem B a lz e n ; so gelang es 
Höchstdemselben, theils pürschend theils a n 
springend den H ahn  zu Gesichte zu bekommen 
und zn erlegen.

D ie  Freude des Ja g d h e rrn  über das 
glückliche E rgebniß  w ar begreiflicher Weise 
sehr g r o ß ; denn das Vorkommen des Rackcl- 
h ahns ist so selten und der E rfo lg  w ar unter 
den gegebenen Verhältnissen nicht gewiß.

D e r  erlegte H ah n  ist eines der schönsten 
Exem plare, die b isher vorgekommen sind. 
D e r  G rö ß e , G esta lt und F ä rb u n g  nach h ä lt 
er die M itte  zwischen A uer- und B irk h ah n ; 
der K opf gleicht jenem des B irk h ah n s , H a ls  
und B ru s t schillern in  metallischem V io let- 
g r ü n ; der Unterleib und Rückkn sind schwarz 
m it violettem  S c h ille r ;  die F lügel b raun  
und g ra u ;  der S to ß  ist abgerundet, die 
äußeren Federn sanft gekrümmt.

A ußer dem Rackelhahn erlegte S e .  kais. 
H oheit während seines kaum 2 tägigen A uf
enthaltes noch 2 A uerhähne, 4  B irkhähne, 
1 W ild g au s und 1 M ouslon .

M o n ta g  den 2 0 . A pril kehrte Höchst- 
derselbe wieder nach P ra g  zurück.

D as Laroujset in der Mnter-Neitschuse.
D ie T ag esb lä tte r haben über das g län 

zende Caroussel in der W inter-R eitschule, das 
an  den T agen  des 1 7 ., 1 8 . und 1 9 . A pril 
abgehalten wurde, so eingehende Berichte 
gebracht, daß w ir unsere Leser nicht m it 
neuerlichen Schilderungen ermüden wollen, 
sondern u n s  darauf beschränken, das P r o 
gram m  dieses farbenprächtigen Festes a ls  
ein historisches Actenstück zu bringen und an 
die A rt, wie das prunkvolle B ild  in  S cen e  
gesetzt w ar, einige Bem erkungen und A u s 
führungen zu knüpfen, welche vielleicht einige 
nützliche Anregungen und am üsante R em in i
scenzen enthalten.

D ie  C aroussel's sind au s den T u rn ie ren  
hervorgegangen. Schönheit und G ew andtheit 
sollen sie zeigen, nicht streitbare K r a f t ;  die 
W inter-R eitschule ha t eine ganze R eihe der
artiger Feste gesehen und im m er w aren diese

durch h in ter der S cene  arbeitende und be
rathende C ulturhistoriker und K ünstler v o r
bereitet worden. E ines der glänzendsten dieser 
Feste w ar Ende 1 7 4 2  und A nfangs 1 7 4 3  
am Hose der K aiserin  M a r ia  T heresia aus 
A n laß  der E roberung  P r a g s  von den D am en 
der Aristokratie abgehalten worden. D a s  
W iener D ia r iu m  brachte am 5 . J ä n n e r  1 7 4 3  
darüber folgende N otiz „Verstrichenen M i t t 
woch, den 2 . d. M . haben sich V o rm ittag s 
nach 1 0  U hr I h r e  M ajes tä t die K önigin, unsere 
allergnädigste F ra u  und Landesfürstin m it der 
durchlauchtigsten Ertzherzogin der F rau en  
Schwester M a r ia  A nna, und unterschiedlichen 
H of- und S ta a tsd a m e n , wie auch hohen H erren  
C avalieren  in  prächtigsten K leidungen über 
den G a n g  auf dero W inter-R eitschule ver
fügt, und daselbst ein herrlich angeordnetes 
Carossel zu P ferd  und in sogenannten P i-
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roccien, unter zwcyfachen C h o r-T ro m p e te n  
und Pauken gehalten, wobey an  Kleidungen, 
Geschmuck, B edienten, P ferd  geschirren und 
Piroccien  eine ungemein majestätische P rach t 
zu sehen Ware, und bis 2  U hr dauerte, da 
sodann I h r e  M ajes tä t die K önigin  sammt 
dero hochadeligen G efolge aus bedeuter R e it
schul einen (Z ug) schönster O rd n u n g  nach 
der B u rg  gehalten, woselbsten I h r e  königliche 
M ajes tä t denen hohen S tandespersonen  so 
bei dem Carossel gewesen, in  der R itte r-  
S tu b e n  ein herrliches T rac tam en t gegeben 
und m it denen selben bei einer auserlesenen 
M usik öffentlich gespeiset."

W ie nun, so dam als, w ar die Reitschule 
prächtig ausgeschmückt; die erste Q u ad rille  
wurde von der K aiserin  in  eigener Person  
g e fü h rt; es w aren  nämlich 8  reitende und 
8 in überaus prächtig ausgestatteten P h a e 
tons fahrende, a ls  Amazonen gekleidete R it-  
tcriunen, welche zusammen in vier Q u ad rillen  
rang irten . D ie  K leidung der in  der ersten 
Q u ad rille  mitwirkenden w ar p u rp u rro th , die 
E quipage aber weiß m it G old .

E s  ritten  außer der K aiserin  die G em a- 
linnen des G ra fen  N ic las  P a lffy  und des 
G ra fen  Leopold Kinsky, dann die G rä fin  
P ro sk au . D ie  andere reitende Q u ad rille , deren 
K leidung und E quipage von weißem vi-oKne-t 
und rothem  6 r o s  cke, T o n i»  ebenfalls m it 
G o ld  gestickt und verbräm t w ar, bestand au s 
den G rä fin n en  N ic las  Eßterhazy, Nostitz, 
W urm b ran d  und der F reu n  H agen. D ie 
K leidung der bei der ersten fahrenden Q u a d rille  
mitwirkenden D am en  und C avaliere bestand 
aus x o n eeauro them  S a m m t und weißem 
A tlas , entsprechend w ar die E quipage. D ie  
zweite fahrende Q u ad rille  trug  K leider von 
blauem  S a m m t, welche ebenfalls gleich der 
dazu gehörigen E quipage reich m it S i lb e r  
gestickt w aren. B e i diesem Caroussel w urden 
nach B eendigung desselben eigenhändig von 
der K aiserin Preise vertheilt, so fü r die reitende 
Q u ad rille  1) m it der Lanze: E in  Besteck von 
B ergkrystall in G old  gefaßt und m it B rillan ten

besetzt; es wurde von der K aiserin  gewonnen, 
von dieser aber der G rä fin  P a lffy  überlassen;
u . s. w.

W ährend des Caroussels w ar dem könig
lichen O berbereiter E rnst W agner E dlen von 
W agenhofen von einem Unbekannten ein G e 
dicht m itgetheilt worden, das w ir seiner 
ergötzlichen N a iv e tä t wegen den Lesern nicht 
vorenthalten w ollen; es la u te t:

„O  G roße Königin! O  W under dieser Zeiten, 
W om it soll man Dich wohl bei solchem Ritter S p ie l,  
D a  D u  m it bester Art so künstlich triffst das Z iel 
Vergleichen, und D ein  Lob nach Fug und Macht

ausbreiten?
W as kann D ein  treues Volk sür Opfer D ir  bereiten? 
V on Am azonen schrieb man eh'mals oft und viel, 
W ie wohl man zweifelt noch an deren Wahrheit-

Kiel?
S o  reicht doch A lles nicht an die Vollkommenheiten, 
D ie D u  u n s sehen läßt, und täglich legst vor Augen. 
M inerva's Gleichung kann hier eben wenig taugen, 
M an sagt daher wohl und trifft die Sache mehr, 
D u  hast o Königin, doch niemand D eines gleichen, 
An hoher Eigenschaft und Tugend muß D ir  weichen 
W as jetzo lebt. Dich ziert die Menschheit gar

zu sehr."

N u n  ein so „schönes" Gedicht wurde bei 
dem jüngsten Caroussel nicht p roducirt, aber 
wie m an durch Vergleichung sieht, ist es an 
künstlerischer Schönheit gegen jenes, das in 
der kunstreichen Z e it der K aiserin  M a r ia  
Theresia abgehalten wurde, nicht zurückge
blieben. E s  w ar, wie w ir vorausgesagt, die 
Ia g d g ru p p e  des Festzuges in  erhöhter S c h ö n 
heit; fü r  den M a n g e l der N icderjagd wurde 
m an reichlich dadurch entschädigt, daß B ä re n - , 
S a u -  und Hirschjagd, namentlich aber die 
Falkenjagd viel reicher ausgestattet erschienen. 
D e r D am cnw agen w ar sowie alle übrigen 
W agen vom B ild h au er W eyer in geschmack
vollster und stylgerechtester W eise geschmückt, 
alle Costume historisch treu und von selten 
zu sehender K ostbarkeit; die D am en erschienen 
starrend von Edelsteinen, einige der altdeutschen 
H auben w aren m it Türkisen und P e rlen  gestickt. 
D ie  W ah l der Farben  äußerst glücklich, wenn 
w ir auch zu beklagen hatten , daß die B e-

*
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leuchtung des colossalen L angsaales durch die 
in  den Nischen angebrachten elektrischen Am peln 
sich nicht ausreichend erw ies, um  alle N uancen 
des un ter der Leitung des M a le rs  F u x  
glücklich gestimmten B ild es imm er zur vollen 
W irkung zu bringen ; ihm und dem Regisseur 
des cqucstrischen T heiles des Festes, G e n e ra l
m ajo rs  G ra f  Török, ist der größte T h e il des 
G elingens des Festes zuzuschreiben.

M a n  hätte eben in der M itte  des S a a le s  
m ehrere Am peln m it elektrischem Lichte a n 
bringen sollen, um  die G ru p p en  im m er im 
gleichmäßigen Lichte zu sehen; so kamen 
einige derselben und namentlich einzelne F i 
guren n u r  für flüchtige Augenblicke zur G e l
tu n g ; im  G anzen stellte sich h e rau s, daß bei 
so gearteter Beleuchtung alle Costume in 
Hellen F a rb e n , namentlich aber B la u  und 
W eiß m it S i lb e r  glänzend wirkten, w ährend 
ro th b rau n , dunkelgrün, violett u. s. w. ziem
lich m att und leblos erschien, auch die G o ld 
stickereien wirkten nicht und G old  überhaupt 
n u r, wo es in  großen Flächen so wie an den 
Jag d w ag eu  angewendet worden w ar. I n  der 
Hofloge hatten am ersten T age  des Caroussels 
sich vor acht U hr sämmtliche hier weilende 
M itg lie d e rd e r kaiserlichen Fam ilie  eingesunden. 
E s  w aren erschienen:

S e .  M ajes tä t der K a i s e r ,  I h r e  M a 
jestät die K  a i s e  r i n ;  I h r e  k. u. k. H oheiten : 
Erzherzogin M a r ie  V alerie, Erzherzog C a rl 
Ludwig, Erzherzog F ran z  E ste , Erzherzog 
O t t o ; Erzherzog C a r l  S a lv a to r ,  Erzherzogin 
M a r ia  Im m a c u la ta ,  E rzherzogin M a r ia  
Theresia, Erzherzog Leopold S a lv a to r ,  E rz 
herzog F ran z  S a lv a to r ;  Erzherzog Albrecht, 
E rzherzogin E lisabeth , Erzherzog Friedrich, 
Erzherzogin I s a b e l la ;  Erzherzog R a in e r, E rz 
herzogin M a r ie ;  I h r e  königlichen H oheiten: 
Adelgunde, Herzogin von M o d e n a ; Herzog 
von C um berland, Herzog Ludwig in B a ie rn , 
Herzog M ax  in  B a ie r n ; Herzog P h ilip p  von 
W ürttem berg , I h r e  k. und k. H oheit Herzogin 
M a r ia  Theresia von W ürttem berg  m it zwei 
K indern ; I h r e  H oheiten: Herzog von Nassau,

Herzogin von N assau, Prinzessin von N a ssa u ; 
S e .  D urchlaucht P rin z  August von Sachsen- 
C oburg , S e .  D urchlaucht P r in z  P h ilip p  von 
Sachsen-C oburg , I h r e  kön. H oheit Prinzessin 
Louise von S achsen-C oburg .

Präcise  8  U hr t r a t  S e .  M ajes tä t der 
K aiser m it I h r e r  M ajes tä t der K aiserin  und 
der Erzherzogin V alerie  in  die H ofloge; die 
K aiserin  tru g  eine geschlossene schwarze S a m m t-  
R obe m it S p itz e n - J a b o ts , die vorne vom 
H alse bis an den S a u m  der R obe reichten. 
D ie  R obe w ar m it einer D oppelreihe großer 
m it S p a n g e n  zusam m engehaltener Goldknöpfe 
besetzt; das H a a r  der a. h. F ra u  w ar hoch 
aufgesteckt und durch einen schmalen, m it 
B rillan ten  besetzten R eifen am H aup te  fest
gehalten. D ieser R eif und eine m it B rillan ten  
eingefaßte O p a l-B ro ch e  bildeten den alleinigen 
Schmuck.

D e r  S a a l  w ar m it Hirschköpfen, denen 
m an Prachtgcweihe angesetzt und R eisig 
gehängen geschmückt, eine D e co ra tio n , die 
freilich m ehr zum S in n e  des Festzuges a ls 
zu jenem der Architektur des S a a le s  Paßte. 
D ie  W ände der Nischen hatte m an m it kost
baren  G o b e lin 's  verh än g t; eine D ecora tion , 
fast zu werthvoll für ein solch rasch vorüber
rauschendes F est; diese G o belins sind ein 
w ahrer Schatz und eine solche S e h e n sw ü rd ig 
keit, daß w ir dafür P laidiren, bleibend irgend 
einen der dem großen P ublicum  in den nächsten 
J a h re n  zugänglich werdenden Festräum e zu 
schmücken; w ir halten dafür, daß diese S a m m 
lung von G o belins zu den interessantesten 
Kunstschätzen der H ofburg  gehört, welche noch 
imm er nicht genug gew ürdigt ist und m it 
denen m an so heiklig verfahren sollte, wie 
etwa m it altem  böhmischen oder venezianischen 
G la s .

D a s  P ro g ram m  lau te te : J a g d - C a -
r o u s s e l ,  a b g e h a l t e n  i n  d e r k .  k. H o f -  
R e i t s c h u l e  z u  W i e n  i m  A p r i l  1 8 8 0 .

I .  E i n z u g .  Kaiserlicher H erold : G ra f  
H arnoncour H ubert. T rä g e r  des Ja g d b a n n e rs  
m it vier T rab an ten . H erold der S t a d t  W ie n :
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k. k. O berbereiter N iederm ayer. H erold von 
M ä h ren  und S ch les ien : k. k. B ereiter W agner. 
E in  Heerpauker m it zwei B egleitern . V ier 
T rom peter. Fähnrich der R eisigen: G ra f  
Colloredo - M an n sfe ld  F ran z . Dessen zwei 
T rab an ten . Acht Reisige. H erold von G örz  
und I s tr ie n :  k. k. B ereiter W itow sky. Herold 
von G a liz ien : k. k. B ere ite r G ebhard t. E in  
Heerpauker m it zwei B egleitern . V ier T ro m 
peter. H au p tm an n  der R e is ig en : G ra f  M e ra n . 
Dessen zwei T rab an ten . Acht Reisige.

H i r s c h j a g d .  F ü h re r :  G ra f  B reu n n er. 
Z w ei Leibjüger desselben. Z eh n  J ä g e r  zu 
F u ß  m it H unden. H e rren : G ra f  Coudenhove 
Heinrich. G ra f  D ubsky Adolf. B a ro n  G udcnus 
G ab rie l. A llg raf S a lm  H ugo. G ra f  T h u rn -  
Valsässina Leopold. V ier berittene J ä g e r .

G e m s j a g d .  F ü h re r :  Excellenz G ra f  
Wilczek. Z w ei Leibjägcr desselben. Z w ei 
Trom m elschläger, acht P feifer. Z eh n  J ä g e r  
zu F u ß . H erren  : von B altazzi Hektor. G ra f  
Berchtold Leopold. G ra fH o y o s  Josef. G ra f  
Kinsky R u do lf. R itte r  von R o ß m an it. G ra f  
T ran ttm a n sd o rff  Ferd inand .

F a l k e n j a g d .  F ü h re r :  S e .  k. u .k .H o h e it 
Erzherzog Eugen. Z w ei T rab a n te n  desselben. 
D a m e n : die G räfinnen  S tockau-B altazzi. P a lffy  
G isela. K insky Lili. Hatzfeldt Antoinette. An- 
drassy Etelka. F ü rs tin  K hevcnhüllcr-C lam . 
H erren : B a ro n  O rczy E m il.G ra fH o y o sA lfre d . 
G ra f  Wilczek H a n s  fu n . von Bcrzewiczy 
Adam . G ra f  Csüky Eugen. F ü rs t K insky. 
F ü h re r :  S c .  k. und k. H oheit Erzherzog 
W ilhelm . Z w ei T rab an ten  desselben. D a m en : 
die G räfinnen  Larisch - Larisch. M eusdorfs 
M ark a . Apponyi S e h e rr-T h o ß . Larisch-W al- 
lersee. Andrassy I r m a .  V on B altazzi-U garte. 
H erren : B a ro n  S u t tn e r  R ud o lf. Excellenz 
G ra s  M an n sfe ld  H ieronym us. G ra f  Larisch 
Heinrich. P r in z  S o lm s  Alexander. Excellenz 
G ra s  H unyady K alm an. Fürst Khevenhüller.

D a m e n  m i t  P a g e  n. Prinzessin 
Fürstenberg-K hevenhüller. F ü rs tin  T ra u tt-  
m a n sd o rf f-P a lla v ic in i.  B a ro n in  V etsera- 
B altazzi. Prinzessin T h u rn  und T ax is . F ü rstin

A u e rsp e rg -K in sk y . G rä fin  H ard eg g -H ar- 
noncour.

D a m e n  i m  J a g d w a g e n .  B a ro n in  
B ourgo ing-K insky . G rä fin  C olloredo-A ehreu- 
thal. G rä f in  Haugwitz - T rau ttm an sd o rff . 
Prinzessin Liechtenstein-Liechtenstein. G rä fin  
M a n n sfe ld -F es te tits . G rä fin  M niszcch -M o n - 
tau lt. M ark g räfin  P a llav ic in i - Szächänyi. 
G rä f in  Schönborn  T rau ttm an sd o rff. Acht 
T rab a n te n  derselben.

W  i ld  s ch w e i n j  a g  d. F ü h re r :  P r in z  
T h u rn  und T ax is  Emerich. Z w ei Leibjüger 
desselben. Z eh n  J ä g e r  zu F u ß . H e rren : 
die P r in z e n : Liechtenstein Alfred. Liechtenstein 
A lo is. Liechtenstein Heinrich. M ark g ra f P a l la 
vicini A lfo n s. G ra f  Stockau G eorg . V ier 
berittene J ä g e r .

B ä r e n j a g d .  F ü h re r: S e .  kön. H oheit 
P r in z  zu W ürttem berg . Z w ei Leibjüger des
selben. Z eh n  J ä g e r  zu F u ß . H e rre n : P rin z  
Fürstenbcrg  E m il. G ra f  Larisch G eorg . P r in z  
Lobkowitz Ferd inand . M ark g raf P a llav ic in i. 
G ra f  S ch ö n b o rn . V ier berittene J ä g e r .

Z w e i  z w e i s p ü u n i  g e  W a g e n ,  ge
lenkt v o n : G ra f  S tockau Fritz, von B altazz i 
A ristides.

Z w e i  v i e r s p ä n n i g e  W a g e n ,  gelenkt 
von:  F ü rs t T rau ttm an sd o rff, G ra f  Török 
N ico lau s . F ü h re r der berittenen J ä g e r :  F ü rs t 
S ta rh em b crg . Z w ei T rab an ten  desselben. 
S echs berittene J ä g e r .  V ier Reisige. Lieutenant 
der R eisigen : Excellenz G ra f  H oyos. Z w ei 
T rab a n te n  desselben. S echs berittene J ä g e r .  
V ier Reisige.

W i l d  w a g e n .  Acht J ä g e r  zu F u ß . Acht 
W aldhornbläser.

I I .  R e i t e n  d e r  F a l k e n j ä g e r .  D a m e n : 
G rä fin n en  Larisch-Larisch. Larisch-W allersec. 
M eu sd o rfs  M ark a . S tockau-B altazzi. Apponyi- 
S e h e rr-T h o ß . Andrassy I r m a ,  von B a ltazz i- 
U garte. G rä fin n en  P a lffy  G isela. K insky Lili. 
Hatzfeld Antoinette. Andrassy Etelka. F ü rs tin  
K hevenhüller-C lam . H e r r e n : S e .  k. u . k. 
H oheit Erzherzog W ilhelm . S e .  k. u. k. H oheit 
Erzherzog Eugen. Excellenz G ra f  M an n sfe ld
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H ieronym us. F ü rs t T rau ttm a n sd o rff . G ra f  
M e ra n . Excellenz G ra f  H unyady K alm an . 
B a ro n  O rczy  E m il. Excellenz G ra f  Wilczek. 
F ü rs t Khevenhüller. G r a f  Larisch Heinrich. 
F ü rs t K insky. P r in z  T h u rn  und T ax is 
Emerich.

I I I .  R e i t e n  d e r  H e r r e n .  B a ro n  
O rczy  E m il. F ü rs t A uersperg  F ran z . P rin z  
Liechtenstein Heinrich. P r in z  S o lm s  Alexander. 
G ra f  C o llo redo-M annsfe ld  F ra n z . P r in z  
Liechtenstein A lo is. G ra f  S tockau G eorg . 
M a rk g ra f Pa llav ic in i. B a ro n  G u d en u s G ab rie l. 
G ra f  Coudenhove Heinrich. G ra f  Wilczek 
H a n s  ^'uQ. G ra f  D ubsky Adolf, von B erze- 
wiczy Adam . P rin z  Lobkowitz F erd inand . F ü rs t 
S ta rh em b erg . G ra f  Csäky E ugen. G ra f  
S chönborn . P rin z  Liechtenstein A lfred. M a rk 
graf P a llav ic in i A lfo n s. G ra f  S tockau Fritz. 
B a ro n  S u t tn e r  R ud o lf. G ra f  T h u rn -  
V alsässina Leopold, von B a ltazz i A ristides. 
G ra f  Larisch G eorg .

I V .  H  e r o l d  - Q u a d r i l l e . D i e H e r r e n :  
k. k. O berbereiter N iederm ayer, k. k. B ereiter 
W itow sky, G eb h ard t und W ag n er.

R e i t e n  d e r  R e i s i g e n  und J ä g e r .  
2 4  k. k. G a rd e-R e ite r . 2 4  k. k. C avallerie- 
U nter-O fficiere.

V . F a h r e n  d e r  Z w e i s p ä n n e r .  
D ie  G ra fen  Török N ico lau s, Larisch Heinrich. 
S chönborn . F ü rs t T rau ttm a n sd o rff . S e .  k. u. k. 
H oheit Erzherzog W ilhelm . G ra f  Larisch 
G eorg , von B a ltazz i A ristides. Excellenz 
G ra f  H unyady K alm an .

V I .  F a h r e n  d e r  V i e r s p ä n n e r .  
F ü rs t T rau ttm an n sd o rff . P rin z  T h u rn  und 
T ax is  Emerich. G ra f  Török N ico lau s. Exc. 
G r a f  H unyady K alm an.

V I I .  J a g d  r e i t e n ,  von B altazz i 
A ristides, von Berzewiczy A dam . G ra f  
Coudenhove Heinrich. B a ro n  G u d en u s G ab rie l. 
F ü rs t Khevenhüller. G ra f  Larisch G eorg . 
G ra f  Larisch Heinrich. P r in z  Lichtenstein 
A lfred. P rin z  Lobkowitz F erd inand . Excellenz 
G ra f  M an n sfe ld  H ieronym us. B a ro n  O rczy 
E m il. M ark g raf P a lla llic in i A lfons. P rin z  
S o lm s  Alexander. F ü rs t S ta rh em b erg . G ra f  
S tockau G eorg . G ra f  T h u rn  - V alsäfsina 
Leopold. G r a f  Wilczek H a n s  ju n io r .

V I I I .  A u s z u g .

ckmhjahr8-8chitejifei»-8aison auf deu Domänen Vatzo und
M hotzac.

D ie  in diesen und in  einigen anderen 
B lä tte rn  veröffentlichten Berichte über die 
heurige S ch n ep fen -S a iso n  behielten b is zum 
Ende der S trichzeit darin  leider Recht, daß 
die Ja g d e n  m it den dürftigsten R esu lta ten  
abschließen dürften, die noch zu verzeichnen 
w aren. B esonders auf den D om änen  Seiner- 
Excellenz des F re ih errn  von P ra n d a u , nach 
jahrelang wohlerworbenem  und verdientem 
Recht a ls  eine Gegend bekannt und von 
V ielen a ls  solche geschätzt, in  welcher zufolge 
der günstigen Lage und bedeutender A u s 
dehnung der Ja g d te rra in e  innerhalb  der 
S trichzeit n u r ein von T a g  zu T a g  schwan

kender, fast immer jedoch lohnender, ja  
große Ergebnisse gewährleistender Schnepfen
stand anzutreffen w ar, konnte der geringe 
A u sfa ll kaum verm uthet werden, und dürfte 
die A ufklärung der Ursache des Schnepfen
m angels dieses F rü h lin g s  im  Allgemeinen 
w ohl erst späteren B erichten Vorbehalten sein.

U nter die Nächstliegenden E rk lä ru u g s- 
gründe, die zur Abw endung der W aldschnepfen 
von dieser Gegend veran laß t haben m ag, 
dürfte die abnorme W itte ru n g  wohl in erster 
Linie zu zählen sein, da eine m itun ter fast 
an D ü rre  grenzende Trockenheit des B odens 
und eine bis zu —  7  ° R .  steigende K älte
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in der M itte  des F rü h liu g sm o n ates  erfah- 
rnngsm üßig  nicht die B edingungen sind, unter 
welchen die W aldschnepfe zu kommen, zu 
verbleiben und sich behaglich zu befinden 
verm ag.

E inige T age  nach dem (1 1 . F ebruar) 
eingetretenen T h auw ette r sind hie und da 
einzelne W aldschnepfen schon vorgekommen, 
deren erste am l 9 .  F e b ru a r erlegt wurde, 
reichlichere Nachzüge wurden aber b is zum 
Ende der S a iso n  vergeblich e rw a rte t; es blieben 
daher auch die Abendstriche weit h inter der 
B elebtheit sonstiger J a h re  zurück, nicht allein, 
weil die Schnepfen in  geringer Z a h l  v o r
handen w aren, sondern auch darum , weil ein 
merklicher T h e il der durch ihre M unterkeit, 
fröhliches T reiben  und S in g e n  sich angenehm 
bemerkbar machenden heimischen V ögel der 
ungewöhnlich strengen K älte  des W in te rs  
erlag.

U nter solchen, für den Augenblick nicht 
günstigen, fü r später jedoch die M öglichkeit 
der Besserung noch nicht ausschließenden A u s 
sichten begannen die versuchsweisen T re ib 
jagden am 18. M ä rz , welche des geringen 
Ergebnisses wegen n u r noch an 4  nachfol
genden T agen  ihre Fortsetzung und auch

ihren Abschluß fanden. D e r  Letztere w ar 
auch noch durch die frühen O ster-Feiertage 
beschleunigt, in  deren V erlau f aber die 
W itte ru n g  m ilder wurde, und auch der lan g 
ersehnte R egen eintrat, nach welchem ein 
Nachschub, fü r Heuer das eigentliche G ro s  
der Schnepfen ein traf, kaum zahlreicher a ls 
der erste Z u g  und auch zu kurzweiligem A uf
enthalt, n u r  vorwiegend au s den sogenannten 
„ G ro ß en "  ih rer A rt bestehend, w as m an 
hier wie sonst a ls  das Zeichen des S tr ic h 
endes kennt.

I n  dieser zweiten Jagdperiode sind einige 
kleine ergiebigere Ja g d e n  abgehalten worden, 
welche m it den ersten im G anzen 6 8  Schnepfen 
ergaben. A us den R evieren w urden im 
F rü h lin g s-V e rla u f  3 8  Schnepfen eingeliefert, 
demnach der ganze Abschuß n u r  1 0 6  Stück 
betrug.

D en  ersten Ja g d e n  wohnten die hoch- 
geborenen H erren  G ra fen  Heinrich F ü n f
kirchen, Ludwig Zichy und P a u l  Pejacsevich 
b e i; die letzteren hielt d as eigene P ersonal 
des Ja g d h e rrn  ab.

M i h o l j a c ,  am 16. A p ril 1 8 8 0 .
Adolf Danhekovsky,

Forstmeister.

M aidmann und gelehrter.
D e r S ta n d p u n k t, den ein W aidm ann  in 

Ja g d frag e n  e in n im m t, ist von jenem eines 
G elehrten  wesentlich verschieden. W a s  der 
W aidm ann leicht und ohne S c ru p e l a ls 
richtig anspricht, kann der S tubengeleh rte  in 
endlose Z w eifel ziehen. I n  der bereits riesen
haft angewachsenen D iscussion  über den R iesen
hirsch möge auch den W aidm änncrn  ein letz
te s  W o rt gestattet sein, weil n u r sie in dieser 
interessanten F rag e  so viel erkämpft haben, 
daß wenigstens die Existenz dieser H irschart 
nicht m ehr bezweifelt w ird , w as nach der

In te n tio n  des Artikels in  N r . 2 1  ä s  1 8 7 9  
beinahe der F a ll  w ar.

D e r  W aidm ann, welcher m it großer 
V orliebe in  eine fü r d as W aidw erk bessere, 
aber längst verschwundene Z e it zurückblickt, 
macht sich m it dem Gedanken sehr leicht 
v e r tr a u t ,  daß der Riesenhirsch noch in
historischer Z e it gelebt hat, und sucht sich 
dies au s jedem passenden Umstande, wenn 
auch nicht m it m athematischer G ew ißheit, 
so doch m it möglichster Wahrscheinlichkeit 
Plausibel zu machen.



232

D e r gelehrte A p p ara t —  wie er selbst 
so benannt wird —  hat dagegen ein M a te 
r ia l  aufgehäuft, welches zu zwei D rittthe ilen  
kaum zur Sache  gehört, im  Uebrigen aber in 
folgenden A rgum enten gipfelt:

a . D a ß  die alten G erm anen  schon den 
Riesenhirsch nicht m ehr gesehen;

d . daß J u l iu s  C äsa r und P lin iu s  von 
ihm  nichts zu erzählen wissen;

e. daß die R öm er a ls  Besieger der 
G erm anen  ihn sicherlich bei ihren T riu m p h - 
zügen in R o m  eingeführt Hütten, und

ä . daß in  H öhlen und P fah lb au ten  
wenige oder gar keine Ueberreste desselben 
gefunden w u rd e n , w orauf das Hauptgewicht 
gelegt zu sein scheint.

D a ra u s  wurde eine Logik der Thatsachen 
abgeleitet, welcher jedoch nicht so viel über
wältigende K ra f t innew ohnt, daß sie für die 
W aidm annsw elt das caudinische Joch bilden 
sollte; denn

kell Ä. die alten G e rm an e n , welche die 
F a^o n  ih rer Bekleidung noch dem U r und 
B ä r  entnahm en, haben ihre W ahrnehm ungen 
über die wilden T hiere ih rer H eim at höchstens 
in  T rad itio n en  b ew ah rt, die sich aber im 
V erlaufe der Z e it  schnell verwischten und 
sohin in  vorliegender F rag e  keinen B eleg mehr 
abgeben können;

a ll d . die B eru fu n g  auf diese zwei 
R öm er scheint d a rau f berechnet, daß den W aid- 
m ännern  das classische Latein nicht so geläufig 
sei, a ls  d a s  J ä g e r la te in , und daß sie bei 
N ennung dieser zwei Lateiner m it ihrem  
Latein auch schon zu Ende sein werden. N u n  
weiß aber jeder gebildete W aidm ann , daß die 
genannten zwei A utoren  über die F a u n a  der 
alten G erm an ia  speziell gar nichts und über 
die T hiere der alten  W elt n u r sehr U nvoll
ständiges und dazu noch ganz Unrichtiges 
geschrieben haben. J u l iu s  C äsar hat in seinen 
Oolllnasntklrük ä e  Kollo AaUieo im V I .  O o m r o .  

n u r über drei T hiere des H ercy n ie r-W ald es,

und zw ar oop. 2 6 ,  über das N ennthicr 
berich te t, daß es n u r  E in  H o rn  aus der 
S t i r n e  träg t, welches sich an der K rone flach 
abästet. I n  eap . 2 7  sagt er vom H e 6 8 , 
E le n n , daß es ganz gelenklose Läufe hat, 
sich w ährend des S ch lafes  an einen B a u m  
lehnen m uß, sich nicht niederlegen, und wenn 
es zufällig um gefallen, sich nicht m ehr erheben 
und nicht m ehr aufstehen kann und gibt auch 
über die J a g d  dieser T hiere ein C uriosum  
zum Besten. N u r  in  ogx. 2 8  beschreibt er 
den U r richtig.

P lin iu s  betet ihm  namentlich die Gelenk- 
losigkeit des ^ le e o  gläubig n ach , und so 
erscheinen B eide vorliegend a ls  ganz inkom 
petente G rö ß e n , welche noch von vielem 
A n d e ren , a ls  vom R iesenhirsch , nichts zu 
erzählen wissen.

all e. D ie  Besieger der G erm anen  Hüt
ten den Niesenhirsch bei ihrcy Trium phzügcn 
gewiß gern in R om  eingeführt, wenn sie ihn 
n u r  —  gehabt hätten. Allein wie das riesige 
T h ie r  in den unermeßlichen S n m p frän m en , 
die es beherrschte, m it den dam aligen M itte ln  
lebend e insangen? W ie dasselbe an s den 
germanischen S ü m p fen  bei dem gänzlichen 
M an g e l der Verkehrsm ittel lebend b is nach 
R o m  b rin g en ?  Und, w as die H auptschwie
rig le it w ä r e , wie die geeignete Aesung für 
d as colossale T h ie r herbeischaffen, um  es bis 
zum Einzüge in N om  lebend erhalten  zu 
können?

D ie  Id e e  eines T rium phznges m it dem 
Niesenhirsch in R o m  erscheint nach w aid- 
männischen B egriffen  zum M indesten doch un- 
—  a u sfü h rb ar.

all cl. E s  wird nicht leicht einem W aid 
m anne einfallen, d a r a u s ,  daß die irdischen 
Ueberreste des Niesenhirschcn in  H öhlen und 
P fa h lb au ten  nicht vorgefunden w o rd en , den 
S c h lu ß  zu ziehen, daß derselbe schon in v o r
historischer Z e it ausgestorben sei. Nach w aid- 
männischen B egriffen  w aren seine S ta n d o r te  
die unermeßlichen und o ffenen , theilweise
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m it W ald  um rahm ten und auch schütter 
bewaldeten M oorstrecken, wo sohin keine 
H öhlen und P fah lb au ten  w aren, und wo die 
H abhaftw erdung dieser, aller dam aligen J a g d 
kunst spottenden H irschart im m er ein sehr 
seltenes E reigniß  gewesen sein m ußte. D ie  
Funde in den H öhlen und P fah lb au ten  sind 
daher in  der vorliegenden F rag e  von keinem 
so entscheidenden G ew ichte, und der N iesen- 
hirsch konnte den H öhlen- und P fa h lb a n 
bewohner noch lange überlebt und sich bis 
in  die historische Z e it erhalten haben.

D agegen sind die massenhaften Funde 
der R iesenhirsch-Skelete und Geweihe in den 
T orfm ooren  I r l a n d s ,  welche nicht der D i lu 
v i a l - , sondern der Neuzeit angehören, von 
viel größerer B edeutung . D a s  Vorkommen 
derselben in ganzen H aufen, in  verschiedenen 
neueren Erdschichten in  einer Höhe von 
2 0 0  F u ß  über der M eeresflächc, sogar im 
T o rf  se lbst, sohin zunächst an der E rd o b er
fläche , dann das Auffinden sogar einer 
Niesenhirschdccke ohne Skelet und Geweih, 
w as auf ein Abstreifen des T h ie res  durch 
M enschenhände hindeutet, und endlich die in 
D u b lin  aufbew ahrte, von einer Pfeilspitze 
durchschossene R ippe  eines N iesenhirsches, so 
wie die vortreffliche E rh a ltu n g  dieser Skelete 
und Geweihe deutet auf ganz andere T h a t 
sachen h in ,  näm lich , daß der Niesenhirsch 
nicht schon m it dem M am m u th  ansgcstorbcn 
sei, sondern sich noch lange nach demselben 
e rh a lten , sogar in historischer Z e it  noch 
gelebt und m etallene W affen  gesehen hat. 
D ie  irischen Funde lassen sich nicht weg- 
d isp u tircn  und bezeugen, daß sie nicht viele 
J a h r ta u s e n d e , sondern n u r einige J a h r 
hunderte, und zw ar in Schichten der Jetztzeit 
gelegen sind.

Und w as in  I r l a n d  möglich w ar, konnte 
sich auf dem weiten C ontinente in den vielen 
ausgedehnten, m oorigen Tiefflächen auch ab 
spielen.

D e r  gelehrte A p p a ra t ist somit noch kein 
so unfehlbares D o g m a , daß D erjen ig e , der

es nicht g lau b t, auch schon Jm ntllem n, sit. 
M i t  der eingeschlagenen M ethode der end
losen Z w eife l wird diese F rage  nie gelöst. 
W ird  ja  darin  sogar über den Edelhirsch 
schon zur B ronce- und E isen -Z eit das Schicksal 
des A ussterbens verhängt und ihm n u r noch 
eine kurze S p a n n e  Z e it bis zu seinem gänz
lichen Ausstcrben gelassen, w as ihn jedoch 
nicht hinderte, sich gerade in den darau f fo l
genden Ja h rh u n d e rte n  sehr zahlreich zu ver
m ehren. W enn die Uebcrrestc des R iesen
hirsch in  S ta n d o r te n ,  die ihm  vollkommen 
zusagten, massenhaft und dazu in jüngeren 
und jüngsten Schichten gefunden w orden , so 
ist offenbar nu r ein S c h lu ß  von diesen F u n 
den fü r unsere F rag e  entscheidend.

V on jeher nicht geneigt, in  v srba. naa- 
Lm tri zu schwören und eingedenk des S p ru c h e s : 
„ G lau b en  heißt nichts wissen," habe ich in 
Jagdsachen n iem als d as, w as ich gelesen, 
unbedingt fü r w ahr gehalten , sondern mich 
davon selbst zu überzeugen gesucht und fand 
auch wirklich über die bekanntesten J a g d -  
thiere in den besten W erken viel Unrichtiges. 
D ie  A uszählung aller dieser I r r th ü m e r  wäre 
zu weitläufig, ich will, ich muß n u r E in  J a g d 
thier herausheben, über welches so viel U n
w ahres geschrieben w u rd e , nämlich den 
„A u erh ah n " . Auch a ll' den Unsinn, welcher über 
dieses edle W ild  gebracht worden, will ich hier 
im  D e ta il nicht aufzählen, sondern deute n u r 
ans das berühmte „Falzpech" hin, welches 
lau t „ Ja g d -Z e itu n g "  cks 1 8 7 4  und 1 8 7 5  
bei E inem  H a a r  auch eine P ost in der großen 
S u m m e  der Forschungen geworden w äre. 
M i t  wie viel m ehr Vorsicht sind die gelehrten 
S en ten zen  über ein unserer Beobachtung 
längst entschwundenes Ja g d th ic r  aufzunehmen.

D ie  waidmünnische Ansicht über den 
Niesenhirsch ist jedoch nicht au s der Luft 
gegriffen, sondern an der H and  vortrefflicher 
Artikel der „ Ja g d -Z e itu n g "  und zwar ä s  1 8 6 1  

4 6 9  und 7 0 0 , cks 1 8 6 3  x>a§. 6 7 , cks 
1 8 7 4  3 4 4 — 3 4 5  und cks 1 8 7 5  pmA.
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1 9 5 — 1 9 7  gebildet w orden, w orin  der 
Schelch a ls  m it dem Riesenhirsch ident be
zeichnet und a ls  im  X I I .  Jah rh u n d erte  noch 
lebend angeführt und ä e  1 8 6 1  und 1 8 7 4  
sogar der Kaiserurkunden gedacht und deren 
A uslegung ganz im  waidmännischen S in n e  
gemacht w ird, daher dieselben keine neue 
Entdeckung sind.

vo eem  D rachenjagd der K ö n ig s
söhne, bei welcher sie insbesondere an der 
D o n au  den M eerw eiblein begegnen konnten, 
ist beizufügen, daß letztere, um  diesen N am en 
zu verdienen, n u r einem zwischen D o n au - 
eschingen und der S u l in a  an einem der beiden 
User der D o n a u  gelegenen M eere  entstiegen 
sein konnten, welches, wenn sonst n irgends, 
doch in  einer französischen G eographie zu 
finden w äre. D ie  Id e e  vom Lindw urm  hat 
eine sicher reelle B a s is , wovon ich mich unter 
großer G e fah r persönlich überzeugen konnte, 
doch gehört dies nicht hieher. Auch wird 
S ieg fried  auf seinen „grim m en leven" nicht 
am R hein , sondern gleich unseren reichen 
N im roden, wenn sie sich d as V ergnügen 
machen wollen, dort, wo er zu finden, „ge
h a rr t"  haben.

A u s A nlaß  der Riesenhirschfrage w ar 
auch der Versuch gem acht, die Existenz des 
U r, bo6 x rim iA su iu s , in  Z w eifel zu ziehen 
und die Unmöglichkeit dessen Zusam m enlebens 
m it dem W isent, dos pi/m aus, in ein und 
demselben W alde begreiflich zu machen. D a r 
über, daß der U r eine eigene, die stärkere 
A rt des U rrin d s w a r und bereits ansge- 
storben ist, sind selbst die G elehrten  einig 
und ist dagegen kein Z w eife l zulässig. D e r 
zweite T heil obiger B ehaup tung  unterliegt 
jedoch sehr großen Z w eifeln . D e r U rw ald 
in  historischer Z e it  w ar nicht so reducirt und 
gelichtet, wie heutzutage. Alle T hiere, selbst 
die friedfertigsten kämpfen entweder unter
einander oder m it anderen, ohne daß diese

Küm pfe zur V ernichtung der E inen A rt 
führen, sonst m üßten n u r sehr wenige T hiere 
und zw ar diejenigen m ehr existiren, die sich 
wechselseitig noch nicht vernichtet haben. 
N am entlich ist es zu wundern, daß der W isent 
noch leb t, wenn er seine Ju n g e n  wirklich 
forkelt und zerstampft. Letzeres ist offenbar- 
übertrieben und muß auf einzelne höchst 
seltene Fä lle  reducirt werden und wird auch 
durch die zahlreichen H eerden, welche die 
amerikanischen W äld er durchwandern und durch 
die erfreuliche V erm ehrung des U rrindes im 
B ialov icer-W alde  vollkommen widerlegt.

Eben erhalte ich vom H e rrn  Wildmeister- 
S ta n g e n  des F ürsten  von P le ß  die Z u 
schrift, daß daselbst in einem P a rk  von 4 0 0 0  
M o rg en  W aldgrund  m it einer großen Wiese 
durchzogen und von einem Bach bewässert, 
16  W isent stehen, welche sich von 1 S t ie r  
uud 3  K ühen au s dem B ialov icer-W alde  in 
wenigen J a h re n  auf diese erfreuliche Z a h l  
verm ehrten. I n  der Zuschrift w ird betont, 
daß sie keineswegs so entsetzlich wild sind 
und am allerwenigsten die Ju n g e n  forkeln 
und zerstampfen, sondern im G egentheil die
selben sogar vor jeder G e fah r schützen und 
A lt und J u n g  friedlich neben einander leben 
und n u r zur B runstzeit die S tie re  m it e in 
ander zuweilen kämpfen, wobei jedoch der 
schwächere T h eil im m er nachgibt und ausweicht.

D ie  große Niesenhirschfrage aber stehet, 
trotz der großen Um w ege, die sie gemacht, 
doch noch beinahe dort, von wo sie au sg e
gangen, d. h. daß N iem and bestimmt weiß, 
w as der Schelch w ar und w ann der R iesen
hirsch ausgestorben ist, obwohl die w aid- 
männische In te rp re ta tio n  und Ansicht nach 
meiner M ein u n g  die größere Wahrscheinlichkeit 
für sich hat. M i t  diesen Z eilen  soll jedoch 
die D iscussion im  E rn st beendet sein.

M itte  A pril 1 8 8 0 .
Z .  S t .
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Ei» Beitrag zur B alm - und Iagd-Zeschichte des Bären?)
V on A . Krem enz. (Fortsetzung.)

D ie  B ä r in  setzt die Ju n g e n  in dem Z e i t 
räum e vom 1 5 . Decem ber b is 1 0 . J a n u a r ,  
selten n u r  f rü h e r , m itun ter einige T ag e  
später. B eim  ersten Setzen sind es ge
wöhnlich ein oder zwei Ju n g e , späterhin auch 
drei und schwebt die A nzahl der Ju n g e n  in 
den folgenden J a h re n  zwischen zwei und drei, 
steigert sich jedoch zuweilen b is auf vier. I m  
W in te r auf 1 8 7 1  nahm  S chreiber dieses 
einer ungemein starken B ä r in  m it eigenen 
H änden fünf Ju n g e  weg, der zweite in der 
Gegend bekannte F a ll  innerhalb  fünfzig 
J a h re n . D ie  M u tte r  schien, nach den Z äh n en  
zu urtheilen, 14  Jg h rc  nicht überschritten zu 
haben, w ar äußerst boshaft und verwundete 
m ehrere Menschen nicht unerheblich. Alte 
B ä rin n e n  setzen dann wiederum weniger Ju n g e , 
kommen schließlich auf ein Ju n g e s  zurück, 
gehen inzwischen m ehrere J a h r e  gelte und 
bären  schließlich gar nicht m ehr. D ie  Ju n g e n  
sind unm itte lbar nach der G eb u rt über den 
ganzen K örper bläulich graugelb und haben 
die G rö ß e  einer R a tte . D ie B eh aaru n g  ist 
anliegend, ziemlich dicht, auf der Bauchseite 
und den Flanken etw as spärlicher. B ere its  
nach wenigen T agen  ändert sich dies, die 
F arb e  geht in 's  B ra u n e  über, die H aare  
wachsen ungemein rasch, werden krauser und 
dichter. D e r weiße H a ls r iu g  zieht sich am 
V ordertheile des B u g s  und theilt sich auf 
drei V iertel der H alshöhe  in eine G abel, 
deren eine Zinke sich nach vorn bis ans einen 
halben Z o ll  hinter dem O h r  verlängert, 
während die andere etw as nach hinten a u s 
läu ft und m it ihrem  Ende sich wiederum nach 
vorn biegt. Diese Zeichnung erleidet jedoch 
vielfache Abänderungen. E ine V ereinigung 
der beiden Seiten-Z eichnungen  des H a lsrin g es  
oben auf der M itte  des H alses findet höchst 
selten statt und ist der H a ls r in g  ein meist 
nicht vollkommen geschlossener. Nicht alle 
junge B ä re n  besitzen indessen den H a lsg ü rte l. 
S o  hatten von den oben erw ähnten fünf 
Ju n g e n  drei einen G ü rte l  und zwei auch 
nicht die geringste S p u r  eines solchen. D ie 
Länge des K ö rpers des frisch gesetzten B ä ren  
beträg t einschließlich des einen halben Z o ll 
langen P ü rze ls  1 0  rheinländische Z o ll, die

vordere Höhe 4 4 /^  die Hintere vier. Diese 
Z ah len  sind D urchschnitts-Z ahlen . D ie  Z äh n e  
sind noch nicht sichtbar, aber durch kleine 
weiße Punkte angedeutet. D a s  kurze, abge
rundete G eh ö r ist auf beiden S e ite n  nackt, 
desgleichen sind es die Fußsohlen, die in 
der V erlängerung  der Z ehenspalten  b is in  
die H älfte  der Sohlenfläche eine feine B e 
haarung  zeigen. D ie  Fänge sind vollständig 
ausgebildet, die erste H ä lfte  röthlich gelb, 
die andere glänzend weiß. D ie  Augen sind 
anfänglich geschlossen. D e r  S chädel zeigt 
hinter den tiefliegenden Lichtern eine au f
fallende halbkugelige B ildung , wie sich eine 
solche beim erwachsenen B ä re n  nicht vorfindet. 
Frisch gesetzte B ä re n  machen durchaus nicht 
den Eindruck des M eister Petz, jedoch wachsen 
dieselben äußerst schnell heran und stellen 
schon nach 6 W ochen einen wohlgestalteten 
B ä re n  en m in ia tu is .  D ieselben sind gar 
possirliche, drollige C am eraden, gewöhnen sich 
leicht an den M enschen, sind höchst neugierig, 
beschnüffeln jeden G egenstand , üben sich 
fleißig im  K lettern  und noch fleißiger im 
S p ie le n  und R aufen . S i e  im Freien  bei 
der M u tte r  zu beobachten, ist schwierig. 
Jedoch glückte dies dem Verfasser im W in te r 
auf 1 8 7 1 . D ie  B ä r in  lag  ziemlich frei auf 
einem B ru ch e , geschützt gegen N orden und 
O sten  durch dichtes W eidengestrüpp. E s  w ar 
einer jener schönen, klaren und ruhigen 
W intertagc, wie sie im In n e rn  R u ß lan d s  
sich m itun ter gegen Ende J a n u a r  einstellen. 
D ie  B ä r in  hatte drei Ju n g e n , lag auf dem 
Rücken und spielte, den Kops etw as erhoben, 
m it einem K leinen, welches, auf den H in ter- 
b ranten  stehend, sich abm ühte, der M u tte r  
auf den Bauch zu klettern. D ie  beiden andern 
K leinen balgten sich ernsthaft auf dem Schnee 
herum  und ließen bereits eine feine B a ß 
stimme deutlich vernehmen. Z u fä llig  brach 
von der Fichte, auf welche ich B eh u fs  besserer 
Beobachtung gestiegen w ar, ein Aestchen ab. 
D a s  unbedeutende Geräusch w ar der M u tte r  
zu O h re n  gedrungen und schien ih r verdächtig 
zu sein. S o fo r t  sprang dieselbe ans und ging 
einige S ch ritte  in der R ichtung der Fichte 
zu. D ie  K leinen vergaßen ihre S tre it lu s t  
und kauerten friedlich in der M itte  des L agers. 
W enigstens drei M in u ten  laug  stand die") A us dem „Sporn ."
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B ä r in  wie angebannt da, starr den K opf in 
der R ichtung auf die Fichte zugewandt, dann 
und w ann das G eh ö r hin und her bewegend. 
Endlich drehte sich die B ä r in  wiederum  dem 
Lager zu, legte sich um  die Ju n g e n , die sofort 
anhuben zu saugen, hielt jedoch den Kopf 
hoch und schaute zeitweise nach der Gegend, 
in welcher sie das Geräusch vernom m en. Ich  
hielt mich äußerst ruh ig , um  nicht ihre A u f
merksamkeit von Neuem  zu erregen. Endlich 
schien auch die B ä r in  beruhigt zu sein. S ie  
kratzte sich einige M a le  m it der linken H in ter- 
brante über die N ippen, w arf einen Blick 
auf ihre K leinen, legte sich p la tt auf die 
S e ite  und versank in  M o rp h e u s  Arme. D ie  
K leinen ließen vom S a u g e n  ab, legten sich 
zusammen und pflegten ebenfalls der R uhe.

E s  verweilt die B ä r in  m it ihren Ju n g e n  
länger im  Lager a ls  der B ü r , der stets m it 
Verschwinden des Schnees aufzustehen Pflegt. 
S e lb s t aufgestanden un tern im m t die B ä r in  
m it den K leinen keine weiten W anderungen , 
treib t sich vielm ehr Wochen und M o n a te  lang 
in  dem L ager-D istric t oder einem angrenzen
den um her, übt die Kleinen fleißig im K lettern , 
macht sie m it den M itte ln  der N ah ru n g  ver
tra u t  und ertheilt ihnen U nterricht in mancherlei, 
dem edlen B ä rw ild  eigenen Kenntnissen. S in d  
die Ju n g e n  erst erstarkt und kräftig genug 
M ü h en  und S tra p az en  au sh a lten  zu können, 
so zieht die M u tte r  m it der Fam ilie  weiter. 
D ie  B ä r in  betrachtet sich gleichsam a ls  S e lb st- 
herrscherin im D istrict, den sic nach dem 
Aufstehen an s dem Lager auf längere oder 
kürzere Z e it  zum A ufenthalte  fü r die K leinen 
gew ählt hat. M i t  A rgusaugen  beobachtet 
und überwacht sie jedes Vorkom m niß in dem
selben und widersetzt sich dem E indringen  von 
S e ite n  des M enschen standhaft und m nthig. 
S o  hatte sich im  F rü h ja h r  1 8 7 3  eine B ä r in  
m it zwei Ju n g e n  in  einem D istricte  nahe 
der W arschauer-M oskauer Chaussee festgesetzt 
und w ar dort schließlich zum Schrecken A ller 
geworden, die es w agten, einen den D istric t 
durchschneidenden und zu einem D orfe  füh ren 
den W eg zu betreten. Aus die dieserhalb 
vielfach einlaufenden K lagen hin begab ich 
mich an O r t  und S te lle  und erblickte auch 
nicht weit vom W ege entfernt die beiden 
Ju n g e n  ans einer Eiche, sich eifrig im  Aus- 
und H erabklettcrn üben und plötzlich eiligst 
vom B aum e herabsteigen. I n  diesem M o 
mente stürzte auch schon die B ä r in  heran, 
stutzte jedoch sofort beim Anblick der drei zur

S icherheit m itgefnhrteu H unde, lief einige 
M a l  kurz aufbrum m end auf und ab, begab 
sich a lsd an n  eiligst zu ihren Ju n g e n  und zog 
sich m it denselben tief in  den D istric t zurück. 
E ine andere B ä r in  hatte sich m it ihren drei 
Ju n g e n  im  F rü h ja h r  1 8 7 6  dicht au der von 
M in sk  nach Berditschcw führenden E isenbahn 
festgesetzt. E in  B a u e r , nichts ahnend, begab 
sich behufs H olzgewinnung in  den betreffen
den W ald -D istric t, sieht sich jedoch plötzlich 
von einer B ä r in  angefallen, ergreift seine 
Axt und m it derselben die Bestie von sich 
abwehrend und dabei rückwärts gehend, fä llt 
er über ein Stück Lagerholz zu B oden. Diesen 
M om ent benutzte die B ä r in  sofort, stürzte 
sich auf ihn und verwundete ihn m it ihren 
Fängen  und W affen an B ru st, H a ls  und 
Rücken derart, daß der M a n n  am dritten  
T age  den Geist aufgab. Achnliche Fä lle  e r
eignen sich beinahe alljährlich, wenn auch 
nicht imm er m it dem tragischen Ende.

E s  ist eine auffallende Erscheinung, daß 
im Allgemeinen die B ä rin , so m uthig sie 
sich ih rer m ehr erwachsenen Ju n g e n  annim m t, 
so laxe sich zeigt in der V ertheidigung der
selben, so lange diese noch klein und unbe
holfen sind und der M u tte r  uoch nicht zu 
folgen vermögen. E s  ist besonders bei der 
Suche auf B ü ren , wie nicht m inder bei der 
J a g d  selbst, durchaus nicht zu vermeiden, 
m itun ter aus B ä rin n e n  zu stoßen, die noch 
nicht lange gesetzt haben. Schon  der dabei 
stattfindende Lärm  reicht in den meisten 
Fä llen  hin, die B ä r in  m it schnöder P re is -  
gcbung ih rer Ju n g e n  zur F lucht zu bringen. 
D a  dieselbe beinahe n iem als zu Letzteren 
zurückzukehren P flegt, so gehen dieselben 
meistens zu G runde . Jedoch ereignen sich 
im m erhin Fülle, in denen die B ä r in  ihre 
Ju n g e n  im zarten Lebensalter bei beabsich
tig ter oder zufälliger A nnäherung a n 's  Lager 
tapfer und m uthig vertheidigt, und von ihrem  
H ausrech t den vollsten G ebrauch macht. 
M anch B äu erle in  h iero rts weiß davon zu 
erzählen und träg t den Gedcukzettel an dieses 
E reign iß  zeitlebens in  mächtigen N arb en  an 
seinem K örper m it sich herum , manch' einer 
büßte seinen Vorwitz m it der Verstüm m elung 
seiner G lieder. S in d  die Ju n g e n  soweit 
herangewachsen, daß dieselben der M u tte r  
folgen können, w as gewöhnlich im  vierten 
M o n a te  der F a ll  ist, sich aber noch nicht 
selbstständig zu ernähren  vermögen, so nim m t 
sich die B ä r in  derselben m it einer bewun-
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dcrnngsw ürdigen Liebe an und vertheidigt sic 
nicht selten m it einem w ahren T odesm uthc. 
S in d  die Ju n g e n  jedoch wiederum soweit in 
ih rer Selbstständigkeit vorangeschritteu, daß 
sie sich ernähren und erhalten können, aber 
noch un ter der strengen Botm äßigkeit der 
M u tte r  stehen und dieser b is znm nächsten 
W ochenbette folgen, so n im m t sich Letztere 
derselben zu ih rer V ertheidigung beinahe gar 
nicht m ehr an. E s  sind m ir Fä lle  vorge
kommen, daß ich ein derartiges Ju n g e  von 
einem J a h r e  der M u tte r  vor der Nase zu
sammenschoß, ohne daß dieselbe auch n u r die 
geringste N otiz davon genommen Hütte.

Aufgezogene junge B ä ren , die selbststän
dig fressen und ihre N ah ru n g  selbst aufsuchen 
können, sind ungemein schwer auszusetzen. 
S i e  arten  förmlich zu H austh ieren  au s. 
M eilenw eit tief in den W ald  gebracht und 
dort verlassen, finden sie sicherlich den W eg 
zurück und eilen auf der F ä h rte  dessen, der 
sie ausgesetzt, eiligst der H eim at zu oder 
irren  p lan lo s im W alde um her, schließen sich 
jeder Person , die ihnen aufstößt, an und 
enden nicht selten ih r Leben durch H unger. 
D re i in einem Sacke ausgesetzte, bereits sechs 
M o n a te  alte B ä ren , fanden ans drei M eilen  
E ntfernung  durch S u m p f  und W asser den 
Rückweg sind äußerten  ihre Freude früh 
M o rg en s  beim Einzüge dadurch, daß sie die 
Fenster zertrüm m erten und durch diese h in
durch m it brummendem W ohlbehagen dem 
altgewohnten Lager zusteuerten. E in  gleich
fa lls  im Sack ausgesetzter B ü r , den ich von 
einer im W asser stehenden E rle  aus beobach
tete, lief, nachdem er den Sack durchbrochen 
und eine kurze W eile ruh ig  dagesessen und 
die Umgebung scharf inspicirt hatte, plötzlich, 
m it der Nase auf der E rde, brum mend hin 
und her, siel schließlich auf meine F äh rte , 
eilte auf derselben eilig hin und in 's  W asser, 
verlor daselbst die F äh rte , erhob sich auf 
den H in terb ran ten  und sing jämmerlich an 
zu wehklagen, ging a lsd an n  wiederum zurück, 
schlug einen großen B ogen, kam unter W ind, 
hob plötzlich die Nase und eilte trotz W asser 
der E rle  zu und versuchte hinaufzuklettern, 
so daß m ir schließlich nichts übrig blieb, a ls  
m it demselben zurückzukehren. E in  ordent
licher Professor der B ä re n -U n iv e rs itä t  zu 
S m o rg o n  zwischen W iln a  und M insk be
theuerte m ir a ls  Thatsache, daß einst einer 
seiner schwarzen Z u h ö rer, den er einem seiner 
Freunde geschenkt, auf acht S tu n d e n  E n t

fernung zu ihm zurückgekehrt sei, um seine 
S tu d ie n  in der höheren Tanzkunst zu vollen
den. Ju n g e  B ä re n  auf die frischen F äh rten  
eines alten gebracht, beschnupperten dieselben 
ungemein eifrig, zeigten sich sehr unruh ig  
und zogen eine Strecke weit auf derselben 
fort und kehrten a lsd an n  zurück. A berm als 
auf dieselben F äh rten  gesetzt, nahm en sie keine 
Notiz m ehr davon. Elchw ildfährten machten 
gar keinen Eindruck auf sie, dagegen ver
folgten sie eine Luchsfährte ziemlich weit und 
eifrig. Aufstoßende H asenfährteu , F äh rten  
vom Fuchs und I l t i s  beachteten sie n u r in 
so fe rn , a ls  sie dieselben berochen, aber nicht 
verfolgten. D a s  Geräusch eines aufsticken
den H aselhuhns erschreckte sie sehr, dagegen 
verfolgten sie das A ufbäum en desselben m it 
wichtiger M iene. E in  S ch u ß  nach demselben 
trieb sie in die F lucht. D en  S p rü n g e n  
eines Eichhörnchens sahen sie in  sitzender 
S te llu n g  zu, liefen auf dasselbe zu, a ls  es 
auf die E rde sprang und stellten sich aufrecht 
an den S ta m m , auf welchen cs wiederum 
hinaufkletterte. D en  größten Eindruck machte 
die F ä h rte  eines H undes, m it welchem sie 
stets ihr Lager zu theilen gewohnt w aren. 
Achnlich T reibhunden jagten sie auf der
selben fort und ruh ten  nicht eher, b is sie 
ihren Liebling zu Gesicht bekamen.

D e r B ü r , einm al fest eingeschlagen, friß t 
absolut nichts während seines W in te rlag ers  
und lö st sich auch während desselben nicht, 
oder wenigstens n u r unter gewissen U m 
ständen. Schreiber dieses, der sich sehr fü r 
diesen häufig a ls  streitig aufgeworfenen Punkt 
interessirte und demselben die größte A u f
merksamkeit schenkte, ha t zu diesem Zwecke 
neunundfüufzig B ä ren lag e r untersucht und 
unterließ es nie, den geschossenen B ä re n  nach 
seinem M agen inhalte  zu untersuchen. V on 
diesen neunundfünfzig B ä re n  hatten  sieben
unddreißig von dem Zeitpunkte des E in 
schlagens an bis zum Sichcrheben im  F rü h 
jah re  resp. bis znr J a g d ,  die m eistens in  
der zweiten H älfte  des F e b ru a r  und nicht 
selten noch tief im  M ä rz  stattfand, ih r  Lager 
nicht ein einziges M a l  verlassen und in  dem
selben beinahe stets dieselbe Lage eingenommen, 
elf wechselten dasselbe in Folge von Nässe, 
acht w urden aus demselben gewaltsam  Ver
trieben und unter diesen fünf von H unden 
weit verfolgt, drei standen aus unbekannten 
G rü n d en  auf. S äm m tliche aufgestandene 
B ä ren  bezogen ein neues Lager, und weder
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bei diesen noch bei den übrigen habe ich 
bemerkt, daß dieselben sich gelöst hätten m it 
A usnahm e von vier der von den H unden 
w eithin verfolgten und eines, der von selbst 
aufgestanden und gleichfalls weithin fo rtge
gangen w ar. D ie  Losung ist n u r  a ls Folge 
der ü b erau s großen A nstrengung beim V er
folgen durch den tiefen Schnee anzusehen. 
H a t der B ä r ,  bevor er sein W in te rlag er 
bezog, noch eine tüchtige M ah lze it gehalten, 
so findet m an seine Losung auf dem W ege 
zum Lager und auch um dasselbe herum  m it
un ter häufig. D ie s  sind jedoch seltene Fä lle , 
da der B ä r ,  besonders der fette, in den zwei 
letzten Wochen vor dem Einschlagen sich bei
nahe jedweden F ra ß e s  zu enthalten scheint 
und besonders ein R eißen von Vieh m ir in 
dieser Z e it nicht vorgekommen ist. S e lb st die 
B ä r in ,  die doch nicht so fest liegt wie der 
B a r ,  in Folge S ä u g e n s  der Ju n g e n  ihre 
Lage häufig wechselt, m it den Letzteren spielt
u . s. w ., der cs m ithin an M otionen  durch
au s nicht fehlt, lö s t  sich sozusagen beinahe 
n iem als w ährend des W in te rs . S te h t  B ä r -  
W ild  in Folge starken T h au w ette rs im  W in ter 
ans und beginnt zu fressen, besonders Eicheln, 
so erfolgt natürlich auch Losung, und schlägt 
es sich nach dem F ra ß e  sofort wiederum ein, 
so kann cs nicht fehlen, daß sich auch u m 's  
Lager Losung befindet. B e i allen von m ir 
in B ezug auf den M a g e n in h a lt untersuchten 
B ä re n  zu jeder Z e it  des W in te rs  fand ich 
stets eine schleimige, dünnflüssige, grüngelbliche 
M asse im M agen  und den Eingeweiden, im 
M astdarm  jedoch meist einen verhärteten K oth- 
ballen, derselbe, der bei heftiger V erfolgung 
in Folge der Anstrengung nicht selten a u s 
gestoßen wird.

D e r  Fä lle , daß B ä r-W ild  im Laufe des 
W in te rs  N ah ru n g  zu sich genom m en, hat 
Schre iber dieses w ährend eines Z e itrau m s 
von elf J a h re n  n u r zwei zu verzeichnen. D e r 
eine fand im W in ter auf viernndsiebenzig 
statt, wo iu Folge eines im J a n u a r  einge
tretenen T hau w ette rs  eine A nzahl B ä r-W ild  
aufstand, den zur Eismasse gefrorenen Schnee 
un ter den Eichstämmen au friß  und den da
selbst reichlich vorhandenen Eicheln fleißig 
zusprach. A ls  nach einigen T agen  wiederum  
F rost e in tra t, schlug sich das B ä r - W i ld  
sofort ein. D e r zweite F a ll  tru g  sich im 
R eviere Tschutschewitschi, einem der wildesten 
Sum pfrev iere  E u ro p a 's  zu. E in  ungemein 
starker aber m agerer B ä r  hatte auffallender

weise im J a n u a r  einen Elchhirsch zerrissen 
und denselben im Schnee leichthin m it Reisig 
zugedeckt. Je d e  dritte oder vierte N acht erhob 
sich M eister Petz und rollte dem Hirsche zu, 
fraß  einige P funde  davon und begab sich 
wiederum zum Lager zurück. A ls  einige T age 
vor der J a g d  der Buschwächter den B ä ren  
um ging und bei dieser G elegenheit auch dem 
Hirsche einen Besuch abstattete, ließ er zu
fällig seinen langen  S ta b ,  dessen sich die 
hiesigen E inw ohner beim Gebrauche der S chnee
schuhe zu bedienen Pflegen, neben dem Hirsche 
im Schnee stecken. A ls  der B ä r  in der 
folgenden N acht seinen gewohnten M arsch 
a n tra t  und er den neben dem Hirsche aufrecht 
stehenden S ta b  erblickte, verließ er sofort 
rückw ärts gehend den O r t  seiner T h a t, schlug 
sich ein und gab von diesem Augenblicke seine 
nächtlichen W anderungen auf.

S te h t ,  w as sich im m erhin und gewöhn
lich in  der zweiten H älfte  des F e b ru a r e r 
eignet ein B ä r  ohne jegliche bemerkbare V e r
anlassung auf und beginnt zu reißen und sich 
zu diesem Zwecke in der N ähe der D ö rfe r 
und W aldgü ter herum zutreiben, so ist dies 
ein Zeichen, daß er sich nicht m ehr legen 
w ird , und daß der W in te r m it seiner S tre n g e  
zu Ende geht. I m  Allgemeinen liegen die 
fetten B ä ren  fester und schlagen sich auch 
früher ein a ls  die m ageren, welch' Letzteren 
sehr strenge K älte , besonders wenn dieselben 
nicht gegen N orden und O sten  geschützt 
liegen, m itun ter h a rt zusetzt und sie nöthigt, 
ih r Lager häufig zu wechseln und durch B e 
wegungen sich zu erw ärm en. S ie  sind eben 
durch den M a n g e l einer schützenden Fettlage 
nicht im S ta n d e , der K älte  den nöthigen 
W iderstand entgegenzusetzen. V erhältn ißm äß ig  
setzt die trächtige B ä r in  das meiste F e tt an 
und hat m itu n te r , trotzdem dieselbe den 
W in te r über keine N ah ru n g  zu sich nim m t 
und dabei ihre Ju n g e n  sängt, nicht selten 
noch im M ä rz  eine zwei b is drei Z o ll dicke 
Fettlage. S ie  hat aber auch durch das 
S ä u g e n  der Ju n g e n  und durch ihre viel
fachen Bew egungen im  Lager selbst einen 
größeren Ersatz fü r verloren gegangene K räfte  
nöthig, und dieser kann n u r durch eine s tä r
kere A nsam m lung von Fettmassen gew ährt 
werden. E in  guter fetter M itte lb ä r  setzt nicht 
selten inclusive des F e ttes an den E inge
weiden vier bis sechs P u d  (drei P u d  gleich 
ein Zollzentner) F e tt  an. E in  sehr starker 
B ä r  hatte eme Fettmasse von sieben P u d
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siebemmddreißig ein halbes P fu n d . D ab ei halte 
der Buschwächter, wie er m ir später berichtete, 
noch über ein P u d  bei S e ite  geschafft. D a s  
F e tt ist sehr weiß und dünnflüssig und hält 
sich jah re lang . G a r  wundersame K räfte  werden 
demselben von der hiesigen Bevölkerung zu
geschrieben, und gibt es wohl keine Krankheit, 
in der es nicht seine guten Dienste leisten 
soll. E s  ist eben ein Universalm ittel und 
besonders werden seine guten Eigenschaften 
gegen R h eu m a tism u s belobt. E in  B äuerle in , 
d as zu m ir kam und um  B ären fe tt fü r sein 
heftiges Leibweh ba t, trank ein ganzes G la s  
voll dieses O e l 's  und freute sich königlich, 
nach einigen T agen  m ir m ittheilen zu können, 
eine wie prächtige P n rg a n z  in  Folge dieses 
kostbaren T runkes ihn  von seinen Leiden befreit 
hätte. N u r  theilte er m ir im Geheim en m it, 
die W irkung sei zu anhaltend und in Folge 
dessen es nicht rathsam , sich weit von seiner 
W ohnung  zu entfernen. Ebenso medicinisch 
hoch in E h ren  und geachtet steht die G alle  
des B ä ren . S ie  soll untrüglich den Menschen 
schützen gegen jegliche A rt von F ieber. A lt
hergebrachte S i t te  ist cs daher, nach glücklicher, 
beendigter J a g d  die G a lle  vermischt mit 
B ran n tw ein  zum fröhlichen Trünke zu kre
denzen.

D e r  B ä r  hält keinen W interschlaf, w enig
stens nicht in dem S in n e , wie beim Ziesel, 
M n rm e lth ie r  u. s. w. W ill m an es S ch laf 
nennen, so ist es ein äußerst leichter S ch laf, 
der m ehr einem duselnden W achen, a ls  einem 
eigentlichen S chlafe  gleicht. D ie  von m ir in 
dieser Beziehung angestellten Versuche haben 
mich davon vollkommen überzeugt. Ich  habe 
eine M enge B ä re n  m it der größten S o rg fa l t  
im Lager angeschlichen und beobachtet und 
alle, soweit sie nicht eingeschneit w aren, oder 
so tief lagen, daß sie m it den Augen nicht 
m ehr erreicht w erden^ konnten, gaben stets 
ein Zeichen des W achseins und dies nicht 
selten auf große E ntfernungen  hin. G ew öhn
lich erhebt der B ä r ,  selbst bei dem leisesten 
Anschleichen, den Kopf, und dies gewöhnlich 
m ehrm als in  bald größeren, bald kleineren 
In te rv a lle n , schaut einen kurzen Augenblick 
nach dem sich N ahenden und senkt den K opf 
wiederum in 's  Lager. D ie  hiesigen B a u e rn  
sagen a ls d a n n : „ D e r  B ä r  g rü ß t."  E inige 
thun  dies bereits auf große E ntfernungen, 
stehen m itunter auf, thun einige S ch ritte  und 
legen sich wiederum in 's  Lager. Andere bleiben 
ruhig  liegen, springen plötzlich wie ein ckens

6x  uaaekuna, auf und verschwinden m it einer 
bew underungsw ürdigen G ew andtheit und 
Schnelligkeit, Andere wiederum erheben sich 
rasch au s dem Lager, bleiben wie angebannt 
eine Z e itlan g  ans demselben stehen, ermessen 
drohenden Blickes die G röße  der G efah r, 
greifen an oder suchen eiligst die Flucht. 
V o r diesen möchte ich gew arnt haben.

W ieder Andere und dies sind meist 
B ä rin n en , stürzen sich direct au s dem Lager 
auf den N ahenden und erfordern große V o r 
sicht. D ie  tiefer liegenden erheben m itun ter 
n u r soweit den K opf über den R an d  der 
V ertiefung, daß sie gerade m it den Augen 
über denselben wegsehen können und die A b 
gabe eines sicheren Schusses sehr p roblem a
tischer N a tu r  ist. O b  die eingeschneiten B ä re n  
und die in liefen G ru b en , hohlen B äum en  
u. s. w. liegenden längere Z e it hindurch a n 
haltend schlafen, ist w ohl anzunehmen, ent
zieht sich jedoch der B eobachtung. Im m e rh in  
stehen dergleichen B ä ren  bei den Ja g d e n  nicht 
selten ungemein früh ans, w ährend Andere 
sehr fest liegen und es die größte A nstren
gung erfordert, dieselben zum Aufstehen zu 
bewegen. E in  sogenannter Am eisenbär lag 
im  lichten K iefern-A nflughorste in  einer hohlen 
um gefallenen starken K ie fer, die bereits auf 
dreihundert S ch ritte  sichtbar w ar. B e i der 
äußerst vorsichtig un ter W ind aus S chnee
schuhen unternom m enen A nnäherung schaute 
derselbe bereits auf zweihundertzehn S ch ritte  
au s seinem dunkeln Verließe hervor, zog sich 
jedoch wiederum zurück und verschwand eiligst 
an s seinem Lager bei einer A nnäherung von 
hnndertfllnfzehn S chritten , ein deutlicher B e 
weis für den leichten W interschlaf des B ä ren  
und fü r das feine G ehör desselben. B ä ren , 
die sich vollständig haben einschneien lassen 
und sich nicht erheben wollen, sich zu nähern  
und zum Aufstehen zu bewegen, ohne daß die 
S te lle  des Lagers ganz genau bekannt ist, 
bleibt stets sehr mißlich. Dergleichen B ä ren  
erheben sich nicht selten im  Rücken der 
Suchenden plötzlich und verwunden gefährlich. 
Läßt sich der B ä r  im Lager überraschen, so 
springt er gewöhnlich rasch auf, stößt einige 
kräftige B rum m töne  aus, greift an oder eilt 
schleunigst davon.

Um zu constatiren , wie lange nach dem 
Schw inden des Schnees der B ä r  m itun ter 
noch im  Lager verw eilt, schlich ich einst im 
jungen K iefern-B estande einen m ir bekannten 
bösen Petzen a n ,  von dem ich zw ar ver-
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m u th e te , daß er aufgestanden sei, dessen 
Lager jedoch m ir nicht ganz genau bekannt 
w ar. D urch Z u fa ll  fiel ich beinahe auf 
den in einer V ertiefung liegenden B ä re n  und 
erschreckte denselben so gew altig , daß er wie 
toll aufsprang , mächtig im hohen D isc a n t 
aufbrum m te und davoneilte und noch auf 
der F lucht feiner Beklem mung durch zeit- 
weises Ausstößen von B rum m töncn  Ausdruck 
verlieh.

Ic h  w ill hierbei nicht verschweigen, daß 
dies R econtre auf den S chreiber dieser Z eilen  
nicht ohne W irkung w ar und es ihm nahe 
leg te , stets die nöthige Vorsicht nicht ans 
den Augen zu lassen. D enn  im  Allgemeinen 
nim m t es der B ä r  sehr ungnädig auf, wenn 
m an ihn in  seiner R uhe  plötzlich stört und 
erschreckt. E r  ist in diesem F a lle  äußerst 
empfindlich und gibt dieser Empfindlichkeit 
nicht selten den empfindlichsten Ausdruck. S o  
begleitete ein W aldhü ter im  W in te r von 
1 8 7 5  auf 1 8 7 6  zwei B a u e rn  in  den W ald , 
um  ihnen die S te lle  zu bezeichnen, wo sie 
das gekaufte Holz hauen könnten.

W ie cs zu geschehen pflegt, wurde zuerst 
Feuer gemacht, uud w ährend die B a u ern  in 
der N ähe m it dem Holzhiebe beschäftigt w aren, 
saß der W aldhüter, ruh ig  seine Pfeife schmau
chend, am Feuer. W ahrscheinlich durch den 
S tu r z  eines B au m es aus seines R u h e  au f
geschreckt, erhob sich ein B ä r ,  n äh ert sich 
eiligst dem nichtsahnenden W ald w ärte r von 
hinten und zerschmettert demselben durch einen 
mächtigen S ch lag  uud Ruck m it den V order- 
branten  den Hirnschüdel, so daß augenblick
licher Tod erfolgte. E inen andern B a u e rn  
ging es bei ähnlicher Gelegenheit besser und 
verdankte derselbe, obgleich schwer verletzt, die 
E rh a ltu n g  seines Lebens n u r dem Umstande,

> daß es ihm  gelang, die Bestie m it der Axt 
 ̂ von sich abzuwehren.

V om  2 0 . J a n u a r  bis zum 2 0 . F e b ru a r 
ungefähr häutet sich beim B ä re n  die S o h le n 
hau t. Dieselbe zeigt a lsdann  L ängs- und 
Q ucrrisse und lö s t sich b lätterförm ig nach und 
nach ab, um einer neuen rasch nachwachsenden 
H a u t P latz zu machen. E s  ist dies ein fin
den B ü ren  krankhafter Z ustand , der ihm 
Schm erzen zu verursachen scheint. W enigstens 
sucht er während dieser Z e it soviel a ls  m ög
lich jedwede Gehbew cguug zu vermeiden und 
liegt fest. E s  ist diese Z e it  auch die beste 
zur A usübung  der J a g d  auf den B ä ren . 
W ird  er aufgejagt, so geht er gewöhnlich 
nicht weit, in  der F ührte  zeigt sich häufig 
Schw eiß , und bald wiederum sucht er sich 
einzuschlagen. M i t  dem 2 0 . bis zum 2 5 . F e 
b ru a r  ist die S o h le n h au t bereits regenerirt. 
W ährend der Z e it des Sohlenw echsels, be
sonders bei ruhigem  W etter, ist schon in 
ziemlicher E ntfernung  deutlich zu vernehmen, 
wie der B ä r  an der S o h le n h a u t saugt. E r  
pflegt a lsd an n  die S o h le  / der B ra u te  nach 
In n e n  zu drehen und m it den Lippen an h al
tend rasch uud in  kurzen Absätzen brummend 
d aran  zu sangen und zw ar abwechselnd bald 
an dieser, bald an jener B ra n te . O b  er h ier
durch den Schinerz m ildern oder eine B e 
schleunigung resp. schnelle B eendigung des 
krankhaften Z ustandes herbeiführen will, ist 
schwer zu entscheiden, aber wahrscheinlich. 
D ie s  S a u g e n  an den S o h le n , überhaupt an 
den Tatzen pflegt der B ä r  m itun ter auch zu 
anderen Z eiten  zu thun  uud selbst die jungen 
B ä re n  von 3  b is 4  M o n a ten  üben sich be
re its  sehr fleißig in  dieser eigenthümlichen 
A rt von Musik.

(Fortsetzung folgt.)

M eine drei ersten M orgen in der Hahnenöah t880.
O b zw ar ich ein sehr alter J ä g e r  bin, 

so habe ich doch mein Lebtag keine J a g d 
geschichte geschrieben, au s Furcht, die Leute 
könnten darin  Jä g e rla te in  w ittern.

Doch diesm al will ich eine A usnahm e 
m achen, erstens weil ich wirklich seltene 
Ereignisse erzählen kann, und zweitens, weil 
ich zum ersten M a l  mich hiebei der in

N r. 7 dieses B la tte s  erwähnten B üchsslinte 
bediente, die ich eigentlich für den S c h ild 
hahn anfertigen ließ, doch aber, aus begreif
licher Neugierde, d iesm al auch auf den 
A uerhahn nahm .

Also, ohne weitere übliche E inleitung zur 
Sache. S o n n ta g , den 18 . A pril, N achts 12  U hr 
kam ich von W ien in Krieglach (S teierm ark)



241

an, um  einer E in ladung  m eines langjährigen 
treuen Freundes B r .  S eß ler-H erz in g er nach
zukommen und fand außer dem H a u sh e rrn  noch 
unseren gemeinschaftlichen F reund R itte r  von 
Franck dort.

M i r  wurde der B alzplatz in der „Fresch- 
nitzer G em einde" zur D isposition  gestellt. 
Ic h  schoß dort in  voller B a lz  vier H ahnen, 
und zw ar m it vier S ch u ß . D en  ersten 
H ah n , der F instern iß  wegen, m it S ch ro t, 
die andern drei m it der Kugel.

D en  zweiten M o rg en  wurde m ir in  der 
S ta n z  am „Schöneggerkogel" der Balzplatz 
eingeräum t, allwo ein sicherer und ein u n 
sicherer H ahn  w ar. E s  kam m ir auch nu r 
E rsterer in S ic h t, den ich m it einem K ugel
schuß erlegte.

M itta g s  kam mein F reund  und J a g d -  
genosse O tto  G ra f  Chotek, m it dem ich in 
unser H ahnenrevier „ S tra l lc g g "  r itt  und am 
dritten  M o rg en  sechs S ch u ß  machte und 
zw ar der erste S c h ro t-  die anderen fünf 
Kugelschüsse und sechs H ahnen auf einer

langen S ta n g e , wie beim Hochgebirgs-Fcstzug 
1 8 7 9 , heim tragen ließ.

Ic h  habe also m i t  9  K u g e l -  u n d  
2  S c h r o t s c h u ß  in  drei aufeinander fo l
genden M o rg en  e i l f  H a h n e n  erlegt und 
hiebei die freudige Entdeckung gemacht, 
daß sowohl meine B üchsflinte und meine 
Augen fam os sind, w as ich leider von 
meinen O h re n  nicht m ehr sagen kann —  
fü r mich bei der H ahnenbnlz kein geringes 
H inderniß , —  da ich noch imm er ganz allein, 
ohne jegliche B eihilfe  des J ä g e rs  überall 
den H ah n  anspringe und auch d iesm al stets 
zurück kam an die S te lle , von wo an s ich 
den ersten H ah n  hörte.

Ic h  lebe in  einer gewissen Angst, daß 
ich fü r dieses W aidm annsheil am Anfange 
der B a lz , m it einer tüchtigen P o rtio n  „Pech" 
im V erlaufe  derselben noch reg a lirt werde, 
auf daß das Gleichgewicht hergestellt sei.

S tra lle g g , den 2 1 . A p ril 1 8 8 0 .

O . H*. >L—Y.

D as 8chrotgewehr auf dm  Kchitdhahu.
I n  dem unter vorstehendein T ite l in der 

letzten N um m er der Jagdzeituug  mitgetheilten 
Aufsatze wird vom H errn  Einsender gesagt, 
daß ein gutes Schro tgew ehr ein dringendes 
B ed ü rfn iß  ist, und daß es die R edaction  der 
Jagdzeituug  sehr interessiren w ü rd e , zu 
erfahren, ob es ein besseres G ew ehr gibt 
a ls  d as in diesem Aufsatze beschriebene.

H ierüber erlaube ich m ir folgende auf 
hinlänglicher E rfah ru n g  und Ueberzeugung 
beruhende Thatsache anzuführen:

Nicht erst jetzt besitzen w ir ein G ew ehr, 
wom it m an möglicherweise auf 5 0  bis 
6 0  S ch ritte  D istanz einen B irkhahn  m it 
S icherheit erlegen kann; sondern schon in 
den 5 0 e r-J a h re n  w urden sowohl Percussions-

wie Lefaucheux-Gewehre C al. 12  verfertiget, 
welche dieselben Dienste leisten.

Ich  verweise auf die in jener Z e it  für 
Allerh. S e .  M ajes tä t verfertigten gezogenen 
P ercussions-G ew ehre  C a l. 12 , m it welchen 
unser höchster J a g d h e rr  auf 5 0 — 7 0  S chritte  
Füchse im F euer erlegte.

D a  aber unsere heutigen J ä g e r  m it n u r 
einzelnen A usnahm en der Bequemlichkeit 
wegen stets nach einem leichten G ew ehr wie 
z. B .  C a l. 16  gegriffen haben, die B üchs - 
flinte ih rer Schw ere wegen schon gar nicht 
kauften, so ist es w ohl nicht zu wundern, 
wenn m it diesen B equem lichkeits-Gewehren 
so mancher B irkhahn „angezwickt" wurde.

I n  G ebirgsgegenden, wo m an in der 
R egel auf verschiedenes W ild meistens nu r
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einzelne Schüsse machen kann, ist wohl der 
etw as fühlbare Rückstoß leicht erträglich, 
und sollte stets n u r  die B üchsflin te und 
zw ar der S ch ro tlau f m it wenigstens C a l. 12 
getragen w erden , denn das alte S p r ic h 
w ort, „wo nichts d 'rin n  ist, kann auch 
nichts h in au s gehen" bew ahrheitet sich stets. 
J e  größer das C aliber, desto m ehr S c h ro t

kommen in die P a tro n e  und die Deckung ist 
eine unbestreitbar dichtere. W ird  m it ähn
lichem C aliber ans entsprechende D istanz 
geschossen, so wird gewiß sehr wenig W ild  
angeschossen und das R evier durch das oft ver
gebliche Nachsuchen nicht beunruhiget werden.

E ßlingen , den 2 2 . A pril 1 8 8 0 .
K. Zludler.

PieM tüufe.
H err B o rn m ü lle r a u s  S u h l  ist kein 

F reund  dieser Läufe, das beweisen seine A u f
sätze in  der B rem er Schützen- und W ehr- 
zeitnng, sowie neuerdings in diesen B lä tte rn .* )  
E r  ha t in  beiden F ällen  so ziemlich dasselbe 
gesagt oder sagen lassen, aber nichts von B e 
deutung und sehr V ieles, w as irrig  ist.

H e rr  B o rn m ü lle r w irft sich überdies a ls  
A nw alt der Damastlaufschm iede auf und gibt 
S te lle n  eines in  einem Lütticher B la tte  
abgedruckten beleidigenden Aufsatzes in  nicht 
ganz zutreffender Ucbersetzung wieder, wom it 
er weder dem J ä g e r  noch dem W affenfreunde 
einen D ienst erw eist und n u r  den einen 
Zweck verfolgt, eine Epoche machende N eue
ru n g  , die ganz gewiß einen bedeutenden 
Fortschritt in der M assenfabrikation bekundet, 
herab zu setzen. H e rr  P ieper ha t denn auch 
darauf m it einer guten Ucbersetzung seiner 
A ntw ort an die Laufschmiede, sowohl in der 
B rem er Schützen- und W ehrzeitung a ls  auch 
in der Leipziger illustrirten  Jag d zeitu n g  ge
antw ortet. Diese A ntw ort, sagt H e rr  P ieper, 
bildet nicht n u r eine A bw ehr gegen ungerechte 
Angriffe, sondern sie gibt auch manche w ün- 
schenswerthe A uskunft über interessante Punkte 
dieser neuen Fabrikation .

W a s  H e rr  B o rn m ü lle r über das zu 
P ieperläufen  verwandte M a te r ia l  sagt, beweist, 
daß er dasselbe gar nicht kennt, wie er denn

*) D er beregte Aufsatz war gar nicht von  
Herrn B ornm üller. D ie  Red.

auch die D am astfabrikation  ohne besondere 
Fachkenntniß behandelt. D ie  P a ra lle le  zwischen 
P ieperlüufen  und D am astläufen  in  B ezug 
auf S o lid itä t  ist überdies ziemlich hinfällig, 
denn nicht eine, sondern sehr viele uud u m 
fassende P ro b en  haben zur G enüge den B ew eis 
geliefert, daß erstere solider sind a ls  die 
letzteren.

B eide, der D a m astlau f sowohl a ls  der 
P iep erlau f, können indessen sehr wohl neben
einander hergehen, denn der Geschmack und 
die V orliebe des Publikum s fü r bewährte 
und gute bekannte D inge sorgen schon dafür, 
daß die P ieperläufe  nicht gleich in den H im m el 
wachsen.

D ie  Pieper'schen Schußverbesserungsm ittel 
behagen H errn  B o rn m ü lle r ebenfalls nicht, 
und doch sind sie eigentlich viel interessanter 
und wichtiger a ls  die Läufe selbst. D enn  
letztere sind n u r d as R esu lta t sorgfältigster 
uud exactester M aschinenarbeit, angew andt auf 
ein vorzügliches M a te r ia l .  S chußresu lta te  
wie diejenigen der P ieperläufe  m it W ü rg e 
röhrchen oder W ürgezügen hat die W elt noch 
nie gesehen. H err B o rn m ü lle r eifert gegen 
die m obilen W ürgeröhrchen, die doch eigent
lich n u r eine D em onstration  bilden, um  den 
enormen Unterschied in der Deckung recht klar 
zu machen. W er nicht dam it umzugehen weiß, 
nun, der nehme einen Lauf m it festgelöthetem, 
von außen und innen kaum sichtbaren W ü rg e 
röhrchen. W enn, wie H err B .  m eint, die 
Sache  vom theoretischen S tandpunk te  unrichtig
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ist, so frage er doch die vielen tausend J ä g e r ,  
welche heute die Sache  praktisch erprobt haben.

W a s  die englischen und amerikanischen 
Büchsenmacher durch unendliche M ü h e , fo rt
w ährendes Schießen und langdauerndes N ach
helfen und A usbohren n u r theilweise bei ih rer 
berühm ten Chokebohrung erz ie len , erreicht 
H e rr P ieper durch seine rationelle M ethode 
positiv imm er und ohne M ü h e . D a fü r  gibt 
d as Probeschießen den eclatantesten B ew eis , 
denn welcher Büchsenmacher wird es wagen, 
ohne einen S ch u ß  aus einem Lauf gethan zu 
haben, denselben auf ein solches S chußresu lta t 
hin zu g a ran tire n ?  H e rr  B o rn m ü lle r gewiß 
nicht.

D a r in  liegt auch das G eheim niß der 
großen Anim osität so vieler Büchsenmacher. 
D e r  J ä g e r  weiß heute, daß nicht die Kunst des 
Büchsenmachers den Lauf so gut schießen macht, 
sondern daß die Ursache in der A rt der F a b r i 
kation des Laufes zu suchen ist. Und doch bleibt 
der Büchsenmacher im m er ein wichtiges M itte l
glied zwischen F abrikan t und Consum ent, denn 
dem J ä g e r  sind die P roducte  der Fabrikation  
nicht direct zugänglich und der Büchsenmacher 
steht ihm m it seinem R a th  und seiner S ach - 
kenntniß bei der A usw ah l zur S e ite  und 
contro lirt für ihn die Tüchtigkeit der W affe.

W enn die M aschinenfabrikation sich aber 
einm al des ganzen G ew ehres, wie jetzt schon 
des Laufes bemächtigt hat, so kauft m an ein 
G ew ehr vorzüglicher Q u a litä t  eben so w ohl 
in  einer N iederlage, wie eine Nähmaschine 
oder eine landw irtschaftliche M aschine.

I n  B ezug auf die bei dem Probeschießen 
zur V erw endung gekommenen P a tro n en  und 
deren Ladungen sind verschiedentlich Z w eife l lau t 
geworden. D a s  P ro tokoll ist jedoch in  diesem, 
wie in  allen anderen Punkten durchaus richtig 
und exact. Leider ist die Bemerkung „ P a tro n e n  
m it großen Ladungen fü r Taubenschießen", 
die sich in den französischen Exem plaren des 
P ro tokolls auch vorfindet, beim Druck der 
deutschen abhanden gekommen.

E s  gibt Eley'sche Hülsen resp. P a tro n en  
von verschiedenen Längen je nach dem C aliber
v °„  2 -/2 , Z V -, L - / . ,  2 - / . ,  3 . 3 > /. .  S - / .  
und 4  eng. Z o ll, ebenso sind die P u lv e r-  
und Schro tladungen  verschieden und endlich 
sind sie m it gewöhnlichem oder m it H artschrot 
(eliillöck sliot) geladen.

B ei dem Pieper'schen Versuchsschießen 
wurden verw andt fü r C a l. 16  P a tro n en  von 
3 ^  engl. Z o ll und fü r C a l. 12  P a tro n en  
von 3 engl. Z o ll m it den entsprechend 
großen Ladungen, wie sie im P rotokoll ange
geben sind. Alle waren m it H artschrot geladen.

B e i Präcisionsschüssen sind Q u a n titä t  
und Q u a l itä t  der P u lv e r-  und S chro tladungen  
selbstredend von sehr großer B e d eu tu n g ; des
halb kommt es n u r zu oft vor, daß P ie p er
läufe bei nachher angestellten Versuchen den 
an sie gestellten A nforderungen nicht oder 
n u r  theilweise entsprechen, obgleich nicht ein 
einziger Lauf m it W ürgecylinder oder W ü rg e
zügen existirt, der nicht ganz dieselben er
staunlichen R esu lta te  lieferte, wie die beim 
Probeschießen constatirten. E s  m uß n u r  m it 
der richtigen Ladung geschossen werden. N u n  
hat H e rr  P ieper freilich gut sagen „ich schieße 
n u r Eley'sche bestgeladene P a tro n e n , schießt 
sie auch" ; nicht überall sind sie zu haben und 
wenn, n u r zu enorm hohen P reisen . H ülsen 
findet m an  schon leichter, aber da fehlt die 
Hauptsache, das gute grobkörnige englische 
P u lv e r. D esh a lb  haben sich die H erren  C ram er 
und Buchholz in R önsah l durch die E in 
führung ih res  D ian ap u lv ers  ein wirkliches 
Verdienst erworben. E s  gibt dem englischen 
P u lv e r an Q u a l itä t  nichts nach, wie dies 
durch vielfache Versuche und zuletzt öffentlich 
bei dem Probeschießen m it P ieperläufen  in 
Lüttich zur G enüge constatirt wurde.

Um aber lange P a tro n en  zu verwenden, 
müssen auch die K am m ern genügend lang 
sein. D esh a lb  und au s anderen G ründen  
haben die P ieperläufe  randlose, in die S e ite  
verlaufende K am m ern , die den m it R an d
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gebohrten K am m ern bei weitem vorzuziehen 
sind.

E s  ließe sich aus dem Aufsatz des H e rrn  
B o rn m ü lle r noch M anches hervorheben, um 
d aran  berichtigende Bem erkungen zu knüpfen, 
aber eine gute Sache  redet am besten durch

die T h a t  fü r sich selbst und H e rr  P ieper 
kann sich dam it trösten, daß eine N euerung 
stets m it V orurtheilen  zn kämpfen hat.

Lüttich, 3 . A p ril 1 8 8 0 .

Ignaz Wenmann.

Ein seltener Schuß.
S o g en an n te  Glücksschüsse kommen ja  doch 

wohl eigentlich nicht so sehr selten vor, 
uud eben deshalb hielt ich es auch geraum e 
Z e it  nicht der M ü h e  werth, einen, den ich 
nachfolgend zu erzählen m ir erlaube, zu er
w äh n en ; erst das D rän g en  einiger meiner 
F reunde  veranlaßte mich dazu Ih n e n , geehrter 
H e rr  R edacteur, denselben m itzutheilen, um, 
fa lls  S ie  es fü r passend erachten sollten, 
diesen kleinen F a ll  in I h r e  geschätzte J a g d -  
Z eitu n g  einzurücken.

I m  J a h r e  1 8 7 7  zeigten sich auf der 
M äiidoker Herrschaft, wo ich dam als noch 
w ar, ziemlich viel Füchse, welche sich jeden
fa lls  durch die überfluthende T heiß  au s der 
T heißnähe verdrängt, in  die höher gelegenen 
zur H errschaft M ändock gehörenden W älder 
gezogen hatten . Um die unliebsam en G äste 
einigerm aßen zu verm indern, untersuchte ich 
denn alle m ir bekannten Fuchsbaue und da 
sich in  m ehreren derselben junge Füchse v o r
fanden, so fahndete ich, den M o rg e n - und 
Abendanstand besonders benützend, eifrigst zu 
allererst nach den alten Füchsen, um dann 
im m er die ganze B r u t  vertilgen zu können.

U nter anderen befand sich ein besetzter 
B a u  in  einem alten Eichenbestande; den alten 
Fuchs hatte mein F reund , der O econom ie- 
beamte V iräg h , bereits zufällig erleg t; cs blieb 
m ir demnach nu r noch die Aufgabe, zuerst 
die alte Füchsin zu schießen, welche Aufgabe 
jedoch nicht eben so leicht w ar, da der B a u  
nahe an  einem ziemlich belebten W ege lag 
und außerdem  jener W ald theil, der zur S c h a f

weide übergeben w ar, imm er durch die S c h a f
herden und die sie begleitenden Schafhunde 
beunruhigt wurde. D ie  alte Füchsin besuchte 
daher eben erst bei starker D äm m erung  und 
des N achts ihre Ju n g e n  und umkreiste auch 
imm er in  weitem B ogen  erst den B a u , bevor 
sie sich demselben näherte. S ch o n  sieben oder 
acht M a l  hatte ich vergebens auf einer in 
der N ähe des B a u e s  befindlichen Eiche ih rer 
Ankunft geharrt, sie kam wohl, Abends aber 
imm er spät, M o rg en s  zeitig, und trotz meines 
Hochstandcs und Wechsel desselben m ußte 
sie doch im m er W ind von m ir bekommen 
haben, denn n u r durch den bekannten Schreck
la u t zeigte sie m ir ihre G egenw art und dam it 
auch das an, daß sie klüger w ar a ls  ich. 
Acrgerlich darüber, ließ ich den B a u  au s, 
da ja  ohnehin noch in einigen B au en  junge 
Füchse w aren und ich deshalb mein J a g d 
glück anderw ärts versuchen konnte. S o  ver
gingen w ohl wenigstens 5  Wochen. D e r 
erw ähnte B a u  w ar noch imm er stark befahren, 
ein Zeichen, daß die jungen Füchse, die a ller
dings schon bedeutend herangewachsen w aren, 
den B a u  noch nicht verlassen hatten. Ich  
beschloß jetzt mein Glück aberm als zu ver
suchen, da ich wohl annehmen durfte, daß 
die alte Füchsin in der Zwischenzeit mich 
vielleicht vergessen habe und deshalb , so wie 
auch in Folge dessen, daß ihre Ju n g e n , die 
a llerdings Wohl schon zum T h eil sich selbst 
e rn äh rten , trotzdem aber doch noch bedeu
tend m ehr N ah ru n g  bedurften a ls  dam als, 
w ohl nicht m ehr gar so vorsichtig sich dem 
B au e  nähern würde.
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E in es schönen Abends begab ich mich 
daher wieder dorthin auf den A nstand, kroch 
auf eine etw as schrägstehende Eiche und durch 
deren Z w eige gut gedeckt, h a rrte  ich aber
m a ls  der Ankunft der alten schlauen Füchsin. 
W o h l 1*/>2 S tu n d e n  mochte ich dort gesessen 
haben, es sing schon stark an zu däm m ern, 
da zeigte sich in der M ü n d u n g  einer H an p t- 
röhre des B a u e s  ein junger Fuchs, gleich 
darau f ein zweiter, ein d r i t te r ; gleichzeitig 
kamen auch au s  zwei andern R öhren  des 
B a u e s  junge Füchse zum Vorschein, spielten, 
wie cs junge Füchse eben zu thun pflegen, 
m iteinander und fuhren nach kurzer Z e it 
wieder in den B a u . A uf einm al sehe ich 
seitw ärts die alte Füchsin einen halbwüchsigen 
Hasen zwischen den Z äh n en  haltend dem 
B au e  zueilen; ungefähr 3 0  S ch ritte  von 
meinem S ta n d e  entfernt, gab ich Feuer und 
ohne zu zucken knickte sie zusammen, selbst 
den jungen Hasen behielt sie im M a u le . Ich  
schob eine neue P a tro n e  ein und w artete nun 
noch, um wo möglich auch noch einen oder 
zwei Ju n g e  diesen Abend zu schießen. Kurze 
Z e it darau f kamen sie aberm als au s dem 
B an e , spielten aber jetzt nicht m ehr so m it
einander wie vorher, sondern M aikäfer er
haschend, verloren sie sich immer m ehr aus 
der N ähe des B a u e s . D a  ich wegen der 
bereits eingetretenen D unkelheit befürchten 
m ußte, daß ich n u r höchstens noch einen 
S ch u ß  würde abgeben können, so wartete ich 
im m er n u r noch darauf, daß wenigstens zwei 
zusammen kommen sollten, um sic beide mit 
einem Schusse erlegen zu können. D a  geschah 
es denn, daß einer der herumstreichenden 
jungen Füchse die im  G rase  liegende M u tte r ,

die noch den jungen Hasen fest im Rachen 
h ie lt, entdeckte; ein eigenthümlicher wohl 
jedem J ä g e r  bekannter (bei A nnäherung des 
alten Fuchses an den B au ) Lockruf begleitete 
diese Entdeckung und wie auf ein Com m ando 
stürzten alle übrigen jungen Füchse herbei und 
auf die M u tte r . E inige bemühten sich der
selben den Hasen zu entreißen, w ährend die 
Uebrigen der alle jungen Säugegeschöpfe so 
erquickenden flüßigen N ah ru n g  den V orzug 
gaben. Alle w aren  so zu sagen in E inem  
K näuel. G ünstiger konnte m ir die G elegenheit 
sich nicht bieten und dieselbe rasch benützend, 
gab ich in den K näuel hinein Feuer. —  A ber 
welch' ein Gezappel und welch' ein m it den 
Läufen um  sich schlagen entstand nach dem 
S c h u sse ! —  n u r ein einziger lief, wie es 
m ir schien, unversehrt davon und fuh r in den 
B a u . D a  sich nu n  meine H offnung besser 
erfüllt hatte, a ls  ich n u r  je träum en konnte, 
so kletterte ich von meinem A nstandsbaum e 
herab, um  die vielen G aben denn auch in 
E m pfang zu nehmen. S ieb en  junge Füchse 
lagen neben der A lten, theils schon verendet, 
theils im  Verenden begriffen.

D e r  achte junge Fuchs überlebte aber 
auch den T od seiner M u tte r  und Geschwister 
nicht lange, denn den darauffolgenden Abend 
erlag auch er dem tödtlichen B le i.

S ie b en  junge Füchse, die alle fast so 
groß w aren a ls  die A lte, auf einen S ch u ß , 
gehört wohl zu den Seltenheiten , ich habe 
mich auch dam als wirklich gefreut und indem 
ich allen J ä g e rn  und Jag d freu n d en  ähnliche 
F reuden wünsche, rufe ich noch Allen ein herz
liches „W eidm annsheil" zu!

N . S za län cz . A . Aröhkich.

Von Petersburg zum weißen Zlkeere.
H err Gebel wurde im  S o m m er 1 8 7 9  

von der P e te rsb u rg er N aturforscher-G esell
schaft m it Erforschung der H albinsel K an in  
in  zoologischer, namentlich ornithologischer

Hinsicht beauftragt, und benützte die G elegen
h e it, einige wenig bekannte Gegenden der 
G ouvernem ents Olonetz und Archangelsk zu 
besuchen. S e in  Bericht darüber ist im  vor-
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jährigen Novem berhefte der „Urirocka i 
o e lw tn " veröffentlicht.

E r  verließ P e te rsb u rg  anfangs J u l i  
(alten S ty l s )  m it einem Ladoga - D am pfer, 
der bei Koschkiu-M ajak (am L adoga-See) 
2 2  S tu n d e n  durch S tü rm e  zurückgehalten 
wurde und deshalb erst am zweiten Abend 
die einförmigen Ufer der S w ir a  (welche den 
O n eg a  m it dem Ladoga verbindet) und in 
der dritten  N acht Petrosaw odsk erreichte. 
Diese S t a d t  liegt auf dem V orsprunge eines 
hohen B e rg es , ha t breite, menschenleere, von 
kleinen H olzhäusern eingefaßte S tra ß e n , höl
zerne T ro tto ir s  und aus dem H auptplatze 
ein D enkm al P e te rs  des G ro ß en , ih res G r ü n 
ders, das in  neuerer Z e it  m it vorläufig noch 
sehr kümmerlichen A npflanzungen von S tr a u c h 
werk umgeben ist. P e te r  der G ro ß e  ist, m it 
der einen H and  auf die Stückgießerei zeigend, 
dargestellt, welcher die S t a d t  ihre Existenz 
verdankt und die an einer tiefen Schlucht 
erbaut ist, welche den O r t  in zwei H älften  
scheidet. Am S e e  b is zum Kloster zieht 
sich ein g ro ß e r , vernachlässigter P a rk  hin. 
Auch der letztere macht einen todten E in 
druck, weil es an Unterholz und in  Folge 
dessen an Vogelstimmen fehlt. N u r  verein
zelt hört m an R ohrsänger und Fliegenfänger ; 
vom G ip fe l einer hohen Fichte macht sich 
I^ r rk iu la , e i^ t l l r iu u  bemerklich, desgleichen 
N ota-oilla  (D usein in ) pckwuiauruä (1^.). Letz
tere belebt die S t i l le  der nordischen Nächte, 
statt der N achtigall. A ber vor 2  J a h re n  
versetzte auch d as Erscheinen eines S p r o s 
sers die E inw ohner in E rstaunen, die nichts 
E iligeres zu thun  h a tte n , a ls  J a g d  darau f 
zu machen. Nach einigen T agen  w ar er 
gefangen uud soll noch heute in  einem Käfige 
sein D asein  fristen.

B iete t aber die S t a d t  selbst wenig S c h ö 
nes, so ist der Anblick vom B erge  aus desto 
überraschender. R echts die unabsehbare Fläche 
des O n e g a ;  im V ordergründe In se ln  und 
S cheeren , aus deren dichter B ew aldung  
malerische Steinblöcke hervorragen ; links

zwischen Felsen ein schmaler S ee g ü rte l und 
aus eiuer kahlen P l a t t e , A lles überragend, 
eine einsame steinerne Kirche.

E in  A usflug  von Petrosaw odsk führte 
zwischen h o h e n , m it N adelholz bestandenen 
F elsw änden  hindurch, die sich senkrecht au s 
den klaren F lu th en  der B ergseen erhoben. 
E ine Kette schmaler S e e n ,  von denen oft 
m ehrere p a ra lle l nebeneinander liegen, zieht 
sich 3 0  W erst von der S t a d t  aus hin. D ie  
bedeutendsten sind der Konisch und Uksch; 
an letzterem liegt eine E isengießerei, welche 
den zu T ag e  liegenden Raseneisenstein ver
arbeitet. D ie  kleinen Felseninseln sind gleich
fa lls  theils m it F ö h re n - , theils m it L aub
wald bedeckt. U nter letzterem bemerkt m an 
noch in ziemlich starken Exem plaren die Linde, 
die auf einer dieser In se ln  den nördlichsten 
P u nk t ih res natürlichen Vorkom m ens errei
chen soll und hier m it der sibirischen Lärche 
zusam m entrifft, die ihrerseits noch weiter 
südlich geht.

Unmassen von Vögeln beleben die In se ln . 
A ls  H e rr G . , um  seine E iersam m lung zu 
bereichern, im K ahne sich n ä h erte , erhoben 
zahllose Schw arm e sich kreischend in die Luft. 
Ueber stachen, granbem oosten Steinblöcken 
stotterten ängstlich die weißen Seeschwalben, 
dazwischen beschrieb die S tu rm m ö v e  (I^nrus 
oanns) ihre weiteren Kreise, —  andere zogen 
h in ter dem K ahne her. A ls m an  die Felsen 
erreichte, erhoben sich auch die Weibchen von 
den Nestern und vereinigten ih r  Geschrei m it 
dem der M ännchen.

A uf der k ah len , etw as abschüssigen 
Steinfläche der ersten Scheere hatten  die S e e 
schwalben ihre Nester in  R eihen, etagenartig 
über einander aus H alm en und R ied g ra s 
g eb au t; aber vielfach lagen auch die E ier 
ohne jede U nterlage auf dem bloßen S te in .  
D ie  E ie r w aren  bald g rün , bald gelb, bald 
hellbraun m it dunkeln Flecken.

K ühn stürzten sich die A lten auf die E in 
dringlinge, im m er w eiterhin verpflanzte sich 
die A ufregung. H e rr  G .  sammelte eine
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M enge von E ie rn , schoß auch eine S e e 
schwalbe, um  die S p ec ies festzustellen (S te rn a  
I l iru n ä o  und a re tie a ) , und steuerte dann auf 
die größeren In se ln  zu, die m it S trauchw erk  
bedeckt w aren und wo die M öven  nisteten.

S o b a ld  m an  sich dem Ufer der ersten 
n ä h e rte , ging ein Weibchen des m ittleren 
Seegeltauchers ( N e r ^ u o  s e r r a t o r )  auf und 
wurde geschossen. I h r e  E ier lagen in  einer 
so tiefen S p a lte ,  daß sie n u r m it M ü h e  
herausgeholt werden konnten. D ie  M öven  
hatten  bereits ausgebrü te t, und ihre Ju n g e n , 
im Nestkleide, verbargen sich hinter S te in e n  
und um gestürzten S täm m en .

A uf der nächsten In s e l  scheuchte m an 
den Hellen Seegeltaucher vom Neste, das aus 
trockenem G rase  hinter einem m oosbewach
senen Lagerholzstammc gebaut w ar. M a n  
fand darin  1 0  E ier, sorgfältig m it F lau m  
bedeckt. Wahrscheinlich findet diese Bedeckung 
erst n a c h  dem Eierlegen statt, da m an sie 
n i c h t  findet, wenn die E ie r noch nicht voll
zählig sind.

Um die In s e l  schwammen O ol^m lluo  
a ie tie u s , bald unm ittelbar neben dem K ahne 
emportauchend, bald ebenso schnell wieder 
verschwindend, und su lx rris ta tn s ,
letzterer in geringerer Anzahl, und in  der 
N ähe der rohrum säum ten, m it dichtem W eiden- 
gcstrüpp bedeckten Inselchen. E s  w aren die 
M ännchen, die Weibchen tauchten geräuschlos 
vom Neste in 's  W asser, sowie m an in 's  
R o h r  h in e in fu h r, und kamen erst auf der 
freien Fläche wieder zum Vorscheine. D a s  
erste Nest schwamm nahe am U fer; es be
stand au s verfaulten W asserpflanzen und 
enthielt 6  m it grünem  Schlam m e bedeckte 
E ier. E in  anderes fand m an aus dem 
trockenen Ufer (w as selten vorkom m t); es 
bestand au s einer kegelförmigen S ch lam m 
erhöhung, und enthielt 5  stark bebrütete E ier, 
die ihre natürliche weiße F a rb e  schon ver
lo ren  hatten, und alle S ch a ttiru n g en  von 
grüngelb zu dunkelbraun zeigten.

F ast übertäub t vom Lärm der W asser
vögel, klangen au s dem W alde die S tim m en  
der D rosseln, Finken, R ohrsänger, und der 
R u f  des Kukuks herüber. Durckus v ig e iv o ru s  
erhob sich in  S chw ärm en m it ih ren  schon 
flüggen Ju n g e n .

H err G . m ußte zurückkehren, weil der 
D am pfer nicht wartete, und auf einen Besuch 
des S iw a tsch -F a lle s  verzichten.

S an d eb erg  ha t in  seiner „ P ilg e rfa h rt 
nach Solowetzk" „D ie  F a h r t  von P etro sa - 
wodsk nach Powienietz" ih rer Schönheit 
wegen m it der durch den M ülarsee  ver
glichen. Auch H e rr  G . weiß sie nicht genug 
zu rühm en. E in  ganzes Labyrinth heiterer 
hellgrüner In se ln , gew altig e , s te ile , m it 
dunkelem Föhrenw ald  bedeckte Felsen , kleine 
Dörfchen, in  tief eindringenden F io rd s  te rra s 
senförmig an die B erge geklebt, A lles wechselt 
in mannigfachster Scenerie.

A uf dem halben W ege bog m an in  einen 
tiefen F io rd  m it w aldigen Ufern, um  Holz 
einzunehmen. V on W ohnungen n irgends eine 
S p u r ;  aber hinter einer Landspitze w aren 
Holzstöße aufgeschichtet und kaum hatte m an 
angelegt und die Pfeife ertönen lassen, a ls  
ein K ahn  nach dem anderen zum Vorschein 
kam, schwerbeladen m it W eibern und K indern  
im  S o n n ta g ss ta a t. A lles kletterte au f 's  Deck, 
die E ine wollte M ilch, die Andere E ier, die 
D ritte  B u tte r  verkaufen, Viele drängten  sich 
ohne jeden V orw and  h e ran , besahen den 
D am pfer, drückten sich in  den C ajü ten  und 
betasteten A lles m it größter Ungenirtheit. 
S i e  thaten , a ls  ob sie zum ersten M a le  einen 
D am pfer zu sehen bekämen, obwohl derselbe 
wöchentlich zweimal hier anlegt. M a n  ver
theilte W eißbrod, w as ein großes G edränge 
h ervorrie f, da nun Jed e  von diesem Lecker
bissen kosten w o llte ; die Nächsten rissen es 
den Passagieren au s den H än d en , die E n t
fernteren drückten voll G ie r  auf die glück
licheren Genossen. A ls  die V o rrä th e  des 
B ü ffe ts  erschöpft w aren, m ußte m an sich in 
die E ajü ten  retten. S o  lange das H olz
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tragen dauerte, durch volle zwei S tu n d e n , 
wurde das Deck nicht leer, und erst nach 
dem dritten Lünten eilten sie in ihre K ähne. 
F rühere  Versuche des C a p itä n s , sie zu v e r
treiben, w aren fruchtlos geblieben, w ährend 
m an die eine S e ite  räum te, hatte sich die 
andere gefü llt; jetzt ließ m an sic gewähren, 
um  seine Z e it nicht zu verlieren.

Auch auf anderen Ankerplätzen kamen sie 
haufenweise heran, im m er im S o n n ta g ss ta a t. 
B e i den W eibern  überraschte der P e rlen - 
schmuck an B ru s t und H a ls . M a n  findet 
hier nämlich ziemlich viel P erlen  in den 
M uscheln der S trö m e , die in den nördlichen 
T h eil des O n c g a  m ünden, in der Njnchtscha, 
die in 's  weiße M eer fließt und zwei oder 
drei Flüßchen der H alb insel K o la . S ie  sind 
m attw e iß , seltener glänzend ro sen ro th , von 
der G rö ß e  eines Stecknadclknopfs b is zu der 
einer B o h n e ; die kleineren rund , die größeren 
elliptisch, die größten flach und auf der einen 
S e ite  m attw eiß, aus der andern m it schwar
zen Adern. D ie  großen werden deshalb 
n u r  zu R ingen , Broschen rc. verwendet, aber 
nicht zu S ch n ü ren  aufgereiht. M a n  zieht 
die M uscheln in großen M assen ans den 
F lüssen , setzt sie der S o n n e  a u s ,  b is das 
T hier todt ist, und öffnet sic dann. Unter- 
hundert M uscheln hat durchschnittlich unr
eine eine Perle .

G egen M itte rnach t (bekanntlich sind die 
nordischen Nächte hell) gelangt m an an 
felsige Ufer. E ine hohe W and lag  vor den 
Blicken der R eisenden, —  aber plötzlich 
gewahrte m an eine S p a l te  d a r in ,  und in 
einem tiefen Kessel d as Kloster Paleostrow . 
D ie  weißen G ebäude m it ihren glänzenden 
K uppeln stachen grell von den darüber h än 
genden grauen Felsen ab. E ine W erst davon 
legte m an bei, ein K ahn  m it einigen M ö n 
chen nähert sich, welche P ilg e r  abholten und 
von den Passagieren Almosen sammelten. —  
D ie  malerischen Schecrcn w urden von hier 
aus seltener; die Felscnufcr im m er groß
a r tig e r , zerrissener und w ild e r , alle G ipfel

und Schluchten waren m it dunklem N ad e l
wald bedeckt. Schm ale  tiefe F iorde zeigten 
sich überall.

Am Haltepunkt S ch unga  fand m an große 
H aufen A n th racit aufgeschichtet und einige 
B arken zu seiner Aufnahm e bereit.

M a n  hat eben erst begonnen, die reichen 
Lager au szubeu ten , es sollte der e r s t e  
T ra n s p o rt  nach P e te rsb u rg  g e h en , über 
l 0 0 .0 0 0  C entncr lagen dazu bereit. H err 
G .  machte hier die Bekanntschaft des D istric ts- 
commissärs Reichcnbach, der die Gegend in  
geologischer Hinsicht genau erforscht und die 
A usbeutung  der A nthracit-L ager in 's  Leben 
gerufen hat.

Am  N ordende des S e e s  liegt die S ta d t  
Powienietz, merkwürdigerweise auf der einzigen 
s u m p f i g e n  S te l l e ,  die weit und breit zu 
finden ist. R u n d  herum  ist das Ufer trocken 
und sandig, und ans trockener E rhebung  zeigt 
m an auch einen O fen  als^ R est desjenigen 
H a u se s , welches P e te r  der G ro ß e  während 
seiner Reise im  N orden erbauen ließ. E s  
ist unbegreiflich, w eshalb m an sich später 
nicht hier, sondern an einer schmutzigen, den 
Ueberschwcmmungen ausgesetzten und von 
Mücken wim melnden S te lle  angesiedelt hat.

I n  Powienietz fand H err G .  im O b e r 
förster K orm ilow h und seinem Assistenten 
Schm idt liebenswürdige Leute, und in E rste 
rem einen Passionirten V ogelliebhaber, der 
verschiedentlich versucht hatte, w ildes Geflügel 
zu H ausvögeln  zu machen.

E r  hatte  die E ie r des Schneehuhnes, 
des R ebhuhnes, der G ra u g a n s  und anderer 
H ühner ausb rü ten  lassen; R eb- und Schnee
hühner aufzuziehen, w ar m ißlungen, die wilde 
G a n s  dagegen völlig gezähmt.

D ie  H a u sg a n s  gedeiht in  diesen B re iten  
nicht m ehr.

F ü r  das R ebhuhn ist S ch u n g a  w a h r
scheinlich der nördlichste P u nk t seines V o r
kommens , und von hier hatte H e rr  K . die 
E ie r erhalten. Noch anfangs der Sechsziger- 
J a h rc  fand sich das R ebhuhn  nicht über



249

P e te rsb u rg  h inaus. E s  gehört zu den 
V ögeln, welche dem Mcuscheu überall folgen, 
sobald er sein Feld im  W ald  ausbreitet.

8 iru n ck o  n rd ie a  nistete in M enge an 
den Holzwänden der N iederlassung, dagegen

hielt sich O ^ x sk ln a  nxn8 (die T h u rm 
schwalbe ) von allen bewohnten O rte n  fern 
und umkreiste massenhaft die hohen Kiefern 
an abgelegenen, namentlich sandigen S te llen .

(S c h lu ß  folgt.)

H e r r  R e d a c t e u r !
D e r  geehrten R edaction stelle ich die 

B enutzung der anl. kleinen Berichtigung ganz 
ergebenst anheim :

„ D e r B ialow ieszczcr W ald ."
Ic h  habe bereits einm al ( S .  1 2 4  des 

laufenden Ja h rg a n g e s  der „ Jag d ze itu n g ") 
G elegenheit genommen, M ittheilungen  über 
diesen interessanten W aldcom plex zu berichtigen. 
H err B a ro n  v. Nolcken giebt S .  1 7 0  aber
m als einige D a ten  darüber, die den aus 
amtlichen Q uellen  geschöpften Berichten des 
P e tersb u rg er „i» .88noj jo n rn n l"  nicht ganz 
entsprechen. E s  gilt dies namentlich von der >

Annahm e, daß auch jetzt noch jede A usnutzung 
dort unterbleibe. A llerd ings hat die A u s
nutzung geruht von 1 8 5 9 — 7 7. 1 8 7 7  aber 
wurde die W iederaufnahm e derselben beschlossen 
und ein B e trieb sp lan  aufgestellt. O h n e  auf 
das N ähere  einzugehen, erwähne ich nur, 
daß verkauft w urden, 1 8 7 7  : 2 4 .2 1 3  S tä m m e  
fü r R .  S .  9 7 .0 0 0 ;  1 8 7 8 :  2 3 .7 1 1  S tück für 
R . S .  8 0 .0 0 0 .  (I^6«8nc^' Jo u rn a l, Novem ber- 
heft 1 8 7 8 .) —  Ueber die Z a h l  der A u er
ochsen (gegenwärtig 6 0 0 ) habe ich an der 
erwähnten S te lle  dieser Z eitschrift das Nöthige 
m itgetheilt.

S c h  u ß - H «  S e t t e
über das im J a h r e  1 8 7 9  erlegte W ild in den gräflich M anterncrali'schen  Jagdgebieten.
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Hohenegg . . 51 2 33V 17 1 149 4 9 7 16 595 161 1 4 4 2 5 11 10 16 73 287 882

üsterlmrg. . 22 204 6 77 1 8 15 7 340 64 2 2 2 9 6 . 1 46 132 472

Haag 4 1 691 16 - 184 1 5 28 13 943 59 4 5 9 22 5 10 90 207 1150

Summe. 77 3 1234 39 1 410 6 22 50 36 1878 284 1 9 10 9 23 39 15 27 209 626 2504

Illitterau, am 15. März 1880.
_____________Mathias Seeland, Oberförster.

A b s c h u ß l i s t e
des in  dem J a h re  vom 2. F e b ru a r  1 8 7 9 — 8 0  in den fürstlich Fürjlenbergischtii freien 

Ja g d e n  in B aden  erlegten W ildes und R aubzeuges.
2 6 2  R ehe, 3 2 8  Hasen, 71 A uerhähne, 1 5 3  W ildgänse, 4 8 4  W ildenten, 1 0 0  F eld 

hühner, 1 1 3  Stück anderes Federw ild ; 1 8 8  Füchse, 21  Dachse, 2  Fischotter, 3  Hunde, 
4 0  Feldkatzen, 2 4  M a rd e r , 13 I ltisse , 19  W iesel, 18  A dler und S ch uhn , 2 8  Falken 
und Habichte, 5 3  Fischreiher, 4 6  R aben  und E lstern in den fürstlichen A nlagen dahier. 

Dannneschittstkn, den 3 . M ä rz  1 8 8 0 . F . F . K abinctskanzlei: H lo ih .
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508 4^ 02 Ln 4-- LN KV
Haupt-Summe

Mannigfaltiges.
(H oH agd.) W ie m an  au s M ürzzuschlag 

schreibt, w ar S c .  M ascstä t der K aiser in der 
Nacht zum 2j-. A pril um 2  U hr m it dem 
Postzugc von W ien dort angekommen und zu 
W agen nach N euberg zur Aucrhahnsagd 
w eitergefahren, da der Zugsverkehr auf der 
Bahnstrecke Kapellen - N cuberg wegen einer 
neuerlichen Abrntschung eingestellt werden 
m ußte. V on N cuberg au s begab sich der 
M onarch  über das G ebirge nach Reichenau 
zur H ahucujagd und kehrte m it dem M itta g s -  
postzugc nach W ien zurück.

(Dberösteneichischcr Ingdschutzve»tltt.)D er 
Rechenschaftsbericht des J a g d -  und Fischerci- 
schutzvcreincs fü r den I n n  K re is fü r das 
J a h r  1 8 7 9  bringt die Nachricht, daß S c .
k. und k. H oheit der durchlauchtigste Herr- 
Erzherzog Ferdinand G roßherzog von T o s 
cana ans Ansuchen des Ausschusses das 
P ro tcc to ra t des V ereines übernom m en hat. 
A ls  E rfo lg  der Thätigkeit des Ausschusses 
wird bezeichnet, daß die K aiserin -E lisabe th - 
B a h u  und die K ro n p rin z -N u d o lf-B ah n  den 
T ra n s p o rt  von solchen W ildgattungcn , deren 
Schonzeit in  Obcrösterreich eingetreten ist, 
nicht m ehr übernehm en dürfen, ferner daß 
die B czirkshauptm annschaften von der S t a t t -  
haltcrei eingeladen wurden, bei A usstellung 
von Wasseupässcn und Jagdkarten  m it der 
nöthigen Vorsicht vorzugehen und namentlich 
darau f Rücksicht zu nehmen, ob die Z u stim 
m ung des Jagdbcrechtig ten  vorliegt oder doch 
vorausgesetzt werden kann.

(D ie  M ch erc i-A u ch le llu llg  in  B e r l in .)  
M a u  meldet der „ N . F r .  P r . "  unterm  2 0 . 
d. M .  au s B e r lin :  D ie  in ternationale  Fischerei- 
Ausstellung wurde heute in  G egenw art des 
K ronprinzen a ls  P ro tek to rs  und des P rinzen  
Friedrich C a rl  m it großem  Pom p eröffnet. 
D ie  Feierlichkeit fand in dem großen, g la s 
gedeckten, in strenger Renaissance erbauten 
Arcadenhofe des neuen landwirthschaftlichcn 
In s ti tu te s  statt, dessen sämmtliche R äum e 
nebst weiten Annexen die A usstellung beher
bergen. D e r  H of w ar sehr geschmackvoll m it 
persischen Teppichen, vergoldeten G u irlan d en , 
B lum en  und frischem G rü n  decorirt. D en  
M itte lpunkt des Festraum es bildet ein vom 
M ünchener B ild h au e r Ebcrlein com ponirter 
schöuer B arockbruunen m it einem von T r i-
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tonen umgebenen N eptun. A uf einer S c h m al
seite des stylvollen H ofes nahm en um 11 Uhr 
der K ronprinz  und P rin z  Friedrich C a r l  
P la tz ; links von denselben der M in ister für 
Landwirthschaft, L ucius, d as C om itü der 
A usstellung und G ehcim rath  M a rc a rd  vom 
L andw irthschafts-M inisterium , der sich große 
Verdienste um  die Ausstellung erworben h a t ; 
rechts vom K ronprinzen die Botschafter der 
G roßm ächte, die preußischen M in ister, die 
V ertre te r des B u n d esra th es  und des R eichs
tages, der R ector der Universität, Professor 
B eseler und viele andere N otab ilitä ten . M i 
nister Lucius erbat sich vom K ronprinzen in 
feierlicher Anrede die E rla u b n iß  zum B eginne 
der A usstellung und eröffnete sie dann auf 
ein vom K ronprinzen gegebenes Zeichen m it 
einem Hoch auf den K aiser, w orauf der 
P räsiden t des deutschen Fischerei-Vereines, 
N eichstagsm itglied v. B ehr-S chm oldow , ein 
Hoch auf den K ronprinzen ausbrachte. N ach
dem dieser das C om itv und die fremden 
B otschafter, darun ter besonders die G ra fen  
Szcchenyi und S a in t-V a llic r ,  freundlich be
g rüß t hatte, begann der R undgang  durch die 
A usstellung. Diese ist sehr umfangreich und 
bedeutend; sie bietet in malerischer A nord
nung das reichste B ild  des gesammtcn 
Fischereiwesens der bewohnten Erde, b is auf 
Frankreich und Oesterreich, welche beiden 
Länder fast gar nicht vertreten sind. D e r 
E röffnung  wohnten auch nam hafte fremde 
V ertre ter der Wissenschaft, wie S iebo ld  ans 
M ünchen, Schm idt au s S tra ß b u rg , M ö b iu s  
an s Kiel, G rim m  aus P e te rsb u rg , T orre ll 
au s B ergen , S m id t  aus Stockholm , T arg io n i 
und Tozzetti au s F lorenz bei. D e r Besuch 
ist bereits heute ein sehr bedeutender. —  
W ie w ir der „Oesterreichisch-Ungarischen" 
Fischerei-Zeitung entnehmen, entsandte zu dieser 
A usstellung das italienische U n terrich tsm in i
sterium  die Professoren R ichardi, P av e ti und 
G ig lio tti m it dem A uftrage, einen eingehenden 
B ericht über ihre ans der A usstellung ge
sammelten E rfahrungen  zu erstatten. D ie R äum e 
der A usstellung sind zum E n trepo t erklärt 
worden, d. h. es darf alles vom A uslande 
Kommende unversteuert hinein. D ie  Steuer- 
t r it t  erst ein, wenn die G ü te r  a ls  verkauft 
aus dem G ebäude gehen. —  W o aber blieb 
O esterreich? Diese F rag e  w äre wohl m it 
Recht in erster Linie an das Ackerbanministerium 
und in zweiter an unsere Fischcreivereine zu 
richten. Freilich sind die von u n s ausgehenden

Beschickungen von Ausstellungen in  der Frem de 
n iem als so nutzbringend gewesen a ls  sie sein 
sollten, weil die E rfah ru n g en , welche da zu 
machen w aren, stets höchst dürftig  literarisch 
verwerthet w urden, da unsere officiellen A us- 
stelluugSbcrichte meist „A lles zu wünschen 
übrig ließen."

(SchlesischcrFisch)ttchlverkiil.) D ie  „T ro p p . 
Z tg ."  berichtet a u s  T ro p p au , 16 . d. M  - 
„ S e .  Exzellenz der k. k. Fcldm arschall-Lieutc- 
nan t und C om thur der M a lte se r-O rd c n s-  
commende S t .  Jo h a n n  in  T ro p p au , H err 
Alexander G ra f  A ttcm s, ha t bewilligt, daß 
dem ersten österreichisch-schlesischen Fischzucht
vereine die Fischerei in  der O p p a , insoweit 
selbe der genannten Commende in  der G e 
meinde W awrowitz zusteht, unentgeltlich über
lassen werde. D e r  Fischzuchtverein h a t nun 
die die Gemcindegebiete von Skrochowitz, 
Kreuzendorf, W awrow itz und T ro p p au  durch
ziehenden Strecken des O p p a  - Flusses zu 
Vereinszwccken pachtweise übernom m en und 
steht behufs E rw erbung  der Strecke des 
O p p a-F lusses unterhalb  T ro p p au  b is zur E in 
m ündung des Flusses in die O d e r in V e r
handlung ." ____

(Schnepfen in  N en -S eelan d .) Professor 
G . v. Hayek ha t die V ogelw elt A ustraliens 
nach W alte r  und B u lle r 's  U m to r^  o l 
tllb  lrircks o t  H6>v-2oa1g.uä" bearbeite t; w ir 
entnehmen den in der „ N a tu r"  m itgetheilten 
Aufsätzen Folgendes über die Schnepfen N eu- 
S e c la n d s . V on Schnepfen finden w ir die 
2 2  C m . lange Auckland In s e l  Schnepfe 
(O allirm A o ^.uekIrrnäicA , 6 ia ;p )  auf N eu- 
S ee lan d  und zw ar auf den C h a th a m -In se ln  
und im  haurakischen G olfe b is Auckland. 
D e r  K an u t (Ill-inAn d a n u tu » , 1^.) ein auch 
bei un s vorkommender K osm opolit w ird dann 
und w ann auf der Ostküste der S ü d in se l 
erlegt. D ie  gestreifte Pfuhlschnepfe (Illm o8a 
L n n e r i ,  R a u m .)  ist der östliche V e r tre te rd e r  
osteuropäischen rothen Pfuhlschnepfe (Illinosa, 
rut'n, L r is s o n ) , der sie sehr ähnlich sieht. S ie  
brütet in S ib ir ie n  und zieht im  Herbste 
nach S ü d e n , wobei sie alljährlich im Novem ber 
auf der N o rd -In s e l ankommt und sich rasch 
an den Küsten ausbreitet. S ch o n  im  M ä rz  
beginnt sie wieder nach N orden zu ziehen; 
un ter großem Lärm en und in  einer langen 
Linie im Halbkreise angeordnet, v erläß t dieser 
Vogel, m it großer Genauigkeit fast das D a tu m
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fü r jede Localität einhaltend, N e u -S e e la n d . 
I h r e  Lebensweise ist dieselbe wie die der 
europäischen A rten, die J a g d  auf sie eine der 
Lieblingsbeschäftigungen der Colouisten.

Grklärung.
W ir haben in  der N um m er 4  unseres 

B la tte s  eine E rk lärung  m ehrerer Professoren der 
hiesigen Hochschule, die w ir wegen ihres gereizten 
polemischen T o n es , wegen der u n p arlam en 
tarischen Ausdrucksweise, in der sie gehalten 
w ar und in  Ansehung der Grundlosigkeit der 
vermeintlich gegenständlichen A usführungen  
m it einigen Glossen zu versehen fü r gut fanden, 
gebracht. D ie  H erren  w aren, wie unsere Leser 
wissen, durch einen ganz sachgemäß ge
schriebenen Aufsatz über die „niederösterreichi
sche W aldbauschule in  A ggsbach" so sehr 
erregt, daß sie nicht anstanden ihre Entgegnung 
m it A usfällen  wie „gräßliche Unkenntniß, ab
sichtliche E ntstellung, widersinnig u. s. w ." 
zu verbräm en. Unsere Glossen w aren bei 
heiterem Anhauch in  jenen urbanen Form en 
geschrieben, wie sie einem derartigen O rg a n e

wie die „ Ja g d -Z e itu n g "  ist, wohl anstehen. 
N u n  lesen w ir im A prilheft des C e n tra l
b lattes fü r das gesammte Forstwesen neuerlich 
eine sehr gereizte E rk lärung  über diese Glossen. 
W ir  hätten sie gar nicht beantw ortet, wenn 
nicht der P assus darin  vorkäme, daß der 
A u to r n u r  „gedeckt durch A nonym itä t" diese 
Glossen geschrieben habe. D a s  ist n u r ein 
Lnfthieb, der nicht trifft, denn der R edacteur 
ha t sich fü r diese Glossen verantw ortlich er
klärt, und die H erren  Professoren wissen ganz 
genau, wer dieser R edacteur ist, da er 1. m it 
m ehreren ih rer Collegen befreundet ist, welche 
fü r die Ja g d -Z e itu n g  w iederholt Artikel ge
schrieben haben ; 2 . da E in er der M itu n te r 
zeichner der E rk lärung  sogar vor nicht allzu
langer Z e it  am grünen Tisch betont hat, daß 
er den R edacteur nicht n u r  dem N am en 
nach, sondern auch in Ansehung seiner lite ra 
rischen Leistungen sehr w ohl kenne. D e r  
V o rw u rf der A nonym ität, d tr  gegen den 
A u to r geschleudert wurde, bedeutet also n u r 
„ S a n d  in die A ugen!"

D ie  R edaction .

I n s e r a t e .

Ein junger tüchtiger Forstmann,
m it G ym nasialb ildung, federgewandt nnd v e rtrau t m it der B uchführung, sucht anderweitig 
S te lle . Derselbe, ein guter J ä g e r ,  absolvirte seine M ilitä rze it a ls  A u lerosstc ier, ist zur 
Z e it a ls  Forstgehilfe  thätig  und besitzt die besten Zeugnisse. G ef. O ffe rte  an die R edaction

der W iener „ Ja g d -Z e itu n g ."

E i n  t h e o r e t i s c h  u n d  p r a k t i s c h  g e b i l d e t e r

F  o r st m a rr n,
der das Staatsexam en m it dem Prädikat „gut" bestanden, außerdem von Autoritäten sehr gute 
Zeugnisse a ls waidgerechter J ä g er  auszuweisen hat, sucht in einem der österreichischen Kronländer 
dauernde S te llu n g  als Revier- oder Oberförster resp. Oberjäger. D er Betreffende verwaltete vor 
3 Jahren selbstständig große Jagden  in Steyermark, ist der deutschen und einer slavischen Sprache 
mächtig, 27 Jahre alt, verheiratet, ohne Fam ilie  und in ungekündigter S te llu n g . Zeugnisse nebst 
Photographie stehen auf Verlangen zu Diensten. Antritt nach Uebereinkommen. Offerten sud „D iana"

an die Expedition dieses B lattes.

100 Stück Kirschgeweihe, 200 Stück Hlehgeweihe, darunter viele Abnormitäten; 
eine ornithokogifche Sammlung, 1 2 0 0  Stück, sehr gut erhalten, p re isw ürd ig  zu

verkaufen.
A nträge unter C hiffre lk. R . 4 9 0 2  an Hludokf Moste in  H>rag.
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Mk-OiulichtuiM
in Wohnhäuser

unter besonderer Rücksicht aus Kranke,
m it Heizöfen au s K upfer auf G a s - ,  K ohlen-, oder Holzfeuernng, in  V erb in 
dung m it Badewannen, Donchen, Waschtischen, Zimmerclosets, Spülapparaten 
und Gernchsperren, nach eigenen bestbewährten System en in  den verschiedensten M 

Form en und G rö ß en  besorgt das
erste und älteste Etablissement

für

N la sse r te i tu u g e u  und Ä k o r la u la g e u
J o h .  M a y e r 's  N achfolger

J o s e f  Kl e mm,
k. k. H of-L ieferant,

Wien, III., Ungargaste 21, Budapest, Königsgaste 1.
Diese F irm a  ha t einen großen T heil der N eubauten  in W ien eingerichtet 

und übernim m t dieselbe auch A ufträge fü r com fortable Herstellungen auf
L a n d s i t z e n .

J a g d r e c h t - B e r p a c h t r r n g
2V4 Stunden von Wien.

A uf einem au s 5 4 5 2  C a t.-Jo ch en  bestehenden Aecker-Complexe ist das Jagdrech t b is Ende 
J ä n n e r  1 8 8 3  um  jährliche 3 0 0  fl. zu verpachten. E isen b a h n -S ta tio n  in  der M itte  des 
Jagdgeb ie tes, täglich F rü h  und Abends B ahnverkehr m it W ien. N äheres beim Advokaten 

D r. A u g u s t  von S ö t s r  in  U ng.-A ltenburg .

Hot- A Oerielitsadvolrat, ^ ie n ,  I^o1)kovrit2piat2 1, 2. Ltoelr.

0 1 3  n 3  - 1  ̂u IV 6  r !
L » L U I » » V L  tzlK b r L l V S L l L T k L L l L L T I K l v I L

in  KÖN8LÜI in  W 6 8 lfa l6 n  unä k ü b e la n ä  SM t t a r r ,
eni^kebten ibr I)isNL-?nIver, bestes ^a^üpulver kür Hinterlader, gepresst, natnrblank, ^robkörnix 

nnä stark rvirkenä, speeiell 2ur Ib'LielunA v^eittraAsnäer Lebüsse.



256

Kais. >i. Köiiixl. 
tllerlioclikle 

tiivrlteiiniiiiß.

Kolileiis »vilaille 
kurir 1878.

in Steiermailr,
Station fellUiavb Uer ungariaoken IVeatbabn.

I k v K i i N i »  « t v i  V a L s o i »  1 .  M > L U > .
ö v g i n n  its n  1 ' i ' s u b v n e u i '  A n f a n g s  L e p t s m b e i ' .

4 Ie,»It8eIl - N>»liati8ellv Iivlt L i8en8änerlinxe, /iexpiimolkk, lUitcli, b teilt,»uallel nnä 
^neIl8uo!/ei8täabunM-1nka1ationen, lioltleiwruue Lätlei', 8 takldääer, 8ii88>va88erbäcker, 

b'iektenna>lv1dä,Ier, Xaltv8 Vollbad mit Liniielitiing /m kaltrvL88ei'enrvn.
^.rltraxeu uiiä L s8t6lluiiF6u von W oliaun^en unä U iu 6ialrvä886i'u bol cler

önunnvn v ii-ee lio n
i n  O l s i o t i s n d S i 'c s .  L i s l s i ' r n s . r ' l c .

8el>N88 mit t'Iiokv Lore t^al. 12 in ilO" Iirei8, I)i8tanr 
5V 8eb lit1e.

»H O

î-snr X. Lssnger,
L ü o tis s n m a e litz i ',

> V i6 n , I., 8 v i I v i Z a 8 8 «  4

(N 6 2 2 a n in )

n ä v b s t  c!vm  ( - n a b e n ,
om p üotilt so iii R a x er  v o n  OllvKv 8 0 NS- 
Keweliroii und Rx^rkssbüobson m it 
ä sn  n e u e s t« »  erp ro b te sten  V erseb lu ss-  
s^ stem en , 80>vie aw erilr. R ev o lv er ,  
L o^ ard u s ^VurtinLsebineu, O laslru^eln , 
e ii^ i. dLxdktrtibelu, L lunition  v o n  nur  
Anerlrannt b ester  Q u a litä t u n d  ^.us- 
t'übrunF Ans der O etvebrksbrib V/. L. 0 . 
8 v 0 t t  A. 8 0 N , L o n d o n  oder Iv S v t  

Xinnen, v n d n p est .

Viei8 l'oaraute ant Veilauxvn.

Sächsische Aolzmmunerir-Schtäget,
Bequem! Solid! Keine Reparaturen!

vorzügl. bew ährter C onstrnction, m it 4  S te llen , nebst sehr bequemern S ch w ärzap p ara t, complett 
3 0  M ark , liefert C a r l  H offm ann 's F a b r ik  in  A u e  in  Sachsen.

V erlag der Wallishausser'sche» Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in W ien, Hoher Markt N r. l .
Für die Redaktion verantwortlich J o s e f  K I e m  ui. Druck von I .  B . W alliöhausser in W ien.
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Die M M m biüche >
„ M a n  soll den T a g  nicht vor dem Abend 

loben, und die J a g d  nicht vor J o h a n n i "  w ar  
der S p ru c h  meines alten Lehrmeisters in der 
Jägere i .  D e r  M a n n  hatte Recht. W a s  wurde 
m ir  Heuer schon Alles vorgeflunkert über den 
ganz außerordentlichen Wildstand auf dem 
M archfeld! W a h r  ist 's, die Hasen begannen 
schon im F e b ru a r  zu setzen, und wir haben 
heute schon J u n g e ,  welche kaum von den 
Alten zu kennen s in d ; w ahr  ist's auch, daß 
m an  alle rw ärts  eine Unzahl junger Hasen 
erblickte, und daß diejenigen, welche ein ganz 
außerordentliches Prognostikon stellten, dazu 
alle Ursache ha tten ;  w ahr  ist's, daß die 
Rebhühner  prachtvoll gepaart  waren  und 
schon zu brüten begannen, und daß die F a -

und del' DiMsimld.
sauen das Brutgeschaft mit einem Eifer 
betrieben, der das Beste erwarten ließ. D a s  
galt aber Alles n u r  bis zu Anfang M a i ,  
wo sich wolkenbrnchartige Regen einstellten, 
wie sie selbst die gewissen „ältesten Leute" 
nicht erlebt haben. Schon  der erste Wolken
bruch am 4 .  d. M .  w ar  genug, um den W ild 
stand zu ruiniren.  Gegen 5  Uhr Abends 
erhob sich ein heftiger W ind. Schwarze,  röth- 
lich schimmernde Wolken ballten sich auf. 
E rst  begann es zu regnen, bald aber hagelte 
es taubeneigroße Eisstücke durch eine V ier te l
stunde. D a n n  aber brach ein Unwetter los, 
wie cs ärger gar nicht gedacht werden kann. 
E s  regnete nicht mehr, es strömte nicht 
mehr, es goß nicht mehr; es war,  a ls  ob
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ein Niesenrcservoir geplatzt sei, und nun dic 
ganze W assermenge m it einem M a le  ans die 
E rde fallen ließe. I n  einer V iertelstunde 
stieg auf den tiefer liegenden Feldern, welche 
von dem Wolkenbrnche getroffen wurden, 
das W asser b is zu 1 ^ — 2 Schuh  Höhe.

A ls  nach etwa 1 ^  S tu n d e n  das Unwetter 
nachließ, boten die Felder den Anblick der 
furchtbarsten V erw üstung. Alle jungen Hasen, 
welche in  der letzten Z e it  gesetzt worden 
w aren, aber auch viele ältere, w aren ertrunken.

V on den F asanen  und R ebhühnern  wurde 
nicht n u r die B r u t  vernichtet, sondern auch 
viele P a a re  gingen ein. V on  dem R egen so 
durchnäßt, daß sie nicht zu fliegen vermochten, 
gingen sie im W asser elend zu G runde . W o 
m an heute die Furchen der Aecker ansieht

findet m an die C adaver des W ildes und l 
K rähen und E lstern  haben gute T age.

Noch m ehrm als wurde das M archfcld 
seither von ähnlichen Unw ettern heimgesucht. 
Nicht überall zw ar wütheten dieselben gleich 
verderblich, und dort und da, wo das Glück 
mitspielte, m ag der Schade w ohl ein ganz 
geringer sein.

Nach der S ta a ts b a h n  hin gegen die 
M arch  zu scheint indeß strichweise wenigstens 
der W ildstand in ähnlicher Weise wie in den 
letzten Ja h re n , mindestens zur H älfte  ver
nichtet. S o  w arten  w ir von einem J a h r  
zum andern ans glückliches W etter —  leider 
vergebens. Unsere himmlischen W ettcrm acher 
scheinen keine Jagdfrcnnde  zu sein, und S t .  
H u b e rtu s  seinen E influß  verloren zu haben. 
G o tt b c sse r 's ! F .

Die Schnepsensaison
D e r  W in te r 1 8 7 9 /8 0  w ar ein unge

wöhnlich langer, jedoch in unserer P rov inz  
kein sehr strenger und auch nicht sehr schnee
reicher, so daß das W ild  in  demselben nicht 
viel N oth gelitten. Nachdem den ganzen M o n a t 
O ctober und die erste H älfte  des Novem ber 
bei überwiegend äq u ato ria ler Luftström ung 
eine T em pera tu r geherrscht, die sich meistens 
über der norm alen  hielt, setzte der W ind am 
1 3 . Novem ber nach N ord um , die T em pera tu r 
sank sofort, cs fiel zuerst R egen nnd Schnee 
und es konnte dieser Z eitpunkt a ls  der Ansang 
des winterlichen W ette rs  bezeichnet werden. 
D ie  T em p era tu r blieb eine niedrige und ging 
im Anfange des M o n a te s  Decem ber in a n 
haltendes Frostw etter über, das bei zw ar nicht 
hohen G rad en  doch den ganzen M o n a t 
Decem ber und auch noch den J ä n n e r  über 
anhielt, ja  sich sogar noch bis in den F eb ru a r 
fortsetzte. B i s  zum 2 6 . J ä n n e r  hielt die 
polare S trö m u n g  fast ununterbrochen an, 
machte dann der äquatoria len  P la tz , welche 
nun  den ganzen M o n a t  F eb ru a r hindurch die

des Jahres 1880.
vorherrschende w ar, dic sich auch noch b is 
gegen Ende der ersten Woche des M ä rz  
hielt, um  dann wieder der Polaren das Feld 
zu räum en, die vom 8. M ä rz  b is zum 
1 8 . A p ril die O b erhand  behielt und sehr 
empfindlich kaltes W etter bei meist östlichen 
W inden brachte. W ährend des R egim ents 
dieser letzteren Luftström ung hatten w ir wenig 
Niederschläge, der H im m el w a r fast stets 
wolkenlos, die S o n n e  erw ärm te dic Lust im 
T age häufig bis zu -s- 4 — 7" N . um M itta g , 
während der T herm om eter in  der N acht meist 
bis auf — 4 " N . fiel; natürlich fanden stets 
Nachtfröste statt. Nachdem in den ersten beiden 
Wochen des F e b ru a r fast anhaltend westliche 
und südliche W inde geweht, stellten sich dic 
ersten Z ugvögel in  unserer P rov inz  am 
1 7 . F eb ru a r ein, es w aren  dies die S t a a r e ;  
cs folgten ihnen Lerchen und Kibitze, welche 
beide gleichzeitig am 2 0 . F eb ru a r in der 
Gegend von Anclam  gesehen w urden, w ährend 
bei G re ifsw a ld  die Lerchen zwar am 2 0 . 
schon singend in  die Luft stiegen in der w arm en
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M itta g s ln f t , während Kibitze erst am 1. M ä rz  
gesehen wurden. D ie  ersten W aldschnepfen 
w urden ain 6 . M ä rz  gefunden, am 1 1 . fand 
H e rr  von H o m cyer-W rangelsburg  2 Schnepfen 
und schoß dieselben, in B ehrcnhof w aren bis 
zu diesem T age  bereits 3  geschossen und auch 
F örster M uchow in S a n z  schoß einige.

Am 2 5 . F e b ru a r sah H err von H om eycr- 
M urch in  eine G abelw eihe über seinen H of 
fliegen und am 2. M ä rz  wurde eine solche 
bei G re ifsw a ld  gesehen. Auch bei S tu t tg a r t  
wurden die ersten Schnepfen am 6 . M ä rz  
gesehen und auch einige erleg t; das W etter 
w ar dort ganz dasselbe, stets klarer H im m el 
bei östlichen W inden, um  M itta g  w arm , am 
Abend kühl und windig und in den Nächten 
F ro s t;  der Abendstrich wurde dadurch sehr 
beeinträchtigt; beim Suchen  am T age  wurden 
dort in den w arm  gelegenen R evieren täglich 
Schnepfen gefunden und in manchen derselben 
eine reichliche A nzahl in  dieser S a iso n  ge
schossen (ein Schütze soll es b is aus 2 5  gebracht 
haben), während in anderen nicht so w arm  
gelegenen sehr wenig Schnepfen gefunden 
wurden. Auch in unserer P ro v in z  w aren die 
w arm en R eviere in dieser S a iso n  sehr bevor
zugt, so daß in vielen kalten R evieren  gar 
keine oder n u r sehr wenige Schnepfen geschossen 
w urden, während in den w arm en die Jäger- 
auf eine viel höhere Z a h l  a ls  in den letzten 
beiden J a h re n  kamen. I n  B ehrcnhof wurden 
3 1 , in  S a n z  2 0 , in  P o tth ag en  2 4 , in G ru -  
bcnhagen 2 8 , in W ackerow -Stcffenshagen 3 1 , 
im D cm m iner S tad th o lze  gegen 5 0 , in  M e - 
drow 2 0 , in C a rlsb u rg  gegen 4 0 , in Q uitzin  12 , 
in D am crow  11 erlegt, während in  E ldena, 
K ieshof, K lein - Z astrow  fast gar keine, in 
Jecser n u r 6  erlegt w urden. A uf R ügen w ar 
die S a iso n  sehr wenig ergiebig, in der S tubbnitz  
w urden freilich an e i n e m  T age  von den 
sämmtlichen dort versam m elten J ä g e rn  57  
Schnepfen erlegt, das G esam m tresultat der 
S a iso n  w ar aber ein geringes. D e r P re is  
der Schnepfen w ar deshalb auch ein höherer 
a ls  in  früheren J a h re n , denn un ter 4  M ark

ist derselbe nicht gesunken, w ährend 3  M ark  
früher nicht so leicht überschritten wurden. 
B e i dem während der ganzen S a iso n  fast 
ununterbrochen anhaltend kalten windigen 
W etter w aren  die Schnepfen meistens sehr 
scheu und liefen vor den H unden oft gleich 
Fasanen  und machten den J ä g e rn  das E rlegen 
oft sehr schwer. Am Abende des 1. April* 
drehte sich der W ind , welcher den T ag  über
aus Nordost geweht, nach S ü d o st, cs sing 
um  1 0  U hr au zu regneu und regnete bis 
11 U hr, nachdem in B e rlin  cs schon am 
T age zuvor m it S ü d w in d  geregnet und heftig 
gew ittert hatte. I n  der Nacht vom 1. zum
2. A p ril hörte m an die ganze N acht hindurch 
l^ n in e n iu s  u r^ u a tn k  m it Geschrei ziehen und 
am 2 . w urden denn auch in manchen R evieren 
m ehr Schnepfen a ls  in den T agen  zuvor 
gefunden. Bccassinen w aren auch am 1. zuerst 
gehört worden. Obgleich der W ind schon am
3. wieder nach O st umsetzte, so w urden doch 
noch bis zum 7. m ehr Schnepfen gefunden 
a ls  zu v o r; au diesem T age fand H e rr  von 
H om cyer-W rangelsburg  7 ,  von denen er 
4  schoß. Auch in  W ackerow -Steffeushagen 
lagen au diesem T age sowie auch am  2 . 
reichlich Schnepfen. Am 1 4 . und 15 . wehte 
S ü d w in d  m it w arm er Lust und am 15. 
w urden in  m ehreren Revieren größere M engen  
Schnepfen gefunden und geschossen; so fand 
Förster Kocks in  W ackerow -Steffeushagen am 
1 5 . 12  Schnepfen, von denen er 9  schoß und 
auch Förster G ronow  schoß in  Jeeser noch 2. 
D am it w a r die S a iso n  denn auch geschlossen. 
I n  der ersten Woche des A pril w aren schon 
viele K ram m etsvögel angekommen, die S tö rche  
kamen etw as verspätet, am 7 . und 8. einzeln 
in unserer P rov inz  an, acht T age später noch 
weitere Z ü g e, doch ist im G anzen n u r eine 
geringe Z a h l  bis jetzt angekommen, so daß 
zu fürchten ist, daß viele unterw egs um ge
kommen oder durch S tü rm e  verschlagen worden 
sind. D ie  Kraniche kamen in der dritten Woche 
des M ä rz  an, am 1 5 . A pril w urden H a u s -  
rothschwanz und M önch gehört, am 1 7 . die
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ersten Schw alben  gesehen, am 18. schlug sogar 
schon ein S p ro sse r und am 2 1 . w aren  gelbe 
Bachstelze und W iedehopf angekommen. S e i t  
dem 1 4 . A p ril haben w ir m ehr w arm e a ls  
kalte T age gehabt m it meist südlichen und 
westlichen W inden, es fäng t bereits an sehr 
g rün  zu werden und es w ürde dies noch im 
höheren G rad e  der F a ll  sein, wenn nicht der 
R egen gänzlich m angelte. I m  W alde b lüh t 
Anemone und W aldm eister ist schon zu finden. 
D ie  S ta a r e  halten sich schon viel bei ihren 
B rutkästen auf, denn in  der letzten Woche 
dieses M o n a te s  beginnt ih r B rutgeschäft. D ie  
nordischen Tauchenten sowie die Singschw üne, 
welche den W in ter über in unzählbaren  S ch aaren  
den S tr a n d  bedeckten und von denen eine 
Unmasse erlegt worden w äre, wenn nicht so 
viele Wochen hindurch das M e e r m it einer 
Eisdecke belegt gewesen w äre, haben ihren  Z n g  
zu ihren nordischen B ru ts tä tten  angetreten und 
die B ernikelgans (L ern leM  k rö n te )  ist schon 
auf ihrem  Z u g e  von ihren W in te rq u artie ren  
im  S ü d e n  zu ihren B ru ts tä tten  im  höchsten 
N orden bei u n s  angekommen, so daß schon 
einige dieser sehr wohlschmeckenden G änse 
geschossen werden konnten. Am 2 2 . A bends 
hörte ich ein kleines N oh rh u h n  pfeifen.

W enn m an ein U rtheil über die S a iso n  
im  Allgemeinen fällen w ill, so kann m an n u r 
sagen, daß fü r manche R eviere dieselbe ergie
biger gewesen ist, a ls  diejenigen der letzten 
J a h r e  des 7 0 e r Ja h rz e h n ts , im großen G anzen 
jedoch ist der A nfang des 8 0 e r  Ja h rz e h n ts  
kein viel besserer a ls  der S ch lu ß  des ihm  
vorangegangenen. I n  M ecklenburg w ar die 
S a iso n  namentlich in  den ersten W ochen eine 
recht ergiebige fü r manche R ev iere; so hatte 
ein H e rr  von Schm arsow  am 2 1 . M ä rz  
bereits 11  Langschnäbel erlegt. D ie  besten 
T age  der S a iso n  w aren der 2 .,  7. und 
1 5 . A pril. H e rr  von H om eyer-W rangelsburg  
hatte b is zum 8. A p ril 9  Schnepfen geschossen, 
w a r aber häufig verreist und dadurch am Suchen 
beh indert; in M urch in  wurden b is zum 3. A pril 
8  Schnepfen geschossen, am 10. kamen beim

T reiben keine m ehr v o r;  in der Zwischenzeit 
wurde wenig gesucht. Abends auf dem S trich e  
wurde dort n u r eine einzige stumm streichende 
Schnepfe gesehen. Nach den B erichten über 
die große M enge der Schnepfen, welche im 
O ctobcr vorigen J a h r e s  durch S te ierm ark , 
K ärn ten , K ram  und Oberösterrcich gegen S ü d e n  
zogen, hätte m an eine bessere F rüh lingssa isou  » 
erw arten  können; sehr geschadet hat derselben 
aber ohne Z w eife l das sehr kalte W etter 
w ährend derselben, verbunden m it den anhaltend 
östlichen W inden. Ueberdies ist schon vielfach 
beobachtet worden, daß, wenn in  der ersten 
Z e it  der S a iso n  w ir hellen M ondschein in 
den Nächten haben, n iem als ein so starker 
E in fa ll von Schnepfen in  den W äldern  unserer 
P rov inz  stattfindet, a ls  wenn die Nächte 
dunkel sind und namentlich bei äquato ria ler 
S trö m u n g  Niederschläge in  denselben fallen. 
B e i anhaltend östlichen W inden m it hellen 
Nächten sollen größere M engen  Schnepfen in 
den W äld ern  D änem arks einfallen und bessere 
S a iso n s  liefern. E s  w äre interessant zu 
erfahren, ob auch in diesem J a h r e  ein Gleiches 
der F a ll  gewesen ist. Becassinen sind in  diesem 
F rü h lin g e  in  größerer M enge durch unsere 
P rov inz  gezogen und haben auch sich ihre 
B ru tp lä tze  bei u n s  gewählt, so daß m an 
hoffen darf, endlich wieder einm al eine bessere 
Becassinenjagd zu erleben, a ls  in den letzten 
J a h re n .

E in  brillan tes Geschäft haben in diesem 
F rüh linge  unsere Fischer gemacht, indem der 
H äring fang  ein so colossales Q u a n tu m  geliefert, 
daß die M enge desselben kaum zn bewältigen 
w ar. D e r F an g  begann schon in den ersten 
T agen  des M ä rz , an der Küste Usedoms 
sogar schon in  den letzten T agen  des F e b ru a r. 
Am  2 . O stertage  stand der H ärin g  an der 
Küste R ü g en s an manchen S te lle n  in solchen 
M assen und so dick, daß die Fischer gar nicht 
Netze zu setzen brauchten, sondern den H ärin g  
m it S chaufeln  in die B oo te  schaufelten. An 
diesem T age  kam A bends auch eine so colossale 
M enge H äring  nach unserer S ta d t ,  daß der
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P re is  desselben pr» W all (80  Stück) b is auf 
15 , sogar auf 10 Pfennige sank. D a s  Q u a n tu m  
des auf die verschiedenste Weise zubereiteten 
H ärin g es, theils geräucherten, theils ge
salzenen, theils gebratenen und m arin irten  
H ärin g es, welches m it E isenbahn in die süd
lichen Theile des Reiches (die geräucherten 
Bücklinge gehen meistens nach Sachsen und 
T hüringen , die gesalzenen nach P o len  und 
R u ß lan d ) ist ein colossales, täglich zu m ehreren 
M a len  sieht m an  große Frachtw agen m it in 
Kisten und Fässern gepackten p räp arirten  
H äringen  durch die S ta d t  fahren, und wenn 
m an bedenkt, daß unsere ganze Küste m it 
E tablissem ents zur Z ubere itung  und V ersen
dung des H ärin g es bedeckt ist, so kann m an 
in W ahrheit sagen, daß der H ärin g  ein G o ld 
fisch für viele M enschen ist. Allein in  unserem 
H afenort Wyck werden wahrscheinlich gegen 
3 — 4 0 0 0  M ark  an die Fischer für die von 
ihnen hierher gelieferten Fische gezahlt. E in  
w ahres Glück für die arm en Fischer, die in 
den letzten vorangegangenen J a h re n  so schlechten 
Verdienst gehabt haben. Lachse wurden auch 
in  reichlicher A nzahl gefangen und auch ein 
D elph in  wurde eine B eute  der Rügcn'scheu 
Fischer, die ihn hier fü r 1 2 0  M ark  an einen 
M ecklenburger Fischhändler verkauften, der 
ihn in Mecklenburg fü r G eld wollte zur 
S ch au  stellen. D e r hiesige Fischhändler M önch 
bekam auch einen S t ö r  im Gewichte von 
1 0 0  K ilogram m . D e r  H ärin g fan g  ha t heute, 
den 2 3 . A pril, sein E nde noch nicht erreicht.

Schließlich kann ich nicht um hin, zur 
C ontrovcrse über das Verenden des m it der 
K ugel geschossenen W ildes, auf der E inschuß
seite liegend, noch einen weiteren aufklärenden 
B e itra g  zu liefern. D e r  H e rr  E rbprinz  von 
N a tib o r hatte die G ü te , in Folge einer vom 
H errn  von H om eyer-M nrchin  an ihn bei 
G elegenheit der V ersam m lung der M itg lieder 
des Jagdschutzvereines in B re s la u  gerichteten 
B itte , von sämmtlichen von ihm im Laufe des 
letzten Jagdsahreö  m it der K ugel geschossenen 
W ildes genaue N otirungen  zu machen. D a s

E rgebniß  w ar folgendes : D e r  H err E rbprinz  
schoß im  Laufe des J a h r e s  vom 1. M ä rz  
1 8 7 9  b is dahin 1 8 8 0  1 4 0  Stück W ild  m it 
der K ugel. V on  diesen Schüssen w aren 6 0  
nicht maßgebend, da das W ild  entweder spitz 
geschossen oder von Schw eißhunden gefangen 
und niedergerissen wurde. V on  den 8 0  übrigen  
Stücken W ild lagen 5 0  auf der Einschuß- 
und 3 0  auf der Ausschußseite. H e rr  von 
H om cyer-M urch in  schoß seit dem J a h r e  1 8 7 6  
6 2  Stück W ild  (R o th -, D a m -, R ehw ild und 
S ä u e )  m it K ugeln, von diesen lagen 3 2  auf 
der A usschuß-, 2 7  auf der Einschußseite und 
1 Rothhirsch lag auf dem Rücken, die 4  Läufe 
gegen H im m el streckend. D a  die physikalischen 
und die physiologischen Gesetze überall die
selben sind, so kann m it Bestim m theit behauptet 
werden, daß bei sorgsamer B eobachtung überall 
im  großen G anzen die R esu lta te  ganz die
selben sein müssen. Und dennoch findet m an 
im m er wieder in B üchern und S ch riften  die 
alte I r r le h re  vom regelm äßigen Verenden des 
W ildes auf der Einschußseite liegend aufge
tischt, so z. V . in dem neuerdings erschienenen 
B uche: F äh rten - und S purenkunde von E . 
v. d. Bosch, pmA. 6 7 ,  auf welcher es h e iß t: 
„H ier sei zum S ch lu ß  noch die Bemerkung 
hinzngefügt, daß alles H aarw ild , indem es ver
endet, im m er auf diejenige S e ite  fä llt, auf 
der es die T odesw unde bekam." M a n  sieht, 
wie schwer es h ä lt, eine einm al in  die Bücher 
aufgenommene I r r le h re  auszuro tten , es schreibt 
sie dann  immer E in er dem A nderen erfahrungs- 
und gedankenlos nach.

N a c h s c h r i f t .  S o eb en  erfahre ich, daß 
noch in  der vorletzten Woche des A pril 
Schnepfen b is gegen Ende derselben geschossen 
w u rd en ; am 2 3 . schickte F örster Kocks noch 
3  zur S ta d t .  Am 2 2 . M o rg e n s  zogen noch 
m ehrere S ch aaren  S ingdrosseln  über eine 
unserer V orstädte. Am 2 3 . hatten  die w arm en 
T age  wieder ih r Ende erreicht, die W itterung  
schlug um , ein kalter Nordwestw ind stellte sich 
ein und am 2 6 . m ußte in den kälter gelegenen 
W ohnungen wieder geheizt werden. Noch
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imm er fehlt eine große M enge S tö rche. Am 
2 7 . A p ril A bends 10  U hr zog eine S c h a a r  
V ögel m it dem Geschrei von N u ln e n iu o  
p l E o x u s  über eine V orstadt G re ifsw a ld s . 
Ic h  entsinne mich übrigens keines F rü h lin g s , 
in welchem ich Abends so wenige Z ugvögel 
hatte ziehen hören, a ls  in diesem ; hoffentlich 
bedeutet dies nicht eine furchtbare D ccim irung 
derselben durch den strengen W in te r, welcher

in den südlichen Ländern, in  welchen die 
Z ugvögel größtentheils überw intern, ein viel 
strengerer gewesen ist, a ls  an unserer Ostsee- 
küste. D ie W aldschncpfensaison hat gegen
w ärtig  w ohl auch auf R ügen  ih r Ende 
erreicht.

G re ifsw a ld , Ende A p ril 1 8 8 0 .

Ar.  Huistorp.

-ülslme» und Hochwasser.
Jü n g s t la s  ich irgendw o, daß F asanen  

bei Ü berschw em m ungen aufbäum en und durch 
langes Hcrabschaucn in die F lu th , vom S c h w in 
del erfaßt, in 's  W asser herabstürzen.

A rm er Fasan , nicht genug daran , daß 
dich der J ä g e r  und N ic h tig e r  deiner angeb
lichen D um m heit wegen über G eb ü h r vcr-  ̂
schrieen haben, sogar zu einer A rt M ed ium   ̂
w ill m an dich stempeln, das ist doch zu a rg !

Auch der sonst unparteiische B rehm  fällt 
in seinem „T hicrlcbcn" ein sehr abfälliges ! 
U rtheil über die geistige B egabung  dieses 
königlichen V ogels. B esonders nach der > 
darin  enthaltenen D arstellung seines V e r
haltens dem W asser gegenüber, m uß m an 
sich überhaupt wundern, daß noch ein F asancn- 
staud in den A uw aldungcn unserer, m it S p e n 
dung von Ueberschwcmmnngen nicht besonders 
sparsam en Flüsse, epistiren kann.

S ch o n  durch m ehrere J a h r e  ist m ir ein 
R evier znr V erw altung  zugewiesen worden, 
welches zum großen T heile au s Auen besteht, 
welche alljährlich, sowohl im  F rü h ja h re  a ls 
auch im Herbste, überschwemmt w erden; hier 
hatte ich G elegenheit einige E rfah rungen  
über das V erhalten  des F a sa n 's  gegenüber 
Hochwässern zn machen, welche ich hier in  
Kürze darlege.

W ah rh a ft schädlich fü r den Fasanenstand 
ist n u r die im F rü h jah re , während der 
B ru tze it, eintretende Ü berschw em m ung; durch 
die steigende F lu th  werden die brütenden

Hennen von den Nestern vertrieben und die 
unflugbarcn  Ju n g e n  müssen unbedingt zu 
G rü n d e  gehen. G ünstiger gestaltet sich die 
Sache, wenn die Ju n g e n  schon soweit flug
bar sind, daß sic im  S ta n d e  sind, sich ein
zuschwingen.

 ̂ M a n  sollte nicht glauben, wie lange cs 
 ̂ die arm en Vögel ohne Acsung aushalten .

W ährend  einer im J u l i  1 8 7 6  eingetre
tenen Ü berschw em m ung ließ ich mich von 

! einem S chiffer zn einer bewaldeten D ra n -  
insel h inüberführen. D a s  W asser w ar vor 
etwa 18  S tu n d e n  gekommen und w ar schon 
im F a llen  begriffen, im m erhin w ar aber die 
In s e l  noch zum größten Theile un ter W asser. 
E tw a  8 0  S ch ritte  vom Ufer bemerkte ich 
aus einem ziemlich starken W eidenbaum e eine 
Fasanhenne m it vier, etw as m ehr a ls  wachtel- 
großen Ju n g e n . Um die Henne nicht zu 
stören, kehrte ich sogleich um  und w ieder
holte meinen Besuch am anderen T age.

D a s  W asser w ar über Nacht um  fast
3 S chuh  gefallen und auf der In s e l  w ar 
keine S p u r  mehr hievon, n u r  zolldicker 
S ch lam m  bedeckte den B oden . H ier konnte 
ich zu m einer F reude deutlich abspüren, wie 
die Henne am B oden eingefallen w ar und 
m it fünf Ju n g e n , eines m ußte ich am T age 
zuvor übersehen haben, den O r t  ih rer G efangen
schaft verließ. D a s  W asser, welches um  etwa
4  Uhr N achm ittags die In s e l  überschwemmt 
haben mochte, sank erst in der zweitnächsten
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Nacht, daher die Fasanen erst am d a rau f
folgenden M o rg en , einige S tu n d en  vor meiner 
Ankunft, den B a n m  verlassen haben konnten. 
Nehm en w ir an, daß dies nm  4  U hr F rü h  
geschah, so hat die Kette volle 3 6  S tu n d e n  
am B aum e zugebracht, ohne Aesung zu sich 
genommen zu haben und ohne —  vom 
Schw indel erfaßt worden zu sein. Z n m  
Glück w ar während der ganzen Z e it das 
W etter w arm  und trocken, nnd m ag auch 
die Henne die Ju n g e n  doch nach Möglichkeit 
gegen den kalten N achtthau durch ih r Gefieder 
geschützt haben.

D a ß  ausgewachsene Fasanen  so m ir nichts 
dir nichts ertrinken, finde ich doch nicht so 
leicht möglich, a ls dies in B rc h m 's  Thicrlcben 
nach den A ngaben W inkells dargestellt ist. 
D ie  Fasanen , welche am R ande des steigenden 
G ew ässers so lange stehen bleiben und in 
dasselbe hineinsehen, bis ih r Gefieder durch
näß t ist nnd dann geduldig ersaufen, oder 
fcncr F asan , welcher statt fortzustreichcn, vor 
dem B eobachter im m er tiefer in den S tro m  
h ineinw atete nnd a ls  die „F ü ß e"  nicht mehr 
ausreichten, sich vom W asser forttreiben ließ 
und mittelst eines abgeschnittenen Hakens erst 
herausgefischt werden mußte —  sehen E nten  
sehr ähn lich !

Ich  will nicht in  Abrede stellen, daß es 
möglich sei, daß erwachsene Fasanen ertrinken 
können, doch werden diese Fälle  nach meiner 
Ansicht zu den Seltenheiten  gehören, welche 
n u r  dann vorkommen können, wenn die 
Fasanen bei kaltem, regnerischem W etter, wo 
ih r Gefieder durchnäßt und die G lieder 
erstarrt sind, von Menschen oder R aubvögeln  
von ihren Zufluchtsplätzen vertrieben werden. 
H ier kann cs geschehen, daß mancher F asan  
in  einer R ichtung fortstrcicht, wo er, statt 
das schützende Ufer oder einen B an m  zu 
erreichen, den entfesselten F lu thcn  znm O p fe r 
füllt.

E in  ähnlicher F a ll kann eintreten, wenn 
Fasanen an O rte n , wo keine B äum e sind, 
wie z. B . auf W iesen, Feldern oder in

Schilfdickichten, wo sie am B oden übernachten, 
von der Ueberschwemmnug überrascht werden.

S o  weit ich den A u - F a s a n  b is fetzt 
kennen lernte, ist dies ein Vogel, welcher 
m it dem W asser und seinen G efahren  voll
kommen v ertrau t ist; kein einziger benahm  
sich in  der von W inkcll beobachteten W eise.

T r i t t  die Überschw em m ung am T age 
ein, dann  w ird es in dem von Fasanen reich 
besetzten A uw alde sehr lebendig. D a s  heisere 
„Kack, Kack" der H ähne und das Z ippen  
der H ennen erschallt so häufig, a ls  würde 
eine ganze B ande  Füchse in  dem B oden 
herumstrolchen.

D a s  M elden der Fasanen w ährend des 
Einschwingens und das Rauschen und G urg e ln  
der steigenden F lu th  bilden eine M nsik, der 
m an stundenlang zuhören kann, ohne sich 
dabei zu langweilen.

D ie  meisten Fasanen schwingen sich, sobald 
die letzte trockene S te lle  vom W asser erreicht 
wurde, sogleich in die K ronen der B äum e 
ein, manche, hauptsächlich H ennen, aber auch 
n u r so niedrig, daß das S p ie l  ganz vom W asser 
durchnäßt ist; so dumm sind sie aber doch 
nicht, daß sic ih r ganzes Gefieder durchweichen 
lassen, sondern sie überstellen sich, wenn diese 
G e fah r droht, auf andere erhöhte S te llen .

T r i t t  die Ucberschwcmmüng des A uw aldes 
in der Nacht ein, dann sitzen —  außer der 
B ru tze it —  die Fasanen überall dort, wo 
M eister Neineckc haust, ohnehin hoch genug, 
a ls  daß befürchtet werden m üßte, daß sie 
vom W asser überrascht würden.

M a u  darf nicht glauben, daß die Fasanen 
w ährend der ganzen D a u e r  der Ü berschw em 
m ung ans ein nnd demselben B aum e sitzen 
bleiben. S ie  überstellen sich, fe nachdem sie 
das B edürfn iß  nach Aesung nnd die G elegen
heit dieselbe zu erlangen haben. B esonders 
gesucht sind während dieser Z e it  diefenigcn 
B ä u m e , welche m it der M iste l (V iseum  
.Abnm , D .) behaftet sind. D ie  B lä t te r  und 
B eeren  dieser Schm arotzerpflanze werden von 
Fasanen m it B egier angenommen.
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S e h r  angenehm sind mich die F rüchte des 
W eißdornes, sowie die aller übrigen beeren
tragenden S trä u ch e r, welche in  den Auen so 
häufig vorkommen.

I n  der N oth  werden auch die B lä t te r  
und Knospen fast sämmtlicher W cichholzarten 
aufgenommen. S in d  einige erhöhte B oden
stellen in  der N ähe des W aldes wasserfrei, 
so werden selbe von F asanen  sehr gerne 
aufgesucht; am Abende kehren dieselben wieder 
znm überschwemmten W alde zurück und schwin
gen sich daselbst auf den B äum en  ein, wenn 
auch selbe m cterticf im  W asser stehen.

B e i den im O c t. und N ov. 1 8 7 8  einge
tretenen 2  großen Ü berschw em m ungen w aren 
die hiesigen Auen wiederholt, wochenlang un ter 
W asser. E inige T age , nachdem sich die W ässer 
verlaufen hatten , wurden die Ja g d e n  abge

halten, bei denen w ohl viele todte Hasen, 
aber nicht ein einziger ertrunkener F asan  
aufgefunden w urde, w as bei einem S ta n d e  
von circa 4 0 0  Stück, welcher die W asser- 
nnd H ungcrcu r durchmachen m u ß te , viel 
sagen will.

W enn  ich m ir erlauben darf nach V o r 
stehendem eine M einung  zu äußern, so m uß 
ich bemerken, daß außer den M o n a ten  M a i,  
J u n i  und J u l i  eintretende Hochwässer fü r 
den S ta n d  der A u-F asanen  n u r  in  geringem 
G rad e  schädlich sein können. M a n  sorge n u r 
dafür, daß die F asanen  w ährend der D a u e r  
der Ucberschwcmmung nicht im  mindesten beun
ru h ig t werden, dann wird m an gewiß keinen 
n e n n e n sw e rte n  A bgang zu beklagen haben!

K o m a r ,  im  M ä rz  1 8 8 0 .
M lt m a im .

Li ü'bmsse mit .üschottcr».
I m  A pril d. I .  beging ich eben eine 

m einer Rem isen, in welcher ich mich von dem 
Fasanenstande überzeugen wollte, a ls  ich aus 
einer Lichtung angelangt, etwa 5 0 0  S c h ritte  
von den letzten Buschen entfernt, an einem 
tiefen W assergraben einen S lovakcn bemerkte, 
der m it einem K nü tte l auf etw as Unsicht
b ares lo sh icb ; wie ich m it H ilfe des F e rn 
glases deutlich erkannte, gelang cs ihm auch, 
des T h ieres , das ich auf diese E ntfernung  
nicht ansprechen konnte, habhaft zn werden. 
E s  verschwand bald in  einem großen G r a s -  
tuch, das der Bursche m itgebracht hatte. Ich  
vermuthete, der biedere S lovake habe einem 
Hasen den G a ra u s  gemacht und beobachtete, 
wohin die B eu te  gebracht werden sollte. D e r  
Bursche machte aber keine M iene  fortzugehen, 
sondern entledigte sich seiner Kleider, um m it 
einem K orbe nach Hechten zu fischen, die sich 
in  dem dortigen stark m it G r a s  und S ch ilf 
bewachsenen G rab en  m it V orliebe aufhalten . 
Ic h  kam ihm schließlich so nahe, ohne bemerkt 
zu werden, daß er m ir fü r den F a ll, a ls  er

d aran  gedacht hätte, nicht m ehr entwischen 
konnte, und rief ihn an. E rst verstand der 
Bursche wie gewöhnlich, nicht deutsch, a ls  ich 
aber, ohne viele Umstände zu machen, auf 
das G rastu ch  losging, um  seinen I n h a l t  zn 
untersuchen, begann er sofort und zw ar ziemlich 
geläufig, G o tt  und alle Heiligen in deutscher 
S p rach e  anzurufen, und zu schwören, daß 
er das Vieh todt gefunden habe. Ic h  w ar 
nicht wenig erstaunt, a ls  ich den I n h a l t  des 
Tuches, ein prachtvolles E xem plar einer Fisch
otter vorfand, das ich natürlich confiscirte. 
D a  cs mich lebhaft intcressirtc, über die 
D e ta ils  etw as N äheres zu erfahren, welche 
zwischen dem Burschen und der Fischotter 
vorgegangen, ehe ich Z euge des K am pfes 
geworden w ar, m ußte ich gelinde S a i te n  au f
ziehen. Alle M ü h e  w ar indeß durch längere 
Z e it  vergebens. D e r  Bursche blieb dabei, er
hübe das Vieh todt aufgefunden, und obwohl 
ich ihm erklärte, daß ich Z euge seiner J a g d  ge
wesen und ihn darauf aufmerksam machte, daß 
noch nicht einm al die S t a r r e  eingetreten sei,
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wollte er lange nicht beichten, b is w ir  endlich 
die G eduld ausg ing  und ich drohte, ihn zum 
B ürgerm eister zu führen. N u n  endlich ließ 
er sich herbei zu erzählen. E r  w ar m it seinem 
K orbe langsam  am N aude des W assergrabens 
fortgegangen, a ls  er plötzlich in  einem von 
dem ausgetretenen W asser auf der Wiese 
zurückgebliebenen Loche das Vieh gesehen habe, 
das sich vergebens bemühte unterzutauchen, 
weil das W asser zu seicht w ar. E r  habe erst 
davonlaufen  wollen, dann aber sich ein Herz 
gefaßt und m it dem K nüttel, den er in  der 
H and tru g , auf den K opf des T hieres ge- 
schlagen. E iuigem alc sei cs ihm , trotzdem cs 
etw as betäubt w ar, entkommen, er habe cs 
aber imm er wieder eingeholt, und sein A ugen
merk darau f gerichtet, cs nicht m ehr in  das 
tiefe W asser zu lassen, wo er cs sicher ver
loren  hätte. E in m al habe er das G rastuch  
auf das Vieh geworfen und sich selbst auf 
dasselbe gestürzt, und doch sei cs ihm noch 
einm al durchgeschlüpft. N u r  wenige S ch ritte  
vor dem W assergraben sei cs ihm endlich 
gelungen es zu erschlagen. Schließlich bat 
er um G nade und E rbarm en , er wolle Z e it 
seines Lebens keinem „V ieh" m ehr w as zu 
Leide thun.

S o  prächtig die Lage daselbst fü r Fisch
ottern ist, hatte ich doch n iem als S p u re n  ge
funden uud m it eigenen Augen auch n iem als 
eine gesehen, obwohl m ir B au ern  öfter von 
dem Vorkommen erzählten.

B ei dem Interesse, welches die Fischotter
jagd allen Jagdfreundcn  einflößt, glaubte ich, 
dieses E rlebuiß  erzählen zn müssen, nnd zu
gleich eines ähnlichen V orfa lles zu gedenken, 
dessen Augenzeuge ich gewesen. I m  J a h re  1 8 6 7  
befand ich mich durch längere Z e it  zn Besuch 
an der östcrr. - bairischen G renze, wo die 
Fischotter namentlich in der P ra m  nicht selten 
anzutreffen ist, uud wo ich in  dem gräfl. 
Arco'schcn J ä g e r  Leop. Schuster einen a u s 
gezeichneten O tte rjü g er fand. W ir  singen in 
kurzer F rist drei oder vier prächtige Exem plare, 
obwohl cs einigemale auch geschah, daß u ns

die Eisen sammt der O tte r  gestohlen wurden. 
Ic h  w ill aber nicht von a ll' den Feinheiten 
erzählen, welches das Legen der Eisen auf 
die Fischotter erfordert, und welche ja  allen 
fermen Jä g e rn  bekannt sind. Ich  w ill viel
m ehr ein Abenteuer erzählen, d as noch heute, 
nach dreizehn J a h re n  das G efühl des A ergers 
nnd die Heiterkeit in  m ir wachruft, so oft 
ich d a ran  denke.

Ic h  hatte eines A bends ein Dutzend Leg- 
angcln auf Hechte gelegt, fü r welche ich 
a ls  K öder lebende „A lte ln" von etwa V ierte l
pfund verwendete. D ie  A ngel w ar eine starke 
schottische D oppclangcl, an einem weichen, 
vorne m it einer Oese versehenen starken 
M essingdraht, der, wie Fischern bekannt, dem 
Ködcrfisch vorsichtig durch den Leib gezogen 
wird, so daß die beiden Hacken der Angel 
rechts uud links des M a u le s  zu liegen 
kommen, während der ziemlich lange D ra h t  
ohne den Fisch sonderlich zu schädigen, durch 
den Aster wieder a u s tr it t ,  nnd n u r  an einer 
Ncbschnur befestigt wird.

D e s  andern T ag es zeitlich M o rg en s 
ruderte ich m it einem alten M an n e  der seine 
N achm ittagsstundcn m it Fischen zu verbringen 
pflegte, bachaufw ärts, um  nach der B eute  zu 
sehen. D e r  T ag  w ar ziemlich glücklich. W ir  
hatten einige recht schöne Hechten in den K ahn  
genommen, a ls ich an dem niedergezogenen 
und in fortw ährender B ew egung befindlichen 
Schw im m holz eines der Legangel bemerkte, 
daß sich ein schwerer Bursche gefangen haben 
müsse. D a  aber auch auf der andern S e ite  
des B aches eine gute S te lle  w ar, wo ich 
eine Angel gelegt hatte, setzte ich den Alten 
a u 's  Land, um  den Fisch einzunehmen und 
ruderte a u 's  andere Ufer. Ich  hatte dort 
längere Z e it  zu thun, um  einen frischen 
Köder zn geben. Plötzlich hörte ich einen 
Nus, den der Alte ausgestoßen hatte. Ich  
wandte mich um , nnd sah nu n  meinen G e 
hilfen ungefähr in der S te llu n g , wie Heuer 
den S lovakeu. E r  hielt m it der Linken die 
Ncbschnur stark gespannt, und hieb m it der
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Rechten, welche einen schweren Ast tru g , ans 
einen G egenstand lo s , der sich noch im W asser 
befand. Ic h  brauche w ohl das W eitere nicht 
zu erzählen. D e r  gute Alte fand statt eines 
Hechtes eine Fischotter, welche den K öder
fisch a ls  gute B eute  verschluckt hatte, und j 
nicht im S ta n d e  w ar, den D ra h t  zu durch-  ̂
beißen. E r  hieb nun, statt das T h ie r zuerst ! 
auf d as Land zu bringen, so lange und so §

kräftig ans den K opf der im W asser befind
lichen O tte r  lo s, daß endlich die Angel brach, 
w ährend die schon Gefangene auf N im m er
wiedersehen verschwand. Trotzdem ich mich 
gewaltig über den unbeholfenen A lten ärgerte, 
konnte ich doch das Lachen nicht unterdrücken. 
D ie S itu a t io n  wurde übrigens ans einer 
Scheibe verewigt und P rangt noch heute ans 
der Schießstätte. —r.

Jagdliches ans der Schweiz.
D a s  E rgebniß  der J a g d  in  sämmtlichen 

C antouen w ar m it wenigen A usnahm en ein 
herzlich schlechtes und boten die Pachtrevierc 
A a rg a n 's  einen schlagenden B ew eis , wie ver
derblich dem W ildstand unserer anderen G au en  
das Patentsystem  w ird. D a s  Jagdgesetz läß t 
m it wenigen A usnahm en nichts zu wünschen 
übrig , der edle S p o r t  des W ilddiebstahls ist 
auf ein M in im u m  beschränkt, weitausgcdehntc, 
selten beunruhigte W aldungen  bieten dem 
W ilde sichere Z uflucht und trotz alledem 
sinkt von J a h r  zu J a h r  der B estand ans 
eine bedenkliche Weise und un ter 1 0 0  Hasen, 
die ih r F e ll zu M ark te  tragen  müssen, 
befinden sich höchstens 3  bis 4  R epublikaner. 
D ie  M asse liefert u n s Oesterreich und D eutsch
land . Unzweifelhaft ha t die abnorm e W itterung  
der letzten J a h r e  der V erm ehrung des W ildes 
den größten Hemmschuh angelegt, aber ohne 
Z w eifel sind die H auptursachen der M isere , 
erstens, daß (ich möchte sagen) seit Jah rzeh n ten  
das M a te r ia l  zur V erm ehrung fehlte und 
während der Jag d ze it nicht n u r die ganze 
Nachkommenschaft weggeschossen, sondern auch 
am S ta m m e  sich bedenklich vergriffen wird. 
E in  zweiter Uebelstand (der sich bei u ns 
n iem als heben lassen wird) ist die schöne 
aber dem W ilde so vcrhängnißvolle J a g d  
m it Brackirhunden.

Schnepfenstrich, A nerhahnbalz,T reib jagen , 
Anstand lohnen sich nicht und ist im  Ja g e n  
m it H unden die einzige Möglichkeit vorhanden,

W ild  vor den S ch u ß  zu bringen. E inzig 
die Gem spürschc macht hievon eine A usnahm e, 
aber es ist eben nicht jeder Schw eizer ein 
gcborner G aisb n cb  und so müssen w ir 
wohl oder übel diesen Z w eig  der J a g d  den 
E ngadiner und W alliser Professionsjägcrn  
überlassen. J a ,  wenn m an sich so ans einen 
S ta n d  stellen könnte wie ich, so manchmal, 
wenn ich die „ Jag d zc itu n g "  la s , in  Gedanken 
gethan habe, und das Gemsi durch gütige 
H and zugetrieben wurde, ja , das w äre w as 
A nders, aber in nothgedrnngencr B egleitung 
eines S o h n 's  der B erge tagelang an der 
Nase herum geführt zu werden, ist ein etw as 
zu zweifelhaftes V crguügcn.

An W ildrcichthum  nim m t der C anton  
A arg au  m it seinem Neviersystem den ersten 
R a n g  ein, doch wird auch da die J a g d  m it 
Laufhuudeu ausschließlich betrieben.

I n  allen andern Theilen unseres Landes 
kann jeder beliebige B ü rg e r, Niedergelassene 
oder Frem de, um  die Kleinigkeit von 2 0  F r .  
ein P a te n t  lösen und ihm stehen dann bei
nahe alle Jag d th ic re  E u ro p as  zur V erfügung, 
allerdings in  bescheidener A nzah l; aber es 
ist nicht zu leugnen, daß vom B ä re n  ab w ärts  
alles hohe und niedere W ild in einzelnen 
Exem plaren vertreten ist.

B ä re n  haben ihren ständigen A ufenthalt 
noch in den C antouen G rau b ü n d ten  und 
W allis  und ist eine Abnahm e in den letzten 
J a h re n  durchaus nicht zu spüren. I m  ver-
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flosscncn Herbste spürten J ä g e r  von Lavin, 
E ngad in  (G raubündtcn), einen B ä ren , der dicht 
in der N ähe des O r te s  über die S tr a ß e  
gewechselt w ar. U nter ungeheuren A nstren
gungen verfolgten sie im  knietiefen Schnee 
die Bestie während m ehreren S tu n d e n . D ie 
F äh rte  führte sic zuletzt zu einer richtigen 
granitenen B ärenhöhle  in  w ildromantischer 
Gegend.

E iligst Postirtcn sich die J ä g e r  rechts 
und links und oberhalb des E inganges und 
versuchten nun durch R u fen  und allen 
erdenklichen Lärm  M ad am e Petz zu bewegen, 
ih r steinernes Heim  zu verlassen.

O h n e  W arn u n g , ohne Lärm  erschien Plötz
lich zur Uebcrraschnng der J ä g e r  ein junger, 
doch ganz stattlicher B ü r , der kaum Z e it hatte, 
sich einen Augenblick nach seinen G egnern 
umzusehen, a ls  er schon lau t klagend, unter 
den au s nächster N ähe auf ihn abgegebenen 
Schüssen, todt zusammenbrach. I n  diesem 
Augenblick stürm te lau t brüllend die gesuchte 
B ä r in  aus der H öhle h eraus, umschlang 
ihren S p rö ß lin g  und w arf sich m it denselben 
eine steile B erglehne h inunter. E in e r der ihr 
nachgesandten Schüsse m ußte doch nicht sein 
Z ie l verfehlt haben, denn plötzlich ließ sie 
das Ju n g e  fallen und schickte sich an gegen 
die Z erstö rer ih res Glückes S tu r m  zu laufen. 
E ine kleine S a lv e , ein kräftiges H u rrah  und 
M ad am e legte sich auf die S e ite  und starb. 
W eitere zwei B ä re n  w urden noch im Laufe 
der S a iso n  geschossen, doch w ar cs m ir leider 
unmöglich die näheren D e ta ils  zu erfahren.

W ölfe zeigten sich in Folge des außer
ordentlich kalten schnccrcichcn W in te rs  in 
mehreren G rcnzcantonen. S o  brachte vor 
ungefähr 1 4  T agen ein B a u e r  aus dem 
C an to n  B asel ein Prächtiges E xem plar nach 
der S ta d t .

W iederholt w urden N achts H unde von 
den B auernhöfen  weggeholt und bei einem 
solchen Besuche erlegte obgcnanuter B a u e r  
den W olf ans der Leiche seines H undes, 
dem er beim ersten A ngriff die Kehle durch

bissen hatte. S tä n d ig e s  W ild  bleibt bei u n s 
der W olf nicht mehr, doch wechseln jährlich 
einzelne über die elsässische G renze.

S o  wurden auch m ehrere an der S chaff- 
hanser G renze gesehen und auch einer er
legt. Luchse und wilde Katzen kommen ver
einzelt w ohl noch vor, doch ist es eben schwierig 
zur K enntniß der E rlegung  zu gelangen. I m  
Laufe des S o m m e rs  w urden auf einer Alp 
im  C anton  Schw yz wiederholt K ä lb er und 
R in d er von einem nicht zu ermittelnden 
T hiere  gerissen, doch w ar cs sehr w a h r
scheinlich ein Luchs, da B ä re n  sich n iem als 
in jene Gegend verlaufen.

V on Hirschen w urde ein einziges präch
tiges E xem plar beobachtet, doch gelang es 
nicht dasselbe zu erbeuten, w as münniglich 
Freude bereitete.

Rehe kommen a ls  ständiges W ild  n u r in 
den C antoncn  A arg an  und G rau bünd ten  vor 
und ist der S ta n d  derselben stellenweise ein 
ganz befriedigender.

D ie  Gem sen haben sich D ank der kurzen 
Jag d zeit (4 Wochen) bedeutend verm ehrt.

Nicht allein in den Frcibergcn, sondern 
auch an S te lle n , wo dieses schöne W ild  sich 
seit J a h re n  nicht zeigte, fand m an N udel von 
2 0  bis 3 0  Stück.

E in  glänzendes E rgebniß  bot daher der 
heurige Abschuß im  C anton  G ran b ü n d ten .

Laut amtlicher E rhebung wurden erlegt 
9 2 1  Gem sen. F erner 4  B ä ren , 4  S te in 
adler, 2  Lämmergeier, 9  Uhu, 1 1 3  Habichte 
und S p e rb e r  und wurden fü r die schädlichen 
T hiere P räm ien  im B etrage  von F r .  9 3 3  
ausbezahlt.

D ie  W ildhütcr der Frcibcrge L ign ina
horn und R oseggthal bringen erfreuliche 
Berichte über den S ta n d  ih rer Pfleglinge. 
W iederholt wurden R u d e l von 61  und 4 2  
Stück beobachtet und hat d as W ild  merklich 
an seiner Scheu verloren. D e r  W ildhü ter 
des R ev iers R o th h o rn  will 1 2 4 3  Gem sen, 
2 4 2  M urm elth icre , 4 0 0  H asen, 2 1 7  Schnee-
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Hühner, 2 0 0  H asel-, 4 8  B irk -, 6  U r- und 
2  S te in h ü h n e r  gezählt haben.

W ildschweine halten sich a ls  ständiges 
W ild  in  m ehreren C antonen der O s t-  und 
Westschweiz aus und ha t sich diese W ild 
gattung entschieden verm ehrt. D e r  C an to n  
A arg au  nim m t auch hier wieder den ersten 
R a n g  ein und dessen bewaldete Höhenzüge 
beherbergen ansehnliche R udel.

E in  interessantes Abenteuer erlebte ich 
vergangenen O c to b er ans einer J a g d  m it 
Bracken in der N ähe des weitbekannten 
B ad en s  (C an ton  A argau).

E in e r freundlichen E in ladung  eines F re u n 
des folgend, sagten w ir m it fünf H unden 
län g s einer „d er vielen Füchse wegen beliebten" 
B erghalde. I c h  hatte meinen S ta n d ,  einen 
guten Wechsel beherrschend, aus dem G r a t  
des ziemlich steilen B e rg es . V on  den H unden 
w a r nichts zu hören und so genoß ich u n 
gestört den reizenden Blick in das liebliche 
L im m atthal, dem weißschimmerndcn, malerisch 
am  A usfluß  des S e e s  gelegenen Z ürich  
und den herrlichen Blick auf die Hochalpen.

Und dann hörte das scharfe O h r  den 
entfernten jubelnden Laut der H unde und se 
näher die J a g d  sich meinem S ta n d e  zuzog, 
um som ehr überzeugte mich der volle C hor, 
daß es M eister Neinccke sein müsse, der vor 
den H unden lief. N äh er und näher sauste 
die wilde J a g d  heran  und die M eu te  mußte 
ä, v u s  jageu, denn kaum 3  S ch ritte  hinter 
dem Fuchse brach der erste H und durch die 
Dickung.

Schießen konnte ich nicht, da derselbe 
m it einem mächtigen S atze  nun  in  gleicher 
Linie m it dem Fuchs lief. Je d e n  Augenblick 
erw artete ich die C aram bolage zu hören, 
denn, daß ich es m it einem kranken T hiere 
zu thun  hatte, zweifelte ich keinen Augenblick. 
N ichts von Allem, denn die J a g d  ging lustig 
ih rer W ege weit in 's  T h a l  hinab, dann ver
stummte sie m om entan um  m it einem mäch
tigen S ta n d la n t  - C hor wieder zu beginnen. 
D a s  w ar nu n  ein neues R äthsel, entweder

m ußte der Fuchs zu B au e  sein oder sich.auf 
einen fü r die Hunde unerreichbaren Punkt 
sa lv irt haben. Also schnell noch die H alde 
h inunter und dem Laut der H unde folgend in 
ein Dickicht m annshoher Tännchen gekrochen.

M it  wüthendem G eheul sprangen die 
H unde im Kreise um eine dunkle M asse die 
lau tlo s  je nach den W endungen derselben 
sich nach allen S e ite n  drehte. Noch imm er 
keine A hnung, also näher heran —  und heiliger 
H u b ertu s, im Angesicht eines form idablen 
B orstenviehs und Hascnschrote in der F lin te . 
D a s  Jag d fcu cr w a r stärker a ls  die V ernunft, 
also hingehalten h in ters G ehör aber die 
unaufhörlichen B ew egungen der S a u  machten 
ein sicheres Abkommen unmöglich. E s  ist 
m ir heute noch unbegreiflich, w arum  ich 
nicht ein klein wenig in  G eduld a u sh a rren  
konnte, aber cs ging nun  einm al in der A u f
regung nicht anders, ich hielt auf 15  S c h ritt  
einen günstigen Augenblick erfassend, ih r 
h in ters B la t t  und feuerte beide Schüsse 
ä. tem p o . Pu lvcrdam ps, N etirade hinter ein 
deckendes S täm m chcn  und zu meiner theil- 
weisen B efriedigung legte sich die S a u  w ie
der in 's  Z eug  und brach gefolgt von den 
H unden zum Dickicht h inaus . V ier langgezo
gene S tö ß e  in 's  H o rn , dem Zeichen des ge
wünschten S e e o n rs  brachte die Jagdgesellschaft 
zusammen und wurde sofort dem L aut 
der H unde gefolgt, die kaum 2 0 0 0  S ch ritte  
weiter schon wieder stellten. Doch m iß 
lang jede A nnäherung und die J a g d  
m ußte, trotzdem das T h ie r stark schweifte, 
aufgegeben werden, da die H unde nach und 
nach abfielen und auch w ir in  Folge der 
Anstrengung in  diesem bergigen T e rra in  tod t
müde w aren. E ine des anderen T ag es  a n 
gestellte Suche blieb erfolglos.

E ine kurze Z e it  darau f in B ru g g  a rra n - 
girtc kleinere T reib jagd auf S ä u e  hatte bei
nahe bedenkliche Folgen gehabt. E in  am 
Gebräch stark verw undeter E ber rann te  
seinen G egner über den H aufen, kauerte sich 
auf ihn, und hätte unfehlbar das japane-
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fische Kunststück au ihm vollzogen, wenn ihn 
nicht die gräßliche Verletzung daran  gehindert 
hätte. H e rr  G .,  ein tüchtiger und besonnener 
Z ager, verlor die G eistesgegenw art nicht, cs 
gelang ihm, sich zu erheben, das G ew ehr zu 
ergreifen und m it einem S ch u ß  a  b o u t pc>8taut 
entledigte er sich seines gefährlichen G egners .

Füchse führen in  unseren G au en  ein 
flottes Leben, denn nicht n u r schützt sie das 
Jagdgesetz vom 2 4 . December bis zum 
I .  O ctober, sondern auch die vollständige 
Gleichgiltigkeit unserer J ä g e r  gegen den 
Anstand oder das Legen von Eisen, G ift-  
brocken rc. ermöglichen cs Reinecke im 
W onnem onat M a i  seine F am ilie  in 's  U n
glaubliche zu vermehren. Auch hier ist viel
leicht eine kleine selbsterlebte Fuchsgeschichte 
am  Platze, die a u f 's  Neue beweist, wie trotz 
seiner anerkannten S ch lauheit ein solcher 
Nothrock furchtbar reinfallen kann.

Nachdem es m ir gelungen, auf Schleich
wegen im M a i  m it meinen beiden D ach s
hunden ein ganzes Nest hoffnungsvoller
N än b er aufzuheben, spazierte ich m it einem 
Freunde, begleitet von den beiden H unden, 
eines T ag es in die nahen W äld er in der 
Absicht, m ir bekannte B an e  einer Revision 
zu unterw erfen.

D ie  Hunde sollten wo möglich einen 
Fuchs heraussprengen um  meinem B egleiter 
dieses interessante Schauspiel zeigen zu können. 
An einer sandigen Schu ttha lde  des nahen 
Z ürchberges befand sich ein Fuchsbau , hier 
sollten w ir zuerst einen Versuch machen und 
ich ließ die beiden H unde einfahren. Noch 
m uß ich bemerken, daß mein F reund  zu
fälligerweise einen kleinen Stiletstock bei sich 
führte, dessen K linge etwa 1 '/^  F u ß  laug 
und sehr spitz w ar. W ir  setzten u n s an den 
R an d  des A bhanges nnd ließen die H unde 
ruhig gewähren, die auch dann bald ohne 
lau t geworden zu seilt, erschienen, um  bald 
darau f in ein fünfzig S c h r itt  weit befind
liches Buchenwäldchen zu verschwinden.

Ic h  w ar eben daran , meinem Freunde 
die Geheimnisse des Fuchs- und D a ch s
grabens kund zu thun, a ls  die H unde Laut 
gaben und einen prachtvollen Fuchs ans die 
B eine brachten, der langsam  und zuweilen 
scharf zurücküngcnd spitz auf u n s  zu schnürte. 
D icht un ter unserem Ruheplätzchen lag der 
B a n  und der Fuchs hatte offenbar die A b
sicht hier einzukricchen. M i t  einer Pistole 
bewaffnet, w äre er jetzt bequem zu schießen 
gewesen, denn keine 15  S c h ritt  un ter u ns 
stand der prächtige K erl. W ahrscheinlich in 
H offnung eines ritterlichen Zw eikam pfes zog 
mein F reund  sein S t i le t ,  aber diese B ew e
gung m ußte Reinecke eräugt haben, denn 
blitzschnell schlug er um und rutschte die 
H alde h inunter. N u n  kamen ihm  aber die 
H unde auf den Leib und im  sehr scharfem 
Tem po ging die Reise der T iefe zu über 
einen ziemlich tiefen Bach und dann  w ar 
nichts m ehr zu hören. W ir  ritten  den H u n 
den nach und fanden sie vor einem, wie es 
m ir schien, altem N othbaue. N u r  eine R ö h re  
w ar sichtbar und der schnell einfahrende H und 
gab sofort wüthend Laut. Leises W im m ern des 
andern machte mich auf eine S te lle  au f
merksam, die er 1 0  S ch ritte  von der R öhre  
entfernt wüthend m it den P fo ten  bearbeitete. 
Augenblicklich w ar ich ihm zu H ülfe, riß  ein 
P aar S te in e  ans und er zwängte sich durch 
ein w ahres M ansloch  in die Tiefe h inunter. 
N u n  fing der Spektakel an, Reinecke zwischen 
2  Feuer gebracht, wehrte sich au s Leibes
kräften, theilte Bisse a n s , daß die Hunde 
lau t heulten, aber sie unterstützten sich gegen
seitig nnd der K am ps wurde immer hef
tiger.

Gleich von A nfang an schien m ir der L aut 
der Küm pfendeu so nahe und ich konnte den 
kekcrndcn T o n  des Fuchses so deutlich u n te r
scheiden, daß ich annehmen m ußte, die R ö h re  
liege dicht un ter dem B oden. Ic h  stocherte 
m it dein Stock herum  und stieß auch richtig 
kaum 1 /2  F u ß  un ter der E rde auf den G an g . 
Noch m ehr erstaunte ich aber, a ls  gleich darauf
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d as von nu r gemachte Loch sich m it dem 
rothen Rocke des B elagerten  füllte.

D a s  S t i le t ,  schnell her dam it! rief ich 
meinem Freunde zu, „ein m it aller K ra ft 
geführter S to ß "  und durch und durch gespießt, 
wand sich der arme K erl in seinem finsterem 
Loche.

D e r  S t a h l  gab nicht nach, die H unde 
schienen den V orthe il bemerkt zu haben, eine 
rasende Katzbalgerei und ritterlich kämpfend 
endete auf so abnorm e A rt ein prächtiger 
N ied, den w ir schnell hervorgrnbcn.

D a ß  der Fuchs vor den langsam  laufenden 
D achshunden nicht die F lucht ergriff und 
in einen so elenden N o thbau  fuh r, ist m ir 
unbegreiflich.

Fischottern, M a rd e r  und Iltisse  kommen 
überall vor, ebenso der D achs, der in den 
W einbergen oft beträchtlichen Schaden anstiftet.

D ie Hasen verm indern sich, wie schon 
gesagt, von J a h r  zu J a h r  und wird dies 
nützliche W ild zweifelsohne in vielen Gegenden 
gänzlich ausgero ttet werden.

W aldschnepfen und Feldhühner kennt m an 
n ur vom W ildm arkt her und steht der Abschuß 
derselben in der ganzen Schweiz unter dem 
G efrierpunkte.

W ildenten und W assergeflügel aller A rten 
beleben unsere S e e n  in hinreichender M enge.

Z ürich , im A pril 1 8 8 0 .
LI), v. H't-stakazzi.

M e  IiMl'sinüche.
D ie reichen Forste des Landes K ra in  

haben seit den ältesten Z eiten  die Freude 
an der J a g d  bei u n s rege erhalten, wie denn 
auch noch heute, da der W ildstaud durch 
Ungunst der V erhältnisse und namentlich 
durch die V erw üstungen des l8 4 8 c r  J a h r e s  
so bedeutend gelitten, die hohe W aid m an n s- 
lust die „B esten des L andes" zu fröhlicher 
„ J a g d "  vereinigt.

W ie heute so glich auch vor Z eiten  die 
gemeinsame T heilnahm e au der J a g d  unter 
den M itg liedern  eines Jag d v ere in es , einer 
Jagdgesellschaft —  wenngleich m anchm al nu r 
vorübergehend —  die R a n g s -  und S ta n d e s 
unterschiede a u s .

E inem  solchen Jagdvere ine  K ra in s , der 
in  sich T hcilnehm er aller S tä n d e  schloß, bin 
ich durch meine jüngsten Forschungen nicht 
n u r  auf die S p u r  gekommen, sondern ich 
fand auch ein sogenanntes „Jagdstam m buch", 
das u n s  die N am en und Devisen der M i t 
glieder dieser krainischen Jagdgesellschaft be
w ahrt.

Am A usgange des 1 7 . Ja h rh u n d e r ts  
(1 6 9 3 ) hatte sich nämlich in  Laibach eine

Aeademie der Wissenschafteil unter dem 
N am en „^eack am ia  O pierooorinn" nach dem 
V orbilde der italienischen Knnstacadcmic ge
bildet.

Obschon anscheinend nicht zur Sache 
gehörig, m uß doch dieser Aeademie hier gedacht 
werden, denn von ih r ans ging die A n re 
gung zur Association auch auf anderen G e 
bieten des öffentlichen Lebens. I m  Anschlüsse 
an sie bildeten sich nämlich in Laibach rasch 
nach einander die I M il l ia r iu o n i-

eoruirr —  die philharmonische Gesellschaft 
(die noch heute besteht), die juristische G esell
schaft, eine Gesellschaft der Zeichner, der 
Fechter, ein m ilitärischer V erein, ein Schützen- 
verein und eine „ J a g d g e s e l l s c h a f t . "

Diese Jagdgesellschaft, deren G rü n d u n g  
in den A usgang  des 1 7 . Ja h rh u n d e r ts  füllt 
und die bis in  die M itte  des 18 . J a h r 
hunderts bestanden zu haben scheint, denn ich 
finde N am en verzeichnet, die E inem  sonst noch 
um  die letztgenannte Z e it begegnen, diese 
Jagdgesellschaft, deren S ta tu te n  leider dem 
erw ähnten S tam m buche nicht beigegcbcn 
erscheinen, vereinigte die meisten C avaliere
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des Landes, die ersten Aovocatcn, B eam te, 
O fficiere, ja  selbst Priester, die d am als , wo noch 
der Türke ab und zn mit seinen „V isiten" drohte, 
in „W ehr nnd W affen" gingen, nm die im 
Bereiche ihrer P farrsp rengel gelegenen „ T a 
b o rs"  a ls  beste A nführer des Volkes zn 
vertheid igen!

An der Spitze der Gesellschaft stand der 
L andeshauptm ann  J o h a n n  C aspar G ra f  
C o b e n z l ,  der Besitzer der heute fürstlich 
W indisch-Grätz'schen Herrschaft H aasb crg  in 
In n e rk ra in , deren W aldungen noch heute 
Gelegenheit zu B ären jagden  bieten, und auch 
sonst ansehnliche Jagdbeute  liefern, —  ich erin
nere n u r an die „T ro p h äen " bei dem unver
geßlichen „Festznge" des vorigen J a h re s .

Ic h  werde, nm W iederholungen zn ver
meiden, die N am en der M itg lieder in  der
selben Reihenfolge und zugleich m it den 
Devisen jedes Einzelnen folgen lassen, wie 
ich sie eingezeichnet finde.

D e r  V orstand Jo h a n n  C a sp a r  G ra f  
C o b e n z l  schreibt: „W er ans H offnung
jagt, der fängt N ebel."

J o h .  G ottfried  F reih . v. A p f a l t r e r n : 
„ E s  stellt einer oft die G a rn  nnd fängt doch 
n ichts."

F ran z  Anton G ra f  A u e r s p e r g : „ M a n  
soll jagen ohne arm er Leut' S ch aden ."

D om herr K l  e i ne  n o i o :  „ J a g e n  zur
Lust und zu A rm en Leyd, darüber hat der 
T eufel F re u d '."

Jo h a n n  W eikhard G ra f  G a l l e u b e r g , 
L andesverw alter und Landesverw eser: „ Ja g e n  
soll m au die F ruch t auf dem Feld zu beschir
men, u it die Leut' zu beschweren."

W olf H crbard  G ra f  L a m b c r g : „ Ja g en  
und nichts saugen macht unlustige J ä g e r ."

O rp h e u s  G ra f  S t r a s s o l d o :  „W as 
m an selber erjagt und schreckt, dasselb ' am 
allerbesten schmeckt, denn essen nach einem 
Jäg e rö sp ru n g  th u t woll dazu ein guter T runk ."

Adam  B a lth a sa r  K u s l a n ,  D o m h e rr: 
„M ancher H e rr schreit sich auf der J a g d

heiser, wenn er einem U nterthan soll bcschcid 
geben, ist er ein S tu m m ."

S ieg m u u d  A nton G ra f  B l a g a y  : „ D a s  
W ild  schirmen und Leut' schaden ist des 
T eufels W erk."

Andre D an ie l B a r b o  G ra f  v. W a x e n -  
s t c i n :  „ M a n  isset keinen Hasen, m an  hatt 
ihn dann gefangen."

W olfgang S ig ism u n d  von K ü h n p a c h :  
„ D er Hetzer ist wie der J ä g e r ."

G eorg  Ludwig G ra f  L ie c h t  e n b e r g :  
„ E in  geher (voreiliger) gibt keinen guten 
J ä g e r ."

G ab rie l E d e r  v. E d e r b u r g ,  B ü rg e r 
meister von Laibach: „ D es  M enschen Lust 
ist sein Himmelreich, also ist der J ä g e r  allhie 
im Ja g h im m e l."

I .  S t .  F l o r i a n t s c h i t s c h  v. G r ü n 
f e l d ,  ck. I I .  D r . und A dvoeat: „ D a s  ist 
ein böser Falk, der etw as zu sahen au sg e
flogen und nicht wieder kompt."

F ran z  A nton F re iherr v. M a r e n z i :  
„ J a g e n  ist gut und nutz, w ann der gut und 
nutz ist der es th u t."

G eorg  Adam  F re ih err v. G r i m s c h i t z :  
„ F ä n g t ein B a u e r  ein Hasen im  K ra u t, so 
m uß er büssen m it der H a u t."

V eit Ja c o b  F re ih err v. T a u f f r e r :  
„ Ja g e n  ha t sein Lob und Laster, wie die 
Vrsachcn sehnd, darum b einer dem Ja g e n  
nachhängt."

C a rl  Heinrich S c h w e i g e r :  „ M a n  muß 
offt der J a g d  abblasen, ob m an  schon nichts 
hat gefangen."

F ran z  C a r l  v. H o h e n w a r t :  „ E s  ist 
n it am stellen gelegen, sondern am fangen."

Leopold Ludwig v. H o h e n w a r t :  „D er 
J ä g e r  jag t vergebens, der n it gute H und 
gebraucht."

S iegm und  Jo sef de C a p p i n i :  „ M a n  
stellet einen Hasen wird darum b uit gefangen."

D om herr D r .  G l a d i c h :  „ D e r  Teufel 
jag t des N achts, die M enschen aber Nacht 
und T ag , und fallen doch letztlich in T eufels 
S trick ."
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J a k o b ,  P r ä la t  zu F re u d e n th a l: „W ie 
ohne V erstand viel lesen nichts nutz; Also 
ist auch die J a g d  ohn' E rfah ru n g  nichts nutz."

D r .  mock. I o h .  B a p t. P e t e r m a n n :  
„ E s  ist n it gnngsamb den B ä re n  nachzustel
len, sondern m uß sie auch fangen ."

J o h a n n  B a p t. P r e Z e r n , * )  J u r .  und 
4 'lleo l. v r . : „ D e r  ist auch ein J ä g e r ,  der 
nichts fän g t."

W eikhard G ra f  B a r b o : „ E s  m uß einer 
offt das Jägerglück versuchen."

W o lf W eikhard G ra s  G a l l e n b e r g :  
„D ie  H und fressen viel J ä g e r ,  wie Aetaeoni 
geschehen, geben H unden zu fressen, daß sie 
d arüber verarm en."

F ran z  C a r l  G ra f  A u e r s p e r g :  „ M i t  
einem alten H und ist die sicherste J a g d ."

*) A n s dem Geschlechte der heute geadelten 
PreLiren, welche oberkraiulsche F am ilie  nin die 
M itte unseres Jahrhunderts dem sleweuischcn Volke 
ihren ersten Kunstdichter Franz PreLireu gab, den 
jüngstens P rof. Edward S am habcr durch seine 
„Presirenklänge" dem deutschen Lesepnbliknm be
kannt gemacht. A. d. B .

C a rl Heinrich B a ro n  P a n m g a r t c ü :  
„W er scheucht das W ild  von S a a t  und Feld, 
dem wird es kosten großes G e ld ."

W ir  zählen im  G anzen 2 9  M itg lieder 
einschließlich den „V orsteh er"(G rafen  Cobenzl), 
aus denen die e r s t e  u n s  nu n  bekannte krai- 
nische Jagdgesellschaft bestanden hat. M öchte 
es gelingen auch noch die S ta tu te n  der 
„E hrsam en Jagdgesellschaft des H erzogthum bs 
K ra in " , wie sie hieß, aufzufinden.

D ie  „U niform " der M itg lieder dieser 
Jagdgesellschaft bew ahrt im B ilde  ein Codex, 
das M atrikelbuch einer zeitgenössischen from men 
B ruderschaft (der D ism a s -B rü d e r) , der auch 
mehrere der Jagdgenosscn angehörten ; das 
von dem ausgezeichneten krainischeu M a le r  
G ra h o v a r gemalte B ild  zeigt u n s  einen der 
H erren  in der Jä g e rtra c h t:  Dreispitzi-geu H u t, 
hechtgrauen kollerartigcn Rock, gleichfarbigen 
engen Kniehosen, hohen S tscfe ln  m it K appen, 
an lichtbrauncm  (N aturledcr) H üftriem en den 
Hirschfänger, die W aidtasche am Umschwung- 
riemen, das G ew ehr im Anschlag, der treue 
„alte  H u n d "  zur S e ite . H». v. W.

Aushebung eines 6tei»nükcrs. *)
I m  M o n a te  J u n i  vorigen J a h r e s  gewahrte 

der k. k. F o rs tw art G ustav  N ieder zu Plausee, 
daß im G ebiete des Zw icselbcrges und zw ar 
über dem K aiserbrunnen im  sogenannten 
H öllen thal ober den S chröfen  ein P a a r  
S te in a d le r  kreisen und kurz darau f w ar auch 
deren H orst erm ittelt und der P la n  gefaßt, 
denselben auszunehm en. E ine m it H ilfe des 
B inokels vorgenommene Untersuchung der 
Umgebung des H orstes und des Z u g an g es 
zu letzterem, brachte dem N ieder die G ew iß 
heit, daß der H orst n u r einen jungen Adler 
b irg t und der Z u g an g  ungemein schwierig ist.

D e r  H orst w ar in einer, sich unterhalb  
einer überhängenden, circa 1 0 0  M e te r hohen 
F e lsw an d  nach a u fw ärts  ziehenden und dann 
erst se itw ärts verzweigenden H öhle gebaut. 
V on unten w ar es unmöglich zur Höhle zu 
kommen, m an m ußte also m ittelst eines 
wenigstens 1 4 0  M e te r langen S e ile s  von

einem sicheren Punkte oberhalb der W and 
sich herablassen, und zw ar so weit, b is m an 
un ter der Deckwand wieder auf die Füße 
kam, um  über den schief hinausziehenden, 
nackten Felsen gegen den H orst zu gelangen, 
wobei das nun nicht m ehr gespannte S e i l  
keinerlei H ilfe bieten konnte.

Nachdem R ieder den G schw andt-W irth  
und dessen ganz neues 1 5 0  M e te r langes 
S e i l  sowie 2 andere M ä n n e r  zur B e i
hilfe gewonnen hatte, wurde am 2 3 . J u n i  
v. I .  zur A usführung  des a llerd ings gefähr
lichen U nternehm ens geschritten.

A n einem geeigneten Punkte un ter der 
W and wurde ein M a n n  so aufgestellt, daß 
er die oben postirteu zwei M ä n n e r, denen 
die F ü h ru n g  des S e i le s  zufiel, dirigircn, 
d. h. ihnen durch Zeichen m ittheilen konnte, 
ob sie nach B ed arf das S e i l  „aufziehen" 
oder „nachlassen" sollen.

G egen die S te lle ,  wo die das S e i l  
führenden M ä n n e r aufgestellt werden sollten,*) M itth. d. T- Jagd - und Vogelschntzvereines.
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zog sich eine 0 6  b is 0 9  M e te r breite Felsen
terrasse hin, die theilweise n u r  kriechend passirt 
werden konnte.

Diese Terrasse erweiterte sich an ihren 
E nden ungefähr auf 1 5  M e te r und bildete 
eine fast ebene Fläche, die theilweise m it 
M o o s  und Flechten bewachsen w a r ;  glück
licherweise fand sich auch eine kümmerlich 
vegetirende aber doch hinreichend starke S p irke  
(eine K iefernabart zwischen Krummholzkiefer 
und W eißkiefer, jedoch m it aufrechtem S ta m m ) 
vor, die zu dem Unternehm en wie geschaffen w ar.

An dieser S p irk e  wurde nun  d as S e i l  
zweimal um wunden und den 2 M ä n n e rn  
übergeben, w oraus R ieder nach Befestigung 
des S e i l 's  am G ü rte l seine Luftreise a n tra t, 
indem er über den circa 8 M e te r breiten 
und in  einem W inkel von circa 600 abdachen
den, stellenweise m it einzelnen Legföhren be
wachsenen gürtelförm igen Abhang und dann 
über die Felsenwand h inunter gelassen wurde.

B is  zur Erreichung des unteren E ndes 
der überhängenden W and ging die Reise 
ohne besondere Beschwerde vor sich. A ls  
aber R ieder dem Horste gegenüber in der 
Luft hing, sah er, daß er tiefer hinab müsse 
und deshalb ließ er die M ä n n e r  am S e ile  
verständigen, ihn noch tiefer h inunter zu lassen, 
dam it er den R an d  des steil nach ausw ärts 
ziehenden A usbruches erreichen, und ans diesem 
mittelst K lettern  zum Horste gelangen könne.

M ittle rw eile  hat sich oben in  Folge 
der R eibung  des S e ile s  und des inzwischen 
eingetretenen R egens ein fast faustgroßer 
S te in  abgelöst, welcher auf R ieder hcruieder- 
sauste; glücklicherweise berührte der S te in  
n u r die Hintere Hutkrempe, und kreisend tanzte 
der H u t dem Abgrunde zu. N u n  w ar das 
Ende des A usbruches erreicht, und die Kunst 
des K le ttc rns sollte hiemit beginnen; doch 
der Felsen w ar steil, naß  und schlüpfrig, 
und konnte R ieder den H orst erst nach langer 
M ü h e  und weil barfuß, an vielen S te llen  
verwundet und blutend erreichen.

R ieder sah sich in  Folge der Anstrengung 
genöthiget, an dem geräum igen H orste einige 
Z e it auszuruhen, betrachtete indessen den B a u  
des letzteren, der aus starken Aesten, Reisig, 
M o o s  u. s. w. solid hergestellt w a r; in seinem 
I n n e r n  befand sich der junge S te in a d le r  (der 
eine alte w ar bei B eg inn  der Expedition 
abgestrichen). Neste von G em s- und R e h 
kitzen, Läm m ern, Hasen, A uer- und anderem 
G eflügel bezeugten, daß der junge Adler

keinen M an g e l litt. H ierau f wurde der junge 
Adler, der über den seltsamen Besuch nicht 
besonders e rbaut schien, m ittelst einer am 
Bergstöcke befestigten D rahtschlinge gefangen, 
von R ieder am Leibgurte festgebunden und 
so ausgerüstet der Rückmarsch angetreten.

D e r  Abstieg über den H öhlenaufgang 
gestaltete sich sehr schwirig, da das Gestein 
naß  und keinerlei Gegenstände zum A nhalten  
oder S tü tzen  vorhanden w aren. R ieder m ußte 
daher um som ehr bald den H a lt  verlieren, a ls  
das S e i l  nicht gespannt werden konnte, und 
der junge Adler in Folge seiner B efre iu n g s- 
Versuche das Gleichgewicht störte. W enige 
S ch ritte  nach dem Verlassen des H orstes 
hatte R ieder auch das Gleichgewicht ver
loren, und rutschte und flog vielmehr so weit 
un ter das untere Ende der W and hinab, bis 
das S e i l  sich wieder spannte.

E s  ist wohl selbstverständlich, daß durch 
diesen schnellen F a ll das kaum fingerdicke, 
vom R egen stark zusammengezogene S e i l  
ungewöhnlich angespannt worden ist und große 
G efah r vorhanden w ar, weil das S e i l  durch 
die pcndelförmigcn Schw ingungen des hinab 
und dann herausgeschleuderten R ieder an der 
einzigen Auflagestelle leicht abgerieben werden 
und reißen konnte. R ieder selbst und auch 
der untenstehende M a n n  gaben nun Zeichen 
zum raschen Aufziehen des S e ile s  und der 
J ä g e r  sam m t der B eu te  bewegten sich lan g 
sam hinauf. D a  n u r  zwei M a n n  zum A uf
ziehen vorhanden w aren, dauerte der Auszug bei
nahe eine 1 /2  S tu n d e , w as um  so unangenehm er 
w ar, a ls  der junge Reisegefährte dem R ieder 
w iederholt auf ziemlich scharfe und eindring
liche Weise zu verstehen gab, daß er keineswegs 
m it diesem T ran sp o rtm itte l einverstanden sei.

O b en  angekommen begrüßte R ieder seine 
am S e i l  ziehenden, vom R egen und Schw eiße 
triefenden G efährten  in  einem w ahrhaft jäm m er
lichen Z ustande, denn sein Hemd und seine 
nackten Knie und Fü ß e  bezeugten, daß sie 
die R eibungen an scharfen S te in e n  und Felsen 
nicht gut ertragen konnten.

E s  möge sich daher Jed e rm an n , der sich 
einer solchen Expedition unterzieht, m it einer 
groben Lodenjoppe, einem starken langen B e in 
kleide, Bcrgschuhen und m it Fußeisen versehen.

D e r  junge S te in a d le r , welcher von R ieder 
aufgezogen und sich sehr stark und kräftig ent
wickelt hat, erfreut sich b is dato der besten 
G esundheit im  k. k. Forsthanse zu N eutte.

Höh.
______ *
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Zm M ahl eines Jagdgewehres.
Bekanntlich haben die Percussions-V order- 

ladcrgewehre schon längst ausgedient und 
namentlich seitdem die Choke B ore-Läuse, 
welche m an zu den H in tcrladungsw affen  ver
wendet, aufgetaucht sind, um  die ihnen lange 
zuerkannte Schußfähigkeit abzunehmen und 
sie durch Beweise w eitaus glänzenderer R esu l
tate  ein fü r allem al zu verdrängen. M a n  
konnte sich der B ehauptung  gewisser alter 
J ä g e r ,  daß die Tragfähigkeit eines V o rd er
laders eine bessere w äre a ls  die eines Lefau- 
cheux nicht in  dem M a ß e  entgegenstellen, a ls  
es zum B eispiel heute der F a ll  ist. Heute 
w äre eine solche B ehaup tung  gewiß srms 
r a i s o n ; und wenn es noch Leute in der 
Jä g e rw e lt geben sollte, die einen V o rd er
lader einem H in terlader vorziehen, so geschieht 
dies zweifelsohne au s Sparsam keitsgründen . 
E s  läß t sich gewiß nicht leugnen, daß eine 
solche W affe verhältnißm üßig billiger zu stehen 
kommt a ls  das gewöhnlichste H iu terlad u n g s- 
gcwehr und daß sich niit Rücksicht auf die 
P a tro n en , die ein H in terlader erfordert, 
der Kostenpreis des Schusses bei dem alten 
G ew ehre um  B edeutendes billiger stellt, —  
hingegen m uß zugegeben werden, daß eine 
ähnliche B etrachtung —  die im klebrigen 
sonst gerechtfertigt erscheint —  den J ä g e r  bei 
der W ah l des G ew ehres nicht ausschließlich 
leiten soll. E r  möge sich b los in die Lage ver
setzen, an einer J a g d  theilzunehmen, wo seine 
Schießcollegen durchwegs m it H in terladern  
versehen sind; —  während er sein G ew ehr 
wieder ladet, —  eine O p e ra tio n , die seine 
Schießcollegen im  G ehen ausführen , m uß er 
nothwcndigerweise zurückbleiben, vereitelt mög
licherweise die D urchführung eines gut er
dachten M an ö v e rs , oder selbst wenn m an 
ihm die Z e it zum Laden gewährte und 
die J a g d  solange unterbrechen w ürde , so 
fände sich doch gewiß m ehr a ls  ein Unzu
friedener, der ihm die verursachte V erspätung 
zum V o rw n rf machen würde.

Und nicht allein d ie s ! W ie unangenehm  ist 
cs, wenn der V orderlader m it kleinem S c h ro t 
geladen ist und es käme auf einm al die 
Nothwendigkeit m it größerem  S chro te  oder 
Posten schießen zu müssen. W a s  d a n n ?  
W ie Vortheilhaft erscheint der H in terlad er 
in diesem Falle , der es augenblicklich gestattet 
die P a tro n en  zu entfernen und umzutauschen. 
S ie h t  m an  nicht außerdem  oft genug, daß 
der linke Lauf des V orderladers Platzt, während 
Aehuliches bei einem H in terlader nicht v o r
kommt. D en  G ru n d  suche m an  in  dem 
U m stand, daß die P a tro n e  in  der linken 
K am m er unerschüttert am Platze bleibt, wenn 
m it dem rechten Lauf eines H in terlad ers  
geschossen w ird ; während die Ladung im 
linken Lauf eines V orderladers durch die 
D etonation  eines jeden vom rechten Lauf 
erfolgten Schusses stets erschüttert w ird, w o
durch sich folgerecht der auf den S ch ro ten  
ruhende Pfrop fen  deplacirt, nach vorne geht, 
einen bedeutenden R au m  zwischen sich und 
dem P n lv c r zurückläßt und somit das M a l 
heur unvermeidlich herbeiführt. E s  gibt wohl 
vorsichtige J ä g e r ,  die dies dadurch zu ver
meiden wissen, indem sie stets doubliren oder 
nach dem abgegangenen rechten S ch u ß  und 
W iederladung desselben Laufes m it dem Lade
stock die linke Ladung nochmals hinabstoßen, 
jedoch sind nicht alle J ä g e r  so vorsichtig und 
ereignet sich nicht selten, daß m an con- 
tinuirlich 1 0 — 2 0  Schüsse au s dem rechten 
Laufe abfeuert, bevor es zum D oub liren  kommt.

N atürlich  ist diese S ache eine schon ver
altete und längst überwundene. J e d e r  ist 
sich darüber im  K la ren , daß der H in terlader 
die seinerzeit ihm  anhaftenden M ä n g e ln  nicht 
mehr hat und alle Vorzüge vollauf besitzt.

W ird  daher von der W a h l eines J a g d 
gewehres gesprochen, so kann sich dieselbe 
nach unseren heutigen Anschauungen a u s 
schließlich nu r auf das Lefaucheup und C en tra l- 
fener-H interladungsgew ehr beziehen.
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Welchem von diesen aber der V orzug zn 
geben, d as ist gewiß Sach?  des Geschmackes. 
D ie  M eh rh eit entschied sich fü r letztere; nicht 
etwa w eil' die centrale Entzündung dieser 
P a tro n e , wie es verheißen wurde, einen weit
tragenderen, kräftigeren S ch n ß  erzielen läß t, 
—  die Entzündung ist ja  bei Lcfaucheux- 
P a tro n en  auch eine vollkommen centrale, —  
aber jene bieten bedeutend weniger G e fa h r ;  
sie können beim N iederfallen nicht explodiren, 
wie es sich m anchm al bei den Lefaucheux- 
P a tro n en  ereignet —  sie lassen sich bedeutend 
leichter tragen , ohne z. B .  Taschen zu zer
reißen, —  sie lassen sich, wenn ausgeschossen, 
leicht au s den K am m ern herausnehm en, in 
Folge des an C entralseuergew ehrcn ange
brachten P atroncnziehers, —  sie lassen sich 
leichter in  die K am m ern einführen, da der 
S t i f t  der Lefaucheux-Patronc unbedingt in 
seinen Einschnitt p lac irt werden m uß, bevor 
die W affe geschlossen w ird ; —  und endlich die 
Hauptsache: d as C cntralfeuergew ehrist geeignet, 
Vervollkom m nungen im Verschlußsystem sowohl 
wie das rückspringeude S ch loß  zuzulassen, 
nim m t überdies stets fü r das Auge eine 
gefälligere F o rm  an. Viele sagten zw ar, a ls  
der radicale Uebergang zu den Centralgew ehren 
vor sich ging, „an  diesen G ew ehren sieht 
m an nie ob sie geladen sind ; m an  sieht 
keinen S t i f t  von A ußen wie am Lcfaucheux- 
gewehre." N u n  fü r diese R o u tin ie rs  ha t
auch die Büchsenmacherei gesorgt und werden 
auch an Centralfeuergew ehren Zündstifte
oder eine m it denselben correspondirende V o r
richtung, welche anzeig t, ob das Gewehr- 
geladen sei, gefertigt. J ä g e r-P r in c ip  sei jedoch, 
stets das G ew ehr erst beim A ntreten der 
I a g d  zu laden und die P a tro n en  zu ent
fernen, sobald zu jagen aufgehört wird. D ie s  
bleibt die beste G a ran tie .

liebergeht m an  nun  zur W ah l des C a li-  
bers, so bedingt es vor Allem, sich m it den 
Büchsenmacher - Bezeichnungen v e rtrau t zu 
machen. E s  gibt Personen, die sich nicht 
im  K laren  sind, sobald sie das C aliber eines

G ew ehres bezeichnen sollen, die z. B . annehmen, 
daß das C aliber 12 m it 12 M illim eter 
übereinstimmend ist, obgleich der Unterschied 
ein bedeutender ist. E in  G ew ehr C aliber 12 
ist dasjenige, fü r welchen ein P fu n d  B le i 
genau 12  calibrirte  K ugeln ergibt. A us einem 
P fu n d  B le i gießt m an demgemäß 1 6  calibrirte  
K ugeln  fü r das G ew ehr C aliber 16 , —  
2 0  fü r das C aliber 2 0 , —  2 4  fü r das 
C aliber 2 4  rc. —  W ie m an nun  sieht, fanden 
ursprünglich die verschiedenen m odernen C a li
ber auf diese W eise ihre Bezeichnung und 
versteht es sich somit, daß jcm ehr das C a li
ber eines Schrotgew ehres nummerisch erhöht 
ist, desto kleiner das C aliber des Laufes 
w ird. E ine Bezeichnung nach M illim eter hat 
auch P latz gegriffen, seitdem m an W affen  
von kleinen C a lib c rn  macht, jedoch darf m an 
diese nicht m it den C alibern  der S c h ro t
gewehre verwechseln; selbe beziehen sich a u s 
schließlich auf Revolver, P istolen und kleinere 
Scheibengewehre.

D ie  N o tiru n g  dieser D e ta ils  würde ein 
fü r allem al genügen, Jedem  die genaue 
B edeutung des m annigfachen W o rtes  C aliber 
faßlich zu machen und Jedem  zur W ah l eines 
entsprechenden C a libers zu verhelfen. A ller
dings wird nicht allein die W ah l des C a li
bers, sondern auch das Gewicht des G ew ehres 
m it den physischen K räften  des J ä g e r s  stets 
in  engsten Z usam m enhang gebracht werden 
müssen, da diesem J ä g e r  die Ladung eines 
C aliber 12  und dessen Gewicht p aß t, —  
w ährend einem Andern schon das C aliber 16 
zu viel stoßt und im  T rag en  zu schwer w ird. 
D ie Sache ist gewiß zu bekannt, a ls  daß m an sie 
jetzt a ls  eine neue Theorie geltend machen könnte; 
es genügt ja  zu kennzeichnen, daß das ganze 
G ew ehr, der S ch a ft, sein W iderstand rc. dem 
C aliber stets angemessen sein soll, um  den 
J ä g e r  den G ebrauch der W affe angenehm 
zu m achen; dam it ist aber noch nicht gesagt, 
daß m an das norm ale Gewicht eines G ew ehres 
nicht einige hundert G ram m e reduciren oder 
erhöhen könnte. D ie s  kann im  Gegentheile
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ganz gut vorgenommen werden, ohne daß 
die S o ll id i tä t  der W affe oder deren S ch n ß - 
sühigkeit irgend wie beeinträchtigt wäre, fedoch 
m uß in diesem Falle  der Büchsenmacher das 
ganze G ew ehr in Gleichgewicht stellen, gut 
eguilibriren. Beweise der Zulässigkeit sind 
sa vorhanden.

I n  Amerika z. B .  benützt die überw ie
gende M eh rh eit der Iä g e rw e lt  zur gewöhn
lichen J a g d  Schrotgew ehre C aliber 10 , bis 
zn 1 0  P fu n d  engl, im  Gewichte oder C a li
ber 12 , b is zu gleichem Gewichte, während 
m an am C ontinen t und auch in E ngland 
G ew ehre desselben C a lib e r 's  selten über 
6 — 7 W iener P fund  wünscht.

A uf die Länge der Läufe übergehend, ist 
das M a ß  von 7 2 — 75  C entim eter für ein 
D oppelgew ehr das zweckmäßigste. W ürde 
dieses M a ß  überschritten, so m üßte ein nicht 
gut eguilibrirtcs G ew ehr entstehen, das v o r

gewichtig w äre, w as die H andhabung  der 
W affe beeinträchtigt, ohne daß bezüglich des 
Sch ießens irgend welche V ortheile eintreten. 
S o  lange m an die B o h rn n g sa r t  der Choke 
B o re  nicht kannte, konnte m an eher ans 
längere oder kürzere Läufe ein Gewicht legen 
und glauben, daß sich eine V erlängerung  der 
Läufe von 2 0 — 3 0  Centim eter zum D istanz
schießen besser eigne, jedoch heute, wo die 
seinerzeit Problematisch gewesenen R esultate  
durch die B o h ru n g sa r t  der Choke B o re  vollauf 
erreicht sind, heute m uß m an lange Läufe 
lassen und vor Allem ein G ew ehr suchen, 
welches kein Vorgewicht hat und gut zu 
handhaben ist.

D a ru m  ist des G unm aker's E m p fe h lu n g : 
„^.buorrnal ultsratious tolsrutöck liut not 
rseommencksck."

W i e n ,  den 3 . M a i  1 8 8 0 .
I-ranz Seenger.

Ein Reitrag zur Natur- und Iagd-Zeschichte des Raren. )
Von A. Kremenz. (Fortsetzung.)

Bem erkenswerth ist das Benehm en des 
übrigen W ildes in B ezug aus den eingeschla
genen B ä ren . Elchwild und R eh meiden 
stets den D istrict, in  welchem ein B ü r  sich 
eingeschlagen h a t ,  durchschneiden denselben 
wohl zuweilen in  bald größeren, bald kleineren 
E ntfernungen vom Lager und meist un ter 
W ind , nehmen jedoch n iem als andauernd 
S ta n d  in  demselben. I m  W in te r von 1 8 7 5  
auf 1 8 7 6  hatte sich ein starker B ä r  unm ittel
b a r in  der N ähe eines stark betretenen E lch
wildwechsels nahe dem R an d e  eines B ruches 
eingeschlagen. D a s  Elchwild, welches seit 
langen J a h re n  über diesen B ruch in den 
B ä ren -D is tr ic t zn wechseln Pflegte, stutzte 
sofort in der N ähe desselben, stand eine W eile 
m it hochgehobenem Kopfe wie augebannt still, 
wandte sich plötzlich um  und beschrieb sehr- 
flüchtig einen großen B ogen  um den D istrict, 
um  wiederum auf deu alten Wechsel einzu
wechseln. D e r  Luchs hält sich gern in von *)

*) A us dem „Sporn ."

B ä re n  besetzten Oertlichkeiten auf, da dieselben 
seinem N atu re ll sehr zusagen, und kommt ans 
diese W eise nicht selten m it M eister Petz zugleich 
zum Schusse. Schw eine nehmen m itun ter, 
wenn auch im m erhin selten, S ta n d  im  vom 
B ä re n  belegten D istricte, w as w ohl dem 
weniger ausgebildeten Geruchssinne zuzu
schreiben ist, da sonst die S a u  un ter allen 
Umständen den B ä re n  meidet und Letzterer 
durchaus kein Verächter von Schw einebraten  
ist. R iß  doch ein B ä r  innerhalb einiger 
M o n a te  in einem D istricte drei grobe S a u e n  
und ein wegen seiner S tä rk e  bekannter Petz 
gefiel sich darin , starken K eulern  auf ihren 
Wechseln nicht geringen Abbruch zu thun. 
Fuchs und H a ft nehmen g ar keine Notiz 
vom B ü ren , sowie Letzterer den friedlichen 
B ib er der B eachtung nicht Werth hält. D e r  
W olf versucht cs, m itun ter die W interrnhe  
des B ü ren  zu stören. Obgleich derselbe selbst 
in  V ereinigung von mehreren es nicht ver
m ag, einem gesunden B ä re n  etw as anzuhaben, 
versuchen cs dieselben dennoch m itunter, vom
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Schweiße lüstern gemacht, einen angeschossenen 
B ä re n  anzugreifen und zu überfallen, ohne 
jedoch in  den meisten F ä llen  ihren Zweck 
zu erreichen. S o  verfolgten dieselben im 
W in te r von 1 8 7 3  auf 1 8 7 4  m ehrere Nächte 
hindurch eine angeschossene B ä r in ,  trieben 
dieselbe von D istric t zn D istric t und ließen 
erst ab, a ls  die B ä r in  einen der naseweisen 
V erfolger gründlich verarbeitete. G egen W ölfe 
vertheidigt die B ä r in  ihre Ju n g e n  n iit r i t te r 
lichem M u th e . S o  hatte  eine B ä r in  m it 
zwei Ju n g e n  in  einem vom Bruche r in g s  
umschlossenen W eichholz-H orste  ih r  Lager. 
E in  R udel von 6 sehr heißhuugerigen W ölfen 
versuchte m ehrm als m it vereinten K räften  
gleichzeitig von verschiedenen S e ite n  her auf 
die B ä r in  einzudringen, die über den Ju n g e n  
stehend, im  verzweifelten K am pfe m uthig den 
A ngriff jedes M a l  abschlug und siegreich das 
Schlachtfeld behauptete. I n  welchen! V e rh ä lt
n iß  der B ä r  zum G rim m b art, dem Dachse, 
seinem V erw andten  steht, kaun ich nicht m it
theilen. Doch besucht m itun ter M eister Petz 
den B a u  des Letzteren und senkt seinen K opf 
in die N ähe. O b  er auf diese Weise m it der 
noblen D achsfam ilie  seine verwandtschaftlichen 
B eziehungen aufrecht erhält oder ob er der
selben seine freundnachbarlichcn G esinnungen 
bekunden oder seine besondere V erehrung d a r
bringen w ill, wer m ag dies entscheiden? 
M i t  der Fischotter lebt er auf gespanntem 
Fuße und liebt es, die E in - und Ausstiege 
derselben zu beschleichen und zn überwachen. 
Kein V ierfüßler ist dem B ä re n  verhaßter, 
vor keinem zeigt er m ehr Respect a ls  vor 
dem Hunde, besonders wenn derselbe stark 
und m uthig ist und n u r der Furcht vor 
demselben ist es zuzuschreiben, daß der B ü r  
m itun ter so ungemein schwer sich aus dein 
Lager erhebt. S tu n d e n la n g  umgeben die 
H unde nicht selten das Lager des B ä ren , 
beständig kläffend, suchen durch N ahen  und 
Zurückweichen denselben zn reizen und zum 
Aufstehen zu bewegen. M ißtrauisch  schaut 
M eister Petz m it seinen kleinen Augen dem 
tollen T reiben der H unde z u , erhebt sich 
plötzlich und w irft sich einem der Z u d r in g 
lichen entgegen und sucht denselben zu erhaschen. 
E in  rasches Zurückweichen und ein um  so 
stärker erfolgendes E indringen der H unde ist 
die Folge davon und bewegt schließlich den 
B ü ren , entweder in  eiliger F lucht seinen P e in i
gern zn entgehen, oder langsam  und bedächtig 
un ter steter A bw ehr der H unde den verhäng-

nißvollcn G an g  zn thun. Kleine Hunde, 
ebenso solche größere, die nicht allzu zudringlich 
sind, achtet der B ü r  gering. R u h ig  läß t er 
ihnen das V ergnügen, ihren M u th  und ihre 
Tapferkeit durch B ellen  in  angemessener E n t
fernung zu bekunden, und un tern im m t es sehr- 
selten, sie in diesem T reiben zu stören. Kleine 
H unde eignen sich daher vortrefflich zur Suche, 
auch sonst verdankt m an denselben h iero rts 
vielfach das Auffinden von B ä ren . Höchst 
selten besucht der hiesige B a u e r, sei es der 
H olz-, sei cs der H eu-G ew inuung  wegen, 
den W ald , ohne von seinem K öter begleitet 
zu se in , der bei dieser G elegenheit ver
möge des ihm im hohen G rad e  eigenen 
S tö b e rta len te s  vielfach M eister Petz aufzu
spüren und zu verbellen Pflegt. E s  sind dies 
gewöhnlich B ä re n , von deren V orhandensein 
eben wegen M an g e l jedweder F äh rte  m an 
keine K enntniß haben konnte. D a  hier einm al 
von H unden die Rede ist, so möge sogleich 
die Bem erkung folgen, daß auf B ä re n  die 
besten H unde, starke, dabei leicht gebaute, 
hochbeinige Bracken sind, und daß überhaupt 
jeder H und, der diese Eigenschaften besitzt 
und dabei eifrig und ausdauernd  sich erweist, 
dazu zu gebrauchen ist. Hochbeinig und nicht 
zu plum p gebaut m uß er sein, um  bei dem 
tiefen Schnee gewandt den Angriffen des 
B ü ren  ausweichen zu können. E s  ist durch
aus nicht nöthig, daß die H unde den B ä ren  
angreifen oder gar zn decken suchen, w as 
auch bei älteren B ü ren  von gar keinem Erfolge 
sein würde, sondern cs genügt vollkommen, 
wenn dieselben ihm dicht an den Leib rücken 
und w ohl hier und da etw as an der W olle 
zupfen, w as dem B ä re n  äußerst unangenehm  
ist und ihn sofort zum Angriffe auf die 
Hunde veranlaßt, ihn nicht selten längere 
Z e it  an eine S te lle  bann t und wenigstens 
sein schnelles Entfliehen verhindert. I m  W in ter 
von 1 8 7 2  auf l 8 7 3  jagte ich ans einen 
starken B ä re n  und verwundete denselben tödtlich. 
Trotzdem ging der B ä r  flüchtig fort und 
stürzte, gefolgt von 12 fermen H unden, in 
eine tiefe, leise überfrorcnc W asserlache. E s  
w ar ein M om ent und sämmtliche 12  Hunde 
stürzten über ihn her und suchten ihn zu 
decken. E s  w ar ein kritischer Augenblick und 
schon fürchtete ich fü r die H unde, a ls  der 
B ä r  trotz der Last, die er zu tragen  und zu 
schleppen hatte und trotz des bedeutenden 
B lu tverlustes sich au s der G ru b e  h e rau s
arbeitete, die H unde wie Schneeflocken von
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sich abschüttelte und langsam  weiter ging, 
schließlich sich stellte und zusammenbrach. 
B ä re n  vom J a h r e  werden nicht selten gedeckt 
von den H unden und breitgezogen, so daß 
sie m it dem B a jo n e tt oder dem Hirschfänger 
abgefangen werden können. Ferm e H unde 
machen die J a g d  auf B ä re n  sozusagen unge
fährlich. S ie  lassen demselben selten Z eit, 
seine bösen Absichten auszuführen.

E s  sind m ir m ehrere Fä lle  vorgekommen, 
daß der B ä r  sich Plötzlich um w andte und 
sich auf einen der die H unde anfeuernden 
Leute w arf, der sich in  diesem Falle  p la tt 
in  den Schnee, m it dem Gesichte natürlich 
nach unten fallen ließ, und daß der B ä r ,  
auf dem Rücken desselben stehend, die Hunde 
von sich abw ehrte, ohne auch n u r seinem 
unter ihm  regungslos liegenden O p fe r ein 
H a a r  zu krümmen, wozu ihm auch die H unde 
keine Z e it gönnten. U eberhaupt möge hier die 
Bemerkung angebracht sein, daß es ra thsam  
ist, sich bei allen nicht abzuwehrenden Angriffen 
des B ä ren  auf den Bauch in den Schnee zu 
werfen nnd das Schicksal über sich ergehen, 
resp. die H unde w allen zu lassen, oder ihm 
irgend einen Gegenstand, wie M ütze, J a g d -  
Tasche rc., entgegenznwerfen. D e r B ä r  stürzt 
sich sofort auf diesen Gegenstand und m an 
gewinnt dadurch Z e it zur V ertheidigung oder 
F lucht.

A lte ferme Hunde verfolgen den B ä ren  
nicht selten m it einer w ahren W uth  und 
Verbissenheit, lassen trotz des R u fes des 
W ald h o rn s von der V erfolgung desselben 
nicht ab und übernachten m it ihm, besonders 
wenn er verwundet ist. I n  ziemlich engem 
Kreise um lagern sie denselben, verfolgen jed
wede B ew egung desselben m it der größten 
Aufmerksamkeit, stehen m it ihm auf, ziehen 
m it ihm weiter und stellen trotz K älte  und 
H unger die V erfolgung nicht eher ein, a ls  
b is ein S ch u ß  dem Leben des B ä ren  ein 
Ende macht oder er selbst in  Folge der 
V erw undung und Erschöpfung verendet. E s  
erhöht den E ifer der H unde ungemein, wenn 
jedesm al bei E rlegung eines B ä ren  denselben 
das geronnene B l u t ,  Lunge, Leber nebst 
Eingeweiden überlassen wird.

D em  geschossenen und scheinbar leblosen 
B ä ren  sofort sich zu nähern , ist nicht rathsam . 
D e r  Fä lle  sind nicht wenige, daß er sich 
wiederum plötzlich erhoben und dem Vorwitzigen 
h a rt mitgespielt hat. Fassen die H unde den

daliegenden B ä re n  an und zerren ihn, und 
geräth dabei der ganze K örper in Bewegung, 
so ist dies ein sicheres Zeichen, daß der Tod 
eingetreten ist.

F ä l lt  der Schnee, wie dies in  manchen 
J a h re n  der F a ll  ist, spät, d. h. nach dem 
1. Decem ber, und ha t sich m ithin das B ä r -  
W ild  bereits eingeschlagen, oder ist Schnee 
hinreichend früh eingetreten und d as B ä r -  
W ild  bestätig t, dasselbe jedoch in  Folge 
T h au w ette rs  aufgestanden, und das aberm alige 
Einschlagen ohne Schnee vollzogen worden, 
so m uß früher oder später die Suche eintreten. 
Obgleich es gerathen erscheint, dieselbe im 
A nfange der zweiten H älfte  des Decem ber 
vorzunehm en, um  den V erlust an frisch 
gesetztem jungen B ä r  W ild  so viel wie 
möglich zu verm eiden, so bleibt im m erhin 
die Suche  auf B ü ren  eine für den M enschen 
äußerst anstrengende und fü r das B ä r-W ild  
selbst höchst nachtheilige O p e ra tio n , die bei 
einem geordneten B ärstande  nnd geregeltem 
Abschüsse stets vermieden, wenigstens n u r in 
den dringendsten Füllen vollzogen werden sollte. 
M a g  dieselbe im m erhin noch so vorsichtig 
a ls  möglich in  Anw endung gebracht werden, 
so ist es dennoch nicht zu vermeiden, daß 
junges B ä r-W ild  zu G runde , älteres weithin 
und nicht selten über die Grenze wegwechselt 
und verloren geht. M a n  beschränke die Suche 
daher n u r  auf die im  I n n e r n  des R evieres 
gelegenen D istricte, in  denen B ä r-W ild  zu 
erw arten steht, und suche, wenn nicht zu 
vermeiden, die G renz-D istric te  von der Grenze 
nach dem I n n e rn  des R evieres zu ab, ver
meide allen überflüssigen Lärm , und bediene 
sich n u r kleiner H unde, die den B ä re n  wohl 
verbellen, aber nicht vermögen, denselben zur 
Flucht zu bewegen und die sich leicht und 
sofort abrufen lassen. I s t  der B ü r  bestätigt, 
so ziehe m an sich sofort ruhig  und behutsam 
zurück und behellige denselben auf keine Weise 
weiter. E s  kann hier nicht die Absicht sein, 
eine vollständige A nleitung zur Bürensnche 
zu geben, dieselbe sollte hier n u r angedeutet 

»und wird an einer anderen S te lle  ausführlich 
behandelt werden. D ie  A nzahl der B ä ren , 
die sich in einem Reviere eingeschlagen haben, 
genau zu bestimmen, ist unmöglich, und findet 
dies, wie bereits erw ähnt, darin  seinen G ru n d , 
daß ein T h eil der S ta n d -B ä re n  und der 
trächtigen B ä rin n e n  bereits früher a ls  Schnee 
fällt, sich in den L ager-D istricten  einstellt 
und daselbst einschlägt, m ith in  nicht bestätigt



280

werden können, andere bei Schneewehen oder 
T hanw ette r einwechseln und meistens fü r den 
J ä g e r  verloren gehen. A ns dem G esagten 
folgt fernerhin, daß es ebenso unmöglich ist, 
die Stückzahl des vorhandenen B ä r-W ild e s  
fü r ein R evier genau zu bestimmen. H ie ro rts  
können im m erhin nach den in  dieser Beziehung 
gemachten m ehrjährigen Beobachtungen bei 
einer G esa m m t-W a ld -S u m p f- und W iesen
fläche von circa 2 M illionen  M agdeburger 
M o rg en  6 0  b is 8 0  S ta n d -B ä re n  und 3 0  
b is 4 0  W echsel-B ären angenommen werden, 
es käme m ith in  auf die Q u adratm eile  ein 
S tück B ä r-W ild , w as auch meinen B eo b 
achtungen nach der Wirklichkeit entspricht 
und ein schöner B äreustand  genannt werden 
m uß. I s t  E ichel-M ast eingetreten, so verm ehrt 
sich das W echselwild stets um  4 0  bis 5 0  P ro -

Von Petersburg z
( S  ä

D e r W asserweg von Powienietz zum weißen 
M eere führt auf der Telekina durch den W ig- 
S e e  nach S so ro k i. H e rr  G .  benützte aber 
eine neuerdings von der K reisvcrw altung  
erbaute, noch nicht dem Verkehr übergebene 
Landstraße nach dem 3 5  W erst entfernten 
S s u m s k ,  welche die kürzeste V erbindung 
zwischen dem weißen M eere  und dem O nega, 
und somit von Archangel nach P e te rsb u rg  
herstellt. B ish e r  cxistirtc von Powicuietz nach 
S s u m s k  n u r ein Knüppelwcg fü r F ußgänger, 
den die P ilg e r  benützten. S o  lange die 
P ilg erfah rten  dauern , d. i. von M itte  M a i  
bis Ende J u n i ,  werden hier B uden  zum 
Verkaufe von Lebensm itteln in gewissen E n t
fernungen errichtet.

P e ter der G ro ß e  w ar auch hier m it gutem 
Beispiele vorangegangen, denn er hatte  bereits 
eine breite S t r a ß e  nach S s u m s k  angelegt 
und seine Armee auf derselben a n 's  weiße 
M eer geführt. E s  ist n u r  ein breiter D u rch 
hieb davon sichtbar geblieben, der „ P e te rs -  
D urchhau" genannt, und einzelne im S u m p fe  
liegende B alken. D ie  neue S t r a ß e  benützt ihn 
n u r stellenweise; sie fü h rt zunächst paralle l 
dem F luße Schum ilew ka durch einen sandigen

zent. W a s  das V e rhältn iß  der Geschlechter 
zu einander betrifft, so scheint das männliche 
Geschlecht prävalirend  und zw ar in dem 
Verhältnisse von 4  zu 3 . W enigstens ergeben 
4 3  Stück N est-B ären  2 4  männlichen und 
19  weiblichen Geschlechtes. D ie s  V e rhältn iß  
bleibt jedoch bei den Ju n g e n  eines S a tzes 
nicht dasselbe, vielm ehr ergaben dieselben 
m itun ter sehr abweichende R esu lta te . S o  
w aren von den bereits erw ähnten 5  Ju n g e n  
eines S a tzes 4  männlichen und 1 weiblichen 
Geschlechts, von 4  Ju n g e n  3  weiblich und 
1 m ännlich, von ferneren 4  männlich und 
weiblich je 2 , von 3  weiblich 2  und 1 m än n 
lich u. s. w. D ie  oben angeführten 4 3  Stück 
entstammen 16  B ä rin n en , so daß im D u rch 
schnitt 2  bis 3  Ju n g e  ans eine B ä r in  kommen.

(Fortsetzung fo lg t.)

m weißen Meere.
n ß.)
K iefernw ald und län g s einer R eihe von S een , 
welche die in den O n eg a  fallende Schum ilowka 
m it einander verbindet, bergauf b is zur ersten 
S ta tio n , dem Kam m e „M orsk ie  M a tu ssy " , 
der Wasserscheide zwischen dem weißen und 
dem baltischen M e e re ; dann bergab.

D ieser Höhenkamm ist das einzige H in 
derniß der W asserverbindung. D urch einen 
Schleusenkanal von 5  W erst Länge zwischen 
den S chnm ilow ka-Seen  und dem S c e  M atusfin  
w äre dasselbe leicht zu überwinden. W eiterh in  
auf der Telekina und dem W ig -S e e  stößt 
m an 1 2 5  W erst weit auf keine Schwierigkeit. 
Auch die Fclfenbänke, welche sich später im  
W ig -F lu ß e , der aus dem W ig -S ee  in 's  
weiße M eer (1 0 9  W erst weit) führt, finden, 
beschränken sich auf eine Strecke von 15  W erst 
und die Kosten zu ih rer B eseitigung nach dem 
M uster ähnlicher C analisa tionen  in Schweden 
und F in n lan d , würden m it den dadurch zu 
erreichenden V ortheilen in  gar keinem V e r
hältnisse stehen.

V on  M orsk ie-M atussy  fuh r H e rr G . im 
K ahne bis zum D orfe  Telekina. I n  der Nach
barschaft des letzteren und auf dem gleich
nam igen F luße  gab es große M assen von
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Singschw äneu, welche von den E inw ohnern  
a ls  heilig betrachtet werden und deshalb so 
zahm sind, daß sie den Menschen b is auf 
wenige S ch ritte  herankommen lassen. I h r e  
Nester ragen über das N o h r hervor, die 
W eibchen lassen sich durch menschlichen Lärm  
nicht im B rü ten  stören, ebenso wenig später, 
wenn sie m it ihren Ju n g e n  m itten im F luße 
schwimmen.

D ie  J a g d  hier wird imm er schlechter, die 
H aselhühner verm indern sich, H erm elin und 
M a rd e r  sind selten. I m  verflossenen J a h re  
hatte m an n u r  etwa hundert R ennthiere  erlegt, 
auf die im F rü h ja h re  gejagt w ird, wenn der 
Schnee eine K ruste bekommt, welche ihnen die 
Läufe wundschueidet, so daß sie n u r langsam  
v o rw ärts  können.

I n  Telekina miethete H e rr G . einen 
anderen K ahn  m it 4  W eibern  und einem 
K naben bem annt, bis zur nächsten S ta t io n  
Lowischtsche, die ans einer In s e l  im W ig -S ee  
liegt (70  W erst von Telekina). Ans dem Wege 
dorth in  gibt es n u r  e i n e  menschliche N ieder
lassung —  ein W irth sh a u s  an der M ünd u n g  
des F lu ß es  in  den W ig -S ee .

D e r  F lu ß  ist breit und tief, seine Ufer flach, 
stellenweise den Ueberschwcmmnngen ausgesetzt 
und m it hochstämmigen Fichtenwäldern bedeckt. 
H ie und da unterbricht verstrauchter S u m p f 
die Einförm igkeit. M a n  fuhr die Nacht h in
durch. L te rn a , ana.8 aentre, dar,A ula, und 
e reeea  schwammen m it ihren Ju n g e n  auf 
dem W asser, auf den S ü m p fen  hörte m an 
Becassinen in  Unmassen. D ie  Luft w ar unge
wöhnlich still, nicht der leiseste Hauch bemerkbar.

D ie  W eiber m ußten den ganzen W eg 
rudern  und w aren daher ermüdet, a ls  m an 
an dem oben erwähnten W irthShause anlangte. 
R uhe  wurde deshalb u n erläß lich ; aber a ls  
m an  nach 4  S tu n d e n  wieder aufbrach, hatte 
sich das W etter geändert. D e r H im m el w ar 
m it schweren W olken bedeckt. E in  scharfer W ind 
blies, aber er w a r günstig, m an  zog das 
S e g e l auf und stieß in  den S e e . K aum  w ar 
m an an s der B ucht, in  welche die Telekina

m ündet, auf die offene Fläche gelaugt, a ls  
der S tu r m  das flach gebaute Fahrzeug so 
heftig auf die S e ite  w arf, daß m an gezwungen 
w ar, das S e g e l zu streichen und zu den 
R u d ern  zu greifen. M a n  fuhr 10  W erst weit, 
aber der S tu r m  wurde im m er stärker, ein 
heftiger R egen kam dazu, die W ellen gingen 
höher und höher und schlugen über den B ord  
des K a h n s . E s  w a r unmöglich, die R ichtung 
inne zu halten, m an versuchte, eine etwa 
3  W erst entfernte In s e l  zu erreichen, die m it 
Hochwald bedeckt w ar. D ie  W eiber strengten 
alle K räfte  an, aber die R u d e r zerbrachen, 
m an richtete die Spitze gegen den W ind und 
lavirte. Nach einer halben S tu n d e  erreichte 
m an ein kleines Jnselchen m it S trauchw erk  
und einzelnen abgestorbenen B äum en . V e r
geblich suchte m an un ter W ind zu landen, 
fast wurde das B o o t dabei um gew orfen; eine 
W elle w arf es a n 's  Ufer, A lle sprangen 
h eraus und zogen es vollends a n 's  Land. 
S i e  bauten eine H ü tte  au s Zw eigen, zündeten 
ein Feuer an und versuchten sich zu trocknen. 
„ O  heilige M u tte r  G o tte s " , heulten die 
W eiber, sich bekreuzigend, „o I h r  heiligen 
Fürsprecher, S o sim a , S e rv a tiu s ,  H erm ogen! 
—  D ie  Väterchen sind erzürnt auf u n s und 
I h r  allein, H err, seid schuld d a ran ! I h r  habt 
die Nacht hindurch g e p f i f f e n ,  w ir haben 
Euch gesagt, daß I h r  die Fürsprecher erzürnen 
werdet, nun ist's  eingetroffen, sie sind auf den 
S e e  gefahren, Väterchen, und schaukeln sich!"

D ie  dortigen B au ern  glauben nämlich steif 
und fest, daß die heiligen Fürsprecher von 
Solow ietz (Jnselkloster im  weißen M eere) 
zuweilen auf den S e e  fahren, um sich im 
K ahne zu schaukeln und dadurch allem al einen 
S tu r m  hervorbringen —  ein grausam es V e r
gnügen, w as schlecht m it ihrem  heiligen B e 
rufe stimmt, vor G o tt  ein gutes W o rt für 
die S ü n d e r  einzulegen.

Am  zweiten T age  w ar der S tu r m  vollends 
zum O rc an e  gew orden; die alten B äum e 
stürzten krachend nieder —  cs w ar ein Glück, 
daß sie n u r  vereinzelt standen; das junge Holz
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w urde zur E rde gepeitscht. —  Am dritten 
T age  ging der P ro v ia n t a u s . „ M a n  kann 
sich," sagt H e rr  G .,  „meine S tim m u n g  denken! 
D re i T age bei S tu r m  und R egen, ohne auch 
n u r  eine M in u te  trocken zu werden, m it 4  alten 
W e ib e rn !"

Endlich, gegen M itta g , ließ der S tu r m  
etw as nach. M a n  hatte neue R u d e r zurecht
gehauen und brach auf. M i t  M ü h e  und N oth  
kam m an durch die B ra n d u n g  und etwa 
3 0 0  S ch ritte  weit. D a s  Fahrzeug w ar halb 
voll W asser, eines von den Frauenzim m ern 
und H e rr  G . schöpften beständig au s. Aber 
wahrscheinlich durch Schuld  der steuernden 
kam m an quer vor eine W elle ; die W asser- 
schöpferin verlo r das Gleichgewicht, versuchte 
sich an H errn  G . 's  Gepäck zu halten  und 
stürzte sam mt letzterem über B o rd . Allgemeine 
V erw irru n g , das Frauenzim m er wurde in  den 
K ah n  gezogen, aber das Gepäck w ar verloren 
und die R u d e r aberm als eingeknickt. —  M a n  
m ußte sich den W ellen überlassen, welche das 
im m er m ehr m it W asser sich füllende F a h r 
zeug zum eben verlassenen E ilande zurücktrieben. 
A ls  m an noch 2 0  S ch ritte  davon entfernt 
w ar, begann der Nachen zu sinken; Alle 
sprangen heraus und erreichten, erst schwimmend 
am R ande  sich haltend, dann watend das 
Ufer. M i t  M ü h e  wurde das F eu er wieder 
angefacht; hungernd und frierend kauerte m an 
davor b is zum Abende des nächsten T ag es , 
dann schlug das W etter u m ; au f 's  Neue 
wagten sich die Reisenden h in au s und erreichten 
d iesm al glücklich Lowischtsche.

H ier w ar A lles durch den S tu r m  schrecklich 
verw üstet; das in  die A ehrcn geschossene K orn  
lag n aß  und voll Sch lam m  an  der E rde, 
viele H äuser w aren abgedeckt, die am  Ufer 
hängenden Netze zerrissen, Bruchstücke zer
schlagener K ähne trieben am Ufer. Auch auf 
dem weißen M eere  w ar viel Unheil au diesen 
4  T agen  ( 1 4 — 18 J u l i  alten S ty l s )  ange
richtet, viele Fahrzeuge zerstört u . s. w. —  
D e r  D am pfer „K em " hatte drei T age  um  
die In s e l  Solow ietz gekreuzt, ohne, des

undurchdringlichen N ebels wegen den Kloster- 
hafen zu finden.

D urch S c h la f  und N ah ru n g  (wenn auch 
n u r Fische) gestärkt, fuhr H err G .  am nächsten 
T age  nach Niedojetz, einem D orfe  am A usfluß  
des W ig -F lu ß e s  au s dem gleichnamigen S e c , 
schon zum G ouvernem ent Archangelsk gehörig. 
H ie r sah er zum letzten M a le  die Feldlerche, 
die weiter nördlich nicht m ehr vorkommt. A uf 
den w aldigen Felseuinseln in diesem Theile 
des W ig -S c e s  bringen die B a u e rn  ausge
höhlte Holzklötze a ls  Nistkästen fü r W asservögel
6  F u ß  über der E rde an den B äum en  au  und 
nehmen im  F rü h ja h r  aus jedem zwei M a l  
je 8 — 12 E ier. B eim  d r i t t e n  Legen läß t 
m an  sie ungestört. M a n  ersetzt sich dadurch 
die H au sh ü h n er, die hier selten sind. H e rr  G . 
untersuchte solche Klötze; in einem, au s welchen! 
ein Segeltaucher-W cibchen ausging, fand er
7 J u n g e  von ssrrutoi-, 4  von
elunZulo. im Nestkleidc, 2  E ier von ersterer 
und 7  von letzterer, alle stark bebrütet. Aehn- 
liche Erscheinungen findet m an auch in anderen 
G egenden; verschiedene G a ttu n g en  brüten  
friedlich neben einander. S p ä te r  fand H err G . 
auf der m ehrerw ähnten In s e l  Solow ietz un ter 
e i n e m  W achholderstrauch 2 Weibchen von 
NerAuk ssrrutor dicht neben einander, das 
eine saß auf 6 , das andere auf 18 E iern , 
und zw ar hatte, nach der F ä r b u n g  der 
E ie r zu schließen, letzteres dem ersteren 6  Stück 
gestohlen.

Auch den weiteren W eg von Nicdojetz au s 
machte H e rr  G . auf einem K ahne m it F ra u e n 
zimmern. D ie  W eiber verrichten hier alle 
Arbeiten, da die M ä n n e r  w ährend des S o m m ers  
weit fortw anderu , um  Verdienst zu suchen —  
a ls  F lößer, H afenarbeiter, M atrosen  auf dem 
weißen M eere  rc. E in  W erst von Niedojetz 
theilt sich der W ig -F lu ß  in 4  Arm e, die 
sämmtlich etwa 2 0  F u ß  tief hinabstürzen und 
so vier W asserfälle bilden, au deren einem 
zur Z e it K a th a r in a s  der G ro ß en  G old 
gewonnen wurde. S p ä te r  w a r die A usbeute 
nicht m ehr lohnend. W eiter un terhalb  bildet
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der F lu ß  eine K ette langer S e e n , die von 
hohen felsigen, m it schönen K iefern bestandenen 
Ufern eingeschlossen werden. Diese stillen 
G ebirgsseen wechseln m it brausenden W asser
fällen und S tro m sc h e lle n . B a ld  fäh rt m an 
über eine glatte Fläche, in  deren klarer F ln th  
sich die Felsen des Users spiegeln, bald ist 
m an  in einem rauschenden, schäumenden 
S t r u d e l ;  hoch heben die W ellen den K ahn 
und spritzen den Insassen  den S ch au m  in 's  
Gesicht. M a n  benützt dazu leicht bewegliche 
K ähne von E spen , 1 M e te r breit, 3  M e te r 
lang , die n u r  e i n e n  R u d erer und e i n e n  
S te u e rm an n  erfordern. D ie  erste bedeutende 
S trom schnelle befindet sich 7 W erst unterhalb 
Nicdosetz, wo sich der F lu ß  in  3  Arme theilt, 
von denen n u r der e in  c fah rbar. D e r 
N ndcrcr m uß aber dabei a n 's  Ufer gehen 
und das B o o t am Stricke halten, während 
der S te u e rm an n  dasselbe m it einer S ta n g e  
a n 's  Ufer drückt. S echs W erst weiter liegt 
das D o rf  P a r a n d a ,  wo die F äh rfrau en  
gewechselt w erden ; dann gelangt m an, aber
m als  durch eine Kette von S e e n  und S t r u 
deln, nach O ly m p ia , einer Ansicdlung von 
P a ra n d a , die ans 5  B auerhöfen  besteht. H ier 
nistete an den H olzhäusern un ter dem Dache 
H iru u ck o  rrrlliea  und H irn n ck o  rrm tiea, u n m it
telbar darüber. U nterhalb O ly m p ia  passirt

m an die bedeutendsten Strom schnellen, die 
obere und untere Strom schnelle desM atotschkin- 
S e e s .  H ier wird ausgcstiegen und der K ahn  
1 5 0  S c h ritte  weit über einen in  den Felsen 
gehauenen und m it B ohlen  belegten W eg 
geschleift; a lsd an n  aber findet sich kein nennens
w e r t e s  H inderniß  m ehr b is W ig -O stro w  
(7 2  W erst von P a ra n d a ) . B e i W ig -O stro w  
jedoch theilt sich der S tro m  in 2 Arm e, die 
so tief hinabstürzen, daß m an geradezu in den 
H im m el zu fahren g laubt, wenn m an sich 
dem F a lle  von oben her nähert. S i e  machen 
k e i n e n  großartigen  Eindruck, weil sie mehrfach 
durch waldige In se ln  unterbrochen werden.

V on W ig ans nim m t m an einen neuen 
K ahn  bis S sorok i (am  weißen M eere). D ie 
B ew ohner dieser Gegend sind fast sämmtlich 
A ltgläubige. B e i W ig-O strow  stand noch vor 
2 0  J a h re n  ein g roßartiges K loster dieser 
S ec te , von dem m an jetzt n u r noch die R u in e  
sieht, in denen ein a lter A nhänger ih rer Lehren 
sein D asein  fristet. D ie  J a g d  ist auch hier 
sehr heruntergekommen, der Ackerbau giebt 
wenig E rtra g , die Viehzucht w ird seit J a h re n  
durch Ucberschcmmnngen beeinträchtigt. M e h l 
wird von Powienictz hergebracht, das einzige 
Verdienst gewähren die S äg em ü h len  in 
Ssoroki.

H .

Mannigfaltiges.
(A bfertigung.) I n  dem B la tte  „Z o o l. 

G a rte n "  finden w ir nachstehende wohlverdiente 
Abfertigung^ „ D a s  C c n tra lb la tt fü r F o rs t
wesen X l l  1 8 7 9 ,  enthält eine anonyme 
K ritik  über meine S c h r i f t : D ie Spechte und 
ih r W erth  in forstl. Beziehung. F ran k fu rt 
a. M . 1 8 7 9  (V erlag von M a h la u  L  W ald 
schmidt.) D e r im sichern Verstecke befindliche 
K ritiker sucht eifrig fü r die Altum'sche Ansicht 
einzutreten. G ründe  vermag derselbe freilich 
nicht anzugeben, seine K ritik  bewegt sich n u r  in  
vagen allgemeinen R eden, wodurch er n u r 
beweist, daß er weder die Tendenz des 
Altnm'schen Buches verstanden, noch meine 
E ntgegnung begriffen hat. D a  nun  demselben

sachliche M itte l  gänzlich fe h le n , lä ß t er 
sich h e rb e i, m ir persönliche B ew eggründe 
unterzuschieben. Ich  habe in  meiner S c h rif t 
gesagt, daß cs um  so nöthiger sei der A llnm - 
schen Ansicht m it Entschiedenheit entgegen zu 
treten, a ls  die S te llu n g  des V erfassers seinen 
B ehauptungen —  namentlich im  Kreise von 
Forstleuten  —  leicht E ingang  und G lauben  
verschaffen könne und daß dies unzweifelhaft 
zur erheblichen M in d eru n g  der Spechte und 
dam it zur Schädigung  der W älder führen 
werde. Nicht allein die hervorragendsten O r n i 
thologen, auch viele, sowohl durch ih r W issen, 
a ls  auch durch ih r A m t hochstehende F o rs t
leute haben m ir schriftlich ihre volle Ueber
einstimmung ausgedrückt und ihre V erw unde
rung  ausgesprochen, wie H e rr  D r .  A ltum
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solche D inge hätte behaupten können. Allgemein 
glaubte m an den Schlüssel in  dem zähen 
B eh arren  an das einm al gesprochene W o rt 
zu finden. E in  K ritiker aber, der nicht vermag 
eine einzige These zu widerlegen, der gar
nicht im  S ta n d e  ist auf die S ache selbst ein
zugehen, der n u r an s sicherem Verstecke 
Schm ähungen  in  die W elt schleudert, der —  
hat sich selbst kritisirt."

S t o l p  i. P . ,  F e b ru a r 1 8 8 0 .
K. A .  i». K oureyer.

(Von der Anerhahnblchc.) I n  11 J a g d -  
näch ten , wovon drei durch starken Schnee- 
fall und heftige S tü rm e  vereitelt wurden, 
schoß ich während der heurigen A nerhahnbalze 
in den unvergleichlichen Revieren des Fürsten  
C a r l  E gon von Fürstenberg 9 A uerhähne. 
D av o n  erlegte ich am 7 . M a i  F rü h  in Z e it 
von kaum einer S tu n d e  3 balzende H ähne, 
ein doch sehr seltener F a ll, der m ir bis dato 
noch nicht zu T h eil geworden.

I n  diesen wenigen T ag en  wurden im 
G anzen von dem edlen Ja g d h c rrn , seinem 
B ru d e r, seinem S o h n e  und vier G üsten 
5 3  A uerhähne geschossen, und w ird noch 
manch' großer V ogel sich dazu gesellen bis 
zu Ende dieser prachtvollen J a g d , die ich 
leider heute verlassen. W aid m an n 's  H eil 
dem gütigen G önner.

S t . ,  9 . M a i  1 8 8 0 . N -  K .

(Nied. - österreichischer Jagdschnhvercin). 
D ie  ordentliche G en era l-V ersam m lu n g  des 
uied. - österr. Jagdschutz-V ereines findet am 
19. M a i  1 8 8 0 , V o rm itag s 10  U hr, im 
u ied .-ö ste rr Landhanse, S ta d t ,  Herrengasse 
N r. 13 . im großen S a a le  der k. k. Land- 
w irthschafts-Gesellschaft statt. A uf der T a g e s 
ordnung s in d : 1. V o rtrag  des Rechenschafts
berichtes fü r 1 8 7 9  ; 2. Cassabericht; 3 . B ericht 
und A n trag  der R echnungs-R evisoren ; 4 . W ah l 
zweier R echnungs-R evisoren  und eines Ersatz
m annes ; 5 . A ntrüge des V ereins-A usschusses;
6 . W ah l von 17 A usschußm itgliedern m it 
3sährigcr F n n c tio n sd a u e r; 7. N a m h aft
machung der Personen, die über Ausschuß- 
beschluß m it P räm ien  betheilt wnrden.

(Glaakugelschiesten.) Aus der k. k. M ilitä r -  
Schießstätte im  P ra te r  findet jeden M ittw och 
von 1 2  U hr b is zur D äm m erung  ein 
Uebnngsschießeu statt. In fo lg e  Schießordnung 
sind alle M itg lieder des Jagdschutz-V ereines

berechtigt, ohne weitere E inzahlung am G la s 
kugelschießen theilzunehmen und ist jedes 
M itg lied  ermächtigt G äste m itzubringen, n u r 
haben letztere fü r jedesm aligen E in tr i tt  in  das 
Schießlocal 1 fl. an die Cassa zu entrichten. 
D en  Osficicren der G arn ison  steht die 
Theilnahm e am Schießen frei.

(K önigs, preust. H osjagd.) B e i der am 
F re itag  vom königlichen H ofjagd-A m t ver
anstalteten T rappen jagd  auf den Feldmarken 
von Buckow, Lichtenrade, Z ie then  und W a ß 
m annsdorf, an welcher auch I h r e  könig
lichen H oheiten die P rinzen  W ilhelm , K a rl 
und Friedrich K a rl von P reußen , sowie der 
P rin z  August von W ürttem berg  theilnahm en, 
sind in  3  S ta n d tre ib en  5  H ähne und 1 Henne 
zur Strecke gebracht. D e r stärkste H ah n  hatte 
ein Gewicht von beinahe 17  K ilogram m .

(Kgl. preuß. Kofjagdaml.)

(Auerhahn und Bussard). A us M a n tc rn -  
dors im Salzbnrg 'schen wird der „N . F r .  P ."  
geschrieben: Am 2 4 . A pril F rü h  M o rg en s  
ging ich auf einen B alzplatz, um  fü r einen 
G ast einen A uerhahn  zu verhören. Nachdem 
ich bereits über eine S tu n d e  etwa 15  S c h r itt  
entfernt vom balzenden H ah n  Wache hielt, 
kam von ungefähr ein B ussard  hergestrichen 
und bäum te auf drei M e te r  E ntfernung  vom 
H ahne auf dem G ipfel einer zweiten Fichte aus. 
D e r H ah n  wendete sich sofort gegen den G eier, 
sträubte die Federn  am K ragen und schien in 
dieser S te llu n g  den A ngriff des Feindes stolz und 
kampfbereit zu erw arten. Nach V erlau f einiger 
M in u ten , w ährend welcher der H ah n  blos 
knappte, stieß wirklich der R aubvogel auf 
den H ahn , und es entspann sich ein interessanter 
Kam ps, dem ich schußsertig zusah, um  n ö t ig e n 
falls beide G egner m it einem Schusse zu 
erlegen. D e r  K am pf w ährte blos einige 
Secunden , und zwar blieb der H ah n  ent
schieden S ie g e r ,  da er seinen S ta n d o r t  
behauptete, während der G eier selbst vom 
Kam pfe abstand, auf einer Lärche unm ittelbar 
in m einer N ähe aufbäum te und von m ir 
geschossen wurde. D e r  H ahn  wurde zwei 
T age nachher von meinem G aste auf demselben 
Platze erlegt.

(F rü h g a h rs -F is c h fa n g ) . W ir  lesen in 
der „deutschen Fischerei - Z e itu n g " unterm  
6. A p r il :  „A ns S tra lsu n d  wird geschrieben, 
der H eringssang ist so ergiebig, daß der Fisch
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bald nicht m ehr zu verwerthen. D e r tägliche 
E r tra g  hat ca. 2 — 3 0 0 0  W all von schöner 
Q u a litä t .  A us C rö s lin  wird, geschrieben: 
der H eringssang  an  der Pommerschen und 
rügenschen Küste ist in diesem F rü h jah re  
ein guter, cs wird viel in  den Reusen und 
auch auf Netzen gefangen, n u r  an der Use- 
domer Küste von C a rlsh ag en  bis nach S w in e 
münde wird fast gar nichts erbeutet, so daß 
die C arlsh ag cn er Fischer schon Netze gepachtet 
haben, um im G rc ifsw a ld cr Bodden fischen 
zu können. I n  unserem O r te  wird wieder 
viel H ering versandt; es sind hier täglich 
5 0 0 0  bis 6 0 0 0  W all, am Osterheiligcn- 
Abend w aren sogar an 1 3 .0 0 0  W all hier 
am O r t .  B iel frischer H ering  geht nach 
B e rlin , oft an einem T age  an 1 5 0 0  W all. 
D o r t  wird der H ering  oft eben so billig 
verkauft, wie er bei u n s gekauft ist. D ie 
Bücklinge und B ra th e rin g e  gehen in  den 
bequemen Postcollis bis 5  K ilo über ganz 
Deutschland. M anchm al hat unsere F a h r 
post, die täglich zweimal nach W olgast geht, 
B eiw agen nöthig, um die Palle te  m it Bück
lingen und B ra th e rin g en  fortzuschaffen. Auch 
die B ah u v erw altu n g  in  W olgast hat ihre 
liebe N oth, die W aare  zu eppediren. V or
hatten angenommen, weil die B a h n  an den 
S t a a t  übergegangen, würde die B eförderung 
nun  eine bessere werden. D a s  ist aber nicht 
der F a ll. D ie  W aare , welche am Nachm ittage 
angefahren ist und die noch befördert w er
den sollte, bleibt oft über Nacht stehen. 
D ieser T age sind m anchm al 7 0 0  C tr . unbe- 
fördert geblieben, d a run ter sogar frischer 
H ering. E s  erwächst unseren H ändlern  d araus 
großer Schaden und ist dieser Umstand auch 
hemmend fü r das ganze Geschäft. E s  sind 
deshalb wiederholt Beschwerden bei der D irec- 
tion in S te t t in  eingereicht, ohne daß Abhilfe 
erfolgte. M a n  beabsichtigt deshalb hier, sich 
nächstens an  das Reichseisenbahn-A m t in 
B erlin  zu wenden." D ie  in  obigem Berichte 
enthaltene K lage, daß in B e rlin  der H ering 
oft eben so billig verkauft w ird, a ls  er an 
der Küste gekauft ist, kann auch erhoben 
werden bezüglich des Lachses. Frischer Lachs 
wurde in der vorigen Woche wegen colossaler 
Z u fu h ren  billiger verkauft a ls  in der Küste 
nähergelegenen S tä d te n , z. B .  bei. u n s  in 
S te tt in .  Und dabei wird ans C ö slin  berichtet, 
daß in derselben Woche an der hinterpom - 
merschen Küste der Lachsfang in  Folge der 
entgegengesetzten W indrichtung nu r gering

gewesen; auch wirkte, heißt cs weiter, die 
fortw ährend wechselnde T em pera tu r so erheblich 
auf die Garnfischerei, daß die Fischer sich 
tagelang ohne E rfo lg  abmühen m ußten ; denn 
statt der ersehnten Lachse fanden sie beim 
Aufholen des G a rn s  n u r einzelne Schollen 
und Dorsche vor. Endlich wird noch aus 
W ollin  berich te t: Unsere Zeesener, welche bis 
zum 3 1 . M ä rz  m it leidlichem E rfo lg  den 
S tin tfa n g  betrieben haben, liegen jetzt, da sie 
m it dem S tin tnetz  nicht länger fischen dürfen, 
still, weil das Fischen nach A al m it dem 
1 3 . d. M . erst erlaubt und andere Fischerei, 
die ihnen bis dahin gestattet w äre, nicht 
lohnend ist. D e r  E rtra g  unserer Tucker
fischerei ist nicht nennenswert!). Frischer H ering , 
welcher jetzt täglich in  bedeutenden M assen 
kommt, wird das W a ll m it 5 0  P f . verkauft.

(Fischerei-Ausstellung iu Berlin). D ie 
erste Besuchswoche der Fischerei-Ausstellung 
in B e rlin , welche m it M o n tag  Abend abschloß, 
ergab nahezu 5 0 .0 0 0  Besucher. Nach den 
B üchern der Ausstellung stellen sich nämlich 
die Z ah len  der direct an den Cassen gekauften 
B ille ts , wie fo lg t: D in sta g , am E rö ffn u n g s
tage 5 4 7  zu 5 M ark  und 5 0 5  zu 2 M ark , 
M ittw och 7 5 4 6 , D o n n e rstag  5 6 6 7 , F reitag  
5 1 5 3 , S a m s ta g  5 0 5 4 , S o n n ta g  1 2 .0 9 1 , 
M o n ta g  7 7 2 8 , zusammen 4 4 .2 9 1 , zu denen 
sich aber noch 6 0 0 0  Besucher gesellen, die 
ihre B ille ts  ans den Pferdebahnen kauften. 
Diese Z iffe r überschreitet in so hohem M a ß e  
die E rw artungen , daß in  aller E ile weiterer 
P latz zur U nterbringung des P n b licu m s 
geschaffen werden m uß. E s  hat sich dazu 
eine günstige Gelegenheit durch das E ntgegen
kommen der an die Ausstellung angrenzenden 
Bergakadem ie gefunden, welche ihren großen, 
m it vielen alten B äum en  besetzten H ofraum  
der A usstellung überlassen hat. H ier arbeiten 
nun E rdarbe ite r, G a s -  und W asserarbeiter, 
Tischler, G ä rtn e r, um einen G a rten  anzulegen, 
der vollauf 4 0 0 0  Personen fassen w ird. 
B e re its  S o n n ta g , den 2 . M a i,  dürfte daselbst 
das erste C oncert abgehalten werden.

( D r u c k f e h l e r - B e r i c h t i g u n g . )  I u  dem 
Artikel „Pieperläufe" iu Nr. 8 soll auf S e ite  213, 
S p a lte  2, Zeile l0  von oben statt „lü'Z" engl. 
Z oll „23/," stehen.
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( E i n g e s e n d e t . )
Herrn Frcinz J oh . Kwizda, k. k. Hof-Lieferant 

in Korncuburg. M it ihrem Nuhrm ittel für Schafe  
waren wir außerordentlich zufrieden, da wir durch 
dessen Gebrauch 40 Perccnt der tranken Thiere 
retteten. Bakosa, Excell. greift. Alex. Erdödy'sche 
G utsvcrw altuug.

Herrn Franz J oh . Kwizda, k. k. Hof-Lieferant 
in Kornenburg. I h r  Nuhrm ittel für Schafe hat 
sich vortrefflich bewährt, so daß wir S i e  abermals 
um Zuseuduug einiger Packete ersuchen. Groß-

M u gl, G utsvcrw altung S teiu abrunn. —  Betreffs 
der Bezugsquellen verweisen wir ans die Annonce 
„Thierheilmittel" in heutiger Nummer.

( A u s z e ic h n u n g .)  Dem  k. k. Hof-Lieferanten 
Franz Joh an n  Kwizda wurde bei der letzten V er
sammlung des Niederösterreichischen Gewerbe
vereines für die von demselben anläßlich der Pferde- 
und gewerblichen Special-A usstellung cxponirten 
V eterinär-Präparate das A nerkennungs-D iplom  
überreicht. E s ist dies die sechste Auszeichnung, 
die Herrn Kwizda für seine Verdienste im  Veterinär- 
fache zu T heil wird.

I n s e r a t e .

J a g d r e c h t - B e r p a c h t u u g
2^4 Stunden von Wien.

A uf einem aus 5 4 5 2  C a t.-Jo ch en  bestehenden Aecker-Complexe ist das Jag d rcch t b is Ende 
J ä n n e r  1 8 8 3  um  jährliche 3 0 0  fl. zu verpachten. E is en b a h n -S ta tio n  in der M itte  des 
Jagdgeb ie tes, täglich F rü h  und A bends B ahnverkehr m it W ien. N äheres beim Advokaten 

D r. A u g u s t  von S ö tv r  in  U ng.-A ltcnbnrg .

E i n  t h e o r e t i s c h  u n d  p r a k t i s c h  g e b i l d e t e r

F o r st m n u n ,
der das Staatsexam en mit dem Prädikat „gut" bestanden, außerdem von Autoritäten sehr gute 
Zeugnisse a ls waagerechter J äg er  aufzuweisen hat, sucht in einem der österreichischen Kronländer 
dauernde S te llu n g  a ls Revier- oder Oberförster resp. Oberjäger. Der Betreffende verwaltete vor 
3 Jahren selbstständig große Jagden  in Stchcrmark, ist der deutschen und einer slavischen Sprache  
mächtig, 27 Jahre alt, verheiratet, ohne Fam ilie  und in ungekündigter S te llu n g . Zeugnisse nebst 
Photographie stehen auf Verlangen zu Diensten. Antritt nach Uebcreinkommen. Offerten sub „Diana"

au die Expedition dieses B lattes.

O i a n a - ^ u l v s n !

in  K ö n 8 n lil in  V l6 8 lfa l6 n  n n ä  k ü b e la n ä  ÄM H a r r ,
ernxksblsn illr Diana-kulver, bestes lluAukpulver kür Ninterlucler, ASpresst, N3.tnrb1a.nll, ^robllörni^ 

uncl sturll nürllenä, sxseiell 2 ur Hr^ielnnF rveittrn^snclsr kebüsse.

Lebende B öreil, sowie alle anderen A rten  von 
S äu g e th ie ren  und V ögeln, besonders F asanen  
und R ebhühner, kauft jederzeit die zoologische 
und N a tu ra lien  G ro ß h an d lu n g  O l td e r a ,  
Wien. Dieselbe offerirt auch un ter G a ran tie  
lebender A nkunft: Feinstes R a c c g e f l ü g e l  
(4 0 0  A rten), bunte P ap ag eien  von 5  fl. au, 
winzig kleine bunte afrikan. K olibristnken von 
1 ^ /2  fl. an. H unde rc. re. Ueber 1 0 0 0  ver

schiedene T h ie rarteu .

E in  1 ^  J a h r  alter, gelber, stockhaariger, 
sehr gut drcssirter

Vorstehhund,
sowie eine schwarze, gute Vorstehhündiu, und 
eine K uppel 6  Wochen alte, kastanienbraune 
Vorstehhunde sind zu verkaufen. W o ?  sagt 

die A dm inistration dieses B la tte s .
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! ( .  k .  e o n o ^  K o i - n k u b u n g e i -  V i k l i p u l v k i -  

K .  Ic. p ^ i v .  k?6 8 t i i u t i c m 8 - ^ l u i ä t ü s -  f ' f e k ' l j k .

1 tk 40.̂  kr.  ̂  ̂  ̂ ^   ̂  ̂  ̂ V  iu>  ̂  ̂  ̂ ^

8 tisrs 60 kr. — Lüde 50 kr. —^8eÜÄ.ks, R isxsu  und 8ck^vsios 50 kr. ' k

0 6 8 i ^ l ^ 6 6 l i ü l 1 8 s t u l v 6 1 '  Lur V sr n so d u o s  ^ll 8tü liso  ^eder Lrt,' auf >Vsidspiöt2 So, 8odioel>tbäokso^ste^ — 
1 kackst ä Vü L ilo  15 kr.

n ^ l i v o n  I in r l  SSssso LoscilivsIIuox; der v r ü s so  iw  R skl^augs uod aro R a iss, bei §utarti§er
L-U I.O I s » I U O  uod d sdsok licksr I)rü8S b si ktsrdsn, sovvis As^sn RutsrsotLÜoduo§ und

^ I k k ^ l k n  U N l l  ^ Ä U l l k O k I  Ml R unds 1 C a s s i s  1 L 50 kr

ö ä l l ö l l l i l K l I m *  kür kksrds, xsevo L slsok ssa lisu  und 8eknso- odsr R lussgallso. 1 Rlaseke 1 ü. 50 kr.

R ülw sr, ktzrlküdusr sts. Rio kackst 50 kr.

^ U ^ 8 ä I I l 6  ? E k " s / l 'ü ^ 2 5  k r " o ^ °  ^ n d s ,  uod -u i I'ordeiuo^ dss R aeli^ucdsss.

xs§so  8traiilkäuls. R ios RIaseks 70 kr.

n ^ l l l ö  I lÄ l8 3 I H I I ^ I ^ 6  SSssso d so  iooero Olirvrurio dsr R uods. — R ios Rlaseks 2 ki. 25 kr. ö. >V. 

g sg so  dis Ruudskrauküsit. R ios 8ekacktsl 1 ü.

§sxso  R iausuivsk  (R lausnssucds) 1 RIa8Lks 70 kr.

K ü I Ü i p i l l k H  L i^ „ u ^ sn , 1 SIsslidüeliL's 1 ». 60 kr. ' ' ' k« V p ^

citzr Llast. Io  R istoksn a 6 ü. uod 3 ti. und k ack stso  L 30 kr. ^
I V lÄ U l( 6 I 1 8 3 .I I l6  d s^ R io 'd e^ ^ 'l^ ü sx s /I^ ü !'^ ^  k u-s iau d s (Iradorao 8okla§, 8eklaw psnioauks)

^ ^ 1 8 1 0  düdiL6^2 , e  k V P S ,  s so  S t, d k iassrvativ § §s Lo

kür 8ciiats, veiväürtss LlittsI xsxsu  dis Räioiosrrulir. Rio kackst 70 kr.

8 k I l W k i N P U l V K I *  W obkIdos8^b^k^O s^'^V .^ RiS88lu8t. Rio e>o^s-> kackst 1 ü. 26

^ U N l I I l A l 8 A M  i^RIa8düs°1 ^ ^ 2 5  U silunS ^ Is i ^.rtso sovroki kriboksi als vsraitstoi AVuodso.

V ^ U N IJ IP IÜ K H  R ios'LIsckdückas 1 Rio^svrsidsivuriusi ubsikaopt, Sdtrudl r v .

Lriiok L. d. AI.: tV ittw aoo, Lp.; 
Lrilvk L d. I,.: 2 . Rökio, L p .;  
Lriiuii: R. Lökio;

ü »u s: L. kaiotiuxsr; 
kloridüdork: L. 8trasser; 
O lo^xiljtr: 3oiius Littoer;

6l'088 -6er illix8 : R. L^Itdo^sr; 
i 'w ü n d e u :R s.ilo soo ; 6  8cdafüer;

8oru:^3. R r^ uri; 3. v s i d l ; 
Iirem 8: 6i. R itrgsro; 6 ö x l ; 
L re w 8 m ü » 8 te r: Obsrodorksr; 
I,L-t: R. Osttl, Lpotk. ; 
I.L»KeiiIai8: R. Klober; 
liilir: 3. 0 . V isl^utk; Odri8t; 
A lelk: L . 8 s s5 ö o k ;

knr^8tLlI: R. O lisck ü ;

8t. költeu: L. k . 8e^dsi; 
VillLvIi: Ll. Rürst;
^VLidkokvu L. d. IllkxL: R isd l; 
AVi1IikIlll8l»1l'A: 3. 8trokioL^sr; 
tVr.-HkII8tLdt: 8aliolioksr; 
2 ivsttl: 8 . Naz^sr; 3. Dura.

dis 500  L u iden .

—

---
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Iu>>5.». Xöiiigl.
^»erliöclisle
n̂erlieiillunZ.

Lolileae Ilelzille 
ki>»8 1878.

in MiermLi'k,
L ta iion  fe lc lb so b  Uer u n g sr iso k en  VVeoidskn.

8 v K i i » i »  « I v i  8 k » t 8 « i »  1 .  t »  i .
keginn clei' 1'i'subeneun /^nfsng8 Leplsmbsi'.

^lealisell - mnria1i8vkv mul Li8en8änerlin§^ 2iexevmoILe, Lliieb, I'iektknnLäei- nvä 
ltaeil80yl2 er8ländllllx8-IllkLiLtivllvn, Lollleiwanre Lä«Ior, 8tLillbääer, 8ü88tVL88erbäävr, 

Liekteonkuieidäiltzr, Laltv8 Voiidaä mit LinrielltnnA 2n La1trvL88erenrev.
^.llkraASn u v ä  L estsIlunA sn von 'WollnrmASn uuä Ninsrul^vü886rii d si äsr

6I-UNN6N v i l- e o t io n
ir i  O -ls lO tisr id s i-g - , L ts ls i-r i iL r iL .

8viio88 m it Okolls Lore Lat. 12 in  30" iirei8, Li8lLN2 
50 8ekrittv. ^rsnr X. Leengsi-,

L ü e lls tz n u a a e llö r ,

^ i 6 L ,  I., 8 e i l 6 r § a 8 8 v  4
(N s2 2 9 ,n in )

näokst c>sm Qrsbsn,
smxüolilt ssiu Rkt§sr von LbvKk 8orv- 
Oswoiirsu unct Lxpressdüctiseu mit 
cleu neuesten erprodtsstsu Ve> sedluss- 
s/steuieu, so^vie uuieiilr. Revolver,
Lo^uräus ^Vuit'musedinen, 61aslvu§elu, 
euA'I. ^ÄA'äxu'tilLsIo, Lluuitiou vou nur 
uusriruullt dester tzuulitüt uuä ^.us- 
tiiluun^ uns äer Osvvslu'klrdrite V/. Li. 0.
Lvoit ^  8on , Rouäou oäer io se f  

Uirner, Luäupsst.

krei8-0onrLnttz ant' Verlangen.

Sächsische Kolznummerir-Schtägel.
Bequem! Solid! Keine Reparaturen!

vorzügl. bew ährter C onstruction, m it 4  S te lle n , nebst sehr bequemem S ch w ärzap p ara t, complett 
3 0  M ark , liefert C a r l  H ossm am lls F a b r ik  in  A u e  in  Sachsen.

V erlag der Wallishansser'schen Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in W ie», Hoher Markt N r. 1.
Für die Redaktion verantwortlich J o s e f  K l e m m .  Druck von I .  B . W alliShausser in W ie».
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Rester die Ruerhahnkalz in den fürstlich Slaichemberg'fchen 
Revieren in Mer-Oesterreich l880.

Noch kein J a h r  berechtigte die B a lz  zu 
einem so reichlichen Hahnenabschusse wie 
Heuer und doch wie vereitelte die W itte ru n g  
all' unser Hoffen.

D e r A p ril w ar herrlich milde und selbst 
jene Plätze, welche sonst erst im  M a i  des 
Schnees wegen zum Verlosen besucht w er
den konnten, w aren Heuer schon am 2 0 . A pril 
gut erreichbar.

D ie  H ähne balzten vom 1 0 . A pril 
überall und vorzüglich; 1 2 1  sichere H ähne 
w aren in den 5  R ev ie ren : W axenberg, W ild 

berg, S te rn w a ld , B ru n n w ald  und Reichenau 
verlost und auf 2 3  Balzplätzen vertheilt.

W ir  hofften einen Abschuß von mindestens 
7 0  b is 8 0  H ahnen.

D a s  Carroussel in W ien, bei welchem 
unser hoher Z agdhcrr mitwirkte, verhinderte 
diesen früher zu kommen und erst am
2 2 . A p ril ertönte das erstemal dessen vor
zügliche englische Lancasterflinte in  den hie
sigen Forsten.

Aber n u r 2  schöne M o rg en  w aren noch 
und obgleich ununterbrochen b is 13. M a i
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anwesend, verdarb das am 2 4 . A pril be
ginnende und b is heute anhaltende schlechte 
W etter und wiederholte Schneestürm e dem 
Fürsten  wie seinen G ästen  das sicher er
hoffte Ia g d re su lta t .

D e r  Gesam mtabschuß stellt sich in  der 
unten angegebenen Weise b los auf 5 0  H ähne, 
welche Z a h l  w ir a ls  Abschuß fü r unsern 
Ja g d h e rrn  allein p rä lim in irt hatten.

A b s c h u ß l i s t e :  P r in z  Alexander S o lm s  
in  5  M o rg en  5  H ähne geschossen, 1 gefehlt, 
G ra f  K a rl  Lamberg in  9  M o rg en  5  H ähne

geschossen, 1 verschossen, 2  gefehlt, G ra f  
A lbert S t .  J u l ie n  in  5  M o rg en  1 H ah n  
geschossen, 1 gefehlt, G ra f  K onrad W eißen
wolf in  1 M o rg e n  1 H ah n  geschossen, O berst 
B a ro n  Löhneisen in  3  M o rg en  3  H ähne 
geschossen, Fü rst S ta rh em b erg  in  19  M o rg en  
3 6  H ähne geschossen, 2  verschossen, 1 gefehlt, 
O berfö rster G eyer in  2  M o rg en  2 H ähne 
geschossen. S u m m e 5 0  H ähne geschossen, 
3  verschossen, 5  gefehlt.

W axenberg , am 1 5 . M a i  1 8 8 0 .
Karl Heyer,

Oberförster und Jagdleiter.

t880er Auerhahnbalze auf der
D ie außergewöhnliche frostige W itterung  s 

der ersten H älfte  des M o n a te s  M ä rz  ver- I 
zögerte die B a lz ;  erst am 2 2 . w urden zwei 
balzende H ahnen  im  Schneefall bei —  1-20 
Cels. bestätigt. Am nächsten T age wurde bei 
—  6 '5 0  Cels. blos ein einziger H ah n  verlost.

V om  2 4 . an wurde die B a lz  ungeachtet 
ziemlich scharfer Fröste lebhafter. Am  2 . A pril 
hören die langw ierigen Fröste auf, n u r  R egen 
und Nebel unterbrechen oft die nun  ziemlich 
S ta n d  haltenden H ähne.

D e r  R eigen w ird endlich am  7 . A p ril 
von S e in e r  D urchlaucht dem Fürsten  P a u l  
von M etternich eröffnet und am 8 ., 9 ., 10 . 
und 1 1 . je ein H ah n  geschossen.

V om  1 3 . angefangen ist die B a lz  im 
vollen Z u g e ; es werden täglich 2 0  b is  3 0  gut 
balzende H ahnen  bestätigt.

F ü rs t P a u l  von M etternich erlegt am
1 7 . zwei, am  1 8 . seinen siebenten H ahn .

Am  19 . tr ifft S e in e  D urchlaucht der 
regierende H err  F ü rs t R ichard von M etternich 
zur B a lz  in  P la s s  ein und schießt am  nächsten 
M o rg en  rasch h intereinander drei H ähne. Am 
selben M o rg en  werden auch vom Fürsten  
P a u l  von M etternich zwei H ahnen geschossen.

Herrschaft M ass in Rühme».
D ie  gute B a lz  h ä lt b is zum 2 6 . A pril 

ununterbrochen an und w erden in  dieser Z e it 
von S e in e r  D urchlaucht dem regierenden 
Fürsten  weitere 4  A uerhähne, von S e in e r  
D urchlaucht dem Fürsten P a u l  von M etternich 
2 B irkhähne und vom G ra fen  von B reu n n er 
4  A uerhähne geschossen.

H ierau f wird die B a lz  durch R egen und 
W ind beeinträchtigt.

B i s  zum 3 0 . A p ril schossen S e in e  D u rch 
laucht der regierende F ü rs t noch 2 , S e in e  
D urchlaucht F ü rs t P a u l  von M etternich 
1 A uerhahn.

V om  A nfang M a i  an balzten H ähne gegen 
die früheren  J a h r e  n u r  sehr spärlich, w oran 
wohl auch das im 1. D r it te l  herrschende 
Regenw etter Schuld  tragen dürfte, am 10. 
und 1 1 . wurde je einer erlegt.

D ie  1 8 8 0 e r B a lz  ist eine günstige zu 
n en n en ; es w urden im  G anzen geschossen:

V on S e in e r  D urchlaucht dem regierenden 
H e rrn  Fürsten  R ichard von M etternich 9 , 
von S e in e r  D urchlaucht dem H errn  Fürsten  
P a u l  von M etternich 10 , vom H errn  G ra fen  
B reu n n er 4  und vom O berforstm eister N e- 
besky 2, Z usam m en 2 5  A uerhähne.

M .



2S1

M eine erfolgreichste Mrsch aus Sauen.
Am  1 5 . Decem ber vorigen J a h r e s  (1 8 7 9 ) 

hat es eine gute Neue gemacht, zwischen 1 und 
2  U hr N achts hörte der Schneefall auf, es 
w ar grim m ig kalt, aber windstill. Ic h  hatte 
angeordnet, meine Z im m er im  Velcsiczer J a g d 
hause, welches tief im G ebirge auf beiläufig 
2 0 0 0  F u ß  M eereshöhe liegt, und zu ebener 
E rde vom dortigen N evierförster, im  ersten 
Stock von m ir bewohnt w ird, bei der nächsten 
Neue zu Heizen, meinen Fenyveser J ä g e r  aber 
angewiesen, mich zu Hause zu e rw arten ; —  
ich wollte die in  den Iungsch lägen  un ter dem 
G ipfel des B e rg es T rib e ts  (3 0 0 0  Fuß) häufig 
gespürten 2  Hauptschweine aufsuchen.

D e r Fenyveser H of, von G hym es eine 
starke S tu n d e  zu W agen, w ar um  8 U hr 
F rü h  erreicht; abspüren hatte ich nicht lassen, 
weil der O r t ,  wo ich pürschen wollte, vom 
Hofe über eine S tu n d e  entfernt ist, das A b
spüren daher zu spät beendet worden wäre.

Um die S a u e n , die im D ecem ber n u r 
bis höchstens 2  U hr N achm ittags eingeschlagen 
sind, noch im  W ohnbett zu finden, wollte ich 
die erste beste F äh rte , die m ir unterkäme, bei 
der guten kurzen Neue annehm en, darauf 
rechnend, daß die S a u e n , die sich im December 
schon gegen 4 — 5  U hr M o rg e n s  einschlagen, 
natürlich von 2 U hr, wo es zu schneien auf
gehört hatte, b is 4  U hr nicht weit gewechselt 
sein konnten; wohin dann einer oder der 
andere der alten H erren  mich führen würde, 
lag  selbstverständlich in  G o tte s  H and , mein 
Velcsiczer J a g d h a u s  w ar jedoch fü r die Nacht 
noch im m er zu erreichen.

Schon  mehrere J a h re ,  seitdem mein B a r t  
die F arb e  des Schnees angenom m en, pürsche 
ich nicht m ehr allein, weil ich besonders jetzt, 
den schweren Expreß T age  lang  im  Arm e 
oder auf dem Rücken im  knietiefen Schnee 
watend, das hiesige ziemlich steile G ebirge 
kaum m ehr ersteigen kann.

Ic h  hatte den Fenyveser R evierjäger Kunkel, 
einen kräftigen, taktfesten und hirschgerechten

-

W aidm ann, bestellt, um  m it m ir zu gehen 
und meine E xpreß-B üchsflin te —  S c h ro tla u f 
C aliber 1 2  —  die natürlich wegen der Dicke 
des E xpreßlaufes sehr schwer ist, da, wo keine 
H offnung zu S ch u ß  zu kommen w ar, zu tragen 
und in  dem knietiefen Schnee an  solchen O rte n  
voran  zu gehen, da in  der gemachten F äh rte  
es sich leichter geh t; wo dann H offnung zu 
schießen ist, nehme ich den S tu tzen  und pürsche 
natürlich vo raus.

W ie bereits gesagt, fuhr ich um  8 Uhr 
von Fenyves ab, nach einer halbstündigen 
F a h r t  —  es geht im m er n u r  durch W ald  
und W aldwiesen —  bemerkte ich über den 
W eg ganz frische F ä h rten  von Schw arzw ild , 
ließ halten  und besichtigte selbe m it meinem 
Büchsenspanner F ran z , der ebenfalls ein tüch
tiger hirschgerechter W aidm ann  und daher in 
allen derlei F rag en  competent ist, und Kunkel 
genau, berathschlagte lange, wohin die Frisch
linge w ohl gewechselt und eingeschlagen sein 
mögen und ob es der M ü h e  werth sei, wegen 
3  so schwachen Stücken vielleicht 2  H a u p t
schweine zu versäumen. W ir  dachten, sie w ürden 
nicht nahe eingeschlagen sein, denn rin g su m  
w ar weit und breit vorjähriger, ganz kahler 
Schällschlag; endlich entschloß ich mich doch 
die F äh rte  aufzunehmen. Hauptschweine halten 
selten a u s , machen gewöhnlich einen großen 
K re is , bevor sie sich einschlagen, bekommen 
daher, von wo im m er es auch bläst, von 
weitem W ind und sind, wie gesagt, selbst fü r 
einen sehr geübten Fährtenpürscher selten im 
W ohnbett zu einem nahen guten S c h u ß  an 
zupirschen.. D ie s  bestimmte mich, nachdem es 
so früh am T age  w ar, den Frischlingen nach
zugehen und um  noch genügend Z e it  auf die 
K euler zu erübrigen, schickte ich meinen F ran z  
m it dem S ch litten  in 's  Velcsiczer Ja g d h a u s , 
wies ihm  seine Pürsch auf D a m g a is  an 
(ich will das D am w ild  im  F re ien  a u s 
schießen) und nahm  die F äh rte  der 3  Frisch
linge a n ;  Kunkel und ich w aren kaum
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3 0 0  S c h ritte  im  kahlen Sch lage gegangen, 
noch hörte ich die Glocken des S ch litten s , 
a ls  Kunkel plötzlich wie eine S ä u le  stehen 
blieb, m ir langsam  den S tu tzen  gab und m it 
den Augen (um sich viel zu bewegen bei 
solchen G elegenheiten oder g a r zu sprechen, 
dazu ist er viel zu sehr W aidm ann) in einen 
etwa 2 K la fte r liefen G rab en  zeigte, wo eine 
vom W inde abgebrochene alte S ah lw eid e  lag , 
un ter welcher, es mochte etwa 2 0  S ch ritte  
weit sein, die 3  Frischlinge wie S a rd in e n  
in  einer Büchse zusam m engedrängt, um  sich 
w arm  zu halten, wie das das Schw arzw ild  
besonders bei großer K älte  im m er macht, 
eingeschlagen w aren.

Ic h  schoß natürlich m it der K ugel m itten 
hinein, wo es am schwärzesten w ar, einer 
blieb liegen, von den flüchtig gewordenen 
schoß ich den zweiten m it D o p p e l-N u ll auch 
auf den Fleck, w orauf ich den Hirschfänger 
zog und um  schneller fertig zu sein, beide noch 
ab fin g ; wissend, daß schwache Frischlinge bei 
m ehr a ls  knietiefem Schnee leicht einzuholen 
sind, weil sie m it ihren  kurzen Läufen bald 
ermüden, folgte ich der F ä h rte  des dritten, 
fand gleich S ch lag h aare  und nach 1 0 — 12  
S ch ritte  auch schon Schw eiß . E s  würde mich 
sehr gewundert haben, wenn ich im  W ohn- 
bette m it der K ugel n u r einen getroffen h ä tte ; 
nach etwa 1 0 0 — 1 2 0  S c h ritte , wo er wie 
jedes angeschossene W ild  den G ra b en  nicht 
verließ, denn links und rechts w ar kahler 
S ch lag , sah ich ihn sehr krank bei einer 
B iegung  stehen und gab ihm  auf 3 0  S ch ritte  
m it S c h ro t den Fangschuß; die K ugel hatte 
er tief waidw und.

Schwache Frischlinge w aren es, mich 
freuten sie dennoch sehr, denn seit dem A ugen
blicke, wo ich den S ch litten  verlassen, w ar 
kaum eine V iertelstunde vergangen und nun 
hatte ich alle drei und konnte noch auf dem 
T rib e ts  die K euler suchen.

Geschossen hatte ich im  Fenyveser R evier, 
nun  m ußte ich über einen flachen Bergrücken 
auf breiten W aldwiesen in 's  angrenzende

Velcsiczer R evier und von dort steil auf den 
3 0 0 0  F u ß  hohen T r ib e ts ;  a ls  ich auf die 
W iese kam, sah ich, es mochte ungefähr 
11 I lh r  sein, in  der M itte , wo die Wiese 
am breitesten w ar, 3  starke Frischlinge brechen, 
die ohne Bache oft den ganzen T a g  auf sind. 
G u ten  W ind  hatte ich und berathschlagte nun 
m it Kunkel, wie anzupürschcn? V on jedem 
R an d  w aren sie wenigstens 2 0 0  S ch ritte  ent
fe rn t;  fü r einen alten M a n n , dessen H and  
stark zittert und dessen Auge auch nicht m ehr 
die S ch ä rfe  der Ju g en d  hat, und der daher 
eine gröbere Fliege braucht, ist dies fü r  ein 
so schwaches Stück eine zu weite D istanz und 
n u r  durch Z u fa ll  zu treffen ; endlich ersah 
ich einen etwa 3 F u ß  hohen S tra u c h , der 
8 0  S ch ritte  von den Frischlingen entfernt, 
m ir a ls  nothdürftige Deckung dienen konnte, 
also am R an d e  der W iese im Dickicht v o r
w ä rts , b is der S tra u ch  mich, so gut es eben 
gehen wollte, deckte und dann auf allen V ieren 
gerade auf die Frischlinge zu. Z u m  Glück 
wuchs eben dort F a rrn k rau t (^.sxickium  k l l i x  
rnas), eine Lieblingsäsung des Schw arzw ildes, 
m it sehr tiefen m ehlhaltigen W urzeln .

Alle drei w aren eifrig brechend m it dem 
halben Leibe in  der E rde und hatten schon 
ein tiefes Loch aufgegraben, in  dem sie standen. 
Ic h  erreichte bald unbemerkt den S tra u ch , 
setzte mich nieder und um  nicht zu zittern, 
lehnte ich mich an Kunkel an und schoß; —  
ich w ar gut abgekommen.

D e r  Frischling, auf den ich auf die D istanz 
von n u r 8 0  S ch ritte  geschossen, blieb weder 
liegen, noch machte er sonst das geringste 
Zeichen, auf die flüchtigen wollte ich natürlich 
auf so weite D istanz m it S c h ro t nicht schießen. 
A ls ich schnell den S tu tzen  öffnete um  zu 
laden, hätte mich bald der S ch lag  gerührt, 
ich hatte mich ge irrt und statt m it der K ugel 
m it S c h ro t auf 8 0  S c h r itt  geschossen.

Geschehenes kann nicht ungeschehen gemacht 
werden, ich schämte mich vor Kunkel a ls  alter 
W aidm ann  dieses Knabenstückes und ging m it 
ihm den Anschuß zu untersuchen. V o r der
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Bruchstelle w aren n u r wenige S chro te  im 
Schnee zu spüren. D a s  th a t m ir leid —  
also angeschossen! K aum  zu bekommen! —  
Z u  Luder geschossen —  auf 8 0  S c h r i tt  m it 
S c h ro t!  Schäm e dich, alter W aidm ann, der 
du 4 2  J a h r e  die Kugelbüchse trägst, dachte 
ich m ir, besonders a ls  ich bald ziemlich viel 
S ch lag h aare  fand, also nach —  hinter der 
kranken S a u ,  so lange dich die Füße tragen 
können, und ackckio die Hauptschweine. A ls alter 
W aidm ann  hätte  ich es m ir nie verziehen, 
ein krankgeschossenes S tück ohne Nachsuche 
zu opfern, um  einem gesunden nachzugehen.

Ic h  hatte aber keine 3 0 0  S ch ritte  gemacht, 
a ls  ich am Bach den verendeten Frischling 
in  einem Erlengebüsch fand. N u n  rasch 
S p e id e ln  stecken, die ausgeschossene P a tro n e  
auf den Frischling legen, dam it ihn kein Fuchs 
anschneide, und dann endlich auf den T rib e ts .

Nach einer starken S tu n d e  w ar ich dort, 
wo ich schon F ührten  der beiden alten H erren  
anzutreffen hoffen konnte; bald hatte ich auch 
die des Schwächeren gefunden, es w ar aber 
m ittlerweile 1 U hr geworden, daher wenig 
Aussicht, ihn noch uiedergebettet zu finden. 
Aber S e t .  H ubert w ar m ir ja  an diesem 
T age  hold und bald fand ich sein W ohnbett, 
doch bereits leer. D ie  Losung, die jede S a u ,  
wenn sie sich au fthu t, fallen läß t, fand ich 
noch w a r m ; es hatte im hohen G ebirge auch 
um M itta g  wenigstens 18  G ra d  R ean m u r 
unter 0 , der K euler konnte sollet höchstens 
einige M in u ten  auf sein. Leider ging er in 
ein starkes Buchendickicht, wo es selbst einem 
sehr geübten Pürschjäger wie ich, nicht möglich 
w ar, geräuschlos und dabei doch ziemlich 
schnell auf der F üh rte  nachzugehen.

Nach kurzer Z e it ersah ich ihn, aber 
nicht brechend, sondern verhoffend und bis 
ich den S tu tzen  an der Backe hatte, konnte 
ich nicht m ehr schießen. E s  w ar eine ganz 
capitale S a u ;  weil sie nicht besonders flüch
tig wurde, ging ich weiter nach, und nach 
einer halben S tu n d e  ersah sie Kunkel bre
chend. W ir  hatten aber schlechten W ind  und

ein W indstoß, der gerade auf sie zublies, 
machte sie flüchtig in  klafterlangen Sätzen , 
bevor ich schießen konnte.

B i s  eine so starke S a u  sich beruhigt 
und bricht, vergehen S tu n d e n , an ein N ach
gehen w ar daher vorläufig nicht zu denken.

U nter dem kleinen T rib e ts  auf beiläufig 
2 5 0 0  F u ß  M eereshöhe wächst viel F a r rn -  
kraut, dahin ging ich, um  zu sehen, ob dort 
nicht Schw arzw ild stehe oder wenigstens 
frisch gebrochen habe. D o r t  angelangt fand 
ich die S te lle  wie aufgeackert, cs w ar jedoch 
wegen der vielen K reuz- und Q u erfü h rten  
unmöglich nachzugehen; ich schickte Kunkel 
auf die eine S e ite , ging selbst auf die an 
dere, um  zu sehen, wohin das jedenfalls 
starke N udel hingewechselt sei. W ir  hatten  
eine einzelnstehende alte Buche a ls  Rendezvous 
bestimmt. D e r  B a u m  w ar noch nicht ganz 
erreicht, a ls  ich auf 3 0 0  S c h r i tt  8  Frisch
linge und einen Ueberlüufer un ter m ir 
brechen sah, ich schlich zu der Buche und 
erw artete Kunkel, der auch bald ein traf, —  
er hatte das R udel, welches vor u n s  äste, 
heraufgcspürt. W ie aber in  den Jungsch lag  
zw ar m it gutem W ind aber ohne Deckung 
anzukom m en? W ir  versuchten e s , immer 
abw artend b is alle üsten, ein p a a r  S c h r i tt  
zu machen und wenn n u r  eines verhoffte, 
B ildsäu len  gleich stehen b leibend; so mochten 
w ir etwa 1 2 0  S ch ritte  gemacht haben, a ls  
links vor u n s eine D am g ais  W ind bekam 
und schreckend m itten in  das R u d e l S ch w arz 
wild fuhr. A lles wurde flüchtig, die 8  Frisch
linge voran, hinter drein der Ueberlüufer, 
w as blieb m ir übrig, a ls  auf 1 8 0  S c h r itt  
in die helle Flucht hinein zu schießen. A ls 
es krachte, überschlug sich der Ueberläufer 
wie ein Hase und blieb liegen. I m  H in 
laufen  zählte ich die S ch ritte , es w aren 
1 8 0  und noch dazu große, weil ich bergab 
lief. D ie  Vollkugel ging durch den H a l s ;  
ohne lan g  zu schauen, ob die W irbe ln  
gebrochen, fing ich den Ueberläufer a b ; es w ar 
eine Bache, ganz außerordentlich im W ild -
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pret, und wog aufgebrochen 5 7  K ilo 8 0  Deka, 
—  fü r ein zw eijähriges S tück hier ein seltenes 
Gewicht.

M ittle rw eile  w ar es halb 4  U hr ge
worden, ich ging daher die Pürsch fü r been
det haltend, gegen das J a g d h a u s  zu, aber 
durch eine G egend, die Schw arzw ild  sehr 
l i e b t ; bald fand ich eine F ä h rte  wie sie in 
dieser G egend, wo w ohl viel Schw arzw ild , 
aber wenig starke Stücke sind, selten zu 
spüren ist und erkannte m it S icherhe it das 
S tä rk e re  der beiden Hauptschweine.

O b w o h l sehr ermüdet verfolgte ich diese, 
ich könnte beinahe sagen , au s Ueberm uth, 
um  wenigstens das leere W ohnbett zu sehen, 
ein G egenstand, über welchen ich mehrere 
Artikel fü r die „ Ja g d -Z e itu n g "  *) geschrieben 
habe, und der mich sehr interessirt. B a ld  
w ar ich dabei und fand es gefroren, so wie 
die Losung, die daneben la g ;  der alte H e rr  
m ußte schon längere Z e it auf sein, übrigens 
w ar es so hoch im G ebirge und gegen Abend 
auch grim m ig kalt (mindestens 2 2  G ra d  
R eau m u r). E s  hatte  sich noch ein wenn auch 
schwacher aber bei dieser T em p era tu r u n e r trä g 
licher W ind erhoben. D ie  F äh rte  führte gegen 
das J a g d h a u s ;  auf derselben m ußte ich blei
ben oder einen anderen W eg trotz M üdigkeit 
machen, also blieb ich ih r treu . I n  einem 
Jungschlag , auf einem sehr großen vom 
K eiler ganz umbrochenen Fleck, wo er lange 
verw eilt haben m ußte, fand ich beim U m 
schlagen in  einer sehr tief aufgebrochenen 
S te lle  ungefrornen B o d e n ; das H a u p t
schwein w ar daher ganz nahe. D ie  u n te r
gehende S o n n e  zwang mich, wollte ich die 
nähere Bekanntschaft des alten H e rrn  noch 
machen, d as schnellste Tem po einzuschlagen, 
welches meine alten müden Knochen n u r 
leisten konnten , also v o rw ärts  über eine 
Wiese auf eine S üd leh n e , hierauf die R ich
tung geändert vom Jag d h au se  weg bergauf 
gegen den T rib e ts .

*) S ie h e  „Jagd-Z eitung" , B d . X IV , S .  176 
und Bd- X IX , S .  203.

D e r  S ch lag  w ar m it F a rrn k rau t dicht 
bewachsen, bei völligem M an g e l an  Eicheln 
und Bucheln Heuer fast die einzige Aesung 
des S ch w arzw ild es, theilweise auch die 
Ursache, w arum  unter dem T r ib e ts ,  wo 
dieses K ra u t sehr gedeiht, so viel Schw eine 
standen.

Je n se its  der W iese hatte das H a u p t
schwein neuerdings gebrochen; ich schlug 
versuchsweise an, Schußlicht hatte ich noch 
aber meine M üdigkeit fing an unleidlich zu 
w e rd e n ; nach kurzer Z e it  versuchte ich w ie
der, d as Schußlicht w ar n u r  m ehr sehr 
no thdürftig . Eben wollte ich zu Kunkel 
sagen: „es ist au s, kehren w ir zurück in  das 
J a g d h a u s " ,  a ls  ich plötzlich in  einem 
Brom beerdickicht, hinter welchem ein von 
den H olzhauern  nicht aufgearbeiteter B uchen
klotz lag , bei der schon starken D äm m erung  
glaubte, sich etw as bewegen zu sehen; m it 
dem Feldstecher schauend, nahm  ich auf 
5 0  S c h r i tt  deutlich das Hauptschwein au s . 
Abkommen konnte ich des dunkeln H in te r
grundes wegen bei dieser F instern iß  nicht, 
aber w ährend des Z ie len s machte das
Stück einen S c h r i tt  und wurde auf der 
freien Schneefläche sichtbarer, ich kam so gut 
es eben gehen wollte ab, sah natürlich in  
der D unkelheit n u r  F euer und kein S c h u ß 
zeichen. D e r K eiler wurde schief gegen mich 
sehr flüchtig und bekam auf 3 0 — 4 0  S c h r itt  
den zweiten S ch u ß  m it Posten. Dessen w ar 
ich sicher, daß er etw as h in ter dem B la t t  
getroffen sei. S o  weit ich im  D unkeln auf 
1 5 0  S c h r i t t  sehen konnte, blieb die Flucht 
die nämliche; Kunkel behauptete sogar, er 
habe ein Geräusch gehört, a ls  ob das
Hauptschwein zusammengebrochen w äre, ich 
vernahm , weil ich halb taub bin, nichts, 
auf dem P osten -A nschuß  fand ich nichts, 
um  S ch lag h aare  oder wenig Schw eiß  sehen 
zu können, w a r es ohnedies viel zu finster, 
endlich uach 2 0 0  S ch ritten  fanden w ir a u s 
giebigen Schw eiß. Ic h  wollte, weil ich meines 
Kugelschusses nicht ganz gewiß w ar, die



2 9 5

Nachsuche auf den nächsten M o rg en  verschieben, 
Kunkel beredete mich aber wenigstens b is zu 
dem O r t  am Bach zu gehen wo er das 
Geräusch g e h ö r t , zugleich die B esorgniß 
aussprechend, daß der m ittlerw eile imm er 
stärker werdende W ind die F ä h rte  verwehen 
könne. D e r  Schw eiß wurde imm er reichlicher, 
endlich über einen steilen A bhang stolpernd 
sahen w ir den capitalen K eiler in seiner 
F äh rte  am Bach verendet liegen; er w a r so 
lange flüchtig a ls  er konnte und dann zu
sammengebrochen. H alb  ging, halb rollte ich 
hinab, unten angelangt bewunderte ich die 
seltene S tä rk e  des K eilers, der vom W u rf 
bis zum W aidloch 1 8 0  C . lang und 1 0 5  C . 
hoch w ar und riesige W affen  hatte, die 
K ugel steckte gerade M itte  Leib, m ehrere 
Posten ebenfalls dort. Schlecht, ja  sogar 
sehr schlecht w ar er im  W ildpret, w ah r
scheinlich kümmerte er in  Folge eines f rü 
heren Schusses, und wog, obwohl er gar 
kein W eißes hatte, ja  alle R ippen  zu fühlen 
w aren, aufgebrochen doch genau 1 0 0  K ilo 
gram m . D ie  große Freude, die ich fühlte, 
zu beschreiben, m ag einer anderen H and 
gelingen a ls  m einer, die sehr oft die 
Büchse und sehr selten, sehr ungern  und 
sehr ungeschickt die Feder füh rt, ich verm ag es 
nicht. E s  w ar das 2 1 4 . Schwarzstück in meinem 
Leben, jedenfalls aber das stärkste, wenn auch 
nicht das schwerste, das ich je geschossen.

Je tz t aber nach Hause, fü r einen guten 
Fußgeher etwa eine halbe S tu n d e  w e it; an

diesen W eg werde ich mein Leben lang  
denken: grimm ige K älte  m it W ind, müde, 
daß ich kaum sprechen konnte, hungrig in 
eben solchem G ra d e ; wie w ir das Ja g d h a u s  
erreichten, weiß ich nicht, aber schwer und 
bitter ging es. A ls ich ankam und m ir 
F ran z  meldete, daß er nichts geschossen, w ar 
es gerade 6 U hr A b e n d s ; um  ^ 7  U hr 
M o rg e n s  hatte ich gefrühstückt, um  ^ 9  U hr 
begann die Pürsch, von da b is 6  U hr Abends 
ununterbrochen m itun ter steiles G ebirge ge
stiegen, und um  6  U hr 1 5  M .  saß ich 
beim D in e r, welches m ir sehr willkommen 
w ar, schlafen aber w ar m ir wegen zu großer 
E rm üdung  kaum möglich.

D e r schon bei der N acht heftige W ind 
hatte sich bei S o n n en au fg an g  zum S tu r m  
gesteigert, so daß ich bei dem colossalen 
Schneetreiben froh w ar, auf meinen m it 
6  Schwarzstücken schwer belasteten S ch litten  
G hym es ohne U nfall zu erreichen. Z u m  
Schlüsse will ich noch das R esu lta t meiner 
heurigen Pürschen auf S a u e n  angeben.

Am 1. December schoß ich das erste 
und am 2 . J ä n n e r  das 2 1 . und 2 2 . S ch w arz 
stück; alle auf der Pürsche. W a s  hätte  ich 
aufgelegt, wenn ich um  3 0  J a h r e  jünger 
w äre! Nach diesem T ag e  gab ich wegen 
großer K älte , die mich das E ingehen aller 
schwachen Stücke fürchten ließ, die J a g d  auf.

G hym es im M ä rz  1 8 8 0 .
G raf K art Jorgäch.

Ein „Vlaitbock" am IL Zllai.
D e s  gewiß höchst seltenen, m ir b isher 

nicht vorgekommenen F a lle s  wegen^ glaube ich 
den Lesern der „ Ja g d -Z e itu n g "  M itthe ilung  
machen zu dürfen, daß ich am obigen D a tu m  
einen, auf den „ R u f"  anspringenden Rehbock 
glücklich erlegte und somit einen, erst fü r den 
August in Aussicht gehabten S p o r t  antici- 
p irte .

Doch soll diese M itth e ilu n g  nicht den 
Zweck haben, meine verehrten B rü d e r in  
H u b e rtu s zu gleichen Versuchen zu verführen, 
welche wohl n u r höchst selten gelingen, aber 
zumeist das „V erb la tten " der Böcke zur Folge 
haben dürften.

E s  w aren eben die besonderen, unten 
geschilderten Umstände, welche mich den V er-
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such des „ V la t te n s "  m it Aussicht aus E rfo lg  
wagen ließen.

Ic h  gelangte an jenem T age , etwa um  
4  U hr N achm ittags, pürschend au den R an d  
einer den W ald  begrenzenden, über 3 0 0  S ch ritte  
breiten B auernw iese, jenseits welcher B a u e rn 
wald anschloß.

D a  ich auf der Wiese Leute sah, daher 
kein W ild  vermuthete, t r a t  ich ungedeckt aus 
dem W alde, machte aber dadurch eine ans 
der W iese äsende G a is  flüchtig, die sofort 
dem B au ernw aldc  zueilte. Zugleich sehe ich 
ihr einen, b is dah in  unter einem Erlenstrauch 
niedcrgethan gewesenen Bock m it superbem 
Geweih folgen. D e r  Bock verhasste wieder
holt und äugte nach m ir, doch hatte ich nicht 
den M u th , ihm die K ugel nachzusenden, da 
er denn doch schon zu weit w ar, und m ir 
stets n u r den S p ieg e l w ies. A ls die G a is  
im  W alde verschwunden w ar, kam der Bock 
sichtlich in  Z w eife l darüber, wo er sie suchen 
solle, und folgte ih r schließlich auf die ihm 
in der B ru n stzeit geläufige M a n ie r , indem  
er, „den Aescr tie f" , ihre F ü h rte  annahm . 
D ie s  A lles sah ich natürlich  aus dem freien 
W iesenplan ganz genau und kam m ir dabei 
der Gedanke, von des Bockes V erlegenheit 
zu Profitiren, indem ich ihn anb latte  und 
vielleicht glauben mache, es w äre seine, von 
ihm eifrig gesuchte Genossin, die ihn  ruft.

Ic h  führe nämlich auf der Pürsche stets ein 
„ B la t t"  zum A nrufen von äsendem oder 
theilweisc gedecktem W ilde m it, um  Böcke 
sicherer ansprechen zu können.

B evor ich das B la t t  hervorgezogen hatte, 
erreichte der Bock die W ald-L isiöre —  ver- 
hoffte jedoch sofort, a ls  er den ersten T o n  
meines M inneliedcs vernahm . D a  tr a t  auch 
die G a is  au s der Dickung und nun stand 
„Herkules am Scheidew ege". D a s  um  diese 
Z e it w ohl n u r „platonische" V erh ältn iß  zu 
seiner stabilen G efäh rtin  w ar nicht stark 
gcuug, den F la ttc rs in n  des G a la n s  zu be
zwingen und willig folgte er den S ire n e n -  
K längcn m it allen A llüren  eines Rehbockes 
in  der B runstzeit.

M eine K ugel verschaffte m ir sodann einen 
T riu m p h , der umso größer w ar, a ls  das 
G ehörn  des übrigens schwachen Bockes (er 
wog aufgebrochen blos 15  Kilo) ein selten 
schönes genannt werden m uß, m it P e rlen , die 
m an a ls  „E nden" ansprechen könnte. D ieses 
mächtige G ehörn , zusamm engehalten m it dem 
fü r diese Ja h re sz e it doch abnorm en B ru n f t 
sinn dieses Nehbockes deutete w ohl neuerdings 
auf den bestehenden C ausalnexus zwischen der 
G ew eihbildung und den sexuellen Verhältnissen 
der Böcke.

Sch loß  C . am 1 7 . M a i.

-fasaueil und
Diesem in  N r. 9  S e ite  2 6 2  in  der 

Ja g d -Z e itu n g  enthaltenen Aufsatze erlaube ich 
m ir noch eine E rgänzung  beizufügen:

D e r  auf E rfah ru n g  beruhenden M i t 
theilung dieses H e rrn  Fachgenossen nämlich, 
daß die Ü berschwem m ung der Auen dem 
Fasanenstaud n u r in den F rü h lingsm onaten , 
wenn die Henne noch brü tet oder die Ju n g e n  
noch nicht flügge sind , am  schädlichsten ist, 
vollkommen beistimmend, erlaube ich m ir

> Hochwasser.
noch einen, für den Fasanenstaud nicht m in 
der schädlichen Uebclstand anzuführen.

W enn der S ta n d  der wilden Fasanen 
auch in  jenen J a h re n , wo in  oben ange
führter Z e it keine Ucberschwemmung erfolgte, 
den gehegten und gewünschten E rw artu n g en  
nicht entspricht, so sind die Ursachen in  
erster Linie in der heutigen forstlichen B e - 
wirthschaftung der W äld er und namentlich 
der A uw aldungen zu suchen.
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D ie heutzutage gang und gäbe gewordenen 
in  forstlicher B eziehung allerdings wichtigen 
D urchforstungen der J u n g h ö lz e r , werden 
namentlich in  den Auen nicht „schonend" 
sondern „weitgrcisend" durchgeführt, weil 
sich eine „schonende" D urchforstung in den 
weichen nicht besonders werthvollen Holz- 
beständen kaum lohnen würde.

D urch die nun „w eitgreifendcn" D u rch 
forstungen wird der S ch lu ß  der Holzbestäude 
sehr zeitlich schon unterbrochen und dadurch 
der G rasw u ch s  rapid gefördert, so daß in 
den Auholzbestünden kein S ta n g e n -  oder 
Hochholzbestand zu treffen ist, welcher m ehr 
oder weniger g rasre in  und wo der B oden 
n u r m it Laubstreu bedeckt wäre.

E s  ist n u n  w ohl bekannt, daß dem 
Federwilde anhaltende nasse und kalte W itte 
rung  durchaus nicht zusagt.

T r i t t  nun  in  den M o n a ten , wo die 
jungen Fasanen  noch nicht flügge oder 
ü berhaup t noch schwach sind, m ehrtägiges 
R egenw etter bei niederer T em pera tu r ein, 
so finden diese jungen und bekanntlich zarten

V ögel kein Plätzchen m ehr, wo sie sich vor 
K älte  und Nässe schützen könnten; die Wiesen 
sind um  diese Z e it  noch nicht abgem äht, 
das hohe G r a s  ist kalt und durchnäßt, die 
M utterhenne  ha t durch das Laufen im  G rase  
ebenfalls die Federn  durchnäßt und kann 
ihren Ju n g e n  nicht die nö th ige  W ärm e und 
Schutz un ter ihrem  Gefieder gew ähren ; d as 
G ra s ,  weil eben sehr hoch, wird auch nach 
dem R egen nicht so bald trocken und die 
Folge ist, daß diese jungen V ögel in solchen 
F ällen  größtentheils zu G ru n d e  gehen.

W enn nun die F rü h lin g sm o n ate  viele 
regnerische und dabei meistens auch kalte 
T age haben, so w ird auch bei der besten 
Besatzung auf eine gute F asanen jagd-A us- 
bcute nicht zu rechnen sein.

Und solche oben angeführte thatsächlich 
bestehende Uebelstünde lassen sich leider n u r 
dort beseitigen, wo der „Jagdbesitzer auch 
gleichzeitig Grundbesitzer" ist.

E ßlingen, den 1 7 . M a i  1 8 8 0 .
Keinrlch Zludter.

Hirschfang am M eisee.
Äm  M o n a te  M ü rz  l. I . ,  a ls  warm e 

S o n n en strah len  und M eister F öhn  den A tter
see von seiner starren Eisdecke befreiten, und 
a ls  n u r m ehr lose und zerschlagene E is 
schollen —  S p ie lb ä lle  der W inde bildend —  
auf demselben Herumtrieben, da gewahrte an 
einem Nachm ittage der die Post von „W eißen
bach" nach „K am m er" fahrende Postkuecht, 
auf seiner Rückfahrt, daß weit im S e e , dem 
H otel W eißenbach zu, ein Hirsch, der w a h r
scheinlich von unberufenen H unden gehetzt 
und der lästigen V erfolgung müde sich in 's  
kalte N aß  geflüchtet, schwimme.

D a  die S t r a ß e  n u r wenige S c h ritte  beim 
Forsthause vorbeiführt, so verständigte der 
Postknecht das in  der K anzlei beschäftigte 
Forstpersonale und eine rasche m it H ilfe des

B inokels vorgenommene R ecognoscirung der 
bezeichneten S te lle , wo der Hirsch schwimmen 
solle, bestätigte die W ah rh e it des G esagten.

S o fo r t  w urde an die R e ttu n g  des dem 
E rtrinken  nahe stehenden Hirsches geschritten, 
nnd eilten einige per Sch iff und die A ndern 
län g s des S e e u fe rs , um  rasche H ilfe zu bringen. 
D ie  zu Lande E ilenden w aren die ersten am 
R cttungsplatze angelangt, da die zu W asser 
Fahrenden auf vom W inde zusammenge
schobene compacte Eisschollen stießen, welche 
sie zwangen auf Uuwegen a n 's  Land zu stoßen.

D e r  Hirsch, ein prachtvoller Achtender, 
vor M attigkeit und K älte  zitternd, der be
re its  seit m ehr a ls  einer S tu n d e  im eiskalten 
W asser und zwischen den losen Eisschollen 
herumschwamm, flüchtete in eine in  nächster
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N ähe des H o te ls  W eißenbach stehende S ch iff
hütte und erw artete hier seine R e tte r  m it 
scheinbarer R u h e  und Gleichgiltigkeit.

Rasch wurde ein circa 10  M e te r langes 
S e i l  herbeigeschafft, und —  da die S ch iff
hütte, den W interschlaf noch haltend, w ohl 
verschlossen und der Schlüssel G o tt  weiß wo 
verlegt gewesen —  an d as R ettungsw erk  m it 
Hindernissen geschritten.

E in  kühnes B a llan c iren  län g s eines 
schmalen B alkens ermöglichte es, dem Hirsch 
so nahe beizukommen, um  ihm  das S e i l  um  
d as stattliche Geweih schlingen zu können, 
und nun  konnte das H erausseilen län g s 
einer 3 0  M e te r langen und 5  M e te r hohen 
Q u a im a u e r (von Q uadersteinen aufgeführt) 
gegen eine S te lle  hin, wo ein a n 's  Landziehen 
möglich gewesen, beginnen, und gelang dieser 
Versuch zur vollsten Zufriedenheit der das 
R ettungsw erk  vollführenden W aidm änner.

A ls  der Hirsch m it vereinten K räften  
(d as  Z iehen  am Geweih schien ihm  nicht 
zu gefallen, da er stets bem üht w ar, sich nach 
rückwärts zu concentriren, und so in  ent
gegengesetzter R ichtung wirkte) a n 's  Land 
gezogen w ar, brach er in Folge der M a t t ig 
keit scheinbar leblos zusammen und wurde 
nun von den an dem R ettungsw erk  bethei
ligten J ä g e rn  umstellt.

Anfänglich dachte m an, um  den Leiden 
ein Ende zu machen —  da der Hirsch ein 
ziemliches Q u a n tu m  W asser geschluckt —  
daran , dem edlen W aldbew ohner den F an g  
geben zu m üssen ; doch nach kaum einer 
halben S tu n d e  ruhigen D aliegens erhob er 
sich m it aller Vorsicht und betrachtete wie 
au s einem T rau m  erwacht die ihm  etw as 
fremde und nicht ganz behaglich scheinende 
Gesellschaft. Ab und zu fing er nu n  auch 
an , m it seinem prächtigen Geweih die ihm 
gar zu nahe an den Leib Rückenden von sich 
fern zu halten.

V o r K älte  zitternd und d as verschluckte 
W asser schaumartig beim Aeser herausspeiend

machte er einen S ch ritt , wohl um  zu sehen, 
ob er noch seinen stolzen G a n g  von früher 
nicht vergessen, büßte jedoch diesen ersten 
zu rasch gewagten Versuch m it einem aber
m aligen Zusamm enbrechen.

A lsba ld  erhob er sich jedoch wieder und, 
von den ihn Umstellenden angeeifert, ging er 
nun  im  T ro ll davon, blieb auf einer Anhöhe 
stehen, und sah sich nach der ihm  langsam  fol
genden Gesellschaft um . Plötzlich —  und a ls 
ob ihm das erste S eeb ad  sehr w ohlgethan —  
machte er K ehrt, setzte in  vollster Flucht die 
Anhöhe h inab, über eine 2  M e te r hohen Z a u n  
hinweg und sprang wie ein geübter Schw im m er 
aberm als in den S e e .

D ie sm a l wollte er jedoch seine Schw im m 
übungen nicht so weit ausdehnen, sondern 
hielt sich m ehr län g s des U fers und so blieb 
nichts Anderes übrig , a ls  d as kaum beendete 
R e ttungsw erk  nochm als zu beginnen, das 
d iesm al etw as rascher vollbracht w ar.

U nter Z uhilfenahm e zweier Schiffe wurde 
ein kleiner K re is  gemacht und der Hirsch 
gegen das Land gedrückt, der, in  die Enge 
getrieben, selbst au s dem W asser sprang 
und a ls  ob er nun  die S itu a t io n , in  der 
er sich befand , richtig e rfa ß t, in toller 
F lucht über den 2  M e te r hohen Z a u n  h in 
wegsetzte, dem nahen W ald , wo Seinesgleichen 
wohnen, zustürmte, um im  N u  im  W a ld e s
dunkel unseren Blicken zu entschwinden.

D a s  G anze w ar ein interessantes S c h a u 
spiel, wie m an es w ohl n u r  selten zu sehen 
bekommt und insbesondere die letztere F lucht 
des kurz vorher ganz in  unserer G ew alt ge
standenen Hirsches bot einen erhabenen schönen 
Anblick.

D a  der Hirsch gegenwärtig lebt und 
m unter ist, so wurde d as R ettungsw erk  an 
einem T h ie r vollbracht, das fü rw ah r einen 
edleren T od a ls  den des E rtrinkens verdiente.

W eißenbach am Attersee.
Straschilek.
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Forst und Jagd um Lippiza.
V on  v .  H tad ics .

W ir haben in  den letzten .Pfingsttagen 
auf dem K arste das schöne Fest des 3 0 0säh- 
rigen B estandes von Lippiza, des durch seine 
w eltberühm te treffliche R ace ausgezeichneten 
k. k. Hofgestütes gefeiert. Abgesehen von der 
hohen B edeutung, die u n s hier auf S c h ritt  
und T r i t t  fü r d as Pferdezuchtwesen O ester
reichs entgegenspringt, hat L ippiza, diese 
unvergleichliche „O ase" im  S te in m eer des 
K arstbodens auch noch in  anderer Beziehung 
den ganz außerordentlichen W erth  fü r die 
V olksw irthschaft unseres S ta a te s ,  speciell des 
so hochwichtigen K üstenlandes, seinen ganz 
außerordentlichen W erth  in der von hier 
au s in  glücklichster Lösung begriffenen F rag e  
der W iederaufforstung des durch die Ungunst 
der Z eilen  so arg  „devastirten" K arstes.

„ E s  ist historisch festgestellt, daß die 
heutige Karstwüste einst m it herrlichen W ä l
dern von hochstämmigen Eichen und Buchen, 
von Cedern und Cypressen gekrönt und von 
krystallhellen G ießbächen durchrieselt w ar, die 
in den breiten grünen T h ä le rn  sich zu 
F lü ß en  vereinten." Diesem  B ilde  entsprechend, 
fehlte auch nicht die Inw ohnerschaft diversen 
W ildes, Hirsch und N eh, Fuchs und Luchs 
u. s. w. belebten diese „wohnlichen" W älder.

Doch Unverstand und H abgier wüsteten 
an diesem G u te  und schon zur Z e it der 
G rü n d u n g  des Hofgestütes u n ter Erzherzog 
C a r l  von Inner-O esterreich  (15 8 0 ) w ar 
hier eine n u r m ehr von spärlichen W ald - 
theilen und Wiesflecken unterbrochene W üste.

Und V a lv aso r, der brave krainische 
C hronist, schreibt, da er die „Lippizaner" 
characterisirt: „ E s  seynd die auserw äh l-
testen und dauerhaftesten Pferde, so m an 
findt gehen und weiden sich auf lau ter 
harten  S te in e r ,  da gar wenig G r a s  
w ächst. W ie magere Länder nach eines 
alten römischen S c rib en ten  Gezeugniß die 
streitbarsten E inw ohner gemeinlich behausen,

also liefert auch m agere W eide die tap fer
sten oder se dauerhaftest und arbeitsamsten 
P fe rd e ."

Doch die allm älige riesige E ntforstung 
des K arstes hier führte zur vollkommenen 
Wasserlosigkeit desselben und der M a n g e l 
an W asser ha t den G estütsm eistern von 
Lippiza und ihren O beren  im  Laufe der 
3  Ja h rh u n d e rte  schon viele bange S tu n d e n  
bereitet.

D a h er denn auch der Waldschutz schon 
im  X V I I .  Ja h rh u n d e r t  fü r die Umgegend 
von Lippiza scharf in 's  Auge gefaßt wurde 
und die In s tru c tio n  K aiser Leopold I .  
fü r den Gestütmeister in Lippiza äcko. W ien
7. Decem ber 1 6 5 8  —  die w ir in  der vom 
H ofsecretär A uer des Oberststallm eisteram tes 
verfaßten  ausgezeichneten Festpublication *) 
lesen —  enthält a ls  19 . P unk t nachstehende 
V o rsch rif t: „ S o l l  weder G stirtm eister noch 
Gegenschreiber auch khainer, wer der nun  
sehe, sich anmassen das Holz zu verkhauffen, 
zu verschenkhen oder sonst aufs w as weiß es 
geschehen khann zu veralienieren oder solches 
anderen zu thuen gestatten, in  welches n it 
allein u n s  in A btödtung unseres Gehölzes 
höchster Schaden zurgefiegt sondern auch dem 
arm en G s tir tt  in  der heißen S o m m ersze it 
der S chatten  entzogen wird V nd dieses bei 
höchster V ngnad und S tro f f ."

Aber nicht blos der Schutz der W a ld 
culturen , insoweit sie noch erhalten w aren, 
w ar durch diese in  vielen Punkten noch 
heute a ls  N orm ativ  gütige In s tru c tio n  
K aiser Leopolds gesichert auch die J a g d  
w ar schon in  frühen Z eiten  hier D ank den 
allgemeinen Jagdgesetzen Erzherzog C a r ls , 
F e rd in an d s und Leopolds geregelt, und

*) „Lippiza 1580— 1880." V om  k. k. Oberst
stallmeisteramt. A ls  M anuscript gedruckt. W ien 
1880. K. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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z. B . auf die E rlegung  des W olfes, der 
noch heute nicht selten a ls  ein G ast des 
R a y o n s  um  das H ofgestüt erscheint, schon 
bei der G rü n d u n g  desselben eine P r ä m i e  
ausgesetzt.

D ie  stete S o rg fa l t  des O berststa ll
m eisteram tes und der unm ittelbaren  V o r 
stände des Hofgestütes fü r den W ald , 
fü r den „F o rst um  Lippiza" brachte es 
d a h in , daß die nächste Umgebung von 
Lippiza einen W ald  u n s  darstellt, der u n s 
nicht n u r in  dieser O edn iß  überrascht und 
erfreut, sondern von dem a u s  auch m it E r 
folg die A ufforstung des K arstes allen voran  
von der kaiserl. Jn h a b u n g v o n  Lippiza begonnen 
werden konnte. „V om  Lippizaner Grundbesitz 
sind nahezu drei V iertheil desselben hochstäm
m iger W ald , durchschnittlich 6 0 — 1 2 0 jäh rige  
S tä m m e , zumeist Z errc iche , in  welchen 
G ru p p en  und einzelne S tä m m e  von E d e l
eiche und A horn  eingesprengt erscheinen; 
neue, ebenso in  verschiedenen P a rtie n  ge
theilte Anpflanzungen 'von W aldbeständen 
bedecken bei 11 5 0 9  H ektar."

D ie  über A nordnung S r .  M ajes tä t unseres 
K aisers F ran z  Jo sef I .  seit 1 8 5 8  in Lippiza und 
denD ependenzenPrestranck, V ille und Schickl- 
hof bei den W aldcu ltu ren  ausgesetztenPflanzen 
und B äum e vertheilen sich wie f o lg t : 
2 3 4 .1 0 0  3 —4jährige  Fichten, 3 4 4 .0 0 0
3 — 4jährige  K ie fe rn , 2 0 .0 0 0  3 jährige
E ichen, 1 1 .4 0 0  6 jährige  B irken, 6 4 0 0  
6jührige Buchen, zusammen 6 1 5 .9 0 0  Stück 
Pflanzen , dann 3 9 5 0  A horn , 7 0 5 0  Rüsten, 
5 9 6 0  Eschen, 4 0 0  Linden zusammen 1 7 .3 6 0  
Stück hochstämmige B äum e.

Nachdem w ir den Forst um  Lippiza wie 
er w ar, und wie er, nochm als müssen w ir 
cs im  N am en sämmtlicher A nw ohner be
tonen, D ank der Fürsorge des k. k. H of- 
gestüts erhalten worden, wie er D ank  der
selben Fürsorge in weitem Umkreise wieder 
zu werden b e g in n t; nachdem w ir das Locale 
kennen gelernt, beschauen w ir u n s die B e 
wohner desselben und w as  angezogen von

den Eigenthümlichkeiten des K arstbodens 
hier ab und zu einzieht.

D ie  F a u n a  L ippiza's ist —  wie A uer 
sich bezeichnend ausdrückt —  nicht n u r  
interessanter sondern auch m annigfaltiger, a ls  
dies bei dem ersten Blicke auf das verhält- 
n ißm äßig  kleine Stückchen vegetationsbedeckten 
rin g s  von Steinflächen eingeschlossenen L a n 
des erscheinen m ag.

V on jagdbaren T hieren  kommt das R eh 
jedoch nicht a ls  S ta n d w ild  im  strengen 
S in n e  des W o rte s , sondern im  Wechsel auf 
seinen weiten S tre ifzü g en  und der H ase vor.

D e r  berühmte Reisende K ohl macht in  
seiner lebendigen Schilderung  des T riester 
K arstes auf die D o lm en  genannten T richter 
des K alkbodens besonders a ls  Sam m elpunkte  
und Tum m elplätze der Hasen und Füchse 
aufmerksam, gleichwie die Vögel, namentlich 
die S in g v ö g e l und die T au b en  in  diesen 
T richtern  ihre Nester und Schlupfw inkel 
haben.

Doch greifen w ir unserer Sch ilderung  
nicht vor.

V o n  R au b th ie ren  erscheint der W o lf, wie 
schon erw ähnt, in strengen W in te rn  nicht 
selten hier zu G ast und erzählte u n s  erst 
jüngst der gegenwärtige G cstü ts-D irec to r von 
K lad ru b , H e rr  B ieten , auf der F a h rt ,  die 
w ir jüngst a ls  B egleitung des H e rrn  H of
ra th es von Jv o y  au s Lippiza unternahm en, 
von einer B egegnung m it solch' einem unge
betenen G aste, die er in  der Z e it  seiner 
Gestütsm eisterschaft in  Lippiza gehabt, wo 
der W o lf im  M a i  eines schönen M o rg en s  
nach einigen eisigen V ortagen  plötzlich dage
wesen.

D ie  Wildkatze sucht in einzelnen Exem
plaren  die felsenreiche Gegend auf, M a rd e r  
und I l t i s  finden gleich den Füchsen und 
Hasen in  den verzweigten H öhlen ihre froh- 
bcgrüßten Verstecke.

Unter den N agern , die durch mehrere 
F am ilien  vertreten sind, ist es der B ilch, den 
nach der altkrainischen S a g e  der T eufel selbst
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auf die W eide führt, dessen Vorkommen 
erw ähnt zu werden verdient, da sein Fell auch 
den B ew ohnern  um  Lippiza die landesübliche 
P elzfü tterung  und Pelzmützen liefert.

D ie  gefiederte W elt ist in  Lippiza durch 
viele O rd n u n g en  und zahlreiche F am ilien  ver
tre ten ; die P flanzeninfel gew ährt ihnen, wie 
der verdienstvolle Verfasser der m ehrerwähnten 
Festpublication m it Recht hervorhebt, w ill
kommenen sicheren A ufenthalt, denn Netz und 
Schlingen  sind im W alde verpönt und „V ogel
schutz" von dem Personale  des G estü ts strenge 
eingehalten.

A us der großen Z a h l  der Luftbewohner, 
die W ald  und W iese bevölkern, seien e rw ähn t:

V on  den R aubvögeln  der äußerst in te r
essante Schlangenbussard, welchem die zahl
reichen Kriechthiere des K arstbodens N ah ru n g  
gewähren, von den kleineren Edelfalken der 
B aum falk  und einige G eier- und E u len 
gatlungen.

Spechte zählt der W ald  in  M enge. D ie 
S p e rlin g sv ö g e l kommen in großer Z a h l  vor, 
die S ip p e n  der Amselu, D rosseln, Grasm ücken 
u. a. m . finden sich hier m assenhaft vor. D ie  
N achtigall, sie nistet in den „D o lm en " (den 
T richtern des Karstbodens) oft zu zwei bis 
drei P a a re n .

D ie  T auben  haben w ir schon oben erw ähnt, 
sie führen zu H underten  in  den Karstlöchern, 
au s denen nach dem V olksglauben die bösen 
W etter hervorbrechen, ih r ungestörtes F am ilien 
leben und kommen ab und zu in  dichten 
S chw ärm en, so daß sie fast den nächsten 
Umkreis verfinstern, in  den W ald  von Lippiza.

V on  den S te lzvögeln  kommt einer der 
gesuchtesten V ertre ter, der W aldschnepf, oft in 
großer Z a h l  in den Lippizaner W a ld ;  außer
dem zeigen sich doch n u r kurze Z e it  a ls  G äste 
mehrere A rten von W ildenten, um hier an 
den künstlichen Wasserlacken auf ihren W a n 
derungen vom oder zum S ü d e n  auszuruhen.

E s  ist w ohl begreiflich, daß der im  V o r
stehenden aufgeführte „W ildstand" die B e 
wohner von Lippiza und Umgebung nicht

w enig „zum Ja g e n "  anregt und anreizt, doch, 
wie gesagt, Netze und Schlingen  dürfen nicht 
gestellt, dam it nicht jene V ögel von hier 
verschwinden, die a ls  V ertilger fü r den W ald  
schädlicher Jnsec ten  geschont werden müssen.

R eh und Hase, Füchse und W ölfe, I l t i s  
und M a rd e r  u. s. w., u . s. w. W aldschnepfen 
und W ildenten, auf sie w ird lustig J a g d  
gemacht; n u r  E ines kommt zur Weidezeit 
der N ößlein  zu bedenken, daß nicht durch 
allzu rege W aidm annslust die edlen „L ipp i
zaner" —  deren Z ucht denn doch der H a u p t
zweck des In s t i tu ts  —  in ih rer R u h e  und 
in  ihrem  B ehagen  gestört w erden , denn 
namentlich die jüngeren au s ihnen und die 
M u tters tu ten , sie erschrecken wie über den 
D o n n er so auch über zu vieles Schießen in 
ih rer N ähe und dann beginnt jene regellose 
F lucht kopfüber von den W eideplätzen nach 
den heimatlichen W ohnstätten , die u n s  Auer 
in  der Festschrift so meisterhaft geschildert hat.

Doch dam it ist nicht gesagt, daß der 
einzelne W aidm ann, der da in  den W ald  
und in  die B erge um  Lippiza und seiner 
Dependcnzen h inauszieht, der W aidm anuslust 
en trathen m üßte, ja  ich m uß gestehen, daß so 
ein Ja g d g a n g  um  Lippiza oder Prestranek, 
bei V ille oder am  Schicklhof zu den ange
nehmsten E rinnerungen  der Ja g d e n  in  unsern  
österreichischen Alpen g ehört; die eigenthümlich 
bizzare N a tu r  des Karstgebietes, die unend
liche R u h e  und S ti l le ,  die über weit und 
breit sich ergießt, das eigene Thierleben, das 
m an hier zu beobachten so oft in die Lage 
kommt, die S ta f fa g e  der weidenden „ E lte rn "  
und „K inder" von Lippiza und Prestranek, 
a ll' dies zusammen und dann in  gewissen 
Jah resze iten  die seltenen W andervögel, die 
E inem  hier a ls  B eu te  zufallen, a ll' dies ist 
wohl geeignet, die Lust in u n s rege zu machen 
nach dem Forste und nach der J a g d  um 
Lippiza.

W er den w underbar schönen Fleck E rde, 
die O ase  von Lippiza m it der hochinteressanten, 
volkswirthschaftlich so unendlich bedeutenden
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In s t i tu t io n  deS k. k. Hofgestüts einm al besucht, I 
der vergißt den Eindruck sein Lebtag nicht, 
umsoweniger D erjenige, dem es glücklicherweise 
gegönnt w ar, das herrliche Fest der 3 0 0 jäh rig en  
E rrichtung dieser G rü n d u n g  mitzufeiern und , 
mitzustehen vor den eben enthüllten Gedenk
tafeln, die der Nachw elt künden werden, daß 
Erzherzog C a r l  von Oesterreich am 1 9 . M a i  
1 5 8 0  dieses I n s t i tu t  gegründet, und daß 
K aiser F ran z  Josef, der es während seiner 
glorreichen R egierung  re stau rirt und verm ehrt 
ha t, das 3 0 0 jäh rig e  Ju b ilä u m  Heuer abzu
halten angeordnet habe.

s W ir  schließen aber diese unsere Z eilen  
m it den schönen W orten  au s der Ansprache 
S r .  Durchlaucht des H e rrn  O berststallm eisters 
P rin zen  T h u rn -T a x is , der da sa g te : „M öge 

, diese schöne In s ti tu tio n  sich fo rterhalten  in 
weiteren Ja h rh u n d erte n  un ter der Fürsorge 
unseres Allerhöchsten K aiserhauses, welches 
der H im m el schütze und seg n e in  alle Z e ite n ; 
unser Allerhöchste H e rr  aber, S e .  M ajes tä t 
der K aiser F ra n z  Jo sef, er lebe hoch!" I n  
welchen N achruf die aus N ah  und F ern  her
beigeströmte dichtgedrängte S c h a a r  der an ra i- 
nenden B ew ohner enthusiastisch einstimmte!

Der deutsche Amselkrieg.
Unsere Leser kennen den „W ü rzb u rg cr- 

Amselproceß" im  W esentlichen; allein es ist 
doch ziemlich lange her, daß w ir davon N otiz 
genommen und die Sache  hat seither in  der 
„G eleh rtenw elt" so viel S ta u b  aufgew irbelt, 
daß w ir heute, wo w ir u n s v e ran laß t sehen 
im  In teresse unserer Leser d a rau f zurückzu
kommen, um  die E rla u b n iß  ansuchen müssen, 
die S ache  etw as breiter zu behandeln; w ir 
versprechen, daß das G anze nicht unlustig 
verlaufen soll.

D e r  Nächstliegende G ru n d , welcher u n s 
bewegt wieder von dem Am selproceß zu reden, 
ist ein soeben in  W ürzburg  im  V erlage der
I .  S taud inger'schen  B uchhandlung erschie
nenes sehr heiteres Büchlein, das sich „ M e in  
A m sel-Proceß, die Am selfanatiker und der 
Vogelschutz" nennt und den Professor C . 
S e m p e r ,  bekanntlich der H auptheld  des 
Processes, zum Verfasser hat.

S ch o n  die V orrede, m it welcher dieser 
streitbare Professor der „Z oologie  und der 
vergleichenden A natom ie" sein B üchlein ein
leitet, verdient m it gebührender Aufmerksamkeit 
gelesen zu werden. M a n  g laubt nämlich, 
auf solchen E ingang  könne nicht m ehr und 
nicht weniger a ls  die „Geschichte der C om 
m une" folgen.

Professor S e m p er schreibt näm lich:
„ I n  aufgeregten Z eiten , wie die sind, 

in  welchen w ir jetzt leben , treiben eine 
M enge sonst sich verbergender K räfte  an die 
Oberfläche und bringen h ier A lles in  V e r
w irru n g ; wie in  einem ruhigen S e e  der 
aufgewühlte U ntergrund mephitische D ünste 
und schmutzigen Sch lam m  em porw irbelt, welche 
die O rg a n ism en  des klaren W assers in  ihrem  
Leben gefährden. M a n  begreift es nicht, 
wie solche schädliche tückische K räfte  sich 
b isher ungesehen verbergen konnten, und m an 
w undert sich über die In te n s itä t,  die sie, 
einm al an die Oberfläche geworfen, urplötzlich 
zu entwickeln verm ögen."

Freilich lesen w ir am Schlüsse dieser 
köstlichen V o rre d e : „D ie  Sache  an sich ganz 
unbedeutend habe allm älig durch das Geschrei, 
das die Presse darüber erhob, an In teresse 
gewonnen" ; allein w ir denken doch, daß der 
Professor sich zweimal bedacht haben w ürde, 
das P u b licu m  m it sechzig starken Druckseiten 
zu behelligen, in  denen wesentlich doch n u r 
höchst persönliche D inge in  höchst persönlicher 
Weise abgehandelt werden, wenn er nicht 
selbst empfunden hätte, daß gerade der E rnst, 
m it welchem diese im G ro ß en  und G anzen 
futile Sache  da behandelt w ird, dem Büch-
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lein d as Recht verliehen w ird a ls  ein w erth
voller B e itra g  zur Geschichte des G ro tesk 
komischen eingehende B eachtung zu bean
spruchen.

V o r allem erzählt der Verfasser die V e r
anlassung des Processes in nachstehender 
W eise:

„ Z u  A nfang des J a h r e s  1 8 7 9  legte ich 
m ir an der R ennw eger G lacisstraße  dahier 
einen G a rten  an, an dessen Vorderseite ich 
später mein W o h n h au s zn erbauen gedachte. 
A ls  eifriger Liebhaber von B lum en und 
Pflanzen  benutzte ich einen günstig gelegenen 
W inkel des G a r te n s  zur Anlage eines kleinen 
G ärtchens fü r F a rrn k räu te r und A lpen
pflanzen."

„Leider merkte ich sehr bald, daß zwei 
Am selfam ilicn, die im  N achbarsgarten  ihre 
Nester hatten, sich gerade diesen F a rrn g a rte n  
zum Schauplatz ihrer wühlerischen T h ä tig 
keit erkoren hatten. Anfänglich ließ ich sie 
gewähren. A ls sie aber schließlich m ir gar 
zu große V erwüstungen angerichtet hatten —  
so daß m ir trotz sorgfältiger R ep ariru n g  der 
täglich angerichteten Schäden und den m it 
M o o s  bedeckten A npflanzungen eine Anzahl 
seltener und theurer P flanzenarten  durch das 
täglich wiederholte H erau sre iß en  zu G runde 
gerichtet wurden —  gab ich meinem G ä rtn e r  
A uftrag , Netze zu stellen, um  wo möglich die 
alten T hiere wegzufangen und so die Fam ilien  
zu zersprengen."

„Gleich am ersten T age fing ich eine 
junge Amsel in  einem der Netze. D a  mein 
G ä rtn e r , ein recht guter K enner der heimi
schen Vögel, sah, daß das gefangene T h ie r 
höchstens ein oder zwei T age  vorher flügge 
geworden sein konnte, so tru g  er m it meiner 
B illig u n g  den V ogel über den M a in  und 
ließ ihn dort über eine W egstunde von meinem 
G a rte n  entfernt wieder fliegen; in  der Ueber
zeugung, daß das T h ie r au s Unkenntniß des 
W eges nicht wieder zurückkommen werde. 
D a n n  vergingen etwa 1 4  T age, ohne daß 
sich eine Amsel sing ."

„ G a n z  plötzlich sollten dann auf einm al 
in  den an der G renze zum G a rte n  des 
G ä r tn e rs  S tu m p f  aufgestellten zwei Netzen 
sich je e i n e  Amsel gefangen haben; diese 
Netze sollen nach A ussage zweier G ä r tn e r 
burschen des H e rrn  S tu m p f  und eines 
M aurergesellen  m it den darin  befindlichen 
V ögeln in  den N achbarsgarten  gezerrt w o r
den sein durch den die G ä rte n  trennenden 
G itte rzau n . B e i dieser P ro ced u r wurden 
die beiden V ögel verletzt, so daß nach A n 
gabe jener G ärtncrburschen die eine Amsel 
gar nicht, die andere n u r  schlecht fliegen 
konnte. S o w e it die A ussage der Z eugen. 
W eder mein G ä rtn e r  noch ich sahen etw as 
dav o n ."

„ Z u fä llig  w ar dann auch gerade an 
diesem M o rg en  ein Polizeidiener an der 
G renze m eines G a r te n s  in dem Augenblicke, 
da das Netz von den G ärtnerburschen aus 
meinem G a rte n  in  den des N achbars h in ü b er
gezogen wurde. Derselbe rief einen zweiten 
Polizeidiener herzu, ging in den G a rte n  des 
H e rrn  S tu m p f , consiscirte die beiden Netze 
und machte bei der Polizei die Anzeige wegen 
Z uw iderhandlung  gegen das Vogelschutz
gesetz."

„Ueberzeugt, daß ich in meinem Rechte 
gewesen sei —  da m ein G a rte n  eingefriedigt 
w ar und die Amsel in  der kgl. bayer. V e r
ordnung vom 4 . J u n i  1 8 6 6  nicht in  der 
Liste der unbedingt gegen F a n g  oder T ödtung  
geschützten V ögel aufgeführt ist —  verlangte 
ich gleich am nächsten T ag e  die R ückerstattung 
der m ir widerrechtlich genommenen Netze. 
S t a t t  dieser erhielt ich die Nachricht, daß ich 
bereits vorgeladen sei, um  mich vor dem 
A m tsanw alte  wegen Uebertretung des V ogel
schutzgesetzes zu v eran tw orten ."

A nfangs schien die Sache  keine weiteren 
Folgen zu haben, a ls  daß dem Professor 
S em p er die ihm  entzogenen Netze, in Folge 
seiner E rklärungen vor G ericht, vom A m ts- 
anw alte zurückgestellt wurden. Allein nun 
bemächtigten sich die bösen Z eitungen  der Sache,
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stellten S e m p er a ls  A m selwürger dar und der 
P roceß  wurde neuerlich aufgenom men. D e r 
bekannte O rn ith o lo g e  B a ld am u ß  in C oburg  
gab ein G utachten  ab u. s. w. D a s  R esu lta t 
der V erhandlung , zufolge des am F re itag , 
den 2 7 . F e b ru a r, N achm ittags um 4  U hr 
verkündigten U rtheiles, w a r die Freisprechung 
des P rofessors C . S e m p er und seines G ä r tn e rs .

D e r  Spektakel in  den Z eitu n g en  aber 
w ährte fo rt; im „W ürzburger J o u r n a l"  w ar 
ein langathm igcr Artikel zu lesen, der die 
Ü bersch rift tru g  „ E in  neues R a u b th ie r" , in 
der „F ran k fu rte r L aterne" erschien ein B änkel 
über die A ffaire, d as m it den lustigen S tro p h e n  
schloß:
„Wir wecken euch den ersten Frühlingstraum, 
Wollt ihr dafür uns am Hollunderbaum,
Am Weinstock, Erdbeer- und Wachholdersirauch 
Nicht einmal gönnen ein Paar Beeren auch?
Gilt euch bei treuen Sängern nur der Braten, 
Nun dann entschädigt euch für unsern Schaden!"

„Es ist nicht schön von einem Menschenkind 
Und mit gerechtem Maße nicht gemessen,
Nur schwarz zu malen, weil wir Amseln sind 
Und unsere schönen Lieder zu vergessen;
Dann mußte man vor Schiller auch 

erschrecken:
„Der größte Dichter h alte — S  ommer

flecken!"
D ieses unfreiw illig  komische Gedicht ist 

aber leider eine der besten G aben  des B üch
le in s ;  wo es ernst sein w ill und sein soll, 
ist es unbedeutend oder falsch, gut ist es n u r, 
wo es sich auf andere, zum Beispiel auf 
D r .  B a ld a m u s , über dessen Amselforschungen 
w ir weiter unten  reden werden, beruft. I n  
sein eigentliches E lem ent, jenes des G ro tesk 
komischen, geräth der P ro fesso r, wenn er 
seine Thesen durch praktische Beispiele zu 
erläu tern  sucht. S o  com binirt er, um  seinen 
S a tz  recht deutlich zu m achen: „ D ie  M asse 
deS Volkes dürfe nicht verlangen, daß der 
Einzelne sein V ergnügen dem ihren opfere, 
daß er sich gänzlich seiner In d iv id u a litä t  ent
kleide und sich n u r so freue, wie sie es ihm 
vorschreibt" —  folgenden F a ll, ans den ein

a lter Professor des römischen Rechtes stolz 
sein könnte:

„Gesetzt, cs w ären  die meisten B ü rg e r 
unserer S t a d t  M nsiknarren , so dürfte m an 
sich nicht w undern, wenn sie selbst sich frei
willig den allergröß ten  E ntbehrungen a u s 
setzten, um  auch n u r  einen T o n  a u s  dem 
M u n d e  irgend einer gottbegnadeten S ä n g e r in  
zu erhaschen. W ollte cs nun  der neckische 
Z u fa ll, daß diese K ünstlerin  zugleich auch 
eine G ew ohnheitsdiebin w äre —  und auch sie 
ist eine S terb liche —  so w äre cs Je n e n  
gewiß nicht zu verdenken, wenn sie bei B e 
friedigung ih res höchsten V erlangens gern 
einige silberne Löffel in  der Tasche der 
Göttlichen verschwinden sähen. D e r  Unglück
liche aber, dem ein grausam es Geschick so 
feines G ehör versagte und den S in n  dazu 
nicht gab, sich von der S ä n g e r in  begeistern 
zu lassen : er sollte sich, dam it die Andern, 
die B evorzugteren , sich freuen könnten, auch 
seine silbernen Löffel stehlen lassen, an denen 
er vielleicht a ls  an einem E rb th e il au s alten 
Z eiten  ebenso große F reude hätte, wie Je n e  
am G e sa n g ? "

Lustig ist also das B üchlein, vielleicht freilich 
theilweise unfreiw illig , wie das oben citirte 
F rankfu rter B ä n k e l; einen viel bedeutenderen 
wissenschaftlichen I n h a l t  hat die B rochure 
„ D e r  W ürzburger A m sel-Proceß und die 
A m sel" von D r .  E . B a ld a m u s  in  C oburg , 
F ran k fu rt a. M .,  R . M orgenstern  L  C om 
pagnie. D e r  berühm te O rn itho loge  faß t seine 
Beobachtungen in  folgenden Sätzen  zusam 
m en: „ D ie  G artenam seln  sind entschieden 
S tan d v ö g el gew orden, indem sich sowohl 
alte wie junge In d iv id u en  beiderlei G e 
schlechtes das ganze J a h r  über in  der N ähe 
ih res B r u t -  oder S ta n d o r te s  aufhalten und 
n u r bei N ah ru n g sm an g e l in  schneercicheu 
W in te rn  a u s  den V orstad tgärten  m itten in 
die O rtschaften begeben. H ier versammeln 
sie sich im W in te r, zuweilen auch schon im 
Herbste heerdenweise; n u r  im S o m m er w ah rt 
jedes P a a r  sein Nestrevier, d as  aber durch
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die V erm ehrung der Amseln selbst sehr ein
geschränkt ist, während das der W aldam sel 
bekanntlich ein großes genannt werden kann. 
V on ihren früheren Eigenschaften haben sie 
w ohl K lugheit und Vorsicht behalten, aber 
die Scheu  und das M iß trau en  abgelegt, so 
daß sie geradezu dreist geworden sind. Äm 
Laufe dieser A enderung ihres W esens haben 
sie zugleich eine V orliebe für Fleisch, nam en t
lich d as junger nackter V ögel erworben, ob
gleich sie auch gekochte Gemüse und Vege- 
tabilicn  und gekochtes Fleisch so wenig 
verschmähen, wie rohes Kernobst. I n  Folge 
dieser reichlicheren N ah ru n g  haben sich die 
G artenam seln  über alles M a ß  h inaus ver
m ehrt, so daß beispielsweise um  C oburg  
3 0 0  P a a re  in den G ä rte n  der S ta d t  und 
des W eichbildes nisten, welche eine N ach
kommenschaft von mindestens 3 0 0 0  I n d iv i 
duen jährlich erw arten lassen, nachdem etwa 
ebensoviele vor dem Ausstiegen durch die 
Katzen verloren gingen, ein anderer T heil 
w ird weggefangen, geschossen oder sonstwie 
nach den W äld ern  Vertrieben. Z w a r  weiß 
die G artenam sel —  sagt B a ld a m u s  —  noch 
im m er auch die gewöhnlichen B auplätze ihrer 
W aldahnen  —  und a ls  städtischer B a u 
meister m it weit größerem  Geschicke —  zu 
benutzen; zugleich aber entwickelt sie einen

Reichthum  au Id e en  in der A usw ah l der
selben, wie in der ihnen angepaßten A u s 
führung des B a u e s  selbst, welche n u r m it 
dem bunten und oft bizarren Geschmacke der 
S ta d t-S p a tz e n  zu vergleichen sind. J a ,  die 
vornehme Amsel übertrifft den P ro le ta rie r  
darin . Hoch und niedrig, auf B äu m en , in 
Gesträuch und G estrüpp, auf, an und in 
G e b ä u d e n , besonders in  G artenhäusern , 
Lauben, V eranden und unaussprechlichen, aber 
nothwendigen Baulichkeiten und überall an 
Plätzen, die eben so geschickt a ls  ungeschickt 
gew ählt s in d , legt sie ih r zw ar oft m it 
Eleganz, aber meist auf Kosten der S o lid itä t  
erbautes Nest a n ."

F ü r  u n s liegt die F rag e  nahe, wie sich 
die Amsel in  unserem , im  W iener S tad tp a rk e  
aufführt. H ier ist durch die Unmenge von 
S p e rlin g e n , welche, wie m an neuestens wieder 
in  Amerika erfahren hat, V ertre iber der 
S in g v ö g e l sind, die zur Nachtzeit da ih r 
Unwesen treibenden Katzen und R a tte n  die 
B eobachtung erschwert; Thatsache ist aber, 
daß m an neben S p e r l in g e n , Amseln und 
Drosseln nahezu keine andern V ögel —  unge
rechnet natürlich die S tö rch e, S chw äne und 
E nten  —  im S tad tp a rk e  sieht. W ir  ersuchen 
Fachm änner, u n s  d iesfalls ihre Beobachtungen 
zugehen zu lassen. — n  -

Entenjagd in der Tonne.
M e h rm a ls  schon hatte ich von den E n ten 

jagden in der T onne sprechen gehört, wie sie 
in I ta l ie n  gepflogen w erden; vor Kurzem  
nun erhielt ich durch einen B ekannten, welcher 
sich voriges J a h r  längere Z e it  in  Venedig 
und Umgebung aufhielt, einige nähere A uf
klärungen über diesen Gegenstand.

D a  diese J a g d a r t  vielleicht manchem Leser 
der „ Ja g d -Z e itu n g "  unbekannt sein dürfte, theile 
ich hier E in iges aus einem von ihm  erhaltenen 
B riefe  m it:

„U nter D enen, m it welchen ich während 
m eines mehrmonatlichen A ufen thaltes hier

häufig verkehrte, w ar ein ehemaliger O fficier 
der B e rsa g lie ri, ein passionirter und auch 
guter Schütze, wie m an deren viele in  I ta l ie n  
an trifft, trotzdem es eigentlich ein w ildarm es 
Land ist. E ines T ag es nu n  tra f  ich ihn, eben 
sich bereit machend zur J a g d .  E r  forderte 
mich auf, ebenfalls von der P a r t ie  zu sein, 
w as ich m it V ergnügen annahm , zum al cs 
eine m ir ganz neue A rt von J a g d  sein sollte, 
eine J a g d  auf W asserwild „ in  der T onne" 
und mittelst der Lockente. D ie  F a h r t  sollte 
am nächsten T age  von S en ig o , einem Dörfchen 
bei Venedig, angehen, w ir begaben u n s aber
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noch am nämlichen T ag e  dahin, da w ir schon 
sehr frühzeitig von dort aufbrechen m ußten. 
Um 4  U hr M o rg en s  w aren w ir bereit, das 
W etter sehr günstig. D ie  dort landesüblichen 
Vehikel sind K orbw agen, gewöhnlich P a d u a n er-  
Fabrikate, etwa l l / 2  M e te r  breit, in  welchem 
m an bequem auf eine S e ite  gelehnt sitzt und 
selbst kutschirt. D ie  P ferde —  jeder W agen 
ist einspännig —  sind kleine, sehr m untere 
T hiere, welche stets gehalten werden müssen, 
wenn der Fahrenw ollende einsteigt, da sie, 
sobald sie merken, daß Jem an d  im  W agen 
Platz genommen hat, sogleich im scharfen 
T rab e  angehen.

D ie  Gegend ist dort flach wie eine Tisch
platte, also eben nicht reizend, jedoch außer
ordentlich fruchtbar, aber auch m it dem wirklich 
m usterhaften F leiße bebaut, den m an  kaum 
wo anders a ls  in I ta l ie n  an trifft. D a  ist 
kein Fleckchen E rde unbenützt, namentlich sieht 
m an dort türkischen W eizen, den O in ^ u n n tin , 
welcher in  5 0  T agen  reift, m itten in diesen 
Feldern  sind wieder A ngorien —  W asser
melonen —  gepflanzt und verschiedene H ülsen
früchte, der R an d  der Felder aber ist m it 
Psirsichbänmen um säum t, zwischen welchen sich 
G u irlan d en  von W einreben hinziehen, w as 
einen äußerst freundlichen Anblick gew ährt — 
m an sieht, daß m an nicht m ehr thun  kann. 
D ieser Reichthum  der V egetation versöhnt 
E inen ein wenig m it der Fläche der G egend, 
die n u r  durch irgend einen K irchthurm  oder 
die am W ege stehenden M arserieen  —  B a u e rn 
häuser —  unterbrochen w ird. D ie  S t r a ß e  ist, 
wie gewöhnlich alle italienischen S tra ß e n , 
vortrefflich und m it W assergräben flankirt.

D a  der W eg ziemlich weit w ar —  w ir 
m ußten 15  M ig lien  (etwa 4  deutsche M eilen) 
fahren, und zw ar durch nicht weniger a ls  
13  O rtschaften  —  so hielten w ir auf halbem 
W ege bei einer O steria  (W irth sh a u s) an, um 
u n s  einen „Lunch" zu vergönnen. E s  gehört 
einige Ueberwindung dazu, da hinein zu tre ten ; 
das In n e re  dieser O sterien ist nach ita lien i
schem Gebrauche n u r  durch einen, gewöhnlich

zerlumpten und schmutzigen V orhang  von der 
S t r a ß e  abgeschlossen, drinnen aber herrschen 
ein O d eu r, R auch, Schmutz und Fliegen, 
welche E inen bald in  die schleunigste F luch t 

! jagen. D e r  sauere W e in , der Liter zu 
7 0  Ccntesimi, wird in Porzellantöpfchen cre- 
denzt, zu essen aber bekommt m an nichts a ls  
Parm esankäse und das schlechte, trockene W eiß 
brot, welches in ganz I ta l ie n  üblich ist. W a s  
nun die S ta ffa g e  dieser Höhle betrifft, so 
hätte sie einem S a lv a to r  R o sa  vortreffliche 
M odelle abgegeben, es w aren lau ter schwarz
braune Burschen m it Prächtigen dunklen 
Augen, H a a r  und B a r t ,  aber auch schmutzig 
und zerlum pt, wie n u r möglich. Nach hastig 
eingenommener Aesnng flohen w ir au s der 
erstickenden Atm osphäre und fuhren weiter. 
Endlich nach 10  U hr kamen w ir an unserem 
Z iele, dessen N am e m ir entfallen, an. D ie  
Ufer sind hier sehr flach und das M ee r weit 
h inaus sehr seicht, daher größere Schiffe auch 
unmöglich landen können. D ie Bevölkerung 
besteht wie in  C hioggia, welches w ir in  der 
Ferne erblicken konnten, n u r au s Fischern.

A ls w ir ansgestiegen w aren nud unsere 
G efährte  versorgt hatten, setzte sich mein 
F ü h re r sogleich m it einem der E inw ohner in 
V erbindung, w as sic aber sprachen, konnte 
ich nicht ergründen, denn die Unterredung 
wurde in der blühendsten Localm undart geführt, 
bei deren A nhörung ein nicht italienisch 
Sprechender keine A hnung von der Schönheit 
dieser S prache  bekommen könnte. M a n  wurde 
bald handelsein ig ; ein jeder bekam einen 
großen S tro h h u t und ich ein altes D o p p e l
gewehr (mein F reund hatte das seine m itge
bracht). N u n  stiegen w ir jeder in eine theer- 
getränkte, etwa m annshohe Tonne und ließen 
u n s beiläufig 4 0 — 6 0  S ch ritte  weit in 's  
M eer hinausschieben, dann wurde der, eine 
E nte  vorstellen sollende, ans Holz geschnitzte 
Vogel, dessen F arbe von vielm aligem  Gebrauche 
aber schon ganz ausgewaschen w ar, an einer 
Leine in 's  W asser gesetzt und nachdem der 
Fischer wieder a n 's  Land gegangen w ar
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w arteten w ir, wohlversteckt in  unseren Fässern, 
auf die Ankunft der durch die Lockente sich 
etwa angezogen fühlenden Seevögel.

Diese A rt J a g d  w ar m ir aber ih rer 
N e u h e i t  wegen interessant, der R esulta te  
wegen weniger, denn es kamen n u r  verschiedene 
E nten  und M ö v e n ; doch w ar das Schießen 
in der stets etw as unruhigen T onne nicht so

leicht, a ls  ich m ir 's  dachte und mancher F e h l
schuß konnte auf Rechnung der unruhigen 
B a sis  geschoben w erden; doch erlegten w ir 
ziemlich viele Vögel, namentlich M öven, bis 
endlich die F lu th  zu steigen begann und uns 
der Fischer abholte und im  W asser watend 
a n 's  Land schob."

M. Kutsch em eite r.

Ein Beitrag zur M tu »  und Iagd-Mchichte des Mre»?''>
Von A . Krem enz. (Fortsetzung.)

D e r B ä r  bleibt so lange im Lager a ls 
der W in te r anhält. E ndig t derselbe wie ge
wöhnlich m it T hauw etter, und wird in ihm 
in Folge dessen sein Lager naß  und unbe- 
guem, so steht er auf, bleibt jedoch in trockener 
Lage m itun ter noch so lange liegen, bis sich 
das W asser verlausen hat. D ie  B ä r in  pflegt 
un ter allen Umstünden m it ihren Ju n g e n  so 
lange das Lager zu theilen, b is dieselben ih r 
folgen können. B e im  S icherheben aus dem 
W in te rlag er ordnet der B ä r  m it w eithör
barem  Schü tte ln  des K ö rpers seine F risu r, 
die in  Folge der langen W interruhe  sehr in 
U nordnung gekommen w ar, reckt und streckt 
und leckt sich, w älzt seinen K örper im  Schnee 
und S a n d e  und begleitet diese B ew egungen 
m it brum m enden T önen des W ohlbehagens. 
A lsdann  sichert er, sucht sich zu oricntiren 
und tro llt v o rw ärts . S e in e  erste S o rg e  ist, 
den durch die lange W in terruhe  herun ter
gekommenen und geschwächten K ö rp er durch 
N ah ru n g  zu heben und zu stärken. Doch 
bevor er hierzu greift, bedarf er einer P u r 
ganz, um  die verschleimten Eingeweide zu 
reinigen und zur Aufnahm e geeigneter N a h 
ru n g sm itte l vorzubereiten. U nter diesen p u r- 
girenden M itte ln  steht die M oosbeere  (vaee. 
ooo^eoeeos) wegen ih rer eminenten S ä u r e  
obenan. D a  dieselbe h ierorts auf allen M o o s 
brüchen reichlich gedeiht, in  Folge der S ä u re  
sich vortrefflich un ter der schützenden Schnee
decke erhält und den B oden im  F rü h jah re  
nach dem Schm elzen des Schnees wie m it 
einem rothen Teppich überzieht, so stellt ih r 
der B ä r  beim Verlassen des W in te rlag ers 
eifrig nach. *)

Hockend und gleichsam auf dem H in ter- 
theile rutschend, scharrt er die B eeren  bald 
m it der rechten, bald m it der linken V o rd e r
k a n te  zusammen und zu sich heran und 
beeilt sich, dieselben m it schnalzendem T one 
zu verspeisen. D ie  beabsichtigte W irkung scheint 
der Losung nach zu urtheilen eine vortreffliche 
zu sein. E in  anderes P u rg irm itte l bildet 
das M o o s . Noch spät im M ä rz  1 8 7 8  
jagte Schreiber dieses 2 B ä re n , die beide in 
getrennten D istrictcn  ih r Lager in  ziemlich 
niedrig gelegenen K iefernflughorsten au f
geschlagen hatten. D e r ungemein dicke Leib 
des einen und die aus dem Gebisse h e rau s- 
fließendc grüne Flüssigkeit nebst den zwischen 
den Z äh n en  steckenden pflanzlichen Ueberrcsten 
forderten zu einer genauen Untersuchung auf 
und ergaben, daß W anst und M ag en  m it 
frisch genossenem M oose angefüllt w aren.

Um die Thatsache uoch m ehr zu erhärten, 
begab ich mich zum Lager, und fand, daß 
der B ä r  im  Umkreise desselben an verschie
denen S te lle n  den Schnee weggekratzt und 
M o o s  gefressen hatte, welches nicht n u r  in 
der F äh rte  um her verstreut lag , sondern von 
dem er auch merkwürdiger Weise eine nicht 
unbedeutende M enge im Lager selbst a n 
gesammelt hatte. B e i dem anderen B ä ren  
ereignete sich die auffallende Thatsache, daß 
derselbe in  ünA ranti m it einem Büschel 
M o o s  im  Gebisse, welches auf beiden S e ite n  
des letzteren bartähnlich herabhing, ertappt 
und so erlegt wurde. D ie  Losung um  das 
Lager beider B ü ren  w ar reichlich, dunkel
g rün  und dünnflüssig. Ic h  erwähne dieser 
beiden Fälle  ausführlich, weil sie während 
eines Z e itrau m es von elf J a h re n  die ersten 

! w aren, die ich beobachtete, und die den G e-*) A us dem „Sporn ."
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nuß von M o o s  a ls  P u rg irm itte l von S e ite n  
des B ä re n  außer F rag e  stellten. H a t  der 
B ä r  auf diese W eise sein In n e re s  gereinigt, 
so bem üht er sich nunm ehr auch sein 
A eußeres durch den G enuß  reichlicher N a h 
rung stattlicher zu gestalten.

Doch stießt ihm diese im  F rü h jah re  
spärlich zu. Einzelne kraftlose Schw äm m e 
vom verflossenen J a h r e ,  vertrocknete B ee
r e n ,  Eicheln, Haselnüsse und sonstige 
W alderzengnisse, die sich un ter der schützen
den Schneedecke erhalten haben, sowie G rä se r 
und sonstige P fla n ze n , die nunm ehr a ls 
saftige Keime dem B oden  entsprießen, bieten 
ihm  gerade so v ie l, um  seinen K örper 
aufrecht zu erhalten. I n  B ezug auf N ah ru n g  
ist die Z e it  unm itte lbar nach dem S ic h e r
heben au s dem Lager fü r den B ü re n  die 
ungünstigste und dieser Umstand m ag w ohl 
der G ru n d  sein, daß derselbe sich nicht selten 
genöthigt sieht, wegen M a n g e l an S to ffe n  
au s dem Pflanzenreiche solche au s dem 
Thierreiche sich anzueignen und m ithin dem 
Viehstande h a r t m itzuspielen, w as ganz 
besonders im  F rü h jah re  häufig zu geschehen 
Pflegt.

I m  Allgemeinen pflegen die B ä re n , die 
sich schlechten Leibes eingeschlagen haben, 
auch diejenigen zu sein, die im F rü h jah re  
besonders im R eißen des V iehes sich a u s 
zeichnen. Jedoch habe ich beobachtet, daß 
diese Untugend h iero rts m ehr einzelnen 
B ärensam ilien  eigen ist und in  diesen wie
derum  einzelnen In d iv id u en , die dieselbe auf 
ihre Nachkommenschaft übertragen. Böse 
Beispiele verderben gute S i t te n  und werden 
leicht erblich und dies scheint anch faktisch 
beim B ürw ilde  der F a ll  zu sein. S o  
sind beinahe sämmtliche S ta n d b ä re n  des 
H a u p t-B ä re n re v ie r s  S c h itin  R eißer und 
zeichnen sich außerdem  noch durch ihre B o s 
haftigkeit bei den Ja g d e n  und sonstwie a u s , 
während in den übrigen R evieren wohl 
alljährlich einige Stücke Vieh gerissen w er
den, das B ä rw ild  daselbst jedoch sich im  
Allgemeinen gesitteter und wohlerzogener 
benimmt.

V on den B ä re n  des genannten R ev ie rs , 
von denen ich einige m ir wohlbekannte bezüglich 
ih res  T reibens mehrere J a h r e  lang u n u n te r
brochen beobachtete, w aren einzelne von einer 
w ahren M o rd lust beseelt und gaben dieser 
Untugend m itunter in  Jah resze iten , in  welchen 
es ihnen durchaus nicht an F ra ß  gebrach,

den empfindlichsten Ausdruck. S o  riß  im J u l i  
187 1  ein B ä r  im  S ü d e n  des R ev iers beginnend 
und mordend nach N orden fortschreitend im 
Laufe eines T ag es dreiundzwanzig Stück 
R indvieh und im  August desselben J a h r e s  
wiederum acht Stück, ohne auch n u r  das 
Geringste von seinen O p fe rn  zu verzehren.

D e r  B ü r  ist seinem ganzen B a u e  nach 
m ehr auf P flanzennahrung  angewiesen und 
es unterliegt keinem Zw eifel, daß das R eißen 
von V ieh m ehr die Folge von N a h ru n g s- 
sorgeu, besonders eines M a n g e ls  an geeigneter 
P flanzennahrung  ist. W enigstens ist es m ir 
nicht entgangen, daß, wenn die W aldbeeren, 
Eicheln rc. in  einem S o m m er reichlich gediehen, 
der V erlust an Vieh durch B ä rw ild  im  Laufe 
desselben und im Herbste bedeutend geringer 
w ar a ls  in  solchen J a h re n , wo dies nicht 
der F a ll  w ar. Nach meinen E rm itte lungen  
betrug h iero rts der durchschnittliche V erlust 
an R indvieh w ährend eines Z e itrau m es von 
11 J a h re n  alljährlich 9 0  b is 1 2 0  Stück, 
w as im m erhin bei dem hiesigen verhältn iß- 
m äßig  sehr großen und den ganzen S o m m er 
über im  W alde befindlichen Viehstande äußerst 
glimpflich genannt werden kann und n u r seinen 
G ru n d  in den sonst reichlichen N a h ru n g s 
m itteln  aus dem Gebiete der P flanzen- und 
T h ierw elt hat, im m erhin jedoch auf eine gewisse 
W ohlerzogenheit und G esittung des hiesigen 
B ä rw ild es  schließen läß t.

E s  unterliegt keinem Z w eifel, daß die mehr 
oder weniger ausgebildete B ösartigke it der 
einzelnen B ä re n  im  engsten Z usam m enhang 
steht m it der F le isch-N ahrung . S o  fütterte 
ich m ehrm als von jungen gehaltenen B ä re n  
einzelne beständig m it animalischer Kost, 
während die übrigen n u r P flanzen-N ahrung  
erhielten. E rstere wurden in  kurzer Z e it  so 
b ösartiger N a tu r , daß es bedenklich wurde, 
sich denselben ohne Stock zu nähern . U nauf
hörlich lagen sie m it den Andern im Kam pfe, 
bissen sich m it denselben b is au f 's  B lu t  
herum  und unternahm en bereits im zarten 
A lter von 5 ^  M o n a ten  A ngriffe auf das 
Feder-V ieh, so daß es gerathen schien, sich 
derselben zu entledigen. P ferde fallen h ier
o rts dem B ä re n  selten zur B eu te , Schweine, 
Schafe  und Z iegen  beinahe n iem als , ob
gleich ich nicht leugnen will, daß manches Stück 
dieser H austh iere , das auf das C onto des 
W olfes gebucht wird, M eister Petz auf Rech
nung zu setzen ist.

(Fortsetzung folgt.)
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S  ch u  ß -  o l  i  st e
über das im J a h re  1 8 7 9  auf den hochgräflich E d u a rd  P a ijfy -E rd ö d 'sch c lr  D om ainen 

B reznic, M e rk l in  und H radist erlegte W ild .
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M e rk lin 11 6 9 9 3 . 881 6 - 10 6 0 9 2 2 1 9

H radist - 10 5 6 6 1 19 9 6 5 2 1 - 17 1 5 8 1

S u m m a 6 14 2 8 1 5 1 6 5 36 2 4 1 3 1 2 4 15 10 6 5 7 4 7 2 5

D a ru n te r :  Hirsche von 1 0  E nden 3 , Hirsche von 8 E nden 2 , T hiere 1, D a m -H au p t-  
Schanfle r 2 , D am , angehende S ch au fle r 3 , D a m -S p ie ß e r  4 ,  D am -G aise  3 , D am - 
Kitze 2 , Fischotter 1, D achs 1, K ronow etter 4 2 , S tock-E nten  2 0 , P la ß -E n te n  2,

G eringes R aubzeug 5 9 1 .
Schloss H ra d is t  den 2 .  F e b ru a r 1 8 8 0 .

B asel,
Forstmeister.

S  ch u ß - ^  i s t e
vom J a h r e  1 8 7 9  der gräflich S te fan  Forgäckflfchen Herrschaft N agy -S zalän c).
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M sk u g eW ieß m  auf der k. k.
Nach C onstitn irnng des C om ites zur 

V eransta ltung  von Glaskugelschießcn erwirkte 
zunächst der P räsiden t desselben, C a r l  Fü rst 
T rau ttm an n sd o rff  bei S r .  Excellenz dem com- 
m andirenden G en era l fü r Nieder-Oesterreich 
F Z M .  B a ro n  M aro ic ic  die Ueberlassung 
der M ilitä r-S ch ieß stä tte  a ls  Schießplatz und 
wurden in  der ersten stattgehabten S itzung  
drei H erren  zur Verfassung der Schießordnung 
gewählt. D a s  D re ier-C o m ite , bestehend aus 
den H erren  C a r l  F ü rs t T rau ttm an n sd o rff, 
Leo B a ro n  G n d en u s und Louis B a ro n  
Rosenfeld, unterzog sich der ihm gewordenen 
Aufgabe und empfahl dem G esam m t-C om itä  
die Annahm e seines E lab o ra te s .

Nach zwei Lesungen wurde beschlossen, 
die Schießregeln vorläufig den Probeschießen 
zu G ru n d e  zu legen und eventuelle A bände
rungen, die etwa nothwendig erscheinen 
sollten, bei der dritten Lesung vorzunehm en; 
nach stattgehabten Probeschicßen, bei welchen 
inan sich von der Zweckmäßigkeit überzeugt 
hatte, w urden dieselben definitiv angenommen. 
Nachdem von H errn  B a ro n  Rosenfeld a ls 
O b m an n  des Execntiv - C om ites die I n 
standsetzung des Schießplatzes und die übrigen 
V orarbeiten  vollendet w aren, wobei er sich 
der thatkräftigsten Unterstützung von S e ite  
des H errn  B a ro n  R ü stl, C om m andanten der
k. k. M ilitü r-S ch icß s tä tte  zu erfreuen gehabt 
hatte, fanden bereits zwei Probeschießen statt, 
um  die Tauglichkeit der W urfm aschiuen zu 
prüfen und die B edienungsm annschaft zu schulen 
und finden, wie w ir in der letzten N um m er 
der „ Ja g d -Z e itu n g "  berichtet haben, seit dem 
2 1 . A pril b is auf W id erru f jeden M ittw och 
von 12  U hr angefangen Uebungsschießen und 
später Preisschießen statt, an welchen die 
Theilnahm e M itg liedern  des n. ö. Jagdschutz- 
V ereines und den k. k. O fficieren unentgelt
lich, eingeführten G ästen  gegen E rla g  eines 
Leggeldes von 1 fl. für jeden Schieß tag  frei 
steht. Jed e  geworfene K ugel wird dem 
Schützen m it 5  kr. berechnet. D a s  Sech- 
zehner-C om ite, dem die Leitung des G la s 
kugelschießen obliegt und dessen M itg lieder 
zugleich O rd n e r  sind, besteht aus den P .  T . 
H e rren : C a rl  F ü rs t T rau ttm an n sd o rff, P r ä 
sident; F ran z  G ra f  C ollo redo-M a n n sfe ld ,
l .  V ice - P rä s id e n t ; Jo sef G ra f  H oyos,
2 . V ice-P räsid en t; Apfelbeck Joses, A nton 
G ra f  A pponyi, D r .  B ertho ld , Com ploier,

. ZMlM>>8chieWt1e im Prater.
D engler, Leo B a ro n  G n d en u s, F ran z  H a u p t
m ann Z . ,  Leibenfrost, Emerich N anzoni, B a ro n  
Rosenfeld, J a q u e s  S c h a w e l, C a rl S a r g ,  
D r .  T ro ll.

Um A nnahm e des R ichteram tes wurden 
ersucht die P .  T . H e rren : A nton G ra s  
A p p o n y i, D r .  B e rth o ld , F ran z  G ra f  C o l
loredo M an n sfe ld , Leo B a ro n  G n d en u s, 
C a rl  G ra f  L am b erg , Louis B a ro n  R osen
feld, H au p tm an n  B a ro n  R üstl, E rw in  G ra f  
S chönborn , Excellenz H ugo G ra f  T ra u n , 
C a rl  F ü rs t T ra u ttm a n n sd o rf f ,  H a n s  G ra f  
Wilczek.

I n  Nachstehendem bringen w ir S ch ieß 
ordnung und R egeln  zur K enntniß  unserer 
L eser:

S  ch i e ß - O  r  d n u n g.
§ . 1. Zweck des Schießens auf G la s 

kugeln ist die A usbildung des J ä g e rs  a ls 
F lugschützen, sowie die Vervollkom m nung 
seiner W affe anzustreben.

H. 2 . D a s  Schießen wird organisirt 
durch das auf A nregung des n. ö. Jagdschutz- 
V ereines zusammengetretene C om itö von 
16  M itg liedern , dessen eventuelle E rgänzung  
durch den Ausschuß des genannten V ereines 
erfolgt. D ie  betreffenden A usfertigungen w er
den durch den Präsidenten  des C o m itä 's  
unterzeichnet.

tz. 3 . Alle M itg lieder des Jagdschutz- 
V ereines sind berechtigt, ohne weitere E in 
zahlung am Glaskugclschicßen theilzunehmen.

Je d e s  M itg lied  ist ermächtigt G äste m it
zubringen, n u r haben letztere fü r jedesm aligen 
E in tr i tt  in das Schießlokal 1 fl. an die 
Cassa zu entrichten. D en  O fficieren  der 
G arn iso n  steht die T heilnahm e am Schießen 
frei.

§ . 4 . D a s  C om it6 ernennt die R ichter 
und O rd n e r  und bestimmt die Reihenfolge, 
in der sie zu functioniren haben. I n  der 
R egel erstreckt sich die F un c tio n sd au er auf 
einen halben N achm ittag.

ß . 5 . D ie  Höhe des Leggeldes no rm irt 
das C o m itä , zu dessen O bliegenheiten die 
V erw altung  der Einkünfte, die Feststellung 
eventuell A bänderung der Schießordnnng, 
sowie Ausschreibung der ordentlichen, wie 
außergewöhnlichen Schießtage, Abfassung oder 
G enehm igung der Propositionen, der A b
züge rc. gehören. V om  Reingew inne fallen
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wenigstens 2 5  dem P räm icnfonde des 
Jagdschutz-Vereines zu.

§ . 6 . D a s  Schießen findet vorläufig  alle 
M ittw och von 12  U hr M itta g s  an statt.

R e g e l n  f ü r  d a s  S c h i e ß e n .
§ . 7. Alle Schießen werden gehalten bei 

drei oder weniger F allen , sechs M e te r von 
einander aufgestellt, bei genau ausgem ittelter 
im § . 1 8  angeführter D istanz.

B e i Probeschießen bleibt es dem E r 
messen des R ichters überlassen, die D istanz 
der Fa llen  und die E ntfernung  der Schützen 
zu bestimmen.

§ . 8 . S o b a ld  der Schütze bereit ist, 
zeigt der R ichter dem Fallenzieher durch ein 
von ihm  unbemerkt zu ziehendes N um m ernlos 
an, welche Fa lle  zu werfen hat. Aus die 
A n tw ort des Z ie h ers  m it „ F e rtig "  ru f t der 
Schütze „L o s" . W enn die F a lle  w irft, bevor 
der Schütze ru ft, so gilt die K ugel nu r, 
wenn es dem Schützen beliebt zu schießen.

§ . 9 . D e r R ichter allein entscheidet, ob 
eine K ugel getroffen oder nicht und zeigt 
das R esu lta t dein S chreiber an, welcher den 
T reffer m it einem -1- ,  den Fehlschuß m it O  
m arkirt.

Z ersp rin g t die K ugel schon beim W urfe , 
so befiehlt er eine andere Kugel, ob geschossen 

.wurde oder nicht. D e r  O rd n e r  hat fü r den 
regelrechten, raschen F o rtg an g  des S ch ießens, 
sowie fü r die äußere O rd n u n g  überhaupt 
S o rg e  zu tragen.

§ . 1 0 . W enn der Schütze seinen Platz 
eingenommen ha t, spannt er sein G ew ehr 
und hält den Kolben un ter der Achselhöhle. 
E r  geht erst in Anschlag, nachdem er „L os" 
gerufen.

§ . 11 . Alle K ugeln müssen während des 
F lu g es in der Luft getroffen werden.

§ . 1 2 . P u lv e r-  und S ch ro tlad u n g  ist 
beliebig, ebenso die Schro tsorte .

§ . 13 . D a s  S techen geschieht auf eine 
von den B etheiligten vereinbarte D istanz, die 
bei W iederholung stets um  1 M e te r ver
längert w ird b is oder auf 2 2  M e te r, über 
welche D istanz überhaup t nie hinausgerückt 
w ird. D a s  S techen m uß am nämlichen T age 
geschehen und darf n u r  m it E inw illigung 
aller In teressenten aufgehoben werden.

§ . 14 . B e i Doppelschüssen wird auf 
16  M e te r geschossen. D ie  F a llen  werfen 
möglichst gleichzeitig.

D a s  S techen erfolgt nach gleichem P rin c ip  
wie im § . 13.

§ . 1 5 . Je d e r  Schütze m uß bereit sein, 
wenn er aufgerufen w ird, m it A usnahm e von 
Z ufä llen , deren B eurthe ilung  dem Richter 
überlassen bleibt.

§ . 1 6 . D e r Schütze hat das Recht auf 
eine andere Kugel, wenn sein G ew ehr ver
sagt, wenn seine Capsel nicht epplodirt oder 
die P a tro n e  nicht losgeht. H ingegen ist die 
K ugel für ihn verloren, wenn er selbst daran  
Schuld  ist, daß sein G ew ehr versagt, nämlich 
wenn er den H ah n  nicht gespannt oder C apsel 
oder P a tro n e  vergessen hat.

§ . 1 7 . B e i H in terladern  darf erst auf 
dem S ta n d e  geladen, bei V orderladern  erst 
dann d as Zündhütchen aufgesetzt werden. 
S o  lange bei der M aschine m an ipu lirt w ird, 
ha t der Schütze das G ew ehr geöffnet zu 
halten rcspcctive das Z ündhütchen zu ent
fernen.

§ . 1 8 . D e r V orthe il größerer C aliber 
wird durch Z u lag e  an der Schußw eite  a u s 
geglichen, wie fo lg t :

C aliber 1 6  schießt auf 18 M e te r
14 I 8 V2
1 2 19
1 0  „ 2 0

S tä rk ere  C aliber a ls  N r .  1 0  sind au sg e
schlossen, schwächere C aliber a ls  N r .  16  
genießen keine weitere B egünstigung. D e r  
Schütze m uß sich genau in der ihm  ange
gebenen D istanz aufstellen, seine Fußspitzen 
dürfen die Linie, welche seine Schußdistanz 
m arkirt, nicht überschreiten. Je d e r  Schütze, 
der überfüh rt ist, auf kürzere D istanz a ls  die 
ihm  bestimmte geschossen zu haben, verliert 
alle Rechte auf die P o o l, Preise und W etten.

D e r  R ichter kann das erstemal a ls  S t r a f 
m ilderung n u r die K ugel a ls  schlecht erklären.

§ . 1 9 . N iem and ha t das Recht dem 
R ichter zu widersprechen, dessen U rtheil ist 
endgiltig.

§ . 2 0 . D ie  Schießregeln  liegen au f; wer 
gegen dieselben verstößt, zahlt S t r a f e  und 
z w a r :

1. W er ein G ew ehr unvorsichtig 
handhabt, also die M ü n d u n g  
auf einen M enschen respective 
gegen das P u b licu m  richtet 5  fl.

2 . Laden oder Aufsetzen der Z ü n d 
hütchen, bevor der Schütze 
den S ta n d ,  von dem au s er 
schießt, eingenommen 5  fl.
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3. Schießen von einem anderen 
a ls  den zum Schießen ü b er
haupt bezeichneten S ta n d  10 fl.

4 . S tö ru n g  im S ch u ß  auf A n
trag  des Schützen . . 1 fl.

B e i w iederholter Ü b e rtre tu n g  oder W id er
setzlichkeit gegen den R ichter kann letzterer das 
W eiterschießen dem B etreffenden fü r den 
N achm ittag untersagen und kann das Com it6 
auf gänzlichen Ausschluß vom G laskugel- 
schießen erkennen.

D ie  S tra fg e ld e r  bestimmt der Richter 
und fallen dieselben dem Fonde zu.

§ . 2 1 . Je d e r  Schütze bezahlt die für 
ihn geworfene Kugel, ob er sie trifft oder

n icht, außer den in tztz. 9  und 16  vorher
gesehenen Fällen .

ß . 2 2 . D a s  Leggeld ist vor B eg in n  des 
Schießens fü r m indestens 12  K ugeln m it 
vorläufig 5  kr. per K ugel zu entrichten. F ü r  
nicht abgegebene Schüsse w ird das Geld 
rückersetzt.

§  2 3 . D ie  W etten gelten n u r ,  wenn 
der B e tra g  deponirt wird und find von 
sämmtlichen G ew innen 1 0  zu G unsten  der 
V ereins-C assa  abzuziehen.

§ . 2 4 . S o llte  ein J a h r e  lang nicht ge
schossen werden, so fallen alle Untcnsilien und 
Reservefonde dem n. ö. Jagdschutz-Vereine zu.

Der versteMare Verschtußhaken eines Gewehres. (Lompensa-
ling l-ump.)

A ls ich vor schon nahezu 2 J a h re n  dem 
H andelsm inisterium  den officiellen B ericht über 
G ew ehre auf der P a r ise r  W eltausstellung 1 8 7 8  
einlieferte, widmete ich m demselben dieser d a 
m als ganz neuen Erfindung auch einige Z eilen , 
und da dieser Bericht vollinhaltlich im 2 2 . J a h r 
gang (1 8 7 9 ) der „ Ja g d -Z e itu n g "  auch A uf
nahm e fand, so dürfte es gewiß am Platze 
sein, auf denselben, dam als kurz besprochenen 
Gegenstand ausführlicher zurückzukommen, um 
ihn näher zu beleuchten und durch bcige- 
gebene I llu s tra tio n en  Jed erm an n  faßlicher 
zu machen.*)

Diese E rfindung dient —  wie schon 
d am a ls  gesagt worden —  fü r H in terlad u n g s
gewehre und namentlich aber fü r L n a x -^ e tio n -  
G ew ehre m it detachirtem V o rd c rth e ile ; sie ist 
dem Jä g e r ,  der in abseits gelegenen Gegenden 
nicht imm er und gleich über einen fähigen 
Büchsenmacher verfügt, deshalb von unschätz
barem  W erthe, weil sic ihn in den S ta n d  
setzt, die R e p a ra tu r  seines in Folge wieder
holten G ebrauches nicht m ehr gasdicht schlie
ßenden G ew ehres ans leichte Weise m om entan 
selbst vorzunehmen. S ie  ha t zum Zweck, die 
S to ß p la tte  des B a s c ü l 's  und beim geschlos

senen G ew ehre die daranstoßenden Läufe 
ungeachtet der Abnützung, welcher die C h arn ie r- 
schraube fort und fort ausgesetzt ist, in  stets 
contactcr B erü h ru n g  zu erhalten ; somit die 
b isher allein möglichen R eparirungen  w ie: 
Ersetzung der abgenützten C harnierschraube 
durch eine dickere, oder V erschraubung des 
Verschlußhakens auf diese W eise illusorisch 
gemacht sind und vom J ä g e r  um gegangen 
werden können.

O b w o h l nun die ganze C onstrnction in 
den nachstehenden Zeichnungen leicht erkennbar 
ist, so diene doch zur leichteren Uebersicht 
eine Beschreibung aller ersichtlichen B estand- 
theile u. z . :

N r .  1 zeigt den unteren T h eil eines 
P a a re s  Läufe, welche m it den verstellbaren 
V erlängerungshaken versehen sind,

N r. 2  zeigt die Seitenansicht derselben 
Läufe,

N r. 3  zeigt den Durchschnitt des V e r
schluß- und V erlängerungshakens an  den
selben Läufen,

N r. 4  ist das Verm ittelungsstück oder der 
K eil zum V erlängerungshaken,

N r . 5  ist der V erlängerungshaken selbst.
g.) I s t  der V erlängerungshaken, an welchen 

die C harnierschraube zu stoßen kommt und*) S ieh e  „Jagd-Z eitung" B d. X X II. S e ite  73.



314

/

e /

«?4

welcher sich in  den Verschlußhaken (d) cin- 
schiebt,

(e) ist der S t i f t  des V erlängerungshakens 
m it schräg zugefeiltem Ende, in  die O effnuug 
des Verschlußhakens hineingepaßt,

(ä) ist das V erm ittlungsstück zu dem 
schräg zugesellten Ende des S t i f te s  (e), 
functionirend durch S ch rau b e  (ch.

(k) ist die Stellschraube, zu gebrauchen 
fü r die S chraube  (s), nachdem die beliebige 
V erlängerung  des Hakens durch letztere er- 
folgte.

H a t sich daher nach m ehrjährigem  
Gebrauche des G ew ehres zwischen 
der S to ß p la tte  des B a s c ü l 's  und 
zwischen den Läufen ein solcher R au m  
gebildet, daß z. B . schon das dünnste 
Papierschnitzel dazwischen h inein
geschoben werden kann, so erfolgt 
naturgem äß die zu vermeidende A u s 
ström ung der G ase, der m it der 
obigen E rfindung sofort abgeholfen 
werden kann, indem m an zuerst die 
Stellschraube (f) herausnim m t, h ier
auf die S chraube  (s) zuzieht, welche, 
m it dem Verm ittlungsstück (ck) corre- 
spondirend, den V erlängerungshaken 
(n), —  w oran  die C harnierschraube 
ruh t, —  soweit h inausschiebt, bis 
die Läufe fest an das B a sc ü l  zu 
stoßen kommen. Endlich gibt m an 
noch die S chraube  (k) auf ihren Platz 
zurück; das G ew ehv ist somit neuer
dings zu benützen und demselben —  
zur Freude des J ä g e rs  —  der u r 
sprünglich erzielte kräftige S ch u ß  
m it seinem norm alen Rückstoß w ieder
gegeben.

D ie s  die so sinnreiche englische 
E rfindung . E in  anderes, jedoch 
amerikanisches P a te n t ,  genau nach 
dem Princ ipe  der obig beschriebenen 
englischen E rfindung, übertrug  vor 
Kurzem  der In g e n ie u r I .  W . W ilson

C . E . auf den detachirten V ordcrtheil eines 
G ew ehres. D ie  Vortrefflichkeit dieses Com - 
pensators und der ingeniöse Gedanke, den
selben fü r den V ordertheil zu verwerthen, 
ist auch nicht anzuzweifeln, w ill inan dessen 
eingedenk sein, daß der V ordertheil des G e 
wehres jeucu wichtigen T heil bildet, der das 
G ew ehr beim O effncn zusam m enhält, und 
obgleich dessen C harn iere  breite gleichmäßig 
berührende Flächen bilden, so nützen sich die
selben doch m it der Z e it  ab und werden, 
sobald die Läufe beim O effnen ganz gesenkt 
sind, in diesem F a lle  wackelig.
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Um also auch diesen Vorkommnissen, — 
wenn sie auch die Festigkeit des H au p tv er
schlusses gar nicht beeinflußen, aber sedensalls 
das O effnen durch das rasche und leichte 
F a llen  der Läufe unangenehm  gestalten lassen, 
—  jederzeit vorzubeugen und eine G leich
mäßigkeit und S a n f th e it  im Senken der 
Läufe zu erhalten, ha t der Amerikaner zwischen 
dem V orderschaftshaft und zwischen dem hiefür 
im  Vordertheile selbst befindlichen Einschnitte 
einen conisch zugesellten K eil p lacirt, der 
verm ittelst einer an die Obenseite des Holz-

vordertheiles hervorragenden S chraube  durch's 
einfache H ineinschrauben so tief gepreßt w ird, 
daß der V ordertheil in Folge der conischen 
W ände des K eiles zu dem C h arn ie r vorrückt, 
um  die durch Abnützung möglicherweise ver
loren gegangene gleich sanfte B erü h ru n g  beider 
T heile wieder herbeizuführen.

H iem it endet mein bescheidener Versuch, 
diese auf dem Felde der Waffentechnik ge
machten N euerungen durch W o rt und Zeich
nung klar zu stellen.

K ra n z  I .  Seenger.

H e r r  R e d a c t e u r !
Ic h  erlaube m ir auf den Artikel „ein 

Schrotgew ehr auf den S ch ild h ah n " in 
N r . 7 I h r e s  geschätzten B la tte s  hinzuzu
fügen, daß ich von der F irm a  S p rin g e r  
vier ganz gleiche Lancaster-G ew ehre C a l. 1 6  
seit 10  J a h re n  fü h re , deren Leistungsfähig
keit in  E rw ägung  der geringen Lauflänge 
von 2 6  W r. Z o ll und des kleineren C a libers 
und der verhältn ißm äßig  kleineren Ladung 
w ohl jene des erw ähnten C a l. 1 2  B üchs- 
flin ten -S ch ro tlau fes übertrifft. M eine La
dung beträg t durchschnittlich (ungezählt, dem 
M a a ß l  nach) 6 5  K örner S c h ro t N r . 4 , 
hiezu 2  G ram m  Volkm anpulver und sonst 
Vernunft- und erfahrungsgem äß angewandten 
gewöhnlichen P fro p fe n , au s G a v a rd -M cta ll-  
patronen geschossen.

Ic h  habe auf 5 0  S c h r i tt  —  2 0  W r. 
K la fte r von je 2  Schüssen aus Einem  
Laufe folgende Durchschnittsziffern erhalten, 
und zw ar auf Z eitu n g sso rm at von C . : 

C a l. 16
G ew .-N r. I  Recht. Lauf.

„ Link.
G e w .-N r. I I  R .

L.
G e w .-N r . I I I  R .

L.
G e w .-N r. IV  R .

L.

3 3  
2 8  
3 0  
2 9  
3 7
3 4  
2 5  
3 3

3 2 C .1 2 .

Diese Scheibengröße neben jener von 
^Vk2 w ürden statt 2 4  circa 3 2  S c h ro t
körner jenes C a l. 12  Laufes entsprechen.

Versuche m it den sogenannten Concen- 
tra to ren  von R .  Nerlich in  B ielitz (O esterr.- 
Schlesien) würden w ohl noch weit bessere 
E rfo lge auf den S ch ildhahn  ergeben, und 
m it denselben w äre auch leicht m inder eng 
tragenden Läufen bedeutend abzuhelfen; doch 
läß t die Ladung nicht nach gegebener S c h ro t
anzahl sich bestimmen, sondern hängt mehr 
oder m inder stets von der In d iv id u a litä t  
des G ew ehres ab.

G ä a d ,  am  2 0 . M a i  1 8 8 0 .
K ugo W eichsfreiherr H udenus, 

k. k. Kämmerer.

Mannigfaltiges.
(Niederösterrcichischer Jagdschutz-V erein.) 

D e r un ter dem P ro tecto rate  des K ronprinzen  
Erzherzog R u do lf stehende niederösterreichische 
Jagdschutz-V erein hielt am 19 . d. M .  V o r 
m ittag s im  großen S a a le  der k. k. L and
wirthschaftsgesellschaft seine G eneralversam m 
lung a b ; die V ersam m lung w urde kurz nach 
1 0  U hr durch den Präsidenten  H errn  G ra fen  
C ollo rcdo-M annsfe ld  eröffnet. D em  J a h r e s 
berichte entnehmen w ir folgende D a te n : D e r  
V erein zählt 1 1 1 7  M itg lieder m it 1 1 9 1  S t i m 
men. V on dem Cassenüberschnsse w urden 4 7 0  fl. 
a ls  P räm ien  für verdiente Iagdschntzpersonen 
verwendet. D e r  bisherige V ereinsausschuß 
wurde wieder, und anstatt der ausgetretenen 
A usschuß-M itglieder die H e rren  E rw in  G ra f
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Schönborn  und C a r l  F ü rs t T rau ttm a n n sd o rff  
gewählt. D e r  V ersam m lung w ohnten 41  M i t 
glieder in  V ertre tung  von 1 0 5  S tim m en  bei 
und beschloß dieselbe dem O bcrstjägerm eister 
S r .  M ajes tä t, Excellenz G ra fen  T ra u n , S itz  
und S tim m e  im  Ausschüsse anzubieten.

(Zur Frage über den Riesenhirsch. *) 
D ie S a m m lu n g  der R o y a l Academy in 
D u b lin  en thält neben allerhand ethnologischen 
und anthropologischen O bjecten  ein wohlcr- 
haltenes G erippe von Ilroim  Zpelksur; aus 
der H öhle von M o n tla u r , D ep . von A rieges, 
P y ren äen . Besondere B eachtung verdienen 
die Reste von llille in ieu o  m it
künstlichen S chn itten  uud V ertiefungen. D ie 
Knochen w urden bei A thlone nahe M a r l  
un ter 15  F u ß  T o rf  von E . I .  F o o t (G eol. 
S u rv e y ) gefunden und sind von M r .  I .  Beete 
Ju k es  im  J o u r n a l  der D u b lin er G eolog. 
G es. B d . V , p . 1 2 7  beschrieben. Bekanntlich 
ist cs eine im m er wieder angeregte S t r e i t 
frage, ob der N i e s e n  Hi r s c h  i n  I r l a n d  
m it dem M enschen zusammen gelebt hat. 
I n  anderen Gegenden, z. B .  in der M ark  
B ran d en b u rg , ist der Riescnhirsch (0<?rvn8  
eui-^eei-cw) b is jetzt a ls  Genosse von Illep lllw  
p rilü iA 6nin8  und §0 3  P ii8eu6 stets n u r a ls  
echtes D ilu v ia lth ie r aufgefunden.**) D a ß  nun 
hier in F rag e  kommende Stücke wirklich von 
M enschenhand bearbeitet sind, ist m ir zweifel
lo s. A u s den m it und 0  bezeichneten 
Stücken sind Theile herausgeschnitten, aus 
dem Stück L  herausgcsägt, auch haben die 
Schnittstächen dieselbe bräunliche F arb e  wie die 
übrigen Theile, sind also unzweifelhaft a lt. O b  
aber so alt, a ls  das T h ier, d as bleibt noch zu 
beweisen, denn es könnte ja  die B earbeitung

*) A us der Zeitschr.: „D er Z oolog . Garten."  
X IX . Jahrgang. 1878.

**) D gl. die M itth. von D am es in der S itzung  
der Deutschen G eol. Ges. zu B erlin  vom 2. J u n i  
1875 und die M itth. im  Sitzungsbericht der 
Berliner Anthr. Ges. vom 16. D ec. (Fund bei 
Oderberg in der Mark: 0 .  our^esi-os m it den 
genannten Resten und Rllinnosro8 tieborbinus). 
A. von Lasaulx, aus Ir la n d , B o n n  1878, indem  
er von den altirischen Pfahlbauten, den Cranoges, 
spricht, sagt S .  14: „ Ih re  Bew ohner waren schon 
die Zeitgenossen des kurzhörnigeu Ochsen und des 
gewaltigen Riesenhirsches." G egen die Gleich- 
alterigkeit mit der Longifrons-Race habe ich nichts 
zu erinnern, dagegen weiß ich nicht, worauf die 
Gleichalterigkeit des Menschen mit L ls^nesros  
bibki'niens in Ir lan d  so schlankweg von dem 
genannten G ew ährsm ann gegründet wird.

in  vorhistorischer Z e it an den etwa dam als 
schon fossilen Knochen bewirkt worden sein. 
W enn m an d arau f aufmerksam macht, daß 
die Riesenhirsche nicht sowohl im  T o rf, wie 
auf dem G ru n d e  der T orfm oore gefunden 
und daß sie deshalb älter a ls  der T o rf  seien 
(vgl. K ohl, Reisen in  I r l a n d ,  I I .  S .  1 6 4 ), 
so w ürde h ieraus freilich kein E inw and  gegen 
das A lter der vorliegenden menschlichen B e 
arbeitung zu erheben sein, da die bezüglichen 
O bjecte ebenfalls auf dem G ru n d e  des M o o rs  
gefunden sind. Andererseits scheint es doch nicht 
annehm bar, daß die T hiere auf dem Fcstlande 
verendet seien und daß sich allmählich darüber 
T o rf  gebildet habe; die vorzügliche E rh a ltu n g  
der G erippe macht es viel wahrscheinlicher, daß 
die T hiere, gerade wie die un ter ähnlichen 
Verhältnissen in S ib ir ie n  aufgefundenen M a m - 
m uthe und N ash ö rn e r in dem allmählich 
vcrtorfendcn M o ra st versunken sind. B e i den 
fraglich bearbeiteten Knochen soll übrigens 
noch „ n n iin n l rn n te rin l ot' tllk  r ill"  gewesen 
sein, w as ich ebenfalls zu G unsten des sehr- 
hohen A lters der M a n n fa c te , sowie der 
Gleichzeitigkeit von M enschen und Niesenhirsch 
auffassen möchte. D a ß  der Schelch des N ibe
lungenliedes vielfach auf den Riesenhirsch 
gedeutet w ird, ist bekannt, neu ist die D eu tung  
des W o rte s  Schelch dagegen, die Edm und 
Veckcnstcdt in der Zeitschrift „ D er B ä r "  
1 8 7 8 , S .  1 1 0  gibt. D arnach  gehört das 
W o rt Schelch in  die C ategorie der au s dem 
Slavischen übernom m enen L ehnw örter: „ D a s  
wendische Lexicon vom P a s to r Z w a h r  gibt 
folgende hier einschlagende W o r te : „ to  8ellcklch 
K alb , O im in . 8ell^Ickt1co und te n  oellöl?, 
d as Ochsenkalb. Ic h  denke, es unterliegt 
keinem Zw eifel, daß dieser slavische Schelz 
eben unser Schelch des Nibelungenliedes ist. 
I s t  das aber der F a ll, so hat S ieg fried  
einen W isent erlegt (nach W ackernagel ein 
Bisonochse, nach Lübben ein B üffe l), einen 
Elch, vier Auerochsen und einen grim m en 
jungen S t ie r ."

(Verheimlichung des Fundes eines Ge
weihes.) V ier Tagw erker hatten  im  W alde 
von M a n n s w ö r th , welcher der Com m une 
W ien gehört und vom A erar gepachtet ist, 
ein Hirschgeweih gefunden und es dem R ea li-  
tütenbesitzer C a r l  H ah n  verkauft. S ie  w u r
den deshalb bezirksgerichtlich wegen F u n d 
verheimlichung zu je 5  T agen  A rrests und 
H ah n  zu 5 0  fl. G eldbuße verurtheilt. G egen



dieses E rkenntniß erhob am 1 5 . d. der N o ta r  
D r .  Wessely vor dem Appellsenate B eru fung . 
E r  begann m it der B em erk u n g , daß er sich 
in  keine ausführliche Gesetzesauslegung ein
lassen werde, weil er erstens kein Professions
V ertheidiger sei, und weil er ferner wohl 
wisse, daß der G erichtshof auf seine R echts- 
belchrung nicht angewiesen sei. E r  ging 
hierauf in  eine Besprechung der polizeilichen 
Jagdvorschriften  e in , auf G ru n d  deren er 
zu dem Schlüsse kam, daß ein G eweih, wel
ches der Hirsch abgelegt h a b e , ein G u t  sei, 
das N iem andem  gehöre, und auf das daher 
der F inder rechtlichen Anspruch habe. Er
schloß, im Affect ausru fen d : „ Ich  erw arte
m it Zuversicht die F reisprechung, und ich 
m üßte schamroth w erden, wenn ich noch 
M ild eru n g sg rü n d e  anführen w ürde." D e r 
P rä s id e n t , Landesgerichtsrath F rö lichstha l, 
ertheilte hierauf dem staatsanw altlichen V e r
treter D r .  P o lle r das W o rt, indem er lächelnd 
vorausschickte: „ M it  gewohnter R u h e ? "
D e r  staatsanw altliche V ertre ter setzte au se in 
ander, daß das Geweih a ls  eine Nutznießung 
von T hieren  zu betrachten sei und deshalb 
dem Besitzer desselben eben so gehöre, wie 
etwa E ie r dem E igenthüm er des H uhnes, 
das sie gelegt habe. D e r  Besitzer des W aldes 
sei in  dem heutigen Falle  die Com m une a ls  
E igcn thüm erin  des Forstes, nicht der J a g d 
päch ter, weil dieser n u r auf die von ihm 
erlegten T hiere  Anspruch habe. S o m it  sei 
ein stra fbarer Thatbestand vorhanden. F r a g 
lich sei n u r ,  ob Fundverheim lichung oder 
D iebstahl vorliege; doch sei dies heute nicht 
Gegenstand der D iscussion. D e r  V ertheidi
ger bemerkte in seiner Replik, in jedem Falle  
m üßte seinem C lienten der S tra fau ssch lie 
ßungsgrund  des R cch tsirrthum es zugute kom
men. D enn  wenn, wie es thatsächlich geschehe, 
F ö rster gefundene Geweihe kaufen / weil sie 
dies fü r rechtmäßig halten  —  der R edner 
nannte  auf eine Bemerkung des S t a a t s 
anw altes speciell den V erw alte r Zelinka von 
der Com m une und den D reher'schen Förster- 
N ag el —  so könne dummen B a u e rn  das 
V erständniß um soweniger zugem uthet werden. 
D e r  Appellsenat bestätigte das erstrichterliche 
U rtheil und wich in seiner B egründung  von 
den A usführungen  des S ta a ts a n w a lte s  n u r 
insoferne a b , daß er a ls  Beschädigten den 
Jagdpäch ter und nicht den Besitzer des F o r 
stes bezeichne. E rsterer sei während der 
D a u e r  des Pachtes alleiniger E igenthüm er

des W ild e s ; so sei ja  beispielsweise, wenn 
ein verw undetes T h ier sich in  ein N eben- 
revier flüchte, der Pächter des letzteren berech
tigt, sich dasselbe anzueignen.

(In te rn a tio n a le  A usstellung  von H unden  
aller R a ren  vom  2 1 . b is  2 5 . M a i  in  B e rlin .)  
Ueber die E röffnung  dieser A usstellung ent
nehmen w ir der „ N a tio n a l-Z e itu n g "  vom 
2 1 . d. M .  A uf dem P la te a u  von T ivoli 
ist heute V orm ittag  1 0  U hr die erste in te r
nationale  A usstellung von H unden aller R acen  
eröffnet worden. D e r  un ter dem P ro tecto rate  
des P rin zen  C a r l  stehende V erein „H ec to r"  
ha t dieselbe veranstaltet, um  d as In teresse  
fü r Hundezucht auch in  weitere Kreise zu 
tragen . W ährend bei einer vor 2  J a h re n  
stattgehabten A usstellung die Unwissenschaft
lichkeit, m it der m au zu Werke gegangen, 
von verschiedenen S e ite n  getadelt werden 
m ußte, ist in diesem J a h r e  A lles geschehen, 
um einen derartigen  V o rw u rf zu verm eiden; 
m au kann daher m it Recht diese A usstellung 
a ls  die größte und bedeutendste Hundeschau 
bezeichnen, die vielleicht jem als auf dem C on- 
tinent von E u ro p a  ermöglicht wurde. Ueber- 
cinstimmend m it der zoologischen N acenein- 
theilung der H unde in W indhunde, Sp itze , 
Jag d h u n d e  und D oggen ha t der Verein, resp 
die kynologische Wissenschaft die H unde in 
zwei H auptabtheilungcn gebracht, nämlich 
H unde, welche ausschließlich zur J a g d  benutzt 
werden und Hunde, die anderen Zwecken 
dienen. D ie  Ausstellung um faßt außer wissen
schaftlichen und S portsgegenständen  in  zehn 
G ru p p en  und 9 8  Classen 1 0 4 5  N um m ern  
und von diesen über die H älfte  der ersteren 
C ategorie ungehörige Hunde. D a s  letzt er
wähnte C ontingcnt ist incl. der W n rf 's  m it 
1 2 0 0  Jag d h u n d en  zur S te lle , d a run ter die 
königliche M eu te  m it 1 5  K oppeln Foxhounds 
und 5  Koppeln B eag les . Ueber alle E in 
z e lh e iten  der ebenso practisch wie elegant 
angelegten A usstellung, ebenso wie über den 
größeren oder geringeren W erth  der ausge
stellten H unde berichten w ir später. Trotz 
des um florten H im m els erschien wenige M i 
nuten vor 10  U hr im  offenen W agen der 
hohe P ro tec to r des V ereines, S e .  königliche 
H oheit P rin z  C a r l  in B egleitung  des P rinzen  
Friedrich C a rl  und seiner Persönlichen A d ju 
tan ten . —  D ie Herrschaften w urden am E in 
gänge zur Ausstellung von dem A usstellungs-
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C om itä  empfangen. Z u r  E röffnung  der 
A usstellung hatten sich bereits eingesunden 
die M in iste r M aybach und Lucius, Polizei- 
P räsiden t von M a d a i, D irec to r B o d in u s , eine 
R eihe der bekanntesten S p o r tsm e n  vom Union- 
C lu b , M itg lieder des landw irtschaftlichen  
P ro v in c ia l-V ere in es fü r die M a rk  B ra n d e n 
b u rg , den K re is  T eltow  u . A. m. B eim  
B etre ten  der H alle  ergriff der D irektor B o 
d inus das W o rt zu einer Ansprache, begrüßte 
den P ro tec to r und die V ersam m lung und 
Alle, welche sich um  den V erein verdient 
gemacht hätten, insbesondere dem P rin zen  
C a r l  im N am en des V ereines dankend. A ls 
dann verbreitete sich R edner ein Längeres 
über den Nutzen der H unde und über den 
veredelnden E influß , welchen derartige A u s 
stellungen fü r die einzelnen H underaccn härten. 
Auch die historische Entwickelung der H unde- 
racen berührte R edner m it einigen W orten . 
Z u m  S ch lu ß  brachte R edner ein dreim aliges 
Hoch auf den K aiser aus und ebenso auf 
den P rinzen  C a rl, in  welche O v a tio n en  die 
Anwesenden lebhaft einstimmten. H ierauf 
ertheilte P rin z  C a rl  die E rla u b n iß  zur E r 

öffnung der A usstellung , w oran sich ein 
N undgang  durch dieselbe anschloß.

(Seltener Fang.) Am 18. v. M .  fing 
m an, dem „Nikolasew. Anz." zufolge, in  der 
N ähe von Tschuruksu am östlichen Ufer des 
Schw arzen M eeres einen 13  Arschin (über 
9  M eter) langen und 3 Arschin breiten 
Pottfisch. M i t  9  K ugeln wurde er erlegt 
und von 2 0 0  M a n n  a n 's  User gezogen. 
U ebrigens dürfte dies nicht der erste F a ll 
sein, daß ein W allfisch im  schwarzen M eere 
gesehen wurde.

(Heuschreckenplage.) W ie dem T ifliser 
„K aw kas" un ter dem 2 8 . v. M . berichtet 
w ird , haben sich M assen von Heuschrecken 
im  G ouvernem ent Je lissaw etpo l, und zwar 
im R a y o n  der S t a d t  desselben N am ens und 
in den Kreisen Je lissaw etpo l, Kasach, Dshe- 
wanschir und Schuschin gezeigt. E s  sind 
wirksame M aß reg e ln  zur V ertilgung der 
Jnsec ten  ergriffen w orden , und ist die B e 
völkerung eifrig bem üht, den V ern ich tungs
kampf m it E rfo lg  zu Ende zu führen.

I n s e r a t e .

O i a n a - ^ u l v s r !
L a b »  N L S L I t l v L »

in  k ö n s a k l  in  W e s t f a le n  n n ä  k ü b e la n ck  a m  t t a r r ,
eniplslilsn ibr l)ikMN-?»Ive>', bestes ckn^clpnlvcr kür Illintcrlackcr, Asprssst, na.tnrbln.nli, Arobllörnix 

und stark: n'irlcenä, speciell nur üiLielniiA wcittra§snclsr Lebüsse.

Kür Schützen und Jäger!
Neuester Apparat zum Geschosse-Gießen m it S p ir itu s h e iM g .

Diese in vielen Schützenkreisen bereits bekannte Vorrichtung ermög
licht es Jedem  seine Geschosse selbst und zwar in schnellster, billigster, 
bester und bequemster Weise herzustellen. P reis incl. Verpackung franco 
12 Mark. Z u  beziehen von:

A d. F rohn, Gewehrfabrikant in S u h l  i./TH.

H i n  W a p i t i t z i r s c h
wird

z u  k a u f e n  g e s u c h t .
O fferten  m it P re isan g ab e , Beschreibung und näheren M ittheilungen  unter Chiffre P .  K .  

3 5 1  an Haaseilstein öc V ogler in  P ra g .
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C inpM kSM rthe Werke aus der Jagd- und Fachliteratur,
welche in der

W a ü i s h a u f s e r  s c h e n  B uchhand lun g  (J o se f  K lem m ) in  W i e n ,  I . ,  H o h er  M ark t 1 ,
vorräth ig  sind.

J a g d le h r e . Unterricht im Jagdwesen für angehende J äg er  von J u l. Th. G r n n e r t .  1. T heil:
Jagdthierknnde. 1879 .   fl. 3 .—

Em il N cg eu er 's  Jagdm ethoden und Fanggcheimnisse. Ein Handbuch sür Jäger und J a g d 
liebhaber. 5. Änfl. verbessert von C. von S c h le b r ü g g e .  1877 ............................... fl- 3-—

Jagdbttch. Schußtafeln fnr sämmtliche in Deutschland und Oesterreich heimische W ildarten
nebst Jagdkalender. I n  Leinwand g e b u n d e n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 6 .—

Ueber die Dressur englischer Vorstehhunde. Vortrag von Georg P o h l .  1880 . . . .  fl- — .30
D ie  Krankheiten der H nnde und deren Heilung von D r. C. H. H e r t w i g .  2. Anst. 1880 fl. 3.60
Neuestes illustrirtes Jagdlm ch. Erfahrungen und Anweisungen zu einem rationellen Betriebe 

der M ittel- und Nicderjagd von A. B i e r m a n n  und D r. O d e r s e l d .  3. Ausl- mit
vielen Abbildungen. 1878 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 3 .—

S tu d ien  über die A rbeiten der W icderbew aldnng nud Berufung der G ebirge von O ber
forstmeister L e m o n tz e y . I m  Aufträge des k. k. Ackerbanministcriums übersetzt von 
Prof. D r. Arth. Freiherrn von S e c k e n d o r fs .  Ein B and Text mit einem A tlas von
36 Tafeln. 1880 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 10.80

A n leitu ng  zum Verkohlen des H o lzes . Ein Handbuch für Forstmänner, Technologen u. s. w.
von C. H. Freih. von B e r g .  2. Anst. 1880 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2.50

Leitfaden für Unterricht und Prüfung  des Forstschntz- und tech. H ilfspersonales in den k. k.
österr. S taaten  von Hcinr. C. W e e b e r .  6. Aufl. 1880 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 2.50

Lehrbuch der Forstwirthschaft für Forstmänner und Waldbesitzer von Carl F isch  bach. 3. verm.
Anst. 1877. G e b u n d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 6.50

S ä e n  und Pflanzen nach forstlicher P raxis. Handbuch der Holzcrziehung von H. B n r c k h a r d t .
4. Anfl. 1870. G e b u n d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 6 .—

Lexikon für J äg er  und Jagdfrennde, oder waidmännisches Conversationslexicon von G. C.
H a r t i g .  2. verm. Anfl. G eb u n d en .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 6.30

Handbuch für Jäger, Jagdbcrechtigtc und Jagdlicbhaber von G . F . D ie t r ic h  a u s  d em  
W in c k e ll .  4. Anst. bearbeitet von I .  I .  von T s c h n d i. 2 Bde. mit Abbildungen. 1865.
G e b u n d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . fl- 10.—

C. E . D ie z e l's  Niederjagd. 4. Anfl. mit Portr. und 15 Illustrationen. Gebunden fl. 6 .—
J a g d sig n a le  und F anfaren . Zusammengestellt von I .  N o s n e r .  2. Anfl. Cart. . . fl. — -48 
W äidlnantts Lnst. Liederbuch für Deutschlands J äger  und Jagdfrennde. H eransg. von Edm.

W a l  ln  er. Erfurt. Cart. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl- — .60
D a s  Buch vom  gesunden und kranken H unde von V . G o t t w e i s .  4. Anfl. Leipzig. 1877 . f l .  - . 6 0  
D a s  R eh . Ein monographischer Beitrag zur Jagdzoologie von R aon l R itt. v. D o m b r o w s k i .

M it 15 Tafeln Abbildungen. W ien. 1876. Brosch, fl. 5 .— , geb unden ......................... fl. 6 .—
D a s  E d e lw ild . M onogr. Beitrag zur Jagdzoologie von R aou l R itt. v. D o m b r o w s k i .

M it 35 Tafeln nach Originalzeichnungen des Verfassers. W ien. 1878. Cart. . . . f l .  12.—  
A u s dem Tagebuch e in es W ild tö d ters . Jagdskizzen für Freunde des Waidw.erkes nud deren

Frauen von R aou l R itt. v. D o m b r o w s k i .  M it Illustrationen. W ien. 1878. Cart. . . f l .  10 .— 
Geschichte meiner 10 Vorstehhunde. Enthaltend praktische Beispiele, sowohl über die Dressur 

des Hühnerhundes, a ls auch über die Führung des ferm dressirten Hundes, damit er
nicht verliege, von Ladislaus von B n j a n o w i c s .  W ien. 1862 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 1.50

D e s  gerechten und vollkom m enen W aidm ann's Praktika zu Holz, Feld und Wasser, oder 
die edle Jägerei nach allen ihren Theilen. Ein Lehrbuch für angehende und ein Handbuch 
für geübte Jäger und Jagdfreunde von Karl von T r a i n .  4 . verm- und Verb. Anfl.
W eim ar 1873 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   fl. 3.60

Der J ag d h n n d . Anleitung zur Abrichtnng und Anwendung des Hühner-, Dachs- und Schw eiß
hundes, sowie Heilung der bei den Hunden vorkommenden Krankheiten von C. H o r s ta tt .
2. Anfl. Neuwied. 1879 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. — .90

D ie S tam m väter der H underaceu von L. H. J e i t t e l c s .  W ien. 1877 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. — .70
Fang des einheimischen R aubzeuges und Naturgeschichte des Haarranbwildes von E. v. d.

B o sch . M it 100 in den Text gedr. Holzschnitten. B erlin. 1879 . . . . . .  fl. 4.20
D er J ag d h u n d , seine Züchtung, Erziehung, W artung, Dressur und Führung von C. E.

Freihcrrn von T h ü n g c n .  5. Aufl. W eim ar. 1872 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 2.25
D ie  Forstbeuutzung von Carl G e y e r .  5. Aufl. mit Holzschnitten. B erlin . 1878 . . fl. 7.20
D er Fang des R au b zeu ges. Praktische Anleitung und Gebrauchs-Anweisungen von Ad.

P i e p e r .  3. verm. Aufl. M oers. 1 8 8 0 . . . . . . fl. — .90
V o n  der in  unserem V erlag e  erscheinenden „ J a g d - Z e i t u n g "  sind noch ein ige E xem plare  

der früheren J ah rg ä n g e , m it A usnahm e 1858, 1859, 1860, vorhanden, welche w ir b is  auf
W eiteres  zum herabgesetzten P reise  von fl. 3 .50  —  M . 7.— gebunden, und fl. 2.50 —  M . 5 .—
ungebunden pro J a h rg a n g  abgeben.
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E in  Gewehr für den Hahnsah.
I n  N um m er 7 dieser Z eitu n g  ha t H e rr  

G . P .  L. m itgetheilt, daß ihm von der F irm a  
S p r in g e r  eine L ancaster-B üchsflinte geliefert 
worden sei, die auf einen Fleck von 6 2  Cm . 
B re ite  und 4 7  C m . Höhe auf 5 0  S ch ritte  
2 4  Stück S ch ro t N r . 4  schießt, und zugleich 
wurde angegeben, daß diese Leistung eine 
bessere sei, a ls  diejenige, die bei einem P ro b e 
schießen m it allen möglichen anderen G e 
wehren erzielt worden w ar. I n  der folgen
den N um m er ha t H e rr  R n d le r  die Ansicht 
ausgesprochen, daß m an nicht erst jetzt G e 
wehre macht, m it denen m an einen B irkhahn  
möglicherweise auf 5 0 — 6 0  S ch ritte  m it 
S icherheit erlegen kann; sondern, daß schon

in den F ü n fz ig e r-Jah ren  verfertigte Gewehre 
dieselben D ienste leisteten. W eiters macht 
H e rr  R n d le r  den meisten heutigen J ä g e rn  
zum V orw urfe, daß sie au s Bequemlichkeit 
stets nach einem recht leichten G ew ehre und 
dem zufolge einem kleinen C a libe r greifen, 
die B üchsflinte insbesondere ih rer Schw ere 
wegen schon gar nicht gerne führen, und 
gibt den gebräuchlichen „Bequemlichkeitsge
w ehren" die S ch u ld , daß so mancher B irk 
hahn angeschossen oder richtiger gesagt — 
dies ist wenigstens meine Ueberzeugung —  
verschossen w ird. I n  der letzten N um m er 
dieser B lä tte r  theilt nun H err B a ro n  G u d en u s 
m it, daß er au s S pringer'schen  Lancaster-
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G ew ehren auf 5 0  S c h ritte  von 6 5  S ch ro ten  
N r. 4  in  eine Fläche von 5 2  X  7 6  C m . 
durchschnittlich 3 2  S ch ro te  schösse.

Abgesehen d avon , daß dieses R esu lta t, 
wie auch das oben an g eführte , m it Läufen 
C aliber 12  erreicht wurde, constatire ich n u r 
zunächst, daß die beiden Schußleistungen voll
ständig gleich sind. D ie  Scheibe des H e rrn  
G . P .  L. hatte 6 2  X  4 7  C m . ^  2 '9  Q u a 
dratm eter und enthielt 2 4  S chro te  N r. 4 , 
die Scheibe des H e rrn  B a ro n  G u d en n s 
hatte 5 2  X  7 6  C m . —  3 9 Q u ad ra tm ete r 
und enthielt 3 2  S ch ro te  derselben N um m er. 
Nach dem einfachen Ansätze 2 9 :  2 4  —  3  9 :  x  
ergibt sich bei gleicher Schußleistung fü r 
beide Gew ehre die Z iffe r  3 2  3  a ls  die fü r 
die größere Scheibe zu gewärtigende Z a h l  
der Schro te, und diese stimmt m it der von 
B a ro n  G udenns erreichten völlig überein.

M ir  scheint auch ohne C hoke-B ore und 
S chußconccntra to ren  m ehr erreichbar.

Ic h  besitze und gebrauche auf den H ah n - 
falz eine von H errn  A lbert S ta c h le  hier im 
J a h re  1 8 7 2  angefertigte Lesancheux-Büchs- 
flinte, die aus einem K ugellanf von 14  M m . 
D iam eter und einem S c h ro tla n f C aliber 16 
zusammengesetzt ist. D ie  Rundkugel wollte 
ich eigentlich n u r 12  M m . groß haben — 
ich scheue mich nicht vor schweren G ew ehren 
— da m ir ein kleines B le i fü r die Hahnsagd 
au s zwei G rü n d en  von V orthe il erscheint: 
erstlich wird der H ah n  durch eine kleinere 
K ugel nicht so stark zerfetzt und zweitens 
gestattet ein kleineres C aliber bei gehöriger 
Ladung auch einen S ch u ß  auf größere D istanz, 
w as m ir bei Schüssen auf H ähne schon 
w iederholt von V orthe il w ar. D a ß  ich dazu 
kam, m ir ein derartiges G ew ehr zur H a h n 
jagd machen zu lassen, hatte darin  seinen 
G ru n d , daß ich bei meinen ersten Versuchen 
auf A uerhähne wegen etw as großer D istanz 
einen H ah n  fehlte und wegen schlechten Z u 
sammenschießen der S chro te  zwei H ähne ver
schoß. D ieses höchst ärgerliche R esu lta t 
sam m t dem obligaten Katzenjam mer darüber

brachte mich dahin, mein neues G ew ehr auf 
eine Scheibe abzuschießen, auf die ich einen 
A uerhahn  in natürlicher G röße , der B re ite  
nach sitzend, hatte zeichnen lassen und auf 
der ich somit die G ü te  der einzelnen Schüsse 
auch bezüglich der durch sie getroffenen Theile 
des H ah n es beurtheilen konnte.

Ic h  hatte  m ir nun vorgenommen, nicht 
eher auf einen lebenden H ah n  zu schießen, 
b is mich die Schußleistnng meines G ew ehres 
nicht vollständig befriedigt haben würde. Nach 
mehrfachen A bänderungen in  der Ladung der 
P a tro n e n  habe ich es dahin gebracht, aus 
dem S ch ro tlau fe  der B üchsflinte auf 
4 5  S ch ritte  D istanz in  eine Scheibe von 
4 7  X  3 2  C m . —  1 5  Q u ad ra tm ete r 2 2  bis 
2 6  Stück S c h ro t N r .  2  zu schießen.

Ic h  untersuchte das V erhältn iß  der 
P u lv e rlad u n g  zum Gewichte der S ch ro te  und 
fand, daß in  gewöhnlichen, grünen P a p ie r 
patronen C aliber 16  an hesser verwendet 
w e rd en :

5 6  Stück S c h ro t N r . 2 , die 3 0 ^  G r .  
wiegen, und 4 '2  G r .  feines Ja g d p u lv e r ;  
dem Gewichte nach 13 '70 /o  P u lv e r gegen
über dem Gewichte der Schro te.

Nach diesen Verhältnissen hergestellte 
M a ß e  für P u lv e r  und S ch ro te  benütze ich 
seither, uud lade m ir die wenigen P a tro n en , 
die ich zum H ahnfalz bedarf, stets selbst.

A ls  P frop fen  auf das P u lv e r verwendete 
ich von I .  A . K reb s hier gekaufte P a p p e n 
deckelpfropfen von 1 C m . Dicke.

Nach dem vorstehenden G ew ich tsverhält
nisse habe ich nun  auch die P a tro n en  für 
den S p ie lh a h n  eingerichtet und lade

7 4  Stück S c h ro t N r. 4 , die 3 2  5  G r .  
wiegen, und 4 5  G r .  feines Jag d p u lv er, 
dem Gewichte nach 1 3 '8"/g  P u lv e r.

D ie  Leistung des S ch ro tlau fes  ist auch 
fü r diese S ch ro tg a ttu n g  eine entsprechende, 
indem in die Scheibe von 1 5  Q u ad ra tm ete r 
auf 4 5  S ch ritte  D istanz sicher im m er 3 0  bis 
3 2  S c h ro t N r. 4  finden, und übertrifft
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daher mein S c h ro tla u f  die in  diesen B lä t 
tern angeführten G ew ehre um  W esentliches.

E s  ist selbstverständlich, daß das V e r
h ä ltn iß  zwischen P u lv e r- und Schrotgew icht 
fü r jedes G ew ehr empirisch erm ittelt werden 
m u ß ; ebenso ist es unbedingt nöthig, fü r 
gröbere S chro te  etw as weniger P u lv e r zu 
laden, a ls  fü r feinere.

Um auch B elege au s der P ra x is  zu 
geben, führe ich au s meinem Schußprotokoll 
folgende Z ah len  a n :

V on 19  A uerhahnen, auf die ich seit 
dem J a h r e  1 8 7 2  m it dieser B üchsflinte 
geschossen habe, habe ich m it S c h ro t ge
schossen 1 4 , m it der K ugel geschossen 3, 
m it der K ugel verschossen 1 und m it der 
K ugel gefehlt 1. D ie  Schrotschüsse w aren 
zum Theile norm ale, das nenne ich solche 
auf 2 5  b is 3 5  S c h r itte ;  manche waren 
insbesondere durch hohe B äu m e  m it vielen, 
dicht stehenden Aesten, sowie auch durch u n 
günstigen S ta n d  der H ähne erschwerte Schüsse 
b is auf 5 0  S c h r i tt  D istanz, so die zwei 
letzten Schüsse am 8. M a i  l. I .  V on  einem 
H ah n , den ich verspeist und deshalb habe 
genau untersuchen können, weiß ich, daß er 
auf 2 5  S ch ritte , frei sitzend, nicht weniger 
a ls  1 3  S c h ro t N r. 2  erhalten hat.

D ie  Kugelschüsse auf A uerhähne habe 
ich auf D istanzen von 8 0  b is 120 S ch ritte  
abgegeben, und darun ter findet sich einer 
verzeichnet, m it dem ich a ls  ersten S ch u ß  
aus dem dam als neuen G ew ehre am 4 . A pril 
1 8 7 2  einen H ah n  von 1 0 '^  P fu n d  Gewicht 
erlegte. Nach den E rfah rungen , die ich in 
diesem F rü h ja h re  gemacht habe, getraue ich 
mich, auch noch auf weitere D istanzen m it 
der K ugel zu schießen, da es m ir am
18. M a i  geglückt ist, in  S ü d ty ro l  einen 
S p ie lh a h n  nach einem Fehlschuß m it der 
K ugel auf gut 1 5 0  S ch ritte  von der Spitze 
einer Lärche herabzuschießen.

M i t  S c h ro t habe ich, ebenfalls m it dieser 
B üchsflin te , n u r  3  S p ie lh äh n e  und zw ar 
auf 2 5  b is 4 5  S ch ritte  geschossen; jeder ist 
m ir aber auch im  Feuer geblieben.

F a l ls  es von In teresse sein so llte* ), bin 
ich bereit nächstens die Beschreibung eines in 
S ü d t i ro l  geschossenen Rackelhahnes zu b rin 
gen, dessen Gefieder an Farbenprach t A lles 
übertrifft, w as ich nicht allein, sondern auch 
der P rä p a ra to r  Hodeck, bei dem er sich jetzt 
zum Ausstopfen befindet, gesehen hat.

W ien, im  J u n i  1 8 8 0 .
____  S

*) Gewiß! D ie Redaction.

Hundeausstellung in Rerli».
Am  F re itag  den 2 1 . M a i  wurde in B e rlin  

durch den P ro te c to rd es  V ereines „H ecto r,"  den 
P rin zen  C a rl, die von dem V ereine zur Z ucht 
und Schaustellung edler Racehunde in  B e rlin  
auf T ivo li veranstaltete in ternationale  A u s 
stellung von H unden aller R acen  eröffnet. 
E s  haben auf der diesjährigen A usstellung 
nicht weniger a ls  6 3 4  A ussteller, Züchter 
und Liebhaber von H unden 1 0 4 5  Hunde, 
ausschließlich der königl. M eu te  und der 
W ürfe  ausgestellt. U nter den ausgestellten 
H unden befinden sich Exem plare, die schon

auf verschiedenen H unde - A usstellungen m it 
den ersten P reisen  ausgezeichnet w aren.

E ine kluge und sehr Nachahm ungswerthe 
Bestim m ung der P rogram m e schloß die H unde
händler von der Beschickung der Ausstellung 
a u s ;  diese H erren  verstehen zw ar in  der 
R egel die Hunde sehr gut, da sie eben bei 
jedem K au f ih r G eld wagen und also ganz 
besonders die Q u a litä te n  der T hiere im  Auge 
haben, aber sie verstehen auch ih r Geschäft 
nicht m inder und die A rt wie m an fü r 
seine W aare  ag itirt. D ie  theils lärm ende,
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theils leisetreterisch- iusinuaute A rt, m it welcher 
sie fü r ihre N e ro 's  und L ady 's P a r te i  machen, 
trü b t nicht selten das U rtheil des P ub licu m s 
und bring t noch öfter die J u ro re n  in allerlei 
Verdrießlichkeiten. E ine F ra u ,  die a ls  S t a d t 
schönheit gilt und sich a ls  solche benim m t 
kann nicht eifersüchtiger sein ans eine andere, 
welche die gleichen P rätensionen  hegt, a ls  ein 
H undehändler auf den andern und wenn sie 
in der R egel ungebührlich ihre eigenen Hunde 
loben, so setzen sie eben so häufig jene ih rer 
C oncurrenten  herab. Ehrenw erthe A usnahm en 
finden sich freilich auch in  diesem F a lle  vor, 
aber A usnahm en bestätigen ja  —  bekanntlich! 
—  die R egel.

D ie  Ausstellung w ar sehr gut a r r a n g i r t ; 
auf dem freien Platze des P la te a u 's  der 
T riv o li-B rau e re i w aren  9  R eihen zusammen
hängender Z w in g er erbaut, in  denen die zur 
A usstellung gelangten H unde untergebracht 
wurden. Je d e r  Z w in g er um faßte einen der 
G rö ß e  des T h ie res  entsprechenden R a u m . 
I m  H intergründe des Z w in g e rs  befand sich 
etw as erhöht das S tro h la g e r  des T h ie res .

S t a t t  der Ketten, m it denen beispielwcise 
auch bei der letzten W iener H undeausstellung 
in  der Gartenbangcsellschaft zur Q u a l  der 
H unde und zur B elästigung des P ub licu m s 
die T hiere an ihren P lätzen befestigt w aren, 
w aren bei der diesm aligen A usstellung des 
V ereines „H ector" an den K äfigen eiserne 
T h ü ren  angebracht, so daß die T hiere  in  ihrem  
Z w in g er sich frei bewegen konnten. Unserer 
Ansicht zu Folge besteht die zweckmäßigste 
A rt, H unde bei A usstellungen zu verw ahren, 
in  der E rb au u n g  von Käfigen, welche nach 
A rt jener in M enagerien  m it E isengittern 
geschlossen sind.

E s  m uß eben sowohl den H unden a ls  
dem hundefreundlichen P u b licu m  unmöglich 
gemacht sein, gegenseitig und unm itte lbar p e r
sönlich in B erü h ru n g  zu kommen; schon die 
Nothwendigkeit für die S icherheit der Besucher 
zu sorgen, spricht d a fü r ;  denn H unde in  so 
aufgeregtem Z ustande, wie sie der A ufenthalt

in den Auöstellungszw ingern anfänglich n a tu r 
gemäß hervorbringt, sind beinahe a u sn a h m s
lo s gefährlich; namentlich bei der üblen G e 
w ohnheit der H undefreunde und F re u n 
dinnen, jeden K öter, der ih r W ohlgefallen 
erregt, so sorgenlos und unbefangen auf den 
K opf zu tätscheln, a ls  ob er so w ehrlos und 
ungefährlich w äre, wie ein C anarienvogel.

Freilich, wenn die H unde 2 4  S tu n d e n  
A usstellnngsarrest hinter sich haben, verw an
delt sich die A ufregung in A bspannung und 
sta tt wie besessen zu bellen, zu heulen und 
hin und wieder zu toben, werfen sie sich nieder, 
strecken alle Viere von sich und schnarchen; 
aber gerade dann Pflegen sie jede unerw artete 
Zärtlichkeit a ls  lästigstörende Zudringlichkeit 
aufzufassen, und schnappen, noch bevor sie 
die Augen geöffnet, nach der H and , die sie 
streichelt.

D ie  N um m ern der H unde begannen rechter 
H and am  E ingänge, in der ersten R eihe vor 
dem S a a le .  Zwischen jeder R eihe w ar ein 
so Weiler R au m  gelassen, daß m ehrere P e r 
sonen bequem sich die T hiere ansehen konnten.

M a n  sieht, m an verstand cs in  B e rlin  
dem P u b licu m  den Besuch der H u n d eau s
stellung angenehm zu machen. B e i u n s w aren 
die H unde so prim itiv  untergebracht, daß sie 
—  es w ar d as gar nicht anders möglich —  das 
P u b licum  belästigen m ußten, ja  ihm gefähr
lich werden konnten. D e r  R au m  zwischen den 
Z w ingerre ihen der H unde w ar so schmal, 
daß die an langen Ketten angehängten H unde 
au s den m angelhaft verschalten Z w in g ern  
w iederholt in den R a u m  fü r die Passanten 
drangen, so daß m an M ü h e  hatte, nicht über 
sie zu stolpern.

Aber auch lehrreich und anregend w ußte 
der V erein die A usstellung zu gestalten.

I n  dem durch B la ttp flanzen  und Fahnen  
geschmackvoll decorirten S a a le  befand sich die 
A btheilung fü r L iteratu r, darun ter besonders 
die S ch riften  des B a ro n s  v. N olde und 
„der F an g  des R aubzeuges und die N a tu r 
geschichte des H aa r-N an b w ild e s"  von E . v.
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d. B osch, sowie einige Fach-Zeitschriften. 
S e h r  reich w ar G ruppe  XII (Kunst) be
schickt worden. D ie  K unsthandlung A m sler 
und N u th a rd t in B e rlin  ha t ihre nach Edw in 
Landseer in Kupferstich gemischter M a n ie r  
hergestellten Kupferstiche, die auf die J a g d  
und den H und Bezug haben, verschiedene 
D ile ttan ten  hatten  O elgem älde von H unden 
u. s. w ., der M a le r  A ug. B öttcher in D ü s 
seldorf verschiedene O clb ilder von H unden 
zu 5 0  M ark , der T h ic rm aler S p e rlin g  lebens
große O elgem älde hervorragender und auf 
A usstellungen p räm iirte r H unde n. s. w. 
ausgestellt. —  I n  der A btheilung Plastik 
w aren  von dem M itg liede der kgl. Academie 
der Künste in  B e rlin , Professor W olfs, ver
schiedene H undearten  in broncirtcm  Z ink  ge
gossen, sowie von H . M ey er in B e rlin  ein 
in S i lb e r  gegossener P o in ter ausgestellt worden. 
I n  G ru p p e  XIII, welche die Gegenstände, 
die auf J a g d  und S p o r t  B ezug haben, um 
faß t, fanden sich die feinsten und theuersten 
Jag d flin ten , Jagdtaschen u. s. w ., verschiedene 
A rten  H u n d e -B is c u its , M aulkörbe, J a g d -  
peitschen, Jagdpfeifen , ein Jagdm eublem cnt 
au s Hirschgeweih von Aug. H einem ann in 
der Passage zu B erlin , verschiedene ausge
stopfte Hunde, auf die Pflege des H undes 
bezügliche Gegenstände von B .  B e inhauer 
S ö h n e , und em pfchlenswerthc G artenm öbcl 
der F irm a  B enoer in  B e rlin . —  I m  M itte l-  
saale w aren auf einem terrassenförm igen P o 
dium die fü r die V erlosung des „H ecto r" a n 
gekauften G ew inne ausgestellt, unter denen 
merthvolle S ilb e r -  und Broncesachen sich be
fanden. A uf der T rib ü n e  fand der Besucher 
einen von der F ra u  R eg ie rn n g sra th  S o b a n sk a  
in Schcvereusz ausgestellten, 5  J a h r e  alten, 
eigenartig dressirten H und, der nach seiner 
A rt lesen, rechnen, zählen und a u s  dem 
Französischen, Deutschen und Polnischen über
setzen kaun.

M a n  ließ eben kein H ilfsm itte l bei S e ite , 
d as geeignet erschien, ein zahlreiches P ub licum  
anzulocken. D ie  B e rlin e r H undeausstellung

w ar ebensowohl eine literarische, a ls  eine 
K unstausstellung, fü r den J ä g e r  ebenso in 
teressant wie fü r den bloßen Hundefrennd.

W ir  p laid iren  sehr dafür, daß die nächste 
H undeausstellung in  W ien nach dem M uster, 
das der V erein  „H ector" nun  aufgestellt, a u s 
geführt w erde; nicht blos eine Augenschein 
soll ja  eine derartige Ausstellung sein, wenn 
sie nutzbringend wirken soll, sondern auch 
lehrre ich ; es w äre die Ausgabe, eine derartige 
A usstellung in  W ien zu veranstalten, wohl 
eben so w ürdig a ls  belehrend fü r den öster
reichischen Jagdschntzverein. E s  m angelt u n s 
ja  eben so wenig an M a te ria le  a ls  an le i
tenden K räften , welche theoretisch und praktisch 
hinlänglich geschult sind, um  eine derartige 
M usterausste llung  in S cen e  zu setzen. S e lb s t
verständlich würde in diesem Falle  das H a u p t
gewicht der A usstellung ans die V orführung  
von Jag d h u n d en  gelegt werden und bei u ns 
m it der Abtheilung von H unden, welche zur 
J a g d  benutzt werden, begonnen werden.

I n  B e r lin  w a r m an durch die localen 
V erhältnisse gezwungen, m it der A btheilung 
von H unden, welche nicht zur J a g d  benützt 
werden, zn beginnen.

Diese A btheilung zerfiel nun in  G ruppe  
V I I I  „Schutz- und W achhunde;" dazu 
wurden gezählt: Classe 5 9  und 6 0  „N eu 
fundländer m it gewelltem H a a r"  in  3 5  H unden 
und 6  H ündinnen  (der V erkaufspreis dieser 
H unde w ar zwischen 3 0 0  und 5 0 0  M ark) 
und Classe 61  „N eufundländer m it gerolltem  
H a a r ."

U nter diesen w ar ein von F r l .  B ä rm a n n  
gezogener und sehr gut dressirter H und , 
„ Z w e rg " , 2 ^ / 2  J a h r e  a lt (jetziger Besitzer 
E . Schotte  in  B erlin ), m it 1 0 0 0  M a rk  ver
käuflich. D ie  P reise fü r die in  diesen beiden 
Classen ausgestellten Exem plare standen zwi
schen 1 2 0  und 3 0 0  M ark . S e h r  reichhaltig 
und in sehr schönen Exem plaren w aren die 
bei der letzten Ausstellung des „H ector" 
benannten „A lpenhunde," früher B ern hard iner, 
Leonberger u. s. w. genannt, vertreten. Classe
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6 3  enthielt in  5  Exem plaren kurzhaarige A lpen
hunde und in  Classe 6 4  4  gleiche A lpen
hündinnen, Classe 6 5  in  8 0  Exem plaren 
langhaarige  Alpenhunde und 1 8  H ündinnen. 
Liebhaber g ro ß e r, schöner und racenreiner 
A lpenhunde hatten  hier eine sehr schöne A u s 
w ahl. D e r  P re is  der einzelnen T hiere  schwankte 
h ier zwischen 1 2 5 — 6 0 0  M ark . B esonders 
schön w ar N r . 1 1 9 , „L asa r" , 5 ^  J a h r ,  
B esitzer: M erz  in  H alberstad t, der auf der 
D resdener A usstellung 1 8 7 6  den ersten P re is  
errungen hat und fü r 2 0 0 0  M ark  zu ver
kaufen ist. D ie  bekannte H unde-Z uchtansta lt 
W olfsm ühle  bei B ra u n sb e rg , Besitzer: S e .
D .  P r in z  Albrecht zu S o lm s ,  hatte schöne 
Exem plare ausgestellt. A u s  S tu t tg a r t  w aren 
zwei W ürfe , 5  M o n a te  bez. 8  W ochen alte 
Alpenhunde angekommen, die durch ih r possir- 
liches S p ie l  große Heiterkeit erregten.

I n  prachtvollen E xem plaren w ar die 
„deutsche D ogge" vertreten. B esonders fielen 
hier noch auf die P rach t-E xem plare  des H errn  
E d. M esster, des deutschen Doggenzüchters 
in  W estend bei C h arlo tten b u rg . D e r  P re is  
der ausgestellten deutschen D oggen v a riirte  
zwischen 1 0 0 — 6 0 0  M ark . V on Tigerdoggen 
w aren 5  H unde und 5  H ündinnen  vertreten, 
P re is  2 5 0 — 6 0 0  M ark . D e r  T hierm aler 
S p e r lin g  hatte einen W u rf schöner, deutscher 
D oggen von 5  M o n a ten  ausgestellt, die fü r 
1 5 0  M a rk  das S tück zu haben sind. I n t e r 
essant w aren die vom D irec to r D r .  B o d in u s  
ausgestellten jungen D oggen, die, da die 
M u tte r  crepirt ist, von einer Lappländer- 
H ündin  gesäugt werden und recht gut gedeihen.

V on englischen M astiffs  w aren 5  Hunde 
und 1 H ünd in  vertreten. Besondere A uf
merksamkeit erregten der C h a m p io n -H u n d  
„ H is  Lordship" von F o rb es W in slo w  in 
London, der 4 0 0 0  M .  kosten soll, und 
„The S h a h " ,  6  J a h r e  a lt, von C h a rle s  
T h o m as H a r r is  in  L ondon , der schon 
m ehrere Preise auf A usstellungen errungen 
ha t und fü r den 2 0 .0 0 0  M a rk  gefordert

w urden. (!) D a s  T h ie r lag in einem in der 
H ü tte  stehenden M ahagonikasten, (!) in w el
chem, um  das T h ie r sehen zu können, eine 
Spiegelscheibe (!) angebracht w ar. D e r  H und 
„ D o n a ld " , C ham pion-H und, 4  J a h r e  a lt, 
Besitzer S i r  W illiam  W ern er B a r t  in 
London, der schon m it 2 0  P reisen  p rä m iir t 
worden sein soll, ist fü r 2 0 .0 0 0  M ark  
käuflich (!). D e r  P re is  der anderen H unde 
v a riir t von 7 5 - 3 0 0  M ark . D ie  S c h ä fe r
hunde, d. h. die echten, sind, wie ein B e r 
liner B erichterstatter m eint, zur Z e it  auf dem 
A ussterbeetat. N u r  5  männliche und 1 weib
licher Schäferhund  w aren in  schönen Exem 
plaren  ausgestellt. P re is  dieser T hiere  ist 
1 0 0 — 2 5 0  M ark . —  V on schottischen 
Schäferhunden (C olleys) fanden sich fünf 
Exem plare, darun ter der 1 J a h r  alte schöne 
Colley S r .  D .  des P rin zen  B e rn h ard  von 
Sachsen-W eim ar. —  M it  sehr niedlichen 
und schönen Spitzen  (7 Stück) w ar die 
Classe 7 6  beschickt worden. D e r  P re is  fü r 
Spitze  ist 8 0 — 1 0 0  M ark . Zwergspitze waren 
4  Exem plare, P re is  1 0 0 — 6 0 0  M ark , und 
W olfsspitze 1 Exem plar vorhanden. — 
S tu b e n -  und S ta llh u n d e  w aren durch 
2 7  Exem plare vertreten, prachtvolle Exem 
p lare  von P u d e ln , un ter denen der 4 '/ ^ jä h 
rige P i t t  von E dw ard  v. Hoboken in  A m ster
dam und der S chnurpudel N ero des H errn  
K a r l  R em er in B e rlin , P re is  3 5 0 0  M ark , 
besonders hervorzuheben w ären. D e r  P re is  
eines ausgestellten P u d e ls  w ar 8 0 — 2 0 0  M ark . 
U nter den D a lm a tin e rn  hatte der P ro tec to r 
des V ereines zwei schöne Exem plare „B ello "  
und „B e lla "  ausgestellt. D e r  P re is  der 
ausgestellten D a lm a tin e r w ar 5 — 8 0 0 M ark .

V on kurzhaarigen Pintschern deutscher 
R ace w ar n u r 1 Exem plar von F ra u  S chotte  
in  D resden  ausgestellt. D ie  T e rr ie rs  w aren 
in  ihren verschiedenen A rten recht reichhaltig 
und in sehr schönen Exem plaren vertreten. 
Verschiedene T e rr ie rs  w aren  unverkäuflich; 
der P re is  fü r  die verkäuflichen schwankte 
zwischen 1 0 0  und 3 0 0  M ark . B u llte rr ie rs
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waren 8 Exem plare vorhanden. S e h r  reich
haltig  w ar die G ru p p e  D am enhunde beschickt 
worden. D ie  kleinen Schoßhündchen lagen 
zum größten T heile auf seidenen Kissen, 
w aren m it B än d ern  jeglicher F a rb e  um  den 
H a ls  geschmückt. D ie  meisten der ausgestellten 
D am enhunde w aren unverkäuflich oder sehr 
theuer.

Einzelne der vorstehenden Preise wird 
m an enorm finden ; aber m an erinnere sich 
d aran , daß auch bei u n s eine H undefrenndin 
so naiv w ar, fü r einen Seidenpintsch, der 
keineswegs erster Q u a l itä t  w ar, 2 0 0 0  fl. 
zu begehren. D a ß  die Schäferhunde auf 
den A ussterbeetat gesetzt sind, hat vielleicht 
fü r B e rlin  und Umgebung seine Richtigkeit, 
aber in einem B ericht über eine H u n d eau s
stellung, welche sich in te rn atio n al nennt, 
sollte ein solches ganz unbegründetes W o rt 
nicht gesagt werden.

F ü r  die V eransta lte r einer in te rn a tio 
nalen H undeausstellung, ist es heute sogar 
sehr leicht, sich eine große Z a h l  schöner und 
constant gezüchteter Schäferhunde zu ver
schaffen; eine derartige A usstellung sollte 
etw as d aran  setzen, um  einige schöne Exem 
plare  von ungarischen oder neapolitanischen 
Schäferhunden zu e rh a lte n ; in  U ngarn  sind 
diese H unde so häufig, daß sie den Frem den 
zur Last w e rd en ; in  K ra m  ebenso, da 
haben sie ganz das Aussehen der R ohrw ölfe, 
und zw ar derartig , daß n u r ein sehr geübtes 
und v ertrau tes Auge sie a ls  H unde anzu
sprechen verm ag. D a ß  in  B e rlin  so viele 
echte M astisf 's  zu sehen w aren, überraschte 
u n s , hier in W ien kam seit J a h re n  auf den 
A usstellungen n u r einm al ein solcher H und, 
und zwar das dem C ivilingenienr H errn  
N u d . S tu m m e r gehörige E xem plar vor.

D ie  zweite Abtheilung enthielt Hunde, 
welche zur J a g d  verwendet werden. H erv o r
zuheben w ären hier die in  eigenen Z w in g ern  
untergebrachten 15  K oppeln Foxhounds, a u s 
gestellt vom königl. H ofjagdam t in B erlin

und 5  K oppeln B eag les  der N eu -B ran d en - 
burgcr A ctieu-M eutc. G ruppe  I  enthielt 
Schw eißhunde, '  B lo o d h o u n d s , Foxhounds, 
H a rr ie rs , B eag les , kurzhaarige jagende H unde 
der verschiedenen französischen großen R acen , 
rau h haarige  deutsche B ra k en , O tte rh o u n d s . 
G ru p p e  l l  enthielt die M e u te n ;  G ru p p e  I I I  
die verschiedenen W indhundarteu , wie D eer- 
hounds, G re y h o u n d s ; langhaarige  W in d 
hunde verschiedener R acen, darun ter „Puck", 
ein arabischer 1 2 ^  J a h r e  alter W indhund 
S r .  k. H . des P rinzen C a r l ;  G ru p p e  I V  
enthielt Vorstehhunde kurzhaariger deutscher 
R acen  und W ürfe . Deutsche kurzhaarige 
Vorstehhunde w aren zur Z e it äußerst selten 
in  re iner R ace  anzutreffen. U nter den a u s 
gestellten deutschen Vorstehhunden waren 
einige schöne Exem plare vorhanden. V on der 
sogenannten „W cim eraner R ace"  kurzhaariger 
deutscher Vorstehhunde sah m an 13  S tü ck ; 
von kurzhaarigen Vorstehhunden englischer 
R acen, P o in te rs  schweren S ch lag es, 1 4  Stück 
H unde, die über 2 5  K ilo schwer. K u rz 
haarige Vorstehhunde englischer R ace (P o in 
ters) leichten S ch lag es fanden sich Hunde, 
die un ter 2 5  K ilo wogen, 16  Stück, d a r 
unter der schon mehrfach p räm iirte  B ra y  
des B a ro n s  von A lvenslebcu , der fü r
1 0 .0 0 0  M ark  verkäuflich is t; an H ündinnen 
gleichen S ch lag es, die un ter 2 2 ^  K ilo 
schwer sind, 2 2  Exem plare langhaarige  V o r
stehhunde schottischer R ace, G o rd o n  S e t te r s ,  
Black and tan , schwarz m it ro thb raunen  A b
zeichen, w aren in 11 H unden  und 1 4  H ü n 
dinnen, deren P re is  von 3 0 0  bis 2 0 0 0  M .; 
irische S e t te r s  1 5 0 —5 0 0  M .,  in 11 H u n 
den und 10  H ündinnen m it W ü rfe n ; stichel
haarige Vorstehhunde deutscher und franzö
sischer R ace  in 6  unverkäuflichen Exem plaren ; 
polnische W asserhunde in 2  Exem plaren vom 
Prinzen  B iro n  von K u rlan d  auf Polnisch- 
W artenberg , welche außer C oncurrenz sind, 
und 1 W u rf von 2  Ju n g e n  zu 1 0 0  M ark  
vom Förster Giese in W ildpark  und an 
K reuzungen je 3  A lte und 2 W ürfe  im
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Preise von 4 5  b is 1 5 0  M ark  vertreten. —  
G ruppe  V  enthielt die A pportirhundc, und 
zw ar R c triev ers-W ary -co a ted  (m it gerolltem  
H a a r)  und R e triev ers-C u rly -co ated  (mit ge
welltem H aar)  im  Preise  von 1 0 0 — 4 0 0  M .; 
G ru p p e  V I  S tö b e rh u n d e , und zw ar Sussex 
S p a n ie l,  S p a n ie ls  der verschiedenen englischen 
R acen  und W a le r -S p a n ie ls ;  G ru p p e  V I I  
E rdhunde, und zw ar D achshunde größerer 
R ace , die 7 b is 10  K ilo Gewicht hatten, 
D achshunde und D achshündinnen  kleiner 
R ace , die nicht 7 K ilo wogen, H unde und 
H ündinnen der F o x -T e rrie rs , ein nicht näher 
bezeichneter H und „ P a ttin o "  von E . v. 
B rauch in  G o h lis  und ein gleicher von G . 
W eidner in  Schnepfenthal, der Hirsche und 
Schw arzw ild  um reiß t.

E s  haben Ehrenpreise e rh a lte n : in  der
I I .  A btheilung, G ru p p e  V I I I ,  Schutz- und 
W achhunde: der N eufoundländcrhund m it
gewelltem H a a r  „Jack" von Belke in B e rlin  
(P re is  5 0 0  M a r k ) ; der N eufoundländerhund 
m it gewelltem H a a r  „ M o ld au "  von M r .  Lord 
in E ngland  (unverkäuflich); die N cnfound- 
ländcrhündin  m it gewelltem H a a r  „Lady 
B eaconsfield" von B .  T arg u h a rso n  in E n g 
land, und der kurzhaarige A tpcnhund „ C äsa r"  
von S m ith  in  E ngland  (P re is  4 0 0 0  M a r k ) ; 
in  G ruppe  I X  S tu b e n -  und S ta llh u n d e :  
der S c h n u r-P u d e l „N ero" von N em cr in 
B e r lin ;  in  der I .  A btheilung H unde, welche 
zur J a g d  verwendet werden, „ S c h w e iß h u n d e " : 
„ S o lo  I I "  von O tto  W ildm eister in  H om - 
b e rgsbcrg ; W indhunde „ O sk a r ,"  D eerhound, 
von I .  Newby W ilson, und „ B il ly " ,  G re y 
hound, von J a m e s  Fletcher, M anchester 
(P re is  2 0 0 0  M a r k ) ; kurzhaarige V orsteh
hunde deutscher R a c e : „H ektor," O berförster 
Hesse in Z in itz ; kurzhaarige Vorstehhunde 
englischer R ace (P o in ters) leichten S c h la g e s ; 
H u n d : „ J o ß "  von J a m e s  Fletcher in M a n 
chester; derselben R ace  H ü n d in : „ B o n a  B e ll"  
von Lcach in  D evon (P re is  2 1 0 0  M a rk ); 
derselben R ace  schweren S ch lag es H ü n d in : 
„ F a n "  von J a m e s  Fletcher in  M anchester

(4 0 0 0  M a rk ) ;  H u n d : „W ag g " von Lloyd 
P rice . R h iw la s , W a le s  (4 0 0 0  M a r k ) ; lang- 
haarigeV orstehhundc deutscher R ace : „ M y lo rd "  
von B orchers in  B raunschw eig ; langhaarige  
Vorstehhunde englischer R ace, englische S e t 
te r s :  „Rock" von J a m e s  Fletcher in  M a n 
chester (4 0 0 0  M ark ) und „P rin ceß  I r e n e "  
von K ennel in  Tem pelhof (2 0 0 0  M a r k ) ; 
G o r d o n - S e t te r s : „ D o n a ld "  (N r. 8 6 8 ) von 
S c o t t  in K elring ton  (2 0 0 0  M a r k ) ; J r is h -  
S e t t e r s : „ B o b "  von M a r a is  in H annover 
(5 0 0  M ark ), und die S p a n ie lh ü n d in  „B ru ce"  
von J a m e s  Fletcher in  M anchester (2 0 0 0  
M ark). Außerdem  w urden zahlreiche bedeu
tende erste Preise, dann zweite Preise und 
lobende Anerkennungen vertheilt, die entweder 
au s D iplom en, silbernen oder bronzenen 
S ta a tsm e d a ille n  oder au s Geldpreisen, be
ziehungsweise silbernen und bronzenen V ereins- 
M edaillen  bestanden.

Fassen w ir das R esu lta t dieser ver
gleichenden B etrach tung  zusammen, so ergibt 
sich für u n s F o lg en d es: Gewisse ehedem 
heimische R acen  sind im N orden ebenso selten 
geworden, wie bei u n s . D e r  B ullenbeißer 
kommt dort gleichfalls gar nicht m ehr vor, 
der O tte rh u n d  ist häufiger, dagegen der kurz
haarige V orstehhund ebenso rn rn  nv is. D ie 
B e rlin e r A usstellung zeichnete sich durch 
L iberalitä t in V ertheilung  von werthvollen 
P reisen  a u s ; sie bot dem Auge der Besucher 
ebenso Lehr- a ls  Z uch tm ateria l, und w ar 
zugleich eine K unstausstellung, indem sie von 
ausgezeichneten T h ic rm alern  und dem treff
lichen P lastiker W olfs Kunstwerke brachte.

D ie  künftige W iener H undeausstellung 
darf nicht zurückbleiben; Kynologen gibt es 
ja  genug bei u n s . I n  d as C om ite  m üßte 
u. A. Fitzinger gewühlt werden, dessen Buch 
über H unde m ustergiltig ist. T h icrm aler, wie 
H uber, L 'A llem and, R anzon i m üßten ein
geladen werden, die A usstellung zu beschicken.

D a ß  d as Unternehm en finanziell ren tiren  
würde, ha t u n s der E rfo lg  der b is nun so
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m angelhaft in S cen e  gesetzten H undeausstel
lungen gelehrt. Freilich erfordert das J n s -  
lebenrufen einer solchen A usstellung viel 
A rbeit und Z e i t ;  aber w ir besitzen ja  auch

zu Lande bevorzugte W eltbürger, welche an 
dem letztgenannten kostbaren G u t  —  Uebcr- 
fluß haben.

—n —

Oesterreich in der Rertiner Fischerei-Ausstellung.
W ir haben schon, a ls  die V orbereitungen 

zur in ternationalen  F ischerei-A usstellung  in 
B e rlin  getroffen wurden, unserem B edauern  
darüber Ausdruck gegeben, daß im  allge
meinen bei u n s  so wenig geschah', um  die 
w ürdige V ertre tung  O esterreichs in  dieser 
A usstellung zu ermöglichen; w ir haben dies 
nicht n u r der m angelnden In i tia tiv e  unserer 
maßgebenden offiziellen Kreise, sondern auch 
der Lauheit unserer Fischereivercinc zuge
schrieben und sie aufgefordert das M öglichste 
zu thun , so lange es noch nicht zu spät. 
W ie sehr w ir recht hatten, beweist nachste
hender Aufsatz der ersten österreichisch-un
garischen F ischerei-Z eitung; er la u te t:

„W enn w ir die B etheiligung  O ester
reichs bei der großen Schaustellung der 
Fischerei in der In v a lid cn s traß e  zu B e rlin  
betrachten, so müssen w ir gestehen, daß sic 
kein B ild  von dem Z ustande des Fischerei- 
G ew erbes des K aiserstaatcs liefert. E s  ist 
n u r  eine kleine Z a h l  von A usstellern er
schienen und diese sind leider im ganzen G e 
bäude verstreut, so daß schon eine große 
Liebe zur S ach e  und ein S tück Findigkeit 
dazu gehört, um  Alles aufzuspüren und zu 
beurtheilen."

„ W a s  w ir endlich sehen, ist freilich O ester
reich nicht, sondern lediglich Bruchstücke, nicht 
einm al solche, die m indestens auf das G anze 
schließen lassen. W o sind in  diesen R äum en 
die großen Böhmischen Karpfenzucht A n 
sta lten?  wo sind die Landseen, die G e b irg s
seen und B ä c h e ? wo sind die großen 
S trö m e  des Landes v e rtre ten ?  N u r  an das

adriatische M eer wird m an  durch die S a m m 
lungen des e iv ieo  N n 8 6 0  und der k. k. S e e -  
behörde in T riest erinnert, ebenso durch die 
A usstellung des P ro f . Fritsch in  P ra g  an 
die B em ühungen, den Lachsbestand der E lbe 
zn heben."

„ D e r  Steierm ärkische Fischerei-Verein zu 
G raz  soll nach dem C ata log  eine Anzahl 
a lte r In stru c tio n en , P a ten te  und kaiserliche 
R esolutionen ausgestellt haben, gleichsam um 
zu zeigen, wie groß früher die S o rg fa l t  fü r 
die Fischerei gewesen ist. W ir  haben sie 
leider nicht finden können, ebenso wenig die 
mikroskopischen und makroskopischen G egen
stände zum S tu d iu m  der See th iere , welche 
die k. k. zoologische S ta t io n  in T riest a u s 
gestellt haben soll. D a s  beste AuSstellungs- 
Obsekt w äre freilich ein neues gutes Fischerei- 
Gesetz gewesen. E s  ist nicht da. W ird  es 
bald kom men? —  B e i solcher S ach lage  
hatte der V e rtre ter O esterreichs bei dieser 
G elegenheit, H e rr  B a ro n  W ashington auf 
S ch loß  P ö ls ,  freilich einen schweren S ta n d .  
W a s  O esterreichs Fischereien und Fischzucht- 
A nstalten an R epäsen tation  hatten fehlen 
lassen, d as m ußte er durch seine Persönlich
keit zn ersetzen suchen, und er h a t es im 
vollen M a ß e  gethan. Oesterreich hatte seinen 
besten M a n n  in  B ezug auf Fischerei nach 
B e rlin  gesandt, und wer ihn in der G en era l- 
V ersam m lung und bei dem D elegirtcn-Fest- 
m ahle hörte und sah, empfand d as. W ie 
H e rr  B a ro n  W ashington die wirthschaftliche 
S e ite  der Fischerei in  B e rlin  w ürdig vertra t, 
so H e rr P ro f . F ritsc h -P ra g  die wissenschaft
liche. S e in e  B etheiligung  an den A rbeiten



330

der J u r y  (für die C lasse: Untersuchungen 
der Gewässer in Beziehung auf den Fisch
bestand) und den Conferenzen der Fischzüchtcr 
ließ erkennen, welcher Achtung er sich in den 
Fachkreisen erfreut. S o  wird sich denn 
Oesterreich getrosten müssen, daß der S ie g  
ihm  auf diesem Felde werden w ird , aber 
doch erst nach harten  M ü h e n ."

„Um  nun auf die ausgestellten S ach en  
zu kommen, so sind von B edeutung, wie 
gesagt, die T riester S am m lu n g en . Leider ist 
eine große, vom P rä p a ra to r  M a rq u a  in 
T riest angemeldete und im  C a ta lo g  ver
zeichnete S a m m lu n g  von Trockenpräparaten 
und Skeletten wegen Erkrankung des A u s 
stellers nicht eingetroffen. D ie  oben er
w ähnte A usstellung des e iv ieo  N u s so  besteht 
aus einer reichen S a m m lu n g  von Schw äm m en, 
wobei selbst solche der künstlichen Schw am m - 
zncht-A nstalt zu Lesina (D alm atien ). A u ß er
dem sind p räp arir te  Seekrebse, Seesterne, 
H um m er rc. ausgestellt."

„D ie  k. k. Scebehörde schickte sehr hübsche 
M odelle aller Fischerfahrzeuge ihres Bezirkes. 
Diese A usstellung ist in  der T h a t  die bedeu
tendste E insendung aus ganz Oesterreich- 
U ngarn . An die F ischconserven-Jndustrie der 
K üstenländer erinnern n u r  die in  O e l  gelegten 
S g o m b ri, Accingheund S a rd e llen  von A ntonio 
Topich in  Lissa, welche fü r sehr gut befunden 
wurden. V on Angkergeräthcn hat allein  T h eo 
dor Wiedcck in  W ien eine M usterkarte  a u s 
gestellt. Leider ist C a r l  M o lln e r in  W ien 
nicht vertreten, und zw ar au s dem fü r ihn 
freilich sehr glücklichen G ru n d e , daß er zu 
sehr beschäftigt ist, um  fü r eine solche A u s 
stellung Z e it erübrigen zu können. Aber anch 
Linz, B rü n n  rc. sind nicht erschienen."

„A m  kräftigsten tr it t  noch die künstliche 
Fischzucht in der A usstellung hervor. H err P ro f. 
Fritsch lieferte eine W asserkarte B öhm ens 
m it D a ten  und Z iffe rn  bezüglich böhmischer 
Lachszucht; außerdem  eine V orführung  der 
Entwicklung des R hein-Lachses in B öhm en,

in P rä p a ra te n  vom E i b is zum Fisch von 
2 0  W ochen, welche sich in  S p i r i tu s  befinden, 
und Kuffersche B ru tap p a ra te . D a s  M odell der 
Fichzuchtanstalt des G ra fen  W ilhelm  M igazzy 
zu A ra n y o s-M aro th  in U ngarn  und T ra n sp o rt-  
und B ru t-A p p a ra te  von O tto  H äm erle  in 
D o rn b irn  und S päng lerm eiste r Jo sef S chw arz  
in S t .  P ö lten  vertreten diese A btheilung. V on 
den Sachen des H errn  Schw arz  fand, wie 
w ir m ittheilen können, die große T ra n s p o rt-  
K anne m it selbstthätiger D u rch lü ftu n g s-V o r
richtung die ungcthcilteste Aufmerksamkeit der 
bekannten Fischzüchter von der B o rn e  und 
S ch u ste r-F reib u rg , dagegen ist der R ö hren - 
ausfluß  der sonst sehr hübsch gearbeiteten 
kalifornischen T röge nicht praktisch. E s  ist 
besser, diese Ausflüsse so breit a ls  möglich zu 
macheu, dam it das W asser im  Kasten auch 
uahe der Oberfläche stets scharfen F lu ß  hat. 
H err H äm erle ha t eine T ran sp o rtb ü tte  a u s 
gestellt m it B lasebalg  und das M odell eines 
selbstthätigen F isch transportw agcns. Letzterer 
ist zu com plicirt uud dürfte auch leicht B e 
schädigungen erfahren. E r  fand nicht den 
B e ifa ll der Sachverständigen. D ie  auch a u s 
gestellte Zeichnung eines solchen W agens 
b ring t einige V eränderungen, deren W irksam 
keit sich nicht so ohne W eiteres beurtheilen 
läß t. Außerdem stellte H e rr H äm erle eine 
selbstthätige V orrichtung zum F u tte rn  junger 
Fische au s . E s  ist ein viereckiger Kasten, in 
welchem blecherne F lü g e l das Fischfutter im 
W asser in der R u n d e  treiben, so verkleinern 
und durch ein S ie b  drücken sollen. M itte lst 
einer R ö h re  fließt es dann den Fischen zu. 
D e r  A p p ara t wird durch ein W asserrad ge
trieben. E ine kleine R öhre  füh rt W asser in 
den Kasten, eine andere spült das au s dem 
Kasten geschwemmte F u tte r  in  das Fischwasser 
hinein. W ie die M aschine arbeitet, kann n u r 
die P ra x is  erproben."

„D ie  G ipsabgüsse von Fischen, angefertigt 
von M . Fischer und S o h n  in Linz, befanden 
sich zuerst in der oft- und westpreußischen 
Abtheilung aufgestellt, wo sie natürlich N ie 
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m and verm uthen konnte. Je tzt haben sie durch 
die In itia tiv e  des H e rrn  H erm ann D an n er 
einen würdigen Platz in  den G allcrien  um 
die N ep tu n s-H alle  gefunden und zeigen so, 
w as sie werth sind."

M a n  sieht, wie sehr die Beschickung der 
A usstellung dürftig ist, im V erhältn iß  zu dem 
in Oesterreich vorhandenen M a te r ia le  und 
wie sehr die V orbereitungen zur Beschickung 
zumeist dem Z ufa lle  überlassen wurden.

Ein Jäger alten 8chlag's.
D ie  J ä g e r  alten S c h la g 's  werden imm er 

seltener; es finden sich heute sehr gebildete 
F o rs tleu te , die alle möglichen Wissenschaften 
im Leibe haben, in ziemlicher A nzah l; aber 
richtige W aid m än n e r, strenggläubige D iener 
des S t .  H u bertus kommen n u r  spärlich v o r ; 
wenn es e rlaub t w äre, G ro ß e s  m it Kleinem 
in einem Athemzuge auszusprechen, so würden 
w ir sagen , ein echter und rechter J ä g e r  sei 
so sehr avig  in t e i i a  gew orden, wie 
etwa ein richtiger deutscher Vorstehhund.

V o r wenigen T agen  ist nun wieder E iner, 
welcher a ls  J ä g e r  im  vollrichtigeu S in n e  des 
W o rte s  angesprochen werden konnte, aus dem 
Leben geschieden. D e r alte G ril l, bekannt im 
ganzen T rau n th a le , ist in  Ebensee gestorben. 
E r  stammte au s einer Iä g e rfa m ilie  und 
w ar in  Aussee geboren. S e in  V a te r  hatte 
ihn in h arte r Schule  nach alter M ethode 
auferzogen; schon a ls  K nabe wurde ihm die 
F lin te  in  die H and gegeben, und ein Schießer 
und thierkundiger W aldbegeher w ar er, bevor 
der erste F lau m  an seinem K inn  aufsproßte. 
S e in  A lter bekannte sich zu dem S p ru c h e : 
„E ine  S tu n d e  im W alde m it offenem Aug 
und O h r  zugebracht, ist m ehr werth, a ls  
zehn S tu n d e n  bei H a rtig  Stubenhockerei ge
trieben ." D em gem äßig m ußte denn der Ju n g e  
zu jeder S tu n d e  und bei jeglichem W etter in 
den W a ld , um  in G o tte s  freier N a tu r  die 
J ä g e re i zu lernen.

W a r  „g robes" W etter, so hieß es, „da 
m üßt I h r  Alle m it einander h in a u s , denn 
heute denken die W ild e re r , die J ä g e r  seien 
zu weichlich, um  ihnen d as Handwerk zu

 ̂ legen; w a r es aber schön, so lautete die 
> P a ro le ;  „W er wird sich denn faul auf das 

O h r  legen, wenn es im W ald  so viel zu 
schauen und zu lernen g ib t." Frühzeitig  
härtete  so der J u n g e  seinen K örper gegen 
die Unbilden des W etters  a b ; er wurde ein 
praktisch geschulter J ä g e r  und sog sozusagen 
die edle K unst des W aid m an n s m it jedem 
Athemzuge ein. E r  kannte A lle s , w as da 
flieg t, kriecht und tro llt im W alde, aus 
eigenster Anschauung und die P flanzen wie 
die T hiere w aren ihm so v e rtrau t, wie einem 
wackeren S ch ü ler der ersten Volksschulclasse 
die Buchstaben. M i t  rau h er S tre n g e  ward 
er an g eh a lten , stets und imm er auf das 
Pünktlichste seine Pflicht zu erfü llen ; daß er 
brav w ar und tüchtig in  seinem B erufe, 
galt a ls  selbstverständlich, g litt er etwa ein 
M a l  au s oder erwies er sich a ls  lässig , so 
wurde das h a rt geahndet.

D ie s  geschah nu n  freilich selten genug; 
G r i l l  versprach schon frühzeitig ein tüchtiger 
W aid m an n  zu w erden, und w as der J ü n g 
ling versprochen, das hielt der M a n n . W er 
gerecht sein will, der m uß sagen, daß die 
R eorgan isation  der H ochgebirgsjagd , welche 
diese un ter der R egierung unseres höchsten 
J a g d h e rrn  zu so prächtiger B lü th e  brachte, 
wesentlich sein W erk zu nennen ist. B a ld  zog 
auch G rill  die Aufmerksamkeit der hervor
ragendsten W aidm änner O esterreichs auf sich 
und ein ganz besonderer G ö n n er wurde dem 
wackeren M an n e  der unvergeßliche Erzherzog 
J o h a n n ,  der ihn oft wochenlang bei seinen 
Ja g d e n  im steierischen Hochgebirge an seiner 
S e ite  hatte und m an kann w ohl sagen, daß
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ihm  alle R eviere in  S te ie rm ark  m it A u s 
nahm e etwa jener unm ittelbar nächst N eu 
berg v e rtrau t w aren wie die innere Fläche 
seiner H and.

G r il l  stand m ehr a ls  5 0  J a h r e  a ls  J ä g e r  
und Ja g d le ite r  in  kaiserlichen D iensten und 
noch vor wenigen J a h r e n  machte G r ill,  
obwohl im  R u h estän d e , dem K a ise r, so oft 
dieser zur J a g d  kam, seine A ufw artung , stets 
m it „W illkom m en" begrüß t und m it einem 
freundlichen W orte  entlassen.

D e r  A lte w ar eine kernige Jäg c rg e sta lt, 
hochstämmig und breitschulterig , w etterge
b räu n t und festgefügt; so hat ihn M eister 
Krichcln, der bekanntlich in  seiner K unst eben 
so tüchtig w ar, in einer L itographie, die un ter 
dem T ite l „ D e r  K aiser auf der J a g d "  aller 
W elt bekannt ist, festgehalten; der M a n n  
machte leicht vorgebeugt seinem Ja g d h e rrn  
die M eldung , der in Gesellschaft des jetzigen 
K önigs von Sachsen, des G roßherzogs von 
T o scan a , des Fürsten  T h u r n - T a x is  und 
anderer Jagdgäste  ist. E s  w a r dem Schreiber 
dieser Z eilen  gegönnt in  diesen T ag en  die 
Bleistiftzeichnung zu sehen, welche auf dem 
Schauplatz dieser Episode a u s  dem Leben des 
Heimgegangenen N im ro d s entworfen wurde.

D a s  B la t t  ist ein M eisterw erk und 
namentlich G r ill,  der in  einer W eise darge
stellt ist, daß m an sagen m uß, cs w äre auch 
der fruchtbarsten W aid m an n sp h an tas ie  nicht 
möglich eine G esta lt zu ersinnen, welche u n 
verfälschter den richtigen J ä g e r  zu Anschauung 
bringen würde. W ie a ls  J ä g e r  w ar G rill  
a ls  B ergsteiger, so lange „die U nterthanen 
nicht nachließen," ein Z u g , ihm thaten  es 
auch noch dam als , da die buschigen B ra u en  
schon g rau  schimmerten, auch die Jüngste«  
nicht zuvor.

Aber freilich W ind und W ette r , Hitze 
und F rost und die köstlichen G aben  des 
B aches stählen und halten, wenn E in er darnach 
geartet ist, den M a n n  lange aufrecht, aber

cs kommt auch fü r den härtesten der T ag , 
da die vielen überstandenen S tü rm e  ein Echo 
erwecken in  den Gebeinen, das recht schmerz
lich an die einstige ungeschmälerte K ra ft 
e rin n e rt; die „U nterthanen" begannen m it 
einem M a le  auch unserem G rill  den D ienst 
zu versagen und er, der zeitlebens ein Feind 
aller grauen T heorie w ar, w ard zuletzt doch 
n u r  m ehr J ä g e r  in  der T h eo rie ; da ihm  die 
J a g d  das Höchste w ar, so w ar d as, w a s  ein 
F reund in  dem T a g b la tt „die Presse" von 
ihm  zu erzählen weiß, nahezu selbstverständlich.

D a  heißt e s :  „ M it  der N euzeit und
ihren höllischen E inrichtungen stand er im m er 
auf dem K riegsfuße. W äre  es nach ihm  
gegangen, sein Salzkam m ergut w äre nie von 
einer E isenbahn, vom Dam pfschiff, nicht ein
m al von S o m m erparte icn , am allerwenigsten 
aber von A usflüg lern  und Bergfexen heim
gesucht worden. Letztere haßte er wie den 
T od , denn sie verscheuchten ihm  seine Lieb
lingshirsche und Gemsen. V o r J a h re n  hatte 
er ein förmliches V erbot gegen das Besteigen 
von B erg en  in seinem Jagdrev iere  erlassen. 
E in es T ag es kamen zwei S ö h n e  eines seither 
verstorbenen M in iste rs  m it dringenden E m 
pfehlungen zum alten G r ill  und er konnte die 
E rla u b n iß  zum Besuche der S e e n  und zum 
Aufstieg auf die A lpen nicht verweigern. Aber 
kaum hatten  die B eiden sein J ä g e rh a u s  ver
lassen, a ls  er ihnen handfeste Forstw artc  m it 
dem A ufträge nachschickte, sie einfach aus dem 
W alde  auszuweisen. Auch m it unserem M ä n n e r-  
gesang-V ercin kam er in C onflict. D e r  Verein 
hatte einen A usflug  nach G m unden gemacht 
und wollte die Langbathseen besuchen, um 
dort auf den üppig frischen W iesen nach 
H erzenslust zu singen. G r i l l  verbot den A u s 
flug und es bedurfte eines kaiscrl. B efeh ls, 
um das V erbot rückgängig zu m achen."

G r il l  stand im  8 4  J a h r e ,  a ls  er aus 
dem Leben schied und w ar mehrfach decorirt; 
ihm ist in allen echten Jügerherzen  ein ehrendes 
Andenken gesichert.
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Litt ckttWamllon.
I n  der schönen D üfselstadt haben sie 

gegenwärtig eine prächtige A usste llung , wo 
Kunst und Gew erbe reichlich vertreten ist 
und welche der reizend am R hein  gelegenen 
S t a d t  eine M enge G äste zuführt, au s  E n g 
la n d , Amerika und allen T heilen  Deutsch
la n d s ;  a ls  w ir diese Ausstellung durchw an
derten , hie und da vor einem prächtigen 
S tück stehen bleibend, kamen w ir auch zu 
einem P a v i l lo n , der trotz seines schlichten 
A ussehens eine P e rle  der Ausstellung ge
n a n n t zu werden verd ien t; es ist der Forst- 
und Iag d p av illo n . D e r  reizend gedachte 
P av illo n  ist au s S tä m m e n  von N atu rho lz  
gezim m ert; der m it M o o s  ausgeschmückte 
R u n d b au  träg t ein S tro h d a c h ; zu beiden 
S e ite n  des E inganges erheben sich gut mo- 
dcllirte Hirsche aus Z in k g u ß ; der P av illo n  
ist von dem G rü n  junger Pflanzungen umgeben.

Diese bescheidene H ülle  b irg t einen edlen 
K e rn ;  J a g d -  und Forstleben der R h e in 
provinz stellt sich u n s hier in  allen seinen 
Phasen dar. D ie  Forstproducte sind eben so 
vollständig zur Ausstellung ge lan g t, wie die 
Jag d g ew eh re ; die Fangeisen für Raubzeug 
aller A rt eben so m annigfaltig , wie die G e 
weihe und G ehörne. E in  epheuum rankter 
Eichenstamm ist in der M itte  a ls  S ä u le  
aufgestellt, fächerartig von ih r ausstrebeude 
S tä m m e  tragen  m it ih r das G anze. D em  
E ingänge gegenüber befindet sich das P rach t- 
stück des I n te r i e u r s ,  ein nach Zeichnungen 
des bekannten T h ie rm alers  und I l lu s tr a to r s  
L. Beckmann ausgeführte r, geschnitzter Eichen
holzschrank; er ist stylvoll gedacht und zeigt 
u n s  in spielender P lastik  die ganze herz
bewegende W aid m an n s lu s t; der Schrank  ist 
gekrönt von einer charakteristisch gearbeiteten 
G ru p p e , einen Hirschkopf inm itten von zwei 
Adlern darstellend. I n  der V itrine  des 
Schrankes ist wohlgeordnet eine S a m m lu n g  
blanker Ja g d p a tro n e n  und blinkender Z ü n d 
hütchen zu sehen.

D a s  G anze ist eben so lehrreich , a ls  
anregend; wenn in den Schränken an den 
Seitenw äuden  die Aufmerksamkeit der J ä g e r  
die m annigfaltigen Jagdgew ehre  fesseln, so 
nehmen die auf den Tischen ausgelegten 
chemischen P ro d u c te , die Werkzeuge fü r den 
H olzfäller, die Aufmerksamkeit des Fachm an
nes in  A nspruch ; Holzkohlen aller A rt er
innern  eben so an die In d u s tr ie  des W a l
d es , wie allerlei ausgestopftes G eth ier an 
das über B lö ß en  trollende oder durch die 
Büsche raschelnde W ild .

A ußer dem Schmuck von Geweihen, G e 
hörnen und Krickeln tragen  die W ände noch 
die Z ie r  trefflich und realistisch getreu gezeich
neter und gem alter Ja g d b ild e r von D eiker; 
es ist das ganz besonders hervorzuheben, 
weil in einem derartigen P av illo n  ein im 
malerischen Interesse, oder au s Uuverständniß 
uuwaidmänuisch gerathenes G em älde die ganze 
S tim m u n g  stören m üßte. W ie herzerquickend 
zutreffend gemalte Jagdsccuen auf den echten 
W aidm anu  w irken, davon erlebten w ir bei 
einer der letzten Jah resau ss te llu n g en  im 
W iener Künstlerhause ein Beispiel, das wohl 
verzeichnet zu werden verdient:

D e r  begabte M ünchner T hicrm aler Lud
wig Voltz, der B ru d e r  des berühm ten F r ie 
drich, hatte einen H irsch , d e r , in 's  Leben 
getroffen, im F euer zusammenbricht, gem alt; 
das B ild  w ar von einer W ah rh e it und 
Unm ittelbarkeit, daß S e .  M ajes tä t der K aiser, 
welcher in B egleitung des K ronprinzen  die 
A usstellung besuchte, wie unwillkürlich vor 
dem B ild e  stehen blieb und verständnißinnig 
den K ronprinzen anblickend, eine Bemerkung 
über diese lebensvolle D arstellung  m achte; 
das B ild  wurde auch von dem K aiser an 
gekauft.

Nicht imm er sind die M a le r  so gewissen
hafte N aturbeobachter und so getreue Nach- 
crzähler wie Ludwig V oltz, de r ,  selbst ein
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gew altiger J ä g e r  vor dem H e r rn ,  es ganz 
unmöglich finden würde, m it dem S t i f t  und 
P inse l Jä g e rla te in  zu treiben. E s  ist nicht 
allzulange h e r , da sah der Schre iber dieser 
Z eilen  —  natürlich nicht in der lieben freien 
G o tte sn a tu r  —  sondern ans w ohlgrundirter 
L einw and, einen C apita lh irschen , der aller 
T rad itio n  zuw ider, vor dem ganzen R udel 
sich breit m achend, m it hocherhobenem Aeser 
sicherte!

S o  edel ist aber bekanntlich kein E del
hirsch; er ü b erläß t die S o rg e ,  die Gegend 
abzuspähen, den T h ie ren ; das ist auch wohl 
der G r u n d ,  daß ein Capitalhirsch so selten 
auf Schußw eite kom m t; je c ap ita le r , desto 
vorsichtiger ist er ja .

Auch die h inter dem Forstpav illon  befind
lichen, von der städtischen Forstverw altung  
in  D u isb u rg  errichtete offene W aldhü tte , ein 
gefallsamer B a u  au s S t r o h ,  M o o s  und 
N atu rho lz  gibt ein nachahm ensw erthes B e i
spiel, wie derartige O bjecte herzustellen und

einzurichten sind. W ir  sehen vor u n s alle 
möglichen G ra sa r te n  in Töpfen und B eeten, 
M oose, Gestein von allen F arb en  und F o r 
men, Schw äm m e und P ilz e ,  eßbar und ge
fährlich, frische W aldblum en, V ersteinerungen, 
Schnitzarbeiten in D u isb u rg e r H olz au sg e
fü h r t ;  allerlei W erkzeuge, Holzschuhe, T o n 
nenreifen u . s. w . ; dem E ingänge gegenüber 
finden w ir ein ganzes zoologisches C ab in e t: 
C aleopteren, D ip teren , R ehe, H asen, Füchse, 
D achse, M a rd e r ,  R a b e n , H ü h n e r , B lin d 
schleiche und K reu zo tte r, kurz, A lle s , w as 
kriecht, schleicht und tro llt  im W alde von 
D u isb u rg , kunstvoll vereinigt von der geschick
ten H and des P rä p a ra to rs .

W ir  machen unsere V e re in e , namentlich 
aber unseren A lpenverein A u s tr ia , der ja  
eben eine ähnliche A usstellung p la n t ,  auf 
diese geschmackvolle und instructive A rt, der
artige Expositionen in  S cen e  zu setzen, ganz 
besonders aufmerksam.

— n—

Dec „Einstedler" Franz.
D e r  „Einsiedler" F ran z  w ar ein alter 

J ä g e r ,  stets schweigsam und düster, er stand 
allein und verkehrte so wenig a ls  möglich 
m it den M enschen, streng th a t er seinen 
D ie n s t ; lächeln, heiter hatte  ihn nie Jem an d  
gesehen; geheim nißvolles D unkel um gab ihn, 
welches um  so weniger zu lichten w a r , weil 
er nicht au s „hiesiger", nämlich steirischer 
G egend , sondern a u s  T iro l  stam m te, in 
seinem nunm ehrigen D om icil aber sich von 
allem Um gänge m it Anderen zurückzog. E inst 
w ar d as nicht so ; a ls  W aidjunge w ar F ran z  
ein lebensfroher, m unterer Bursche. D a  kam 
das J a h r  1 8 4 8  und m it ihm  der A ufruf 
zum W affendienste. Je tz t meldete er sich zum 
T iro le r K aiserjägerregim ente a ls  Freiw illiger, 
machte alle Schlachten in  I ta l ie n  m it, erwarb 
sich durch E roberung  einer feindlichen Fahne  
die goldene Tapferkeitsm edaille, und wurde

auf dem Schlachtfelde zum O b erjäg e r be
fördert. Nach B eendigung des K rieges wurde 
das R egim ent nach T iro l verlegt und er 
m it einigen C om pagnien in das G renz
städtchen N  dorf, seiner G eburtsstä tte ,
einquartiert. Zwischen T iro l und B a ie rn  
wurde seit jeher viel Schleichhandel getrieben, 
und die unruh igen  Z eiten  begünstigten diesen 
gar sehr. A ls  die Schw ärzer es nun eben 
in  der Gegend um  N . dorf herum  
einm al gar zu arg  trieben, m ußte militärische 
H ilfe req u irir t werden, und es w urden 
2 0  M a n n  zum Grenzdienste abcom m andirt, 
zu deren A nführer aber F ra n z  ausgew ählt, 
da sein H au p tm an n  wußte, daß er von seiner 
früheren Thätigkeit a ls  W aidjunge in  dieser 
Gegend w ohl v e rtrau t w a r m it allen Schluch
ten, S au m p fad en  und Jägersteigen, welche 
die Pascher zu benützen pflegen.
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E ines T ag e s  erfuhr F ran z  von seinen 
Kundschaftern, daß in der Nacht des 2 . N o 
vem bers 5  oder 6  Pascher die Grenze bei
N . überschreiten w ollten ; er tra f  dem
nach seine A nstalten, stellte seine Leute w ohl
gedeckt an und w artete auf das verabredete 
Zeichen des zunächst der G renze aufgestellten 
W achtpostens —  den R u f  des kleinen K äuz
chens. —  E s  w ar eine stürmische kalte Nacht, 
tiefer Schnee lag  auf B erg  und T h a l ,  der 
N ordw ind pfiff schneidend und jagte die Wolken 
am H im m el, m an hätte, wie m an sagt, keinen 
H und vor die T h ü re  jagen sollen. S tu n d e  um  
S tu n d e  verging, um  8 U hr w aren die Posten 
auf ihren P lä tzen , es w a r jetzt ^ 1 2  Uhr 
und noch rüh rte  sich n ic h ts ; endlich hörte 
m an das Jauchzen des K auzes, das Zeichen, 
und nicht lange darau f langsam e, knirschende 
S ch ritte  im hartgefrornen S ch n ee; in einer 
Linie h intereinander gehend, kamen nnn sechs 
dunkle G estalten  schwerbepackt des W eges. 
V on  Z e it  zu Z e it blieben sie stehen und 
„ lö s te n " , ob sich nichts Verdächtiges hören 
ließe, dann gingen sie wieder weiter. B ish e r  
w aren sie einen schmalen S te ig , der durch 
T an n en - und Fichtendickicht führte, gegangen, 
nun aber m ußten sie eine kleine B löße  
passiren , das w ar unangenehm , der F ü h re r 
zögerte auch einen Augenblick, sei cs, daß er 
irgend etw as Verdächtiges bemerkt zu haben 
glaubte oder hatte er eine böse A hn u n g ?  
E r  berieth sich m it seinen N achm ännern in 
flüsterndem T o n e , aber eine Umgehung der 
gefährlichen S te lle  schien allen ein D in g  der 
Unmöglichkeit bei dem m ehr a ls  knietiefen 
Schnee und dem dichten G estrüppe, sie ent
schlossen sich also v o rw ärts  zu marschiren, 
doch machten sie sich zu allfälliger G egenw ehr 
b e re it, indem sie ihre C arab in er schußbereit 
zur H and nahm en. Scheu  umherblickend, 
tra ten  sie nun  in 's  Freie und überschritten den 
P latz, doch unbehelligt ließ m an sie vorbei, 
erst a ls  sie , wieder etw as sicherer gemacht, 
den schmalen S te ig  betreten hatten , stürzten

die J ä g e r  von allen S e ite n  herbei. I m  N u  
hatten die Schw ärzer ihre Päcke zur E rde 
geworfen, — von der Schußw affe konnte jedoch 
bei der kurzen E n tfernung  kein Gebrauch ge
macht werden, w ohl aber gelang es dem F ü h re r 
der Pascher seinen G egner m it einem langen 
M esser vom Leben zum Tode zu befördern. 
Je tz t begann ein allgemeiner K am pf. F ran z  
w andte sich, seinen C am eraden zu rächen, an 
eben jenen F ü h re r ,  einen g ro ß en , starken 
M a n n  m it silberweißem H a a r  und B a r t ,  
und stieß ihm das H aubajonett b is a n 's  H eft 
in  die B ru st, so daß er m it einem Aufschrei 
zu B oden sank. V on den übrigen F rev lern  
fielen noch zwei, zwei andere entkamen glück
lich in  den W ald  und ließen ihre S tu tzen  
zurück, ein anderer wurde gefangen und ge
knebelt, von den J ä g e rn  aber w a r einer todt 
und zwei w aren durch Messerstiche verwundet. 
M ittle rw e ile  tr a t  der M o n d  au s den ihn 
b isher verhüllenden W olken h e rv o r, F ran z  
aber vor den vor ihm  Liegenden; kaum aber 
hatte  er ihn näher betrachtet, a ls  er einen 
Schreckensschrei aussto ß eu d , vor dem A lten
auf die Knie f i e l - ------ es w ar sein V a te r!
Schm erzerfü llt und jam m ernd w arf er sich 
über den noch etw as Leben zeigenden K örper 
des A lten und suchte das reichlich strömende 
B lu t  zu stillen, doch —  um sonst! D e r  S to ß  
hatte n u r  zu gut getroffen, ein schmerzlicher 
Blick des brechenden Auges tra f den S o h n  
n o ch , dann w a r  es vorbei. D ie  Todten 
wurden nun sammt dem G efangenen und 
den W affen  und Päcken der S ch w ärzer auf 
einem bequemen W ege in 's  A m tsh au s des 
S täd tch en s  hinabgebracht, F ra n z  aber wurde 
seit dieser S tu n d e  schwerm üthig, t r a t  nach 
B eendigung seiner D ienstzeit au s dem H eeres- 
verbande a u s ,  und nahm  einen P la tz  a ls  
R evierjäger in  S te ie rm ark  an, den ihm  sein 
H a u p tm a n n , der ihn sehr gerne h a tte , ver
schaffte; im Volksm unde aber wurde er ge
wöhnlich der „Einsiedler" F ran z  genannt.
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Masservöget auf Reu-8eeland.*)
Professor G .  v. Hayek theilt nach W alte r 

L. B u lle r 's  Iiik to r^  ok tlle  liiicks o l  
^ e ^ v -^ ea lau ck "  eine R eihe von Aufsätzen 
m it, denen w ir Folgendes entnehm en:

Auch die R e ih er haben auf N e u -S ee lan d  
einige V ertre ter. D e r  weiße R eiher (^.rckea 
^ i i n a to x l lo i a ,  L u ll .)  ist ein äußerst seltener 
V ogel und auf der N ordinsel kaum je a n 
zutreffen. E r  wird 1 0 4  Cm . lang  und ist 
von schneeweißer F arb e , m it gelben Augen, 
gelbem S c h n a b e l, g rü n lich -gelben  nackten 
A ugcnringen und schwarzen B einen  m it gelb
gefärbten Schienen und Z ehen. S e in e  H a u p t
n ahrung  bilden A ale und kleinere S ü ß w asse r
fische. E ine B ru ts tä tte  desselben wurde 1 8 7 2  
zu O k ard ta  an  der Westküste der S ü d in se l 
entdeckt; wie bei allen R eihern  befanden sich 
die Nester auf B äu m en  über dem W asser, 
hier dem W aitan g itu n a -F lu sse ; m an zählte 
2 5  Nester. V erm uthlich ist dies die letzte 
B ru ts tä tte  des aussterbenden V ogels. D ie 
drei b is vier E ie r eines G eleges sind b laßgrün .

D e r  blaue R eiher (^.rcksa s a e ia ,  O m .) 
wird n u r 6 5  Cm . lang. S e in e  F ä rb u n g  ist 
dunkel-schiefergrau, die Augen sind gelb, die 
A ugenhaut grüngelb, der Schnabel braun , 
die Füße grüngelb. E in  weißer Fleck ziert 
die Kehle. D ieser R eiher, über ganz A ustra
lien und Polynesien, b is nach In d ie n  und 
J a p a n  verbreitet, ist ein B ew ohner der S e e 
küste, an welcher er sein F u tte r , K rabben  
und W eichthicre, aufsucht. E r  bewohnt die 
Felsen und K lippen der Küste, ist sehr scheu 
und nistet, wo er keine B äu m e vorfindet, 
auch ans Felsen. D ie  zwei E ie r sind b laß 
bläulich und rau h .

D e r  weißstirnige R eiher (^.ickea 
H ollanckiae, L u ll .)  ha t dieselbe G rö ß e  und 
ein weißlich-graues Gefieder nebst schwarzem 
Schnabel. E r  ist auf N e u -S e e la n d  au ß er
ordentlich selten, obwohl er in  A ustralien 
und auf T asm an ien  zu den gemeinsten Vögeln 
zählt. Auch er bewohnt die Küsten und sucht 
lebhaft watend seine au s  Krebsen und J n -  
secten bestehende N ah ru n g . N iem als  steht er 
reg u ngslos lauernd wie andere R eiher. S e in  
Nest enthält vier b laß-grünlichblaue E ie r.

D ie  schwarzrückige R ohrdom m el (Lotaui-rm  
p o eeilo p tilu k , O ra ^ )  ist ein ganz gemeiner, 
ja  in  gewissen Gegenden sogar ungewöhnlich

*) A us der Zeitschrift „Natur."

häufiger V ogel auf N e u -S ee lan d , der auch 
in A ustralien nicht fehlt. A ls echte R o h r 
dommel bewohnt er sumpfiges Dickicht, ge
wöhnlich ganz einsam. E r  erreicht eine Länge 
von 7 9  C m . und gleicht in  der F ä rb u n g  so 
ziemlich der gemeinen R ohrdom m el. W ie bei 
dieser, gleichen seine Laute dem B rü lle n  eines 
erbosten R in d es . D ie  H au p tn ah ru n g  des 
V ogels besteht au s M äusen , Süßwasserfischen, 
vorzüglich Aalen, von denen m an im M ag en  
eines einzigen V ogels zwei Exem plare von 
4 2  Cm . Länge an traf, Eidechsen und anderen 
T hieren . I n  der R uhe  legt er nach R e ih e r
a rt den Kopf ganz zwischen die S ch u lte rn  
zurück und streckt den Schnabel nach oben; 
das leiseste Geräusch aber bringt Leben in  
ihn und v e ran laß t ihn leicht zu plum pem  
Auffliegen, welches sich aber bald in  einen 
ruhigen schönen F lu g  verwandelt. D a s  au s 
W asserpflanzen kunstlos angefertigte Nest 
enthält vier b laß-olivengrüne E ier.

D ie  kleine R ohrdom m el (^.rcketta ra ae a - 
la ta , L a l l . )  w ird n u r 3 9 ;5  C m . lang . Auch 
ih r Gefieder zeigt das den R ohrdom m eln  
eigenthümliche, rostbraun m arm orirte  Gefieder, 
n u r der Rücken und die O berseite des K opfes 
erscheinen schwarz. D ie  nackte S te lle  um  die 
Augen ist grüngelb, die R egenbogenhaut gold
gelb, die B eine sind lebhaft grün. Diese 
R ohrdom m el ist außerordentlich selten und 
scheint auf ganz bestimmte Localitäten beschränkt 
zu sein. M a n  kennt b is jetzt n u r vier Exem 
plare  derselben. Ebenso selten ist sie in 
A ustralien. Ueber das B rutgcschäft weiß m an 
absolut nichts. I h r e  N ah ru n g  besteht au s 
W urzeln  von W asserpflanzen und kleinen 
Fischen, namentlich einem sich tief in den 
S ch lam m  einbohrenden und daselbst das 
Zurückkehren des W assers nach längerer 
D ü rre  abw artenden Fischchen, der 
apocka, Otlli-.

D e r  Neuhollündische N achtreiher ( l ^ o t i -  
e o rax  O alsäonicnm , L tsp li.)  verfliegt sich n u r 
selten nach N e u -S e e la n d , au s seiner eigent
lichen H eim at, A ustralien, kommend. E r  wird 
5 5  C m . lang und ist oben zim m etbraun, 
unten rein weiß gefärbt. I m  Nacken träg t 
er drei außerordentlich zarte, weiße, lange 
Federn . W ie alle N achtreiher eine nächtliche 
Lebensweise führend, wird er n u r selten erblickt, 
indem er auf irgend einem B aum e den T ag  
in festem S chlafe  zubringt. Bezüglich seiner
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N ah ru n g  ist er nicht wählerisch und friß t 
Fische, K rabben, E gel und Insekten m it 
gleichem Appetite. D a s  B rutgeschäft vereinigt 
den N achtreiher im  Novem ber und Decem ber 
in  großen S ch aaren  auf B äu m en  in  der N ähe 
von S ü m p fen . D ie  drei b laßgrünen E ier 
werden in  aus trockenem Reisig verfertigte 
Nester gelegt.

Auch die Entenschuäbler sind auf N eu- 
S ee lan d  reich vertreten. D a  haben w ir die 
P a ra d ie s -E n te  (Oasurea, v n iie ^ u tn , 
von 6 3  C m . Länge, m it g rau  m arm orirtem  
Rücken und B auche, ro thbraunem  A fter und 
Flügelspitzen, weißem S p ieg el, h in ter welchem 
lichtblaue Armschwingen schön hervortreten, 
und metallisch schwarzblauem Schw änze. D ie  
Augen, der Schnabel und die B eine sind 
schwarz, der K opf und H a ls  bei dem M ännchen 
schwarzblau, bei dem W eibchen rein weiß. 
D ie  bei u n s a ls  Z iervogel schon längst ein
geführte P a ra d ie s -E n te  ist auf der S ü d in se l 
sehr häufig, geht aber auf der N ordinsel n u r 
sehr selten über den 3 9 "  S .  B r .  Gewöhnlich 
paarweise lebend, scheint sie sich im  W in ter 
m ehr nach den Geschlechtern zusammenzuhalten. 
I n  der Lebensweise gleicht sie unserer F u ch s
ente und tre ib t sich bald an der Küste oder 
an B innengewässern, bald im  In n e re n  des 
Landes um her, wo sie S a a te n  und andere 
zarte P flanzen aufsucht. E in m a l durch V er
folgung m ißtrauisch gemacht, w ird sie au ß er
ordentlich scheu, und ist ih r dann kaum bei
zukommen, indem im m er einer der G a tten  
auf Wache steht, um den G efäh rten  rechtzeitig 
zu w arnen. D e r  Enterich biegt dabei den 
K opf nach ab w ärts  und lä ß t gurgelnde Laute 
vernehm en, w ährend die E nte  m it erhobenem 
Kopfe schrille T öne  von sich gibt. R ührend 
ist die S o rg fa l t  fü r die Ju n g e n  und über
raschend die List, m it welcher sie den Feind 
von denselben wegzulocken verstehen. S ie  
stellen sich in  diesem F a lle  gelähm t, so lange, 
b is sie den V erfolger weit genug von den 
Ju n g e n  hinweggeführt haben, w orauf sie sich, 
zu dessen Ueberraschung plötzlich erheben und 
lustig davonfliegen. Zwischen O c tober und 
J a n u a r  b rü tet die P a ra d ie s -E n te , und zwar 
oft zweimal, indem sie jedes M a l  fünf bis 
neun gelblichweiße E ie r ausheckt. W ährend 
der M au se r kann sie gar nicht fliegen und 
kann dann leicht gefangen werden.

D ie  P fe if-E n te  (O snckroe^A nn ü ^ to n i ,  
verflog sich b isher n u r  zweimal nach 

N e u -S ee lan d . I h r e  H eim at ist A ustralien.

S ie  erreicht n u r  4 2  C m . Länge. D ie  F ä r 
bung ist oben b rau n g ra u , unten kastanienbraun 
m it zahlreichen schwarzen Q uersteifen, gegen 
hinten zu reinweiß. D e r  K opf und H a ls  sind 
gelbbraun. D e r  gelbliche Schnabel hat große, 
schwarze Flecken, die B eine sind b laß  fleisch
farben. S ie  ha t ihren N am en von dem weithin 
vernehm baren Pfeifen, welches sie im  F luge 
hören läß t. D ie  P fe if-E n te  meidet den S u m p f  
und bewohnt die U nterläufe der Flüsse, v o r
züglich an der Nordwestküste A ustra liens. 
Ueber ih r Nest weiß m an  noch blutw enig, 
sie soll 8  b is 1 0  E ie r legen.

D ie  graue E nte  (^ n n 8  supereiU ooa, O in .) 
ist nicht n u r  auf N e u -S e e la n d  ganz gemein, 
wo sie a ls  vorzüglicher Leckerbissen geschätzt 
w ird, sondern auch über ganz A ustralien und 
Polynesien verbreitet. S ie  wird 5 2  5  C m . 
lang. D ie F ärb u n g  ist in beiden Geschlechtern 
die gleiche: oben schwarzbraun, m it gelblich- 
weißen Federrändern , unten g rau b rau . D e r 
S p ieg e l ist glänzend g rü n , schwarz gerandet. 
E in  schmaler, gelblichweißer S tre ife n  zieht 
sich über die Augen und W angen. D e r  
S chnabel ist bleifarben m it schwarzem N agel, 
die B eine sind gelbbraun. S ch o n  begann 
dieser V ogel seltener zu werden, a ls  noch 
rechtzeitig ein Jagdschutzgesetz erlassen w urde. 
Obgleich sie schwer zu zähmen ist, brachte 
m an es doch schon zu Kreuzungen m it H a u s 
enten. D ie  Lebensweise ist die unserer W ild 
enten. D ie  gelblichweißen E ier schwanken in 
ih rer Z a h l ,  erreichen aber oft die Anzahl 
von zehn.

D ie  braune E nte  (^ n n 8  cb lo ro tis , 
w ird n u r  4 4 '5  Cm . lang  und wechselt bezüglich 
ihrer F ä rb u n g  außerorden tlich ; sie ist n irgends 
selten an S e e n  und Flüssen, fliegt schlecht, 
aber schwimmt und taucht vortrefflich. I h r e  
fünf b is acht schmutzigweißen E ier liegen in 
einem, aus trockenem G rase  verfertigten, m it 
D unen  ausgekleideten Neste.

D ie  kleine Knäkente (H uerqueclu ln . ^ ib - 
berit'rons, L o n n p .)  ist aus N eu -S e e la n d  au ß er
ordentlich selten, obwohl sie sonst einen sehr 
weiten V erbreitungsbezirk ha t und in  T im o r, 
S e le b e s , A ustralien u. s. w. vorkommt. 
Diese E nte  wird so groß wie die vorige und 
ist oben dunkelbraun, unten licht gelbbraun 
gefärbt, m it einem deutlichen Weißen S tre ife n  
quer über die F lügel und einem g rü n g län 
zenden S p ieg e l ans denselben. S chnabel und 
Füße  sind b laß b rau n , die I r i s  dunkelbraun, 
beide Geschlechter n u r wenig verschieden. D a s

*
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Fleisch soll ganz vorzüglich schmecken. M erk 
w ürdig ist d as B e trag en  dieser E nte , wenn 
sie gestört w ird . S i e  erhebt sich hoch in die 
Luft und stürzt sich dann  plötzlich in 's  W asser. 
S i e  ha t eine sehr zierliche, an die der M öven  
mahnende G esta lt.

D ie  neuseeländische Löffelente (L p s tu ls  
v s i i^ A s ts ,  Ooulck) wird 5 5  C m . lang . D a s  
Gefieder ist braungelb m it dunklen S ch a ft- 
strichen; der F lügelbug  ist schiefcrblau, der 
S p ie g e l metallisch g rün  m it weißen S tre ife n . 
B e i dem M ännchen sind der K opf, der Nacken 
und der Rücken, die B ürzelfedern und die 
Flügelspitzen g rün  und die W angen schiefer
b lau  m it einem weißen S tre ife n  vor denselben, 
der sich gegen die Kehle zu verliert. Auch 
diese E nte  ist n irgends in N eu -S ee lan d  
häufig, fehlt aber in  den nördlichen Gegenden 
der N ordinsel gänzlich. S ie  lebt in seichten 
S ü m p fen  an der Küste und in  stillen W ald 
weihern, meist paarw eise; der F lu g  ist reißend 
und hoch, die B ew egungen bei dem Tauchen 
sind sehr unm uthig. G estört, läß t sie einen 
leisen, pfeifenden T o n  vernehmen. D ie  N ah ru n g  
besteht aus zarten W eichthieren, W asserinsecten, 
P flanzen und S a m e n ;  sie bezieht aber wohl 
ihre H au p tnahrung  au s  dem Schlam m e, da 
ih r löffelförm iger S ch n ab el ganz besonders 
zum G rü n d e ln  geeignet erscheint. D a s  sorg
fältig  angelegte Nest en thält im O ctober 
1 0  b is  13 gelblichweißc, grünlich ange
hauchte E ier.

V on den Tauchenten fanden sich v o r: 
D ie  neuseeländische Tauchente (k 'u lix  ^ lo v se -  
L ee lsu c lise , O rs ^ ) .  S ie  wird 4 4 ,5  Cm . 
lang , h a t einen schwarzen, in G rü n  und 
P u r p u r  schimmernden K opf und H a ls , ebenso 
ist der Rücken und die O berseite  der F lügel 
gefärbt, auf letzteren ist ein schmaler, weißer 
Q uerstreifen  zu sehen; die Unterseite ist choco- 
ladebraun , der Schnabel und die B eine sind 
schiefergrau, die I r i s  goldgelb. D a s  W eib 
chen ist durch ein breites, die B a sis  des 
Oberschenkels einfassendes B a n d  ausgezeichnet. 
Diese E nte  ist auf N eu -S e e la n d  überall zu 
finden, n u r meidet sic die Seeküsten absolut, 
und liebt den W ald  nicht. I m  W in te r zu 
großen S ch aaren  vereinigt, und sich unter- 
andere E nten  mischend, lebt sie w ährend des 
S o m m ers  paarweise, oder höchstens in 
T ru p p en  von vier b is fünf In d iv id u en . I h r  
F lugverm ögen ist sehr wenig ausgebildet, 
desto besser jedoch taucht sie, und tum m elt 
sich offenbar zum V ergnügen im  W asser

um her. V on N a tu r  aus wenig scheu, ließe 
sie sich w ohl zähmen, obgleich b isher kein 
Versuch dazu gemacht wurde. D a s  au s G r a s  
angefertigte Nest liegt zwischen S u m p fp flan 
zen; die verhältn ißm äßig  großen, fünf b is 
sieben E ie r sind rahm gelb, und werden merk
w ürdiger W eise, ohne abzukühlen und über
haupt ohne B eeinträchtigung des B ru tg e 
schäftes, von dem Weibchen, sobald es die
selben verläß t, m it triefend nassen W asser
pflanzen zugedeckt.

D ie  weißäugige E nte  sustrs lid j,
6 r s ^ )  findet sich auf N e u -S e e la n d  n u r stellen
weise vor, wie auf dem W aikere-See, dem 
W h an g ap e-S ee  und dem E lle sm ere -S ee  auf 
der S üd in se l. I n  A ustralien und T asm a n ien  
ist sie häufiger. S ie  bewohnt n u r S e e n  und 
besucht Flüsse kaum jem als . S ie  w ird 5 0  C m . 
lang und ist im  Allgemeinen dunkel-kastanien
b rau n  gefärbt. D ie  I r i s  ist weiß, der S ch n ab el 
schwarz m it einem bläulichgrauen B an d e  vor 
der S p itze ; die Füße  sind dunkel b lcigrau .

D ie ' blaue E nte  (L l^m eno lsinauk  n asls- 
Lorli^nelluL, O rs ^ )  kommt n u r  auf N eu- 
S ee lan d  v o r ,  und zw ar stets im G ebirge, 
im  schäumenden W aldbache, wo sie sich fast 
ausschließlich von Köcherfliegenlarven zu nähren  
scheint. S ie  w ird 5 8  C tm . lang und ist 
schiefergrau, m it grünem  Kopfe und F lü g e l
spitzen und gelbbraunen Flecken auf der B ru st. 
D ie  I r i s  ist lich tg elb , der Schnabel licht 
Hornfarben, m it einem eigenthümlichen schwar
zen H autsaum e län g s den R ä n d e rn ;  die 
B eine sind dunkelbraun. D ie  blaue E nte  ist 
ein sehr dum mer, zutraulicher Vogel, der den 
J ä g e r  ruh ig  kommen läß t und n u r in äu ß er
ster G e fah r fliegt. S i e  verm ag sich im 
W asser, und w äre dies auch noch so reißend, 
im Kreise um  sich selbst zu drehen, ohne die 
S te lle  zu verändern . I h r e  S tim m e  ist ein 
eigenthümlicher, pfeifender T o n ,  der ih r  bei 
den M a o r i s 's  den N am en W io verschafft 
hat. I h r  N est, welches gleich dem der 
anderen E nten  m it F la u m  ausgekleidet ist, 
findet m an nicht selten in  U ferlöchern, doch 
auch m itun ter frei auf der E rde angebracht. 
D ie  fünf E ie r von rahm gelber F ä rb u n g  w er
den im  S ep tem ber und O c to b e r , manchmal 
erst im  N ovem ber ausgebrüte t.

V on T ölpe ln  besitzt N eu -S e e la n d  den 
australischen T ö lpe l (Luis, « e rra to r , Oa-azO 
von 9 2  C tm . Länge und 1 8 4  C tm . F lü g e l
spannung. D a s  Gefieder ist schneeweiß, 
die O berseite des K opfes und die Rücken
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seile des H alses sind tief g e lb b ra u n , die 
H an d - und Armschwingen und die vier m itt
leren S tcuerfedern  braunschwarz. D ie  I r i s  
ist b raun , silberglänzend, der S chnabel dunkel 
p e r lg ra u , der nackte Fleck um  die Augen 
herum  b läu lich g rau , die K ehlhaut schwarz
g ra u , die B eine sind dunkelbraun m it einer 
breiten, hell apfelgrünen Linie vorn über den 
Lauf und die Z ehen.

B e i stürmischem W etter besucht dieser 
V ogel häufig die Buchten und H äfen. E r  
ist ein ausgezeichneter Flieger, der sich, nach
dem er einen Augenblick regungslos in den 
Lüften geschwebt, kopfüber in  die S e e  stürzt, 
so daß der Gischt m ehrere F u ß  hoch au f
spritzt; nach einigen S ecu n d en  taucht er 
einem Korkstöpsel gleich wieder empor und 
erhebt sich, nachdem er einige M in u ten  lang 
schwimmend a u sg e ru h t, wieher in  die Lüfte, 
um  neuerdings nach Fischen zu tauchen. B ei 
düsterem, stürmischem W etter ist dieser V ogel 
eine majestätische Erscheinung, die durch das 
schneeweiße Gefieder sofort in  die Augen fällt. 
M a n  kennt b isher zwei B rutp lätze, einen ans 
einem nackten Felsen, gegenüber der K aw hia- 
Küste, und einen auf W h ite - J s la n d , in  der 
P le n ty -B a i. N u n  ist aber W h ite -J s la n d  
der G ipfel eines unterseeischen V ulkanes, 
eines K egels, in  dessen M itte  ein S e e  heißen 
W assers liegt, das beständig dam pft und der 
manchm al siedendes W asser mehrere hundert 
F u ß  hoch au sw irft. I n  der N ähe dieses 
S e e s  liegen zahlreiche Löcher, in  welchen 
beständig siedender S ch lam m  brodelt und der 
ganze B oden ringsum her ist m it krystallini
schen Schwefelkrusten bedeckt; gewiß ein ganz 
eigenthümlicher B ru tp la tz. Auf demselben 
sitzen um  W eihnachten herum  die jungen 
T ölpel, noch im  D unenkleide, zu Tausenden 
so dicht bei e in an d er, daß es nicht möglich 
ist zu erkennen, welche von ihnen zu einem 
Neste gehören. D ie  völlig eliptischen E ier 
sind grünlichweiß m it einer ursprünglich 
w e iß en , m it der Z e it  gelbbraun werdenden 
K ruste überzogen.

D e r  große Fregatvogel (D a cb ^ p e tö s  
A guilus, V is il.)  wurde auf N eu -S ee lan d  erst 
ein einziges M a l , und zw ar im F eb ru a r 
1 8 6 3  zu Castle P o in t, an der Ostküste der 
P rov inz  W ellington, gesehen und lebend ge
fangen, während er schlafend auf einer K lippe 
saß. D ie  Eingeborenen nennen ihn Hokioi 
und glauben von ihm, er schwebe hoch oben 
im H im m el, weit außerhalb der G renzen des

menschlichen S ehverm ögens und besuche nu r 
des N achts die Küsten, um W eichthiere zu 
fressen. E r  wird sam mt dem 47  Cm . langen 
Schw änze 1 5 5  C m . lang und spannt n ahe
zu 2 M e te r. D a s  Gefieder ist braunschwarz 
m it metallischem Schim m er, eine nackte S te lle  
um  das Auge ist pu rp u rb lau , der kleine K ehl
sack und die Unterseite der Füße sind orange- 
gelb, die O berseite der Füße karm inroth, der 
Schnabel an  der W urzel blau, in  der M itte  
weiß, an der Spitze schwärzlich. D a s  W eib 
chen ist lichter m it weißer Unterseite. S e in  
Flugverm ögen übertrifft das aller anderen 
V ögel ohne A usnahm e. M i t  der S chnellig 
keit eines M e teo rs  stürzt er auf eine M öve 
lo s, die soeben einen Fisch gefangen, schneidet 
ih r jede F lucht ab und zwingt sie ihre B eu te  
wieder fahren zu lassen. I m  Vereine m it dem 
D elphine Pflegt er die fliegenden Fische zu 
jagen. E rfa ß t er einen Fisch nicht schling
gerecht, so läß t er ihn fallen und erhascht 
ihn in  den Lüften zum zweiten, ja  zum dritten 
M a le , b is er ihn so in  den S chnabel be
kommt, daß der K opf vo rau s m uß. D e r  
F regatvogel besucht die K üsten aller w ärm eren 
Länder, besonders der T ropen , zur B ru tze it 
zu großen F lügen  vereinigt. A udubon fand 
seine B ru tp lä tze  im G olfe von Mexiko und 
sah ihn daselbst, zu 5 0  b is 5 0 0  P a a ren  
vereinigt, seine Nester au s dürren Aesten 
bauen.

D e r kleine Fregatvogel 
in in o r, V is il.)  w ird 9 5  C m . lang und ähnelt 
dem vorigen sehr, n u r  ist der Kehlsack Heller 
roth und die Füße sind b raunro th . Auch 
dieser Vogel, der die tropischen Küsten A u 
straliens besucht, hat sich ein einziges M a l  
nach N eu -S eelan d  verflogen, und zw ar 186 1  
in die W akapuaka-B ucht. M assenhaft findet 
m an ihn in  der T o r re s -S tra ß e ,  und C om 
m andeur Jn c e  der britischen M a rin e  fand 
einen B ru tp la tz  auf R a in e 's  J s le t .  D ie  
N ester, theils auf dem B oden, theils auf 
Pflanzen von wenigen C entim eter Höhe a n 
gelegt, bestanden au s Z w eigen von allerlei 
in der Umgegend wachsenden S trä u ch e rn . 
M eist lag n u r ein einziges schneeweißes E i 
in einem Neste, selten deren zwei. Jn c e  
schoß einm al beide Alte von einem Neste, 
das ein einziges J u n g e s  enthielt, ab und 
w ar nicht wenig erstaunt, beim Nachsehen 
das Ju n g e  von einem benachbarten P a a re  
in sein Nest und seine Pflege genommen zu 
sehen.
-------
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Asch 6 242 9 22 3 255 5 2
Aussig . 83 4230 3 2 51 3931 80 6
Bene schau . 4 32 104 9996 127 4 14 74 1256 10833 189 181
Bischosteinitz 6 124 73 4141 317 1 37 2 743 4339 25 70
Blatna . . 60 23 43 1692 2 6 15 1 313 3247 61 46
Böhm. Leipa. 9 49 261 15 9827 13 11 215 7 153 5631 52 48
Böhmischbrod 3 11 177 5702 285 3 1973 10212 6 5
Budwcis 61 124 282 385 9286 3 16 74 1 476 9161 47 173
Brüx. . 7 15 76 4216 3 9239 35 11
Braunau 4 171 1136 32 10 2 379 21 14
Chotöbor 4 45 2710 20 24 12 3521 122 42
Chrndim 24 85 2 4059 114 18 823 7866 78 130
Oaslau 71 46 61 6282 879 26 1520 5021 101 43
Danba . . 24 59 21 12 5281 84 5 16 7 6 4390 75 9
Deulschbrod 19 25 1699 5 19 9 2960 158 32
E g e r . . 2 90 1634 18 83 6 2854 115 34
Falkenau 2 58 718 11 21 3 482 2 11
Fried land 43 33 63 45 594 2 26 1 257 1019 12
Gabel . 0 165 1772 5 8 150 15 1450 76 44
Gablonz 30 275 4 33 5 197 12 2
Graslitz 15 33 56 661 24 64 2 189
Hohcnelbe . 9 112 1131 9 17 581 40 6
Hohenmauth 29 77 2671 193 21 228 3775 118 132
Horowitz 13 5 32 3721 103 16 74 625 6125 68
Iiöm . . . 53 185 13872 3197 1 14 3268 7542 90 57
Joachimsthal 6 35 368 2 14 217 2 1
Jungbunzlau 16 18 26 6879 480 108 520 8410 310 32
Kaaden. 54 3156 7 12 30 4428 191 6
Kaplitz . 98 263 56 2572 55 27 18 3517 83 48
Karlsbad . . 3 185 3025 8 11 116 5 84 4014 203 21
Karolinenthal 18 56 4018 33 30 1061 4714 9 13
Klattan 22 4226 3 30 5113 98 45
Kolin . 4 7 66 5441 285 2 732 10353 421 25
Komotan 30 18 73 54 4842 10 42 10729 100 29
Königgrätz 2 47 3909 273 44 887 3335 279 37
Königinhos 23 63 2455 5 26 10 20 3060 75 70
Krülowitz 39 85 6 2376 152 8 53 4 3512 75 79
Arumau 187 947 42 6 10 1136 14
Kuttenberg 47 2 6114 852 3 21 6 677 12978 508 127
Landskron 10 802 1 10 798 5 73
Baun. 6 28 4559 1 11 894 8876 71 32
Ledeo 7 16 54 10178 1 8 51 8755 535 110
Leitineritz 20 86 6778 9 1 41 17 224 12429 110 58
Leitomischl 3 9 41 1554 4 1 4 98 2048 204 345
Luditz 112 2180 14 3021 38 42
Melnik. 3 4 4045 434 1 11 2 440 6422 177 9
Mies 27 126 7977 20 1 126 9 8765 156 179

F ü r tr a g . 533 861 4056 577 185949 7934 292 1739 207 17456 232429 5158 2573
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7 3 2 20
15 45 10 25 15 3 12 472

3 137 7 23 281 5 98 3 26 786 3920
22 61 35 29 177 4 1 534
77 176 27 12 103 3 296
51 9 523 14 17 19 54 3 4 435 15 526

7 58 12 261 471
104 17 1084 35 49 84 6 543

14 1 63 40 11 13 3 132
3 10 3 111 23 21 4 3 20 67
4 87 12 1 60 2 2 184

40 36 1 , 19 157 1 283
9 1 56 11 218 4 359

58 13 35 94 8 2 3 578
7 1 91 19 9 39 1 4 244

70 70 50 16 21 3 5 66
1 3 22 7 6 1 46

24 12 36 98
2 21 6 5 21 13 8 187

1 5 9 6 19
1 16 4 4 30

2 2 14 7 12 I 36 191
4 64 25 14 85 1 26 273

29 35 21 60 2 406
1 135 8 14 294 869 3 738

49 11 7 1 64
4 216 28 138 10 8 14 1 2 285

8 101 35 16 2 6 273
38 437 218 76 94 19 938
18 124 63 34 21 3 7 9 4 321

57 10 115 265
19 17 40 14 18 3 141 33 336 250 789

1 154 53 115 57 1 288
8 1 105 48 21 48 81 2 1 246

1 83 3 15 118 4 2 3 216
20 20 14 14 10 5 107

13 8 41 23 129 1 664
15 107 69 5 17

17 1 54 8 47 222 1 3 3 4 1074
10 5 33 63

6 4 1 26 28 1 2 1 571
16 8 12 37 123 4 3 676

7 93 82 72 102 1 11 16 17 630
3 1 10 79 9 33 14 1 4 248

41 . 31 1 102
43 5 17 186 3 46 17 1 2 577

17 97 31 30 62 10 67 , 6 4 634
574 88 4344 3 14 1497 1040 3759 104 1508 121 468 3 129 16144 250 4709



342

N ü t z l i c h e s

Bezirkshaupt
mannschaft

H a a r w i l d F e d e r w i l d
Ro

th
wi

ld

Da
m

wi
ld

Re
he

Sc
hw

ar
zw

ild

Ha
sen

Ka
nin

ch
en

L

A Bi
rk

wi
ld

Ha
sch

wi
ld

Fa
sa

ne
n

Re
bh

üh
ne

r

W
ac

ht
eln

1 W
ald

sch
ne

pf
en

Ueb ertrag 533 861 4056 577 185949 7934 292 1739 207 17456 232429 5158 2573

Moldauthein 25 1650 5 10 1905 10 20
Mühlhausen 133 27 55 253 2736 1 33 25 3352 20 21
Münchkngrätz 1 69 15 16 4160 342 8 15 1190 4158 23 14
ReubydLow 55 377 5990 601 28 3020 6300 61 42
Renhaus 15 55 120 46 6500 6 23 923 4800 66
Reustadt 10 12 52 3002 8 4 200 3502 60
Pardnbih 1 41 74 6238 846 75 1320 6571 45 93
Pilgram 20 25 244 9419 60 6 56 6 318 9819 566 159
Pilsen 25 92 3590 15 2 93 8 207 8947 53 111
Pisek 19 123 5051 8 20 433 11439 46 69
Plan . . 22 27 196 2258 4 11 43 3 40 2981 87 33
Podsbrad 6 201 3410 1602 30 3600 4516 15 26
Podcrsam 25 65 8011 87 2 37 982 15965 262 44
PoliLka 4 t 1017 2 6 891 205 103
Polna . 3 92 1829 4 27 3 1908 56 41
Prachatih 4 348 4916 112 38 48 37 146 3734 34 68
Prestic 58 5255 6 253 8116 56 58
Prünam 59 47 95 30 4224 771 10 42 10 591 5145 21 83
Nakonid 219 177 82 49 2270 25 17 88 4 193 3484 16 37
Naudnitz 23 6781 62 2 1412 9160 4 7
Reichenau . 7 61 29 30 1986 59 6 531 1082 196 61
Neichenberg 82 37 884 4 5 118
Rumdurg 34 649 7 20 1 386 3 9
Saa; . 22 5866 111 3 27 12594 28 16
Schlan . 102 55 42 29 9880 68 7 61 4 937 20355 365 27
Schluckenau 72 1504 6 39 9 992 4 41
Schüttenhosen 70 1244 36 29 18 1338 6 70
Sclean 7 3570 4 12 8 80 7430 160 32
Semit . . 18 22 686 2 10 1 785 47 6
Scnstenderg 3 48 1482 1 5 4 619 1021 198 140
Smichov . 7 2 89 6215 101 18 97 9 789 10371 85 69
Stärkendach 9 108 991 7 5 4 412 4
Strakonih 14 6410 1 10 96 192 9029 265 61
Tabor 203 9194 4 4 128 89 15020 342 155
Tachau 79 52 202 28 3225 16 35 3 3213 20 60
Taus 48 1832 13 11 2 1 3907 141 36
Tepl . 2 23 185 1 2187 6 54 3764 7 13
Teplit» 57 22 171 5849 115 4 23 8 237 8931 31 63
Letschen 58 59 1 2759 10 19 83 2 108 3103 81 35
Trauten au 8 87 2737 8 16 9 814 243 25
Turnau . 27 13 53 2100 25 19 1 440 1942 81 9
W ittin g au . 102 9 214 4172 14 79 2904 10 19

S u m m a . . 1600 1726 8208 4470 347870 11388 558 3166 450 36378 458633 9051 4679

P r a g ,  am 30. April 1880.
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574 88 4344 3 14 1497 1040 3759 104 1508 121 468 3 129 16144 250 4709

8 25 3 10 30 340
43 10 31 1 152
75 2 14 141 1 2 579

22 158 21 214 48 2 379
126 6 2 1 71
103 25 43 4 5 910

12 106 1 9 127 1 3 143
20 10 178 21 41 181 1 61 6 1 368

28 15 19 329 15 64 9 500 1 1898 460
381 24 63 137 5 2 1 3441

24 1 227 83 34 73 5 15 1 1 254
70 101 513

8 2 28 23 17 84 84 1 7 315
4 2 24 15 16 1 1 298
1 84 26 9 23 2 1 1 95
4 292 112 64 55 32 4 90 4 2324
2 54 5 5 78 1 426

23 57 9 17 111 64 7 167
12 18 23 126 2 754
22 1 19 82 3 4 2 220

4 2 146 97 16 11 91 8 1 1 465
1 1 6

3 9 25 1 1 22
113 56 11 34 77 111 7 190 607 5

2 14 12 20 56 152 31 3 1 1 542
4 13 7 39 2 22

1 5 51 26 22 8 I 3 2 95 19
5 30 12 13 84 4 31 6 5 160

11 13 8 7 6 16 3 2 58
1 2 12 33 15 49 64

38 144 4 42 63 473 2 1 1 655
1 9 8 9 2 30

17 34 94 11 21 77 I 39 2 385
17 277 8 18 66 3 6 94
30 410 98 23 30 4 3 5 420
18 67 29 5 26 3 83 20 2 283

5 189 147 23 85 173 3204
28 8 194 79 69 62 3 11 4 394
14 5 26 77 37 56 3 10 7 46 285

2 I 34 99 20 19 4 57 6 231
27 6 12 72 1 4 1 3 97

22 2 1753 5 22 20 7 199

904 152 9948 127 137 2609 1904 6807 204 2371 682 220 975 7 231 37692 269 5776

Zusammengestellt: A. IS-tzutinitz
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Wi r  können es u n s  nicht versagen, diesem 
sorgfältig zusammengestellten, und hochinter
essanten Ausweise über das in  B öhm en im 
J a h r e  1 8 7 9  zum Abschüsse gelangte W ild 
ein N achw ort anzufügen. D a s  R esu lta t des 
Abschusses ist ein en o rm es, w as Je d e r  zu
geben w ird, der die Ergebnisse der Abschüsse 
in den andern  außerösterreichischen Ländern 
zur Vergleichung zur H and hat. W ie eine 
gewissenhafte Z usam m enzählung ergibt, w u r
den an Stücken überhaup t in  B öhm en in 
dein abgelaufenen Ja g d ja h re  nicht weniger 
a ls  9 5 8 .6 5 6  abgeschossen, also nahezu eine 
M illio n .

W ie unsere Leser sich wohl erinnern 
w erden, w aren  w ir aber im  Laufe des 
J a h re s  w iederholt in der Lage, gerade aus 
B öhm en Berichte zu bringen, welche sich wie 
w ahre Jerem iaden  lasen und nicht müde 
w urden zu betauen, daß der N iedergang des 
W ildstandes in den letzten J a h re n  ein höchst 
beklagensw erther sei; einzelne scharfsinnige 
J ä g e r ,  welche also ihrem  B edauern  darüber 
Ausdruck gaben, strengten überdies ihren  Witz 
an, um  die G rü n d e  dieser so höchst trau rig en  
Thatsache herauszufinden! Nam entlich wurde 
aber darüber geklagt, daß der Hasenstand 
ein so kläglicher sei, und R ebhühner gab es 
schon g a r nicht; a ls  der Schre iber dieser 
Z eilen  von einigen dortigen Ja g d e n  erzählt 
und es a ls  ein anständiges E rgebniß  erw ähnt, 
daß vier Schützen in etwa fünf S tu n d e n  
mehr a ls  hundert R ebhühner erlegt hatten, 
erhielt die R edaction  eine Z uschrift, in  welcher 
hervorgehoben wurde, daß es doch gar nicht 
der M ü h e  werth sei, über ein solches J a g d 
glück auch n u r ein W o rt zu verlieren, denn 
—  in den guten alten Z eiten  sei das noch 
ganz anders gewesen. W ährend unsere 
heimischen J ä g e r  aber nicht müde werden 
über den N iedergang der J a g d  zu klagen, 
haben sich in  einzelnen ausländischen B lä tte rn  
S tim m e n  erhoben, welche die von u n s  w a h r
heitsgetreu  gegebenen B erichte über d as J a g d 
glück unserer Ja g d h e rrc n  geradezu a ls  J ä g e r 
late in  oder „Druckfehler" erklären.

Ueberblicken w ir aber die vorstehende 
Abschußliste, so erscheinen einzelne S u m m en  
a ls  w ahrhaft fabelhaft. A n R ebhühnern , 
welche fü r unsere N im rode in  viel zu geringer 
Z a h l  vorhanden w aren, w urden nicht weniger 
a ls  2 3 2 .4 2 9  zum Abschüsse gebracht, an 
H asen, über deren Zusamm enschwinden gleich

fa lls geklagt w u rd e , 1 8 5 .9 4 9 , an R ehen 
4 0 5 6  u. s. w.

D ie  Z ah len  5 3 3  fü r R o thw ild , 5 6 1  fü r 
D am w ild  und 5 7 7  fü r Schw arzw ild sind 
gleichfalls stattlich genug; kurz, wohin m an 
in  der Liste blickt, findet m an erfreuliche, 
zuweilen geradezu verblüffende Z ah len , so 
daß B öhm en auch heute noch, auch wenn 
m an keine andern Auskünfte über den W ild 
stand a ls  diese officielle Zusam m enstellung 
hätte, a ls  das E ldorado der J ä g e r  erscheint.

N u n  m uß m an aber auch noch in  Rech
nung ziehen, daß alljährlich allüberall in 
Ja g d lü n d e rn  und also auch in B öhm en eine 
ziemliche Q u a n titä t  von W ild  zum Abschuß 
gelangt, das officiell nicht verbucht wird. D ie  
W ilderer sind ja  dort eben so wenig ausge
storben wie andersw o und der Schleichhandel m it 
W ild  wird dort eben so schwunghaft betrieben, 
wie in dem gesegneten Lande Niederösterreich.

W äre  m an in  der Lage das p e r  nein« 
vom Leben zum Tode gebrachte W ild  ebenso 
statistisch zu verbuchen, die S u m m e  der im  
J a h re  1 8 7 9  abgeschossenen R ebhühner würde 
ohne Z w eife l die Z a h l  von einer halben 
M illio n  übersteigen; dabei ist in B etracht zu 
ziehen, daß auch eine nicht geringe Anzahl 
von Stücken in den Schlingen gefangen und 
dann auf den M ark t gebracht w i r d ; w as 
namentlich bei R ebhühnern  in s  Gewicht fällt, 
da es eine eigenartige S o r te  von Feinschmeckern 
gibt, welche geschossene R ebhühner gar nicht 
auf ih rer T afe l haben wollen und daher sich 
sehr gerne bereit finden, fü r gefangene höhere 
Preise zu zahlen.

Im p o sa n t sind die Z ah len  9 7 5  fü r Adler 
und 3 7 .6 9 2  fü r Habichte, Falken und S p e rb e r  
und 3 6 .3 7 8  fü r Fasanen .

W enn 2 3 7 1  Katzen angeführt werden, 
so sind darun ter w ohl n u r  verw ilderte H a u s 
katzen zu verstehen; es würde u n s aber 
interessiren, ob in  B öhm en im  abgelaufenen 
J a h r e  auch W ildkatzen geschossen w urden ; 
daß dieses ebenso gefährliche a ls  prächtige 
W ild  vor nicht allzulangen J a h re n  in fürstlch 
Schwarzenberg'schen R evieren  vorkam, ist u n s  
bekannt; ja  wenn w ir nicht sehr irren , sahen 
w ir auf einer der landwirthschaftlichen A u s
stellungen der letzten J a h r e  in einem fürstlich 

, Schwarzenberg'schen Forstpavillon ein Exem-
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p lar, das zn den schönsten gehörte, das u ns 
jem als unter die Angen gekommen.

W enn schon Katzen in dem Ausweise 
angeführt w urden, so hätten w ir auch ge
wünscht, daß die vagabundirenden Hunde, 
welche fü r ihre F revelthaten  von dem tod t
bringenden B le i ereilt wurden, gewissenhaft 
verbucht worden w ären, da w ir trotz unserer 
Vorliebe fü r diese dem M enschen ganz be
sonders ergebenen T hiere, fü r die allerstrengste 
und nachsichtslose B estrafung  derjenigen unter 
ihnen sind, welche ihrem  angebornen J a g d 
triebe folgend, ohne S en d u n g  und B e ru f 
sich darau f verlegen, die Reviere unsicher zu 
machen. D ie  E instellung dieser R ubrik  in 
einem Ja g d a u sw e is  ist schon deshalb nicht 
zu verschmähen, weil sie wohl angefüllt K unde 
davon gibt, daß die W ald - und Fcldpolizei 
von den dazu berufenen O rg an en  strenge ge
übt w ird. Logisch gehört die Z a h l  der von den 
J ä g e rn  erschossenen jagenden H unde freilich 
nicht in einen A usw eis über erlegtes W ild , 
aber die Aufnahm e derselben in die Listen 
ist in vielen G egenden durch althergebrachte 
G ew ohnheit ehrwürdig geworden, und hat, 
wie eben angedeutet, ih r berechtigtes M o tiv .

S e h r  billigen w ir, daß m an in  A u f
zählung der W ildarten  sich nicht allzusehr 
in  U n te rte ilu n g e n  eingelassen, um  etwa das 
R othw ild  in „ Ja g d b a re  Hirsche," „G eringe 
Hirsche," und W ild  und das D am w ild  in 
„ S ta rk e  S ch au fle r ,"  „G eringe  S ch au fle r,"  
S p ie ß e r  und W ild  und das Schw arzw ild  in 
„K eiler,"  „B achen," „Frischlinge" u. s. w. 
zu unterscheiden. W er allzu genau sein will, 
w ird leicht ungenau.

W ir  empfehlen den J ä g e rn  im großen 
deutschen V aterlaude die genaue Lcetiire 
dieses Ausw eises, er ist v e rbürg t; aber auch 
jene Jo u rn a lis te n , welche es unglaublich 
finden, daß einer in  seinem siebzigsten Lebens
jahre  seinen vierhundertsten Capitalhirsch 
schießt, können d a rau s  lernen, daß auch auf 
diesem G ebiete das W o rt S h ak esp eare s  „es gibt 
zwischen H im m el und Erde m ehr D inge , von 
denen eure S chulw eisheit sich nichts träum en 
lä ß t,"  ein W ah rw o rt ist.
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H e r r  R e d a c t e u r !
D em  aufmerksamen B eobachter, welcher 

in  früheren J a h re n  die üppigen und w ild
reichen Auen an dem D onaustrom e zu durch
streifen die G elegenheit hatte, boten sie, wenn 
er deren heutigen Z u stand  m it dem der- 
einstigen vergleicht, ein ganz anderes B ild .

V o r der R eg u liru n g  des mächtigen D o - 
nanstrom es hatten sich in  den A uen durch 
die Periodenweife erfolgten Hochwässer R in n -  
fäle, G räb en , M u ld en , V ertiefungen rc. ge
bildet, welche m ehr oder weniger fast das 
ganze J a h r  m it stehendem oder fließendem 
W asser gefüllt w aren , und zwischen diesen 
kleinen Gewässern hatten sich dann hier und 
dort verschiedene kleinere oder größere In se ln  
gebildet, welche dem M enschen nicht leicht 
zugänglich w aren und dem sämmtlichen W ilde 
ein stilles Asyl gew ährten. D ie  an verschie
denen S te lle n  entstandenen Uferbrüche rc. 
bereiteten dem heute fast n u r in  der G e 
schichte bekannten „ B ib e r"  eine ruhige 
H eim at.

D ie  kleineren G rä b en  und V ertiefungen 
w urden bei eintretendem höheren W asserstande 
verschiedenartig m it S ch lam m  und W ellsand 
überzogen, und auf diesen überzogenen g ra s 
losen T heilen fand bei feuchter oder nasser 
W itte ru n g  das Federw ild, namentlich der 
F asan , in  dem auf diesen T heilen zum V o r
schein kommenden G ew ürm e und Jnsecten  
m annigfaltiger A rt eine willkommene Aesung, 
während in heißer Ja h re sz e it  und bei trockener 
W itterung  der F asan  sein — jedem F eder
wilde eigenthümliches natürliches B edürfn iß , 
sich im S ta u b e  oder W ellsand zu „Pudeln" 
—  befriedigen konnte.

H eute gibt es dies A lles nicht m ehr, seit 
der Trockenlegung der Auen durch die D o n a u 
reg u liru n g  ist es anders geworden. I n  säm m t
lichen W aldtheilen  ist den M enschen von 
allen R ichtungen der bequeme Z u g a n g  ge
öffnet, die ruhigen Userbrüche sind verfallen, 
die zeitweise m it S ch lam m  oder W ellsand 
überzogen gewesenen T heile  sind gleich einer

W iese m it G r a s  bewachsen, und das W ild  
findet nicht m ehr sein trauliches „H eim ." —

I n  forstlicher B eziehung w aren die von 
Z e it  zu Z e it sich wiederholenden Hochwässer 
von großer W ichtigkeit, indem dieselben durch 
ihre jedesm alige A blagerung verschiedener 
S to ffe  die H um usb ildung  wesentlich fö r
derten.

D ie  m it W asser gefüllten G rä b en  und 
V ertiefungen erhielten den B oden in steter 
Feuchtigkeit und die heute da, m orgen dort 
m it S ch lam m  und W ellsand überzogenen 
T heile nahm en die abstiegenden S a a m e n  auf 
und ersparten dem W aldbesitzer manchen 
G ulden  an Aufforstungskosten.

D ie  hin und wieder gebildeten In se ln  
w aren den W aldfrcv lern  ebenfalls nicht leicht 
zugänglich und verm inderten dem Schutz
personale die Begehungsfläche.

H eutigen T ag es ist dem nicht mehr 
s o ; denn die Auen sind, wie oben erw ähnt, 
Jed e rm an n  von allen R ichtungen in bequemer 
W eise zugänglich gemacht und die W a ld 
frevler haben nun  ein leichtes S p ie l.

D ie  dam als zur Selbstbesaam ung wie 
gewunschen geschaffenen Theile  sind reichlich 
m it G r a s  bewachsen und der W aldbesitzer 
sieht sich heute genöthiget, kostspielige P f la n 
zungen vorzunehm en, indem eine m inder kost
spielige C u ltu r  mittelst S a a t  des wuchern
den G rasw uchses halber nicht vorgenomm en 
werden kann.

D ie  vorgenomm enen oder ausgeführten  
Pflanzungen weisen heute nicht die gewünsch
ten R esu lta te  auf, da auf dem verg rasten  
Theile von einer H um u sb ild u n g  kaum m ehr 
die Rede sein kann, und die weichen H olz
gattungen finden nicht m ehr die ihnen zu
sagende Feuchtigkeit, die harten  H olzarten  
können nicht den gewünschten E rw artu n g en  
entsprechen, weil der B oden nicht tiefgründig 
genug ist, und sotnit nim m t der Z uw achs 
beider H olzarten  allm ählig  ab.

W elcher aufmerksame B eobachter w agt 
w ohl heute bei den imm er deutlicher auf-



347

tretenden Erscheinungen noch die B ehaup tung  
auszusprechen, daß unsere Nachkommen nicht 
die E rfah ru n g  machen werden, daß die J a g d  
und Forst dem großen W erke, der S t r o m 
regulirung , zum O p fe r gefallen .*)

E ßlingen , den 6 . J u n i  1 8 8 0 .
Keinrich Iludter.

Mannigfaltiges.
(Persoualnachrichleil.) D ie  H erren  E rz 

herzoge R a in e r  und Friedrich sind unter 
Zeichnung nam hafter B e träg e  dem n. ö. J a g d 
schutzvereine beigetreten. G ra f  F e ri Eßterhazy 
hat am F re itag  den 2 1 . v. M .  den großen P re is  
von lausend G ulden  des W iener Taubenschieß
clubs m it neun T reffern  von zehn T auben  
gewonnen. I n  den zweiten und dritten  P re is  
theilten sich nach der elften T aube Fürst 
T ra u ttm a n n sd o rf  und G ra f  M .  Eßterhazy.

(Verein )n r  F ö rd e ru n g  der In teressen  
d e r lan d - und forstw irthschaM chen B eam ten.) 
U nter dem Vorsitze des H errn  G ra fen  H ie ro 
nym us zu M an n sfe ld  fand am 2 8 . M a i  die 
erste ordentliche G eneralversam m lung  obge- 
nannten  V ereines in  den Localitäten der 
k. k. landwirthschaftlichen Gesellschaft in  W ien 
statt. Nach C onsta tirung  der beschlußfähigen 
A nzahl von M itg liedern  erstattete S e .  Excellenz 
G ra f  zu M an n sfe ld  im N am en des p rov i
sorischen D irek to rium s den Bericht über die 
A ctivirung und C onstitu irung  des V ereines, 
der derzeit bereits 8 6 0  M itg lieder aufweist, 
welche auf alle T heile Oesterreichs sich ver
theilen. A n G eldm itteln  ist b is zur G en era l
versam m lung dem Vereine eine E innahm e von 
3 2 9 2  fl. 4 4  kr. zugeflossen. D ie  A uslagen  
hauptsächlich fü r Drucksorten und Postporto  
betragen 8 6 1  fl. 9  kr. D ie  H auptaufgabe des 
V ereines besteht in  der Lösung der A lte rs 
versorgungsfrage, welche durch die V erein 
barungen m it den Versicherungs-Gesellschaften 
erfolgreich gelöst werden soll. Nachdem dieser 
B ericht m it B e ifa ll zur K enntn iß  genommen 
und in  Folge der A nträge der H erren  R eichs
rathsabgeordneten  B a r .  P irq u e t und S ie g l 
dem provisorischen D irecto rium  der D ank

*) Das Alles beweist nur die Wahrheit des 
alten Satzes, daß auch die beste segensvollste 
Neuerung nicht allen Interessen gleichmäßig förder
lich sein kann. Die Redaction.

vo tirt wurde, erfolgte die W ah l des definitiven 
D irecto rium s. G ew äh lt erscheinen die H e r re n : 
A lo is D av id , H o fra th , Heinrich F re ih err 
v. D o b lh o ff-D ier, Gutsbesitzer, F ran z  G ra f  
Falkenhayn, Herrschaftsbesitzer, O s c a r  von 
G ie s l, W irthschaftsbereiter, W . Hecke, R e 
g ierungsrath , k. k. Professor, H ugo H . Hitsch- 
m ann, H erausgeber der „W iener lan d w irth 
schaftlichen Z e itu n g " , A. F re ih . v. Hohenbruck, 
k. k. S e c tio n s ra th , D r .  G uido  K rafft, R e 
dacteur des „Oesterreichischen landw irthschaft
lichen W ochenblattes" , H ieronym us G ra f  zu 
M an n sfe ld , R o b ert Micklitz, k. k. H ofrath  
und O berlandforstm eister, CH. P ichler, k. k. H o f
ra th , E m . R itte r  v. Proskowetz, Zucker- 
fabriksbesitzcr, D r .  Leo P rib y l, E rw in  G r a f  
Schönborn , Herrschaftsbesitzer, I .  S m e ta n a , 
W irthschaftsra th . A ls R evisoren wurden 
gew ählt die H e rren : W ilhelm  C lairm o n t, 
Güterschätzmcister, E duard  Lemberg, F o rs tra th , 
D r .  A rth . Wich von der R euthe, W ir th 
schaftsrath. Und zu deren Ersatzm ännern  die 
H e rren : T h . M arek, G üterinspector, I .  P o h l, 
Professor, K a r l  S ik o ra , Ackerbauschuldirector. 
D a s  D irecto rium  tr a t  nach der G e n e ra l
versam m lung zu einer S itzung  zusammen und 
wählte S e .  Excellenz H ieronym us G r a f  zu 
M an n sfe ld  zum P räsidenten  und B a ro n  
Hohenbruck zum Vicepräsidenten.

(T o d e su rlh ti l .)  I n  K rem s w urde am
7 . d. M .  der Wildschütz Leopold S im o n , 
der am 2 8 . Decem ber 1 8 7 9  im W alde  in 
der N ähe von Hallenbach den Förste r Jo s . 
Reisig und den Heger M a r t in  S t r a n d l  au s 
einem m it S c h ro t geladenen Doppelgew ehre 
erschossen h a tte , von dem Schw urgerichte 
wegen M o rd e s  zum Tode verurtheilt.

(D er Steiubock in  T iro l.)  V o r einiger 
Z e it  wurden im  Eisackbette unterhalb  S te rz in g  
das gut erhaltene G ehörn  eines echten S te in 
bockes gefunden. D ie  Ueberreste dieses T h ieres , 
dessen S ip p e  au s T iro l längst verschwunden 
ist, sind vermuthlich vor m ehr a ls  einem 
Ja h rh u n d e rt  durch den Pfitscher Bach in den 
Eisack geschwemmt worden. D a s  m it der 
Z ille rth a le r  G ru p p e , in welcher der letzte 
Steinbock seinerzeit w ahrgenom m en wurde, 
zusammenhängende T h a l  Pfitsch m ag noch 
den einen oder andern dieser gehörnten G äste 
beherbergt haben, nachdem eine ungezählte 
Z e it  hindurch solche sich in  anderweitiger 
Umgebung des B ren n er oder in den jenseitigen
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Gebieten von S tu b a i  und dem Oetzthale nicht 
m ehr hatten blicken lassen. D a s  sam mt der 
W urzel am S tirn b e in e  w ohlerhaltene Exem plar 
befindet sich derm alen in den H änden des 
S ü d b a h n -R e s tau ra te u rs  in der Franzensfeste.

(W ölfe  in  R ussland .) Nach amtlichen 
Bekanntm achungen rissen die W ölfe im J a h re  
1 8 7 9  im  G ouvernem ent W ologda 1 9 .6 5 0  
H au sth iere  im W erthe von 1 3 0 .3 6 2  R u beln . 
D a s  G ouvernem ent M in sk  verlor 3 1 .2 8 9  
H au sth iere  (d arun ter 1 0 9 0  H unde), die einen 
G eldw erth von 1 5 0 .0 0 0  R ubeln  repräsentirten. 
I n  N ow gorod werden 5 0  R u b e l P rä m ie  für 
das E rlegen eines tollen W olfes bezahlt.

(E xpedition in 's  I n n e re  von A fr ik a .)  
D ie  Expedition des H e rrn  Schoele in das 
I n n e re  von Afrika, der D r .  B öhm , D r .  K ayser 
und R eichardt a ls  M itg lieder angehören und 
deren nächstes Z ie l der T an g a n k a-S ee  ist, 
tr ifft gegenwärtig in Z an z ib a r ihre V orbe
reitungen zu dem m it B eendigung der R egen
zeit anzustellenden mühevollen M arsch. Zweck 
der Reise ist ein wissenschaftlicher, doch soll 
d as jagdliche und überhaupt sportliche Interesse, 
welches dam it zu verknüpfen ist, volle B e 
rücksichtigung finden. W ohl ausgerüstet m it 
Jagdgew ehren  erfuhr die Expedition an der 
italienischen G renze eine B eanständung  und 
w urden die Schießw affen von dem S te u e r-  
fiskus un ter Verschluß genommen, der die 
spätere A ushändigung  jedenfalls wieder ver
an laß t hat. D e r  Chef dieser afrikanischen 
Reise, ein bekannt tüchtiger J ä g e r ,  w ird m it 
Explosions- und Expensions-Gcschossen dem 
schweren W ilde an den F lu ß u fe rn  des geheim
nißvollen Landes zu Leibe zu gehen suchen 
und ist zu diesem B ehufe von einer Anzahl 
von H unden begleitet vom C ap  und Jeßn ika, 
ein Geschenk des P rinzen  C a r l  von P reu ß en  
und der P arforcem eute  zu Glinicke, einigen 
anderen Vorstehhunden und m ehreren Bracken 
ungarischer Zucht.

(Schnellwüchsigkeit der Forelle bei Nah- 
rungsfülle.) V o r einigen J a h r e n  w ar nächst 
H erborn  ein Erzbergwerk, N eu-C onstanz, in  
B etrieb . D a s  große Pum pw erk des B ergw erks 
wurde durch ein W asserrad in  Bew egung 
gesetzt, welches d as W asser a u s  einem ober
halb gelegenen W eiher bezog, der durch kleine 
Q uellen  gespeist w ird. B e i einer R e p a ra tu r  
des Pum pw erks und des W asserrads sing ein

B erg m an n  un ter dem W asserrad 13  Stück 
Forellen, welche J a h r e  lang dort gelebt, 
jedoch n u r  5  b is 6  Z o ll lang w aren. D a  
die Forellchen der K leinheit wegen keinen 
W erth  hatten, so tru g  der B ergm ann  dieselben 
in einem Kaffeekessel in den nahen W eiher. 
Nach 2 '/2  J a h re n  wurde der W eiher abge
lassen; von den 13  eingesetzten Forellchen 
kamen 11 Stück wieder zum Vorschein. Diese 
11 S tück halten ein Gewicht von zusammen 
5 7  P fu n d . D e r  W eiher ist 3  M o rg en  groß 
und hat eine fast gleichmäßige Tiefe von 
7 M etern . D e r  B etrieb  des B ergw erks wurde 
vor drei J a h re n  ganz eingestellt und ha t der 
Schre iber dieser Z eilen  den W eiher fü r  den 
billigen P re is  von 2 2 5  M a rk  käuflich erworben. 
D e r W eiher ist gegenwärtig besetzt m it 2 5 0  S e e 
forellen, 1 0 0  Lachsbastarden und 1 0 0  K arpfen .

____  (Fisch-- Z tg )

(Fischottern m itten in  der S ta d t.)  Am
7 . M a i  d. I .  wurden in  einem C an a l, der 
in N ordhausen in den sogenannten M ü h l
graben m ündet, 3  Fischottern gefangen. D e r  
stärkste wog 16, die geringen TO/^und 6 ' ^  Kg.

(W dm.)

(Die „Deutsche F ischerei-Z eitung" über 
Fischdieberei.) A rn sberg , im M a i.  I n  der 
Nacht vom 1 5 . b is 16 . A p ril sind in  der 
R u h r  zwischen Niedereim er und Hüsten gegen 
5 0 0 0  P fund  Fische vernichtet worden. E s  
w ird verm uthet, daß theilwcise D y n am it, t e i l 
weise giftige Substanzen  zur A nw endung 
gekommen sind. D ie  sofort eingeleitete U n ter
suchung ha t bis jetzt nichts erm itteln können. 
—  Betzdorf, 6 . M a i.  W egen unbefugten 
Fischend in der S ie g , m ittelst E inw erfens 
von D y n am it im  sogenannten „stummen Loch" 
bei S ieg en  wurde ein B erg m an n  vom Schöffen
gericht in  S ieg en  zu zwei M o n a ten  G efän g n iß 
strafe und T rag u n g  sämmtlicher Kosten ver
u r t e i l t .  —  I n  der Nacht zum 8. M ä rz  d. I .  
w urden a u s  dem P ulverhause in  S tr ie g a u  in 
Schlesien größere Q u a n titä te n  Sprengstoffe  rc. 
entwendet. D en  unausgesetzten B em ühungen 
der Polizei ist es gelungen, die D iebe zu 
erm itteln . Dieselben halten  sich dadurch ver
dächtig gemacht, daß sie zu wiederholten M a le n  
in  S tr ie g a u  todte Fische zum V erkauf an 
boten. D ie  V erm uthung , daß die gestohlenen 
D y n a m it-P a tro n en  zur Fischerei in  den u m 
liegenden Gewässern m ißbraucht w urden, ha t 
sich, wie die weiteren E rm itte lungen  ergeben,
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a ls  richtig erwiesen. D ie  Uebelthäter wurden 
in H aft genommen und sehen ih rer B estrafung 
entgegen.

(G la sk u g e l-P re issch ieh en .)  A uf der k. k. 
M ilitä r-S ch ieß stä tte  im  P ra te r  findet am 
M ittw o c h , 1 6 . J u n i , von 1 — 5  U hr ein 
Wettschießen auf 6  K ugeln bei Theilnahm e 
von m indestens 12  H erren  s ta tt;  E in lage 
I fl.; B e rn fs jäg e r, die M itg lieder des n. ö. 
Jagdschutz-Vereines s in d , sind von der E in 
lage befreit. I .  P r e i s ,  2 5 . fl. S i lb e r  in 
F assung , gestiftet von H errn  C a rl  Fü rst 
T rau ttm an sd o rff . I I .  P re is ,  1 5  fl. S i lb e r  
in  Fassung, gestiftet von H e rrn  F ran z  G ra f  
C ollo redo-M annsfe ld . I I I .  P r e i s ,  10  fl. 
S i lb e r  in F assu n g , gestiftet von H errn  Leo 
B a ro n  G u d en u s. I V . ,  V  und V I. P re is , 
5 , 3 , und 1 fl. S i lb e r  in F a ssu n g , gewid
met vom C om itö.

(Ausstellung der Lachszucht in B öhm en 
von Dr. A . Fritsch.) D ie  A usstellung, durch 
welche D r .  Fritsch au s P ra g  ein B ild  seines 
10 jäh rigen  B estreb en s, die Lachszucht in 
B öhm en zu heben, vorzuführen bestrebt w ar, 
w ird von vielen Besuchern der B erlin e r 
A usstellung zw ar m it In teresse betrachtet, 
aber w ohl von W enigen in gehöriger W eise 
gew ürdigt. D ie  E inen  interessirt blos der 
einfache Kuffer'sche A p p ara t, die A ndern die 
auf schwarzen G la sp la tte n  sehr nett m ontirte 
Entwickelungsreihe der Entwickelung des R h e in 
lachses in  B ö h m en , die D ritte n  m ehr die 
vorliegenden P u b lica tionen  über die F lu ß 
fischerei, Fischzucht und Fisch- und Crustaceen- 
F a u n a  von B öhm en. W ir  widmeten dieser 
Zusam m enstellung unsere Aufmerksamkeit und 
faßten das ganze S tre b e n  und die R esulta te  
zusam m en , und wollen von diesem S ta n d 
punkte au s die S ache  in 's  rechte Licht stel
len. D r .  Fritsch zog es vor, anstatt einer 
kostspieligen C en tra lan sta lt fü r Fischzucht, 
lieber eine ganze R eihe kleiner billiger B r u t 
hütten in den Q uellgebieten der H auptström e 
B öhm ens anzulegen. D on der zweckmäßigen 
V crtheilung derselben gibt u n s ein D iag ram m  
der K arte  B öhm ens ein gutes B ild , wo an 
den verstärkt angedeuteten Flüssen durch runde 
Zeichen die Lage von nicht weniger a ls  2 0  
solcher kleinen A nstalten angezeigt ist. D ie  
wichtigsten derselben s in d : Schüttenhofen am 
Fuße des B ö h m erw ald es , von wo au s der 
W ottaw afluß  von H . I .  M arkuci m it jungen

Lachsen besetzt w ird, dann das S t i f t  Hohen- 
fu rt, welches die Besetzung der M o ld a u  durch 
den K ienberger Fischer vollziehen läß t. D a s  
E lbgebiet wird am Jserflusse in der Gegend 
von T u rn a u  durch H . Prach besetzt; an der 
wilden A dler durch zwei Fischerei-V ereine: 
in  Rokitnitz und in  Adler-Kosteletz. D ie  C en
tra lan s ta lt befindet sich am Schreibtische des 
D r .  Fritsch, von wo au s die ganze A ngele
genheit geleitet w ird. E in  zweites D iag ram m  
belehrt u n s ,  daß seit 1 8 7 1  von jungen 
Lachsen 5 8 5 .6 4 9  Stück in die Flüsse B ö h 
m ens eingelassen wurden, und daß die M itte l, 
welche zuerst die S t a d t  P ra g , das Ackerbau- 
M in isterium  und dann der böhmische Land
tag  bewilligten, blos 4 6 5 0  fl. betrugen, so 
daß ein lebenslustiger junger Lachs von 
3 0  M m . Länge b los auf ^  kr. zu stehen 
kam. D e r  einfache A p p ara t m it zwei Kuffer'schen 
B ru ttieg e ln  (a u s  der chemischen Fabrik  in 
Aussig) w ird den A nfängern  zur D urchführung  
der ersten Versuche g ra tis  geliefert und d a s 
selbe P rin z ip  bew ährt sich auch seiner B ill ig 
keit und Einfachheit wegen an den im  B etrieb 
stehenden A nstalten au f 's  Beste. E ine R eihe 
von G läse rn  zeigt u n s  die Entwickelung des 
Rhein-Lachses bis zur Länge von 3 0 — 4 0  nun., 
in welchem S ta d iu m  noch vor dem gänzlichen 
Verschwinden der D otterblase die Fischchen in 
kleine Bäche ausgelassen werden. D a s  A u s 
lassen geschieht gewöhnlich im  A pril und um  
zu erfahren, wie der Einsatz gedeiht, fischte 
m an im  J u l i  in  einem der Bäche und fand 
kräftige 8 0  nun. lange Lachse, von denen w ir 
hier einen im  A lter von 2 0  W ochen a u s 
gestellt sehen. Z w ei G läse r enthalten califor- 
nische Lachse, die im  vorigen und in  diesem 
J a h r e  in Schüttenhofen gezüchtet und a u s 
gelassen w urden. Endlich sehen w ir ein junges 
M ännchen vom M o ld au lach s , welches bei 
P ra g  gefangen wurde und bei S p an n en län g e  
bereits reife M ilch  zeigte. V on Publica tionen  
liegen hier v o r: D ie  Flußfischerei in  B öhm en 
und ihre B eziehung zur künstlichen Fischzucht 
und In d u str ie . Diese S c h rif t en thält au ß er 
vielen statistischen D a ten  auch einen Bericht 
über die Verhältnisse des Lachsfanges in der 
E lbe von B öhm en bis H am burg . S o d a n n  
liegen hier Berichte über die Lachszucht in  
B öhm en vom J a h r e  1 8 7 1 — 7 0  vor. Endlich 
ein Vcrzeichniß der Fische B öhm ens sowie eine 
M o n o g rap h ie : D ie  K rustenthiere B öhm ens, 
nebst Berichten über Untersuchungen der 
Böhm erwaldseeen und der Teiche des süd
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lichen B ö hm ens. D r .  Fritsch ist der einzige 
Fischzüchter au s  Oesterreich, welcher an sg e 
stellt hat und auch in Deutschland w ird es 
wenige geben, welche in  so uneigennütziger 
W eise der E lbe  m ehr a ls  eine halbe M illio n  
junger Lachse gewidmet hätten. (F isch .-Z tg .)

( B e r ic h t ig u n g .)  I n  den Artikel „Ueber 
die Auerhahnbalz in  den Fürstl. Starhem berg'-

schen Revieren in Ober-Oesterreich 1880" in Nr. 10, 
hat sich ein Fehler eingeschlichen, den wir hiemit 
berichtigen: E s ist nämlich angeführt, daß Oberst 
B aron  Löhneiseu in 3 M orgen 3 Hähne geschossen 
h a b e ; dies ist nicht richtig, da B aron  Löhneisen 
wohl 3 M orgen zum Hahnenabschuß verwendete, 
ohne des schlechten W etters und anderer Gründe 

! wegen, an keinem zu Schusse kam, daher g a r  
k e in e n  Hahn erlegte. —  D ie Gesammtzahl der 
abgeschossenen Hähne bleibt die in N r. 10 an- 

! geführte.

I n s e r a t e .

M e -L iim c h tm iW
in Wohnhäuser

unter besonderer Rücksicht ans Kranke,
m it Heizöfen a u s  K upfer auf G a s - ,  K ohlen-, oder H olzfcueruug, in V erb in 
dung m it Badewannen, Touche», Waschtischen, Zimmerclosets, Spnlapparatcn 
und Geruch sperren, nach eigenen bestbewührten System en in den verschiedensten 

Form en und G rö ß en  besorgt das
erste und älteste Etablissement

für

N ia sse r le itu n g e n  und Ä k io ita u la g e u
J o h .  M a y e n s  N achfolger

J o s e f  K l e m m ,
k. k. H of-L ieferant,

Wien, 111., Ungargaste 21, Budapest, Königsgaste 1.
Diese F irm a  hat einen großen T heil der N eubauten  in W ien eingerichtet 

und übernim m t dieselbe auch A ufträge für com fortable H erstellungen aus
L a n d s i t z e n .

4 7

O i 3 n 3 - u IV 6 r !
t ^ L T I I R V L  4 L  8 U U « I » l R O > L -  I *

in kiönsakl in Westfalen nnä kübelanl! am ttarr,
sm pkeblen ibr IlinnL knlver, b e s te s  O aAäpnlver kür H iirterlaäer, g ep resst, natu rb lan k , Arobköririß  

n u ä  stark  vvirkencl, sp e c ie ll  2ur ürrüslnnA  vreittra^encler L eb ü sse .

G . L. R asch, Hof-Büchsenmacher,
Mraunfchweig,

liefert Expreß-D oppelbüchsen m it A tenstlien von 1 4 0  M a r k  an, E xpreß-B üchsflin ten  von 
1 2 0  M a r k  an, in bekannter sauberer, solider A rbeit, un ter G a ra n tie  fü r guten Sch u ß .
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Empsehlenswerthe Werke aus der Jagd- und ForM eratur,
welche in der

W a ü i s h a n s s e r  s c h e n  B u ch h a n d lu n g  (J o se f  K lem m ) in  W i e n ,  I . ,  H o h er  M a rk t 1 ,
vorräth ig  sind.

J a g d leh re . Unterricht im Jagdwesen für angehende J äger  von J u l.  Th. G r u n e r t .  1. T h eil:
Jagdthierkunde. 1879 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 3 . -

E m il N eg en er 's  Jagdm ethoden und Fanggeheimnisse. E in Handbuch für J äger  und J a g d 
liebhaber. 5. Ausl, verbessert von C. von S c h  le b r ü g  ge. 1877 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl- 3 .—

Jagdbnch. Schußtafein für sämmtliche in Deutschland und Oesterreich heimische W ildarten
nebst Jagdkalender. I n  Leinwand g e b u n d e n ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 6 .—

Ueber die Dressur englischer Vorstehhunde. Vortrag von Georg P o h l .  1880 . . . .  fl. — .30  
D ie Krankheiten der H unde und deren Heilung von D r. C. H. H e r t w i g .  2. Anfl. 1880 . fl. 3.60  
Neuestes illustrirtes Jagdbuch. Erfahrungen und Anweisungen zu einem rationellen Betriebe 

der M ittel- und Niederjagd von A. B i e r m a n n  und D r . O d e r f e l d .  3. Ausl, mit
vielen Abbildungen. 1878 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 3 .—

S tu d ie n  über die A rbeiten der W iederbew aldnng nud B erufung der G ebirge von O ber- 
forstmeister L e m o n tz e y . I m  Auftrage des k. k. Ackerbauministeriums übersetzt von  
Prof. D r. Arth. Freiherrn von S e c k e n d o r fs .  Ein B and Text m it einem A tlas von
36 Tafeln. 1880 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 10.80

A n leitu n g  zum Verkohlen des H o lzes . E in Handbuch für Forstmänner, Technologen u. s. w.
von C. H. Freih. von B e r g .  2. Anfl. 1880 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2.50

Leitfaden für Unterricht und P rüfu ng  des Forstschutz- und tech. H ilfspersonales in den k. k.
österr. S ta a ten  von Heinr. C. W e e b e r .  6. Aufl. 1880 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 2 .50

Lehrbuch der Forstwirthschaft für Forstmänner und Waldbesitzer von Carl F isch  bach. 3. verm.
Ausl. 1877. G e b u n d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 6 .50

S ä e n  und Pflanzen nach forstlicher P raxis. Handbuch der Holzcrziehnng von H. B u r c k h a r d t .
4. Anfl. 1870. G e b u n d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 6 .—

Lexicon für J äg er  und Jagdfrcuude, oder waidmännisches Conversationslexicon von G . C.
H a r t ig .  2. verm. Aufl. G eb u n d en .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . fl. 6 .30

Handbuch für Jäger, Jagdbcrechtigte und Jagdliebhaber von G . F . D ie t r ic h  a u s  d em  
W in c k e ll .  4. Anfl. bearbeitet von I .  I .  von T sc h n d i. 2 Bde. mit Abbildungen. 1865.
G e b u n d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . f l .  10.—

C . E .  D ie z e l's  Niederjagd. 4 . Aufl. mit Portr. und 15 Illustrationen. Gebunden . fl. 6 .— 
J a g d sig u a le  und F anfaren . Zusammengestellt von I .  R o s n e r .  2. Aufl. Cart. . . fl. — 48  
W aid m an n s Lust. Liederbuch für Deutschland's J äger  und Jagdfreunde. H crausg. von Edm.

W a l  ln  er. Erfurt. Cart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl- — .60
D a s  Buch vom  gesunden und kranken H nnde von V. G o t t w e i s .  4. Aufl. Leipzig. 1877 . fl. .60
D a s  N eh . E in monographischer B eitrag zur Jagdzoologie von R aou l R itt. v. D o m b r o w s k i .

M it 15 Tafeln Abbildungen. W ien. 1876. Brosch, fl. 5 .— , geb unden ......................... fl. 6 .—
D a s  E d e lw ild . M onogr. Beitrag zur Jagdzoologie von R aou l R itt. v. D o m b r o w s k i .

M it 35 T afeln nach Originalzeichnungen des Verfassers. W ien. 1878. C a r t.. . . f l .  12 .—  
A lts  dem Tagebuch e in es W ild tö d ters . Jagdskizzen für Freunde des Waidwerkes und deren

Frauen von R aou l R itt. v. D o m b r o w s k i  M it Illustrationen. W ien. 1878. Cart. . . fl. 1 0 .— 
Geschichte meiner 10 Vorstehhunde. Enthaltend praktische Beispiele, sowohl über die Dressur 

des Hühnerhundes, a ls auch über die Führung des ferm dressirten Hundes, damit er
nicht »erliege, von Ladislaus von B n j a n o w i e s .  W ien. 1862 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 1.K0

D e s  gerechten und vollkom m enen W aid m an n 's  Praktika zu Holz, Feld und Wasser, oder 
die edle Jägerei nach allen ihren Theilen. Ein Lehrbuch für angehende und ein Handbuch 
für geübte J äger  und Jagdfreunde von Karl von T r a i n .  4. verm. und Verb. Anfl.
W eim ar 1873 . . .  . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  . fl. 3 .60

D er J ag d h u n d . Anleitung zur Abrichtnng und Anwendung des Hühner-, Dachs- und Schw eiß
hundes, sowie Heilung der bei den Hunden vorkommenden Krankheiten von C. H o r s ta t t .
2. Aufl. Neuwied. 1879 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. — .90

D ie  S ta m m v äter  der H underacen von L. H. J e i t t e l e s .  W ien. 1877 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. — .70
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Die Expedition der „Jagdzeitung."
I .j  H oher M a r k t  1.

Theodor
V o r wenigen M o n a ten  ist einer der 

populärsten wissenschaftlich gebildeten J ä g e r  
und F orstm änner D e u tsc h la n d s , Theodor 
H a rtig , dessen N am en jeder W aidm ann nahezu 
an dem T age kennen lern t, da er zum ersten 
M a le  die Büchse an leg t, aus dem Leben 
geschieden; er starb allgemein geehrt und 
beliebt im hohen G reisenalter am 2 6 . M ä rz  
d. I .  zu B rau n sch w eig ; er w ar O bersorst- 
ra th  und Professor der Forstwissenschaften 
außer D ienst am  OolIeA ium  O a ro liiiu m  in 
Braunschweig.

H a r t i g
T heodor w ar a ls  der S o h n  von G eorg  

Ludwig H a r t ig , der diesen N am en zuerst 
berühm t gemacht, im J a h r e  1 8 0 1  zu D illen- 
burg geboren. D ie  H a rtig  w aren schon 
dam als eine alte Jäg erfam ilie . D enn  auch 
der V ater G . Ludw ig 's w ar F ö r s te r , und 
zwar zu Friedberg  in Hessen; G . L. wurde 
zu G ladenbach am 2 . Decem ber 1 7 6 4  ge
boren , erhielt seine V orbildung im Hause 
der E lte rn  durch P riv a tu n te rrich t und erlernte 
1 7 7 9  die J ä g e re i bei einem B ru d e r seines 
V a te rs  im  H arzeburger Forstreviere des
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H arzes. Nachdem der junge M a n n  seine 
forstlichen Kenntnisse un ter Leitung seines 
V a te rs  vervollkommnet hatte, bezog er 1 7 8 2  
die Universität G ießen und erhielt 1 7 8 5  
den Acceß beim O berforstam te in  D a rm stad t; 
w ährend er beim dortigen Collegium  1 ^  J a h r  
arbeitete, hatte  er G elegenheit, m it besonde
rem E ifer die daselbst geübten Z eu g - und 
Parforcejagden kennen zu lernen.

I m  J a h r e  1 7 8 6  tr a t  G .  L. a ls  F o rs t
meister zu H ungen in  der W ette rau  in  die 
fürstlich So lm s'schen  D ienste und begründete 
ein F o rs tle h rin s titu t, das er später nach 
D illenburg  übertrug . Nachdem er längere 
Z e it  in nassau'schen und württemberg'schen 
D iensten a ls  Landforstmeister und O b erfo rst
ra th  gewirkt h a tte , wurde er 1 8 1 1  in den 
preußischen S ta a tsd ie n s t beru fen ; —  wenn 
sein S o h n  T heodor von ihm  sagt, er sei der 
Forstw irthschaft gewesen, w as T h ae r der 
Landw irthschaft, so hat er n u r der W ah rh e it 
die E hre  gegeben.

D a ß  er, a ls  der allverehrte Verfasser 
des „Lehrbuches fü r J ä g e r " ,  des „Lexicons 
fü r J ä g e r  und Ja g d freu n d e " , der lan g jä h 
rige H erausgeber des „ J o u r n a ls  fü r F o rs t- 
und Fischereiwesen" am 2 . F e b ru a r 1 8 3 7  
zu S t .  H u b ertu s heim ging, bereits weit über 
die G renzen seines V aterlan d es allgemein 
anerkannt w a r ,  beweist die T hatsache, daß 
ihm  von Forst- und W aidm ännern  Deutsch
lan d s , R u ß la n d s  und Frankreichs ein D enk
m al im  S ch lo ß g arten  von D arm stad t errichtet 
w u rd e , und daß diese V erehrer des H eim 
gegangenen zugleich einen S tipendienfond  für 
seine dem Forstfache sich widmenden N ach
kommen stifteten.

I n  B e rn h a rd t 's  „Geschichte der F o rs t
wissenschaft in  Deutschland" wird geradezu 
be ton t, daß P re u ß e n , das in  Folge der 
französischen In v a s io n  in  arge finanzielle 
B ed rän g n iß  gekommen w a r , und wo das 
P ro je c t p ro p ag irt wurde, durch V eräußerung  
der S ta a tsd o m ä n e n  eine neue E innahm sguelle  
zu schaffen: dem energischen W irken des

E hrendoctors G . L. H a rtig  die E rh a ltu n g  
seiner S ta a ts fo rs te  verdanke.

D r .  C a r l  R o th  sagt in  seinem verdienst
vollen W erke „Geschichte des Forst- und 
Jagdw esens in  D eutschland", in einer zutref
fenden Characteristik des namentlich von u ns 
J ä g e rn  hochgehaltenen M a n n e s : G . L. H artig  
w ar ein fruchtbarer Forstschriftsteller und seine 
W erke fanden großen B eifa ll, weil sie einfach 
und verständig gehalten w aren. Nam entlich 
wird der bedeutende W erth  seines Werkes 
„Anweisung zur T axation  und Beschreibung 
der Forste" , 2  Q u a rtb än d e , zusammen 4 3 1  
S e ite n , hervorgehoben (1 8 1 9  erschien bereits 
die 4 . Auslage).

I m  J a h r e  1 8 3 3  gab H artig  noch einen 
E n tw u rf einer allgemeinen Forst- und J a g d 
ordnung m it besonderer Rücksicht auf den 
preußischen S t a a t  h e r a u s , 1 7 4  O c tav -
S e ite n .

S o  w ar der V a ter ünseres T heodors , 
der nicht weniger a ls  dreizehn Geschwister, 
9  B rü d e r und 4  Schw estern h a t t e ; es ist 
begreiflich, daß auch T h . sich dem Dienste 
der W äld er w idm ete; es w ar fü r diesen 
gründlich und hochgebildeten W aid m an n  eine 
Lebensaufgabe, die H auptwerke seines V a te rs , 
welche verbreitet wie die besten Volksbücher, 
im m er wieder neu aufgelegt wurden, so zu 
ergänzen, daß sie auch heute noch vollständig 
brauchbar sind, sowohl für J ä g e r  a ls  für 
F o rstm änner. W ie sehr ihm  dies gelungen, 
beweist die Thatsache, daß seit dem J a h re ,  
da er das V o rw o rt zur sechsten Auflage des 
Lehrbuches fü r J ä g e r  im  M a i  1 8 4 4  schrieb, 
wieder vier Auflagen ausgegeben und ver
griffen worden sind. I n  jeder der Auflagen 
w urden die neuesten E rfah ru n g en  benützt und 
so das Lehrbuch in  jedem S in n e  brauchbar 
erhalten. D ie  H auptstärke T heodors w ar 
Zoologie und B otanik, er arbeitete die W erke 
seines V a te rs  m it B enützung der S chriften  
von K aiserling, B las iu s , Eichelberg, Leunis 
und un ter Anwendung seines reichen, durch 
Autopsie gewonnenen W issens um. E ine V er-
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gleichung der verschiedenen Auflagen der 
von seinem V a ter verfaßten und von ihm  je 
nach dem S ta n d e  des Fortsch rittes ergänzten 
und verbesserten Werke, m uß das große V e r
dienst, das er sich in dieser R ichtung erworben, 
deutlich machen. E s  genügt w ohl d iesfalls 
auf die im Abschnitt „V on den zur J a g d  
erforderlichen G ew ehren und W affen  und 
deren G ebrauch" nöthig gewordenen Z u th a ten  
hinzuweisen. D a  finden w ir nun eine ebenso 
eingehende a ls  klare Sch ilderung  der H in ter
ladegewehre, wie denn alle E rgänzungen ganz 
in  jener an G . L. so gepriesenen durchsichtigen 
und allgemein verständlichen S prach e  gehalten 
sind, so daß die Werke auch heute noch wie 
aus einem G uße erscheinen.

T heodor H a rtig  w ar 1 8 3 1  bereits R e- 
g icrungs-Forstreferendar in  P o tsd a m , wurde 
1 8 3 3  zum Professor der Forstwissenschaft in 
B e rlin  ernannt und wirkte seit dem J a h r e  
1 8 3 8  a ls  F o rstra th  und Professor am Ool- 
laA iulli O a ro lin u m  zu B rannschw cig, bis 
ihn die Umgestaltung dieser A nstalt in  eine 
polytechnische Hochschule, welche leider die 
Forstw irthschaft nicht in  ih r  P ro g ram m  
au fn ah m , v e ran laß te , nach vierzigjähriger 
Dienstzeit im  J a h r e  1 8 7 8  in  den R uhestand 
zu treten. E s  w ar ihm  aber nicht gegönnt 
das „o tiuna eu ra  ä iK n ita ts "  lange zu ge
nießen, da seine bereits sehr erschütterte G e 
sundheit durch wiederholte Sch laganfälle  im m er 
schwächer und schwächer wurde, b is er end
lich am 2 6 . M ä rz  einer L ungenlähm ung 
erlag. K . M . hebt in  der „ N a tu r"  ehrend 
seine Verdienste a ls  N aturforscher hervor 
und sagt über ihn in dieser Eigenschaft: „ E r  
gehörte in  die vorderste R eihe derjenigen 
B otaniker, welche m it dem soeben erst ent
wickelten achromatischen Mikroskope seit A nfang 
der V ierziger J a h re  fü r A natom ie und Z ellen 
leben B a h n  brachen. I n  dieser B eziehung 
hatte er n u r den Feh ler, wenig an d as V e r
gangene anzuknüpfen, und sich eine eigene 
Kunstsprache zu schaffen, w as der W irksamkeit 
seines mikroskopischen Forschens großen A b

bruch th a t ;  er w ar un ter Andern der E rste, 
welcher im J a h r e  1 8 4 2  der dam als im be
sonderen G lanze strahlenden Schleidcn'schen 
B efruch tungstheorie  entgegentrat, nach welcher 
sich der Pollenschlauch im E i der P flanze 
zum künftigen Em bryo selbst abschnüren sollte.

E in  V orgehen, das ihm von seinen leiden
schaftlichen G egnern  das selbstverständlich u n 
begründete U rtheil zuzog, noch gar nicht auf 
dem Punkte zu stehen, eine irgendwie brauch
bare Beobachtung derart machen zu können. 
H a rtig  w ar indeß so frei, seiner „N euen 
T heorie der B efruchtung der Pflanzen" 
(Braunschweig 1 8 4 2 ) im folgenden J a h re  
neue „ B eiträg e  zur Entwicklungsgeschichte der 
P flanzen" (B e rlin  1 8 4 3 ) folgen zu lassen, 
w orauf er, einm al in  diese Untersuchungen 
des Z ellenlebens verwickelt, im  J a h r e  1 8 4 4  
eine neue A bhandlung über „d as Leben der 
Pflanzenzelle, deren Entstehung, V erm ehrung, 
A usbildung und A uflösung" (B erlin ) veröffent
lichte, b is er 1 8 5 8  diese A rt des Forschens 
m it einer „Entwicklungsgeschichte des P flan zen 
keimes, dessen S to ffb ild u n g  und S to ffw a n d 
lung w ährend der V orgänge des R eifens und 
des K eim ens" (Leipzig) abschloß, ohne ih r 
jedoch un treu  zu werden. A lles, w as er in 
dieser Beziehung erforscht zu haben glaubte, 
faßte er noch im J a h re  1 8 7 8  in  seinem hohen 
A lter in  einem W erk e : „A natom ie und P h y 
siologie der H olzpflanzen" (B erlin) zusammen, 
denn sein letzes Z ie l galt im m er der F orst- 
wirthschaft, die an ihm  einen ih rer würdigsten 
V ertre ter hatte. S o  gab er im  J a h r e  1 8 5 1  
„Vergleichende Untersuchungen über den E rtra g  
der Rothbuche im Hoch- und Pflanzw alde, 
im  M itte l-  und N iederw aldbetriebe" (B erlin ) 
h e rau s, nachdem er bereits von 1 8 4 6 — 1 8 5 1  
m it einem „Lehrbuche der Pflanzenkunde in 
ih rer A nw endung auf die Forstw irthschaft" 
(B erlin ) begonnen und schon früher (1 8 3 4  
in  erster, 1 8 3 6  in zweiter Auflage) ein „forst
liches und forstnaturwissenschaftliches C on- 
versations-Lepicon" herausgegeben hatte. Allein 
seine Thätigkeit verbreitete sich selbst über die



356

Jnsectenw elt, in  der ihn  besonders die G a l l 
wespen interessirten. E in  W erk dieser A rt 
sind seine „A derflügler D eu tsch lands" (B erlin  
1 8 3 7 ). M ü lle r ,  der ihn noch in  seiner 
frischesten Z e it  persönlich kennen gelernt, hat 
von da ab, wie er ausdrücklich sagt, ein höchst 
liebensw ürdiges B ild  seiner Persönlichkeit in 
sich ge tragen ; ein B ild , welches etwa dem 
schönen Holzschnitte entspricht, welchen m an 
in  den „Vergleichenden Untersuchungen der 
Rothbuche" findet.

„ Jed en fa lls  gehörte der V erstorbene zu 
denjenigen M ä n n e rn , welche sowohl auf dem 
Gebiete der pflanzlichen A natom ie und E n t
wicklungsgeschichte, a ls  auch auf jenem der 
Forstwissenschaft von großer A nregungskraft 
gewesen sind und selbige auch auf sein kom
mendes Geschlecht vererbt haben. H eutzutage 
kann m an gar nicht m ehr ermessen, welche 
Schwierigkeiten die Aelteren bei ihren mikro

skopischen Forschungen a ls  B ahnbrecher zu 
überwinden h a tte n ; zu einer Z e it, wo es nu r 
wenige und höchst kostbare H ilfsm itte l und 
dazu noch sehr W enige gab, welche die beregten 
G ebiete wissenschaftlich beackerten. E in  solcher 
B ahnbrecher ist H a rtig  ebenfalls gewesen und 
darum  hat die B otan ik  alle Ursache, m it 
D ank auch dieses M a n n e s  zu gedenken, der 
in  seinem Fache ein ganzer M a u n  w a r."

S o  weit M ü lle r ;  wie a ls  M a n n  der 
Wissenschaft w ar er aber auch a ls  W aidm ann 
ein ganzer M a n n  und ha t dem großen N am en, 
den sein V a te r  fü r alle Z eiten  den H a r t ig 's  
erworben, alle E hre  gemacht. F ü r  lange J a h r e  
h in au s noch wird ja  das Hartig 'sche „L ehr
buch fü r J ä g e r"  der beste Leitfaden sein. 
S o llte  wieder eine E rgänzung  der B ücher 
nothwendig werden, so wird sie w ohl der 
Enkel von G . L. H a rtig  besorgen, der gleich
fa lls  a ls  W aidm ann  und F orstm ann  thätig  ist.

Hebung der Fischzucht.
D a s  Ackerbauministerium h a t endlich die 

F rag e  der H ebung der Fischzucht im  Lande 
ernstlich in 's  Auge gefaßt und nahezu säm m t
lichen Landtagen darau f bezügliche V orlagen  
gem acht; auch wurde vou S e ite  desselben 
dem F isch erei-V erein  eine „Gesetzesvorlage 
in  B e treff der B eseitigung besonders bemer- 
kenswerther Uebelstände bei A usübung  der 
B innenfischerei" zur B egutachtung überm ittelt. 

D e r E n tw u rf la u te t:
H. 1 . D ie  politische Landesbehörde h a t 

nach E invernehm ung des Landes-Ausschusses 
Schonzeiten fü r  die einzelnen W assergebiete 
oder für bestimmte Gewässer insbesondere fest
zustellen und kundzuisiachen.

D ie  Schonzeiten können, je nach der 
Beschaffenheit des vorhandenen oder anzu
ziehenden Fischbestandes, auf bestimmte A b
schnitte des K alenderjah res oder auf bestimmte 
Z eiten  der Woche anberaum t werden.

Hinsichtlich solcher Gewässer, welche m it 
Rücksicht auf die daselbst obwaltenden V e r
hältnisse keine B edeutung fü r die Fischerei

haben und erlangen können, kann auf die 
D a u e r  dieser Verhältnisse von der Feststellung 
von Schonzeiten abgesehen werden.

Z. 2 . W ährend der Schonzeit ist der 
Fischfang in dem betreffenden Gewässer ver
boten. In sb esondere  dürfen Netze, R eusen, 
Fischkörbe, F allen , Fangkästen und ähnliche 
F anggeräthe  oder V orrichtungen in das W asser 
nicht eingelegt werden und s in d , wenn sie 
schon früher eingelegt w a ren , vor B eg inn  
der Schonzeit zu beseitigen oder zum Fisch
fänge unbrauchbar zu machen.

N u r  der Fischfang m it der H andangel 
bei T ageszeit kaun von der politischen B e 
zirksbehörde den Fischereiberechtigten selbst 
oder m it deren Z ustim m ung auch anderen 
Personen fü r die jeweilige Schonzeit oder 
einen T h eil derselben durch A usfo lgung  eines 
besonderen, auf den N am en  lautenden E r la u b 
nißscheines insoferne gestattet w erden , a ls  
solche G estattungen von der zur Feststellung 
der Schonzeit berufenen B ehörde a ls  zulässig 
erklärt wurden.

§ . 3 . D y n am it und andere explodirende 
S to ffe , ferner Kockelskörner, K rähenaugen
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und dergleichen betäubende M itte l  dürfen zum 
Fischfänge nicht eingewendet werden.

A usnahm en von diesem Verbote können 
für Fälle  nachgewiesener Nothwendigkeit von 
der politischen Landesbehörde gestattet werden.

Z. 4 . I n  W ehrdurchlässen und Schleusen 
dürfen R eu sen , Fischkörbe und andere V o r
richtungen zum S clbstfange der Fische nicht 
eingehängt werden.

§ . 5 . W eitere V erbote in B etreff be
stimmter F an g a rte n  oder F a n g m itte l, welche 
den Fischbestand schädigen, können von der 
politischen Landesbehörde uach E invernehm ung 
des Landes - Ausschusses fü r die einzelnen 
Gewässer oder W assergebiete erlassen werden.

In so fe rn e  jedoch in  A u sführung  dieser 
Bestim m ung ein V erbot ergehen sollte, wom it 
die fernere Verwendbarkeit bis dahin üblicher 
Netze ausgeschlossen würde, ist ein angemes
sener, m indestens zwei J a h r e  betragender 
Z e itrau m  fü r die fernere V erw endung solcher, 
bereits im Gebrauche stehender Netze offen 
zu halten.

§ . 6 . F ü r  Gewässer, deren A usdehnung 
über den G eltungsbereich dieses Gesetzes 
h inaus einen einvernehmlichen V organg  m it 
anderen Ländern oder S ta a tsv e rw a ltu n g e n  
nothwendig oder zweckmäßig erscheinen läß t, 
werden die in  den 1 und 5  erw ähnten 
B estim m ungen, beziehungsweise V erbote vom 
A ckerbau-M inister erlassen.

§ . 7 . D ie  Bestim m ungen der 1 — 6  
finden auf Teiche und andere ähnliche W asser
behälter, welche zu Zwecken der Fischzucht 
angelegt sind, keine A nw endung, ohne U nter
schied, ob dieselben m it einem natürlichen 
Gewässer in  V erbindung stehen oder nicht.

§ . 8 . N iem and darf den Fischfang außer
halb geschlossener Oertlichkeiten, wie z. B . 
H ofräum e, G ä rte n  und Parkan lagen , a u s 
üben, ohne m it einer seine B efugn iß  zum 
Fischfang in  dem betreffenden Gewässer be
scheinigenden „Fischerkarte" versehen zu sein.

D ie  Fischerkarte wird stets auf den N am en 
ausgestellt, und zw ar:

1. F ü r  die Besitzer oder Päch ter des 
Fischereirechted von der politischen B ezirks
behörde,-

2 . fü r dritte Personen von den Besitzern 
oder Päch tern  des Fischereirechtes;

3 . fü r  G ew ässer, welche derm alen noch 
von Jed erm an n  oder von allen M itg liedern  
oder E inw ohnern  einer G em einde befischt 
werden dürfen, von dem V orsteher der Ufer

gemeinde, unbeschadet der in  B etreff der 
Zuw eisung des Fischereirechtes in  solchen 
Gew ässern seinerzeit zu treffenden gesetzlichen 
B estim m ungen.

D ie  F o rm u la rien  fü r die Fischerkartcn 
werden von der politischen Landesbehörde 
festgestellt und kundgemacht.

§ . 9 . D ie  Fischerkarten und w ährend der 
Schonzeit die im H. 1 erw ähnten E rla u b n iß 
scheine sind den öffentlichen S icherheitsorganen  
und dem zur Beaufsichtigung der Fischwässer 
aufgestellten W achtpersonale auf V erlangen 
unverweigerlich vorzuweisen.

§ . 10. D ie  ohne Beisein des Fischers 
zum Fischfänge ausliegenden Fischerzeuge 
müssen m it einem bei dem Amte der U fer
gemeinde angem eldeten Kennzeichen versehen 
sein, durch welches die P erson  des Fischers 
erm ittelt werden kann.

§ . 1 1 . D ie  politische Landesbehörde kann 
nach E invernehm ung des Landes-Ausschusses 
das V erbot erlassen, daß bestimmte Fisch
arten  un ter einem bestimmten M a ß e  oder zu 
bestimmten Z eiten  feilgeboten und in den 
G asthäusern  verabreicht werden.

tz. 1 2 . D em  Fischereiberechtigten ist es 
gestattet, die Fischotter, Fischreiher und andere 
den Fischen schädliche Thiere in  seinem Fisch
wasser oder unm ittelbarer N ähe desselben 
auf beliebige A r t ,  jedoch ohne G efährdung  
frem der Personen oder Sachen  zu fangen 
oder zu tö d ten ; dem Jagdberechtigten steht 
ein Einspruch dagegen nicht z u , doch bleibt 
ihm die V erfügung über die in  solchen 
F ällen  gefangenen oder erlegten T hiere  vo r
behalten.

Dieselbe B efugn iß  haben die vom Fischerei
berechtigten zum Schutze seines Fischwassers 
bestellten und von der politischen Behörde 
in  diesem Amte bestätigten Personen, ferner 
jene Personen, welche m it besonderer G esta t
tung  der politischen B ehörde von Fischerei
berechtigten fallweise oder zeitweilig m it dem 
Fange  oder der E rlegung  fü r die Fischerei 
schädlicher T hiere  b e trau t werden.

§ . 1 3 . D ie  politischen Bezirksbehörden 
haben angemessene V erfügungen zu treffen, 
dam it bei W asserbenützungen, welche nach 
den das W asserrecht regelnden Gesetzen keiner 
behördlichen B ew illigung bedürfen, verm eid
liche B eeinträchtigungen der Fischerei h in tan 
gehalten werden.

D iese V erfügungen sind bei E rlassung 
der in  den vorerw ähnten Gesetzen zur allge
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meinen R egelung der A usübung  solcher 
W asserbenützungen vorgesehenen Polizeivor
schriften von Am tsw egcn, sonst aber über 
Einschreiten des Fischereiberechtigten zu treffen 
und ist hierbei insbesondere auf die H in ta n 
haltung  schädlicher S tö ru n g e n  der Laichplätze 
Rücksicht zu nehmen.

tz. 14 . U ebertretungen dieses Gesetzes 
und der auf G ru n d  desselben erlassenen V o r
schriften werden, insoferne nicht das allge
meine Strafgesetz zur A nw endung zu kommen 
hat, von den politischen B ehörden m it einer 
G eldstrafe von fünf bis fünfundzw anzig G ulden  
geahndet, welche G eldstrafe im  F a lle  der 
W iederholung, sowie dann, wenn dem Misch
bestände ein erheblicher N achtheil zugefügt 
worden ist, b is zu fünfzig G ulden  erhöht 
werden kann.

I m  Falle  der Z ahlungsunfäh igkeit des 
Schuldigerkanuten ist die G eldstrafe in  A rrest
strafe um zuw andeln, wobei fünf G u lden  einem 
T age Arrest gleichzuhalten sind.

B e i U ebertretungen gegen die B estim 
m ungen der 2 , 3 , 4  und 8 , dann gegen 
die auf G ru n d  der 5  und 11 erlassenen 
Verbote ist zugleich auf den V erfall der m it 
Beschlag belegten Fischereigeräthschaften und 
Fische zu erkennen.

D ie  G eldstrafen und der E r lö s  fü r die 
verfallenen Fischereigeräthschaften und Fische 
fließen in  den Armensond derjenigen G e 
meinde, in deren Gebiete die U ebertretung 
begangen wurde. V erfallene Fischereigeräth
schaften, welche zu einer der verbotenen A rt 
gehören, sind jedoch vor dem Verkaufe zum 
weiteren Gebrauche in der verbotenen F o rm  
untauglich zu machen.

§ . 1 5 . D ie  Gem einde - V orstände (in 
G alizien  und B ukow ina und die V orstände 
der G utsgeb ietc), die k. k. G ensdarm erie  und 
die O rg a n e  der S tro m p o lize i sind verpflichtet, 
die B eobachtung der B estim m ungen dieses 
Gesetzes zu überwachen und wahrgenom m ene 
U ebertretungen zur K enntn iß  der politische» 
Behörde zu bringen.

D ie  gleiche V erpflichtung liegt in sb e
sondere auch den O rg a n en  der M arktpolizei 
hinsichtlich der auf G ru n d  des Z. 11 er
gangenen V erbote ob.

§ . 16 . D ie  Fischereiberechtigten und die G e 
meinden sind befugt, ihre zum Schutze anderer 
In teressen , namentlich lan d - und forstw irth- 
schaftlicher Culturzw eige bereits bestellten 
W achorgane auch m it der Beaufsichtigung

und dem Schutze der Fischerei zu betrauen 
und h ierfür von der politischen Bezirksbehörde 
nach der von der Landesbehörde vorzuschrei
benden E idesform el beeiden zu lassen.

Auch können sic W achorgane fü r die 
Fischerei insbesondere bestellen und beeiden 
lassen, wenn dieselben die fü r das Feldschutz
personal vorgeschriebenen Eigenschaften haben.

A uf die hiernach m it der Beaufsichtigung 
und dem Schutze der Fischerei betrauten 
O rg a n e  finden die fü r das Feldschutzpersonal 
überhaup t geltenden Bestim m ungen und in 
B e treff ih rer amtlichen S te llu n g  die B estim 
m ungen des Neichsgesetzes vom 16. J u n i  
1 8 7 2  ( R .-G .- B l .  N r. 84 ) Anw endung.

H. 1 7 . D en  gemäß tz. 15  und 16  zur 
unm ittelbaren  Ueberwachung der Fischerei 
berufenen O rg a n en  steht insbesondere das 
Recht und die Pflicht z u : a) D ie  Fischwässer 
ih res D ienstsprengels, die W ehren, Schleusen, 
D äm m e, R adstuben rc. insofern diese A nlagen 
die Fischerei be rü h ren , zu beaufsichtigen; 
d) die Fischerschiffe, Fischbehälter sowie auch 
die Fischergeräthe zu untersuchen; o) zur B e 
schlagnahme von Fischen und Fischereigeräth
schaften, sowie zu V erhaftungen nach M a ß 
gabe des Gesetzes vom 1 6 . J u n i  1 8 7 2  
( N .- G .- B l .  N r. 84) zu schreiten.

ß . 1 8 . D ie  politischen B ezirksbehörden 
haben vorznsorgcn, daß die Bestim m ungen 
der § § . 2 , 3 , 4 , 8 , 9 , 1 0  und 1 4  dieses 
Gesetzes und die ans G ru n d  der HH. 1, 5 , 
11 und 13  ergangenen V orschriften a lljäh r
lich, zu der fü r den Zweck angemessensten 
Z e it, durch ortsübliche V erlau tb aru n g  in den 
Ufergemeinden in  E rin n eru n g  gebracht werden.

H. 1 9 . D ie  B estim m ungen dieses Gesetzes 
finden nicht nu r auf die Fischerei im  engeren 
S in n e ,  sondern auch auf die Nutzung der 
Gewässer rücksichtlich der Z ucht und des 
F an g es der verw erthbaren  und nicht der 
J a g d  vorbehaltenen W asserthiere überhaupt 
Anw endung.

H. 2 0 . M i t  dem Vollzüge dieses Gesetzes 
sind der A ckerbau-M inister und der M in ister 
des I n n e rn  beauftragt.

I n  der Ausschußsitzung des oberösterrei
chischen Fischerei-Vereines in Linz am 2 1 . M a i  
w urde dieser E n tw u rf berathen und nach 
längerer D ebatte  über A n trag  des H errn  
Jo h a n n  D a n n e r  beschlossen, jedenfalls in  die 
B egutachtung einzugehen. D ie  B era th u n g
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hatte nach einer M itthe ilung  der „O cster- 
reichisch-Ungarischen F ischer-Z eitung" folgen
des E rg eb n iß :

Z u  § . 4  wurde der Zusatz fü r zweck
m äßig erachtet, daß nicht bloß in  W ehrdurch- 
lüssen und Schleusen, sondern überhaupt in 
allen W asser-Z u- und Abflüssen bei Fabriken 
und M ü h len  R eusen, Fischkörbe u . dgl. nicht 
eingehängt werden dürfen. Z u  ß . 8  wird der 
Zusatz beantragt, daß Fischerkarten und E r 
laubnißscheine gebühren- und stempelfrei a u s 
zufertigen sind. B e i ß . 12  wurde der S a tz  
„daß  dem Jagdberechtigten ein Einspruch 
gegen das F angen  und Tödten  der Fisch
otter, der R eiher und anderer den Fischen 
schädlichen T hiere durch den Fischereiberech
tigten nicht zustehe, jedoch dem Jagdberech
tigten die V erfügung  über die gefangenen 
oder erlegten T hiere  vorbehalten bleibe," zu 
streichen bean trag t und dafür ein Zusatz 
vorgeschlagen, wonach die gefangenen oder 
erlegten T hiere dem Fischereiberechtigten a ls  
sein E igenthum  zugesprochen werden. M o tiv ir t  
wird diese Aenderung von H e rrn  H erm ann 
D a n n e r  durch den H inw eis, daß die B e 
stimmung des § . 12 wegen des V e rfü g u n g s
rechtes des Jagdberechtigten über die vom 
Fischereiberechtigten gefangenen oder erlegten 
fischschädlichen W asserthiere den älteren b isher

noch nicht außer K ra f t gesetzten und von 
den Fischern an der T ra u n  bis heute noch 
factisch geübten gesetzlichen Bestim m ungen 
widerspricht, wonach insbesondere der B ib er 
und die O t te r  dem Fischereiberechtigteu a ls  
E igenthum  zugesprochen werden.

B e i § . 1 4  wurde sich fü r eine Aenderung 
in  der R ichtung entschieden, daß die G e ld 
strafen und der E r lö s  fü r die verfallenen 
Fischereigeräthschaften und Fische nicht dem 
A rm enfonds der Gemeinde zufließen sollen, 
sondern, daß der E r lö s  zunächst fü r die 
Entschädigung des Beschädigten zu haften 
h ä tte ;  insoweit jedoch Entschädigungsansprüche 
nicht geltend gemacht werden können, hätte 
der E r lö s  ebenso wie die G eldstrafen  einem 
zu errichtenden un ter der V erw altung  des 
Landes stehenden F o n d s zur Hebung der Lan- 
dcsfischerei zuzufließen. Endlich w äre dem 
§ . 1 4  a ls  Schlußsatz anzufügen, daß die 
politische Bezirksbehörde ermächtigt sei, im  Falle  
von U ebertretungcn des Gesetzes die nach 
H. 8  ausgefolgten Fischerkarten ebenso wie 
die im  § . 2  erw ähnten Erlaubnißscheine fü r 
eine bestimmte Z e it  einzuziehen. M i t  der 
Sch lußredaction  dieser A bänderungsan trüge 
sowie des V orlageberichtes an das k. k. 
A ckerbau-M in isterium  w urden die H erren  
Ausschüsse D r .  M ax  Edlbacher und J o h a n n  
D an n er be trau t.

Histhornktänge aus deutschem M atd.
L i e d e r  un d  E r z ä h l u n g e n  v o n  Dr.  R i c h a r d  Wi nc h e n b a c h .

Leipzig 1 8 8 0 . Verlag von Paul Wolfs.

Diese „H ifthornklänge" sind re in  genug 
gerathen, um  jedem echten D iener des S t .  
H u b e rtu s die M ußestunden, die er sich gönnen 
kann oder m uß, recht angenehm zu vertreiben. 
D e r  Verfasser ist ein wackerer N im rod , der 
in  verschiedenen Ländern gejagt und m it der 
Hochwildjagd ebenso v e rtrau t ist wie m it der 
N ied erjag d ; er schildert das W aldleben m it 
w arm er Liebe und wie in  jedem Verse er
sichtlich au s unm ittelbarer A nschauung; nicht 
selten bring t er es auch zu N a tu rlau ten , die 
in  herzpackcndster Weise den V olkslieder
ion treffen und festhalten, so un ter anderm

gleich in dem ersten Jäg e rlied  „H o rn fan fa re" , 
dessen S ch lu ß  von einer w ahren Thaufrische 
is t; er lau te t:

„O  Jägerei, dir bleib ich treu.
So frank und frei,

So frisch und froh,
Halli, H a llo !

Du mein A und O 
Und mein A, B, C,
Juhn, juhe!"

Dieselbe fröhliche Unm ittelbarkeit weht 
u n s  aus dem kernigen W aidspruche entgegen, 
der sich a ls  N undgesang nach ergebnißreicher 
J a g d ,  wenn der Becher im Kreise geht und
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so M ancher die ehrliche W aidm aunssprache 
m it heimtückischem Jä g e rla te in  zu vertauschen 
liebt, empfehlen würde. H ören  w ir : 

„Waldesluft und Wiederhall 
Weines Duft und Liederschall,
Mannes Wort und Mädchentreu',
Heerdes Hort und Hirschenbrei,
Hahnenbalz und Vogelfang,
Schwanenhals und Hörnerklang, 
Spnrschnee, Standlaut, Kngelschlag, 
Bürschgang, Sanhetz, Wintertag,
Anstand, Blattsprnng, Enteuzug,
Suche, Treibjagd, Trappenflug, 
Schnepfenstrich und Fnchseprellen, 
Büchsenlicht und Todtverbellen 
Lieben alle Waidgesellen."

H öher gestimmt ist der die S te lle  eines 
V o rw ortes vertretende E ingang , der auch ein 
schönes Z eugn iß  ablegt fü r die G esinnung 
des D ich ters; er besagt:
„Nur wie die Lerche ,im Thal, die Drossel im 

dämmernden Walde
Singe bescheiden auch ich Hirten und Jägern 

mein Lied.
Einfache Weisen nur sind es, beseelt von dem 

Einen Gedanken:
Führe mich Mutter Natur! zeige den Weg mir 

zu Gott!
Lehr' mich die selige Knnst, mit Dir als Eins mich 

zu fühlen,
Lasse den Spiegel mich sein Deines harmonischen 

All's;
Füge mich ein als Ton in den Vollklang deiner 

Accorde —
Solchergestalt nur erklärt mir sich das Dunkel 

des Seins."
M eist aber sind die Lieder und E rzäh 

lungen einfach und w ohlthuend schlicht im 
Ausdruck und in  der E m pfindung; alle Lei
den und Freuden des J ä g e r s  sind da im 
Liede festgehalten. Auch W aidm annsregeln  
sind in jener biederben Weise in  R eim e ge
bracht, wie sie in  der guten alten Z e it  gang 
und gäbe w a r ;  ein M u ste r d iesfa lls  ist das 
markige Gedicht „N eue Jä g e r-P ra k tik a " , 
dem w ir Folgendes en tnehm en :
„Höre mein Waidmann, nun will ich dich fragen — 
Doch richtig mußt Du Bescheid mir auch sagen —: 
Was muß einer thun, haben und sein,
So er ein wirklicher Jäger will sein? —

Zum Ersten: wann muß er vom Lager erstehn, 
Waldeiuwärts in seine Reviere zu gehn?
„„Der Jäger soll, so die Hähne kräh'n,
Fix und fertig schon in den Stiefeln steh'n 
Und mit dem Hirsche zu Holze zieh'n,
Eh' die Sonne blitzt durch Waldes Grün. — "" 
Zum Zweiten mein Waidmann anjetzo mir sage, 
Was mit sich ein Jäger führe und trage?
„„Der Jäger führ' mit sich zu jeglicher Stund' 
Die treffliche Büchse, den „fertigen Hund",
Ein scharfes Fangmesser nicht zu vergessen!
Dann Pulver und Blei; viel Zeug', wenig Essen! 
Stahl, Stein, eine Pfeife Tabak und ein Horn, 
Wohl auch zwei: eins von Glas mit flüßigem 

Korn!""
Zum Dritten und Letzten thu' kund und zu wissen, 
Was darf man wohl niemals beim Jäger vermissen ? 
„„Niemals einen klug verschlossenen Mnnd,
Offne Augen und Ohren, ein Herz gesund, 
Starke Arme, flinke Beine und frischen Muth, 
Kecken Sinn, raschen Willen und kaltes Blut, 
Entschlossenheit; Ruhe; die Schnelle vom Blitz; 
Geistesgegenwart — sonst ist er wenig nütz!
Und Selbstbeherrschung vor Allem ihn zier',
Will selber er herrschen ob Wäldes Gethier! 
Dabei trag er Liebe in seiner Brust 
Zur Creatur! Ihm sei's Herzenslust,
Zu schauen der Jäger tägliche Pracht,
Der Pflanzen und Hölzer Werden und Macht""

u. s. w. u. s. w-
W enn der D ichter der A uerhahnbalz, des 

Schnepfenzugcs, der K rähenhütte  u. s. w. 
gedenkt, so vergißt er auch nicht dem H um or 
im  Jäg erleb eu  gerecht zu w e rd e n ; namentlich 
flott erzählt und voll m uthw illiger Laune ist 
die Geschichte „der Sylvesterschwank im 
F re ith a u s ,"  im T one des L iedes: „G estern , 
B rü d e r, könnt' ih r 's  glauben, gestern, bei dem 
S a f t  der T rau b e n "  also an h eb t:

„Gestern Abend, am Sylvester 
Saßen wir bei einem Punsche,
Thee und Eiern, Wurst und Chester —"
Doch h a lt!  D a s  ist viel zu la n g , um 

es hier in  aller A nsdehnung m itzutheilen 
und gekürzt würde der Scherz, der vor Allem 
durch den glücklichen T o n ,  in dem er m it
getheilt w ird , anheim elt, viel von seiner 
besten W irkung verlieren.

D a ß  der D ichter die eben jetzt auf die 
T ageso rdnung  gekommene „B la ttze it"  nicht
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unbegrüßt ließ, ist wohl selbstverständlich; er 
erzählt un ter diesem T ite l sogar ein glückliches 
Iag d ab en teu e r, wie fo lg t:

„Schon lag im Morgensonnenglanz 
Die Flur; da zog ich hin

Auf frischer Fährt zu art'gem Tanz,
Den Rehbock nnr im Sinn.

Fürbaß gings zum gewählten Stand,
Vom Wechsel nicht zu weit;

Deckung gab gut ein Graben und 
Das Buschwerk, dicht gereiht.

Still war's auf sonntäglicher Au',
Der Wind kam spitz von vorn;

Die Lerche sang im reinen Blau,
Spät blühte wilder Dorn.

Dicht vor mir reift in stolzer Pracht 
Ein gold'nes Aehrenfeld;

Die Schonung gleich daneben macht 
Mir Hoffnung, dicht umstellt

Von dürrem Riedgras, ragt sie stolz 
Ans blüh'ndem Haidekraut;

Bald hier, bald dort im hohen Holz 
Neckt mich des Knkuk's Lant.

Und fernher knarrt des Spechtes Schlag,
Ein Tnrteltanber girrt,

Möcht' wissen, wer da schweigen mag, 
Umsummt und umschwirrt

Von Bienen, Käfern ohne Zahl 
Des Lanschcns bin ich satt!

Nun, Böcklein spring, von Liebesqnal 
Gespornt, mir gut auf's Blatt!

Ich geb' es Dir ja möglichst treu,
Der Liebsten Lockruf gleich —

Ist Liebe stärker doch als Scheu 
Im Thier- wie Menschenreich.

Und eh' mein Blatten noch zu End, — 
Führwahr, das hatte Art! —

Hei springt heran durch das Geländ'
In ungestümer Fahrt

Ein Reh — halt, stopp, die Ricke ist's.
Treibt Mutterliebe sie? —

Ist's Eifersucht? Ihr Herren wißt's,
Doch ihr verrathet's nie.

Und hinterdrein in geilem Sprung,
Stürmt auch der Herr Gemal;

An einer ist's ihm nicht genug 
Wer kennt der Liebsten Zahl?

Den Lecker um's Geäse schlägt 
Er brünstig, doch schau, schau:

Er sichert! Hab' ich mich bewegt? —
„Der Teufel trau' der Frau!"

Denkt mein Galan und steht, im Nn 
Kurz wendend sich zur Flucht,

Breit vor! Na, Freundchen, just dazu 
Hab' ich dich ja versucht!

Ein Blitz, ein Krach! die Kngel schlägt —
Ein letzter, steiler Satz,

Und weit mein Horn „Halali" trügt. — 
Verendet auf dem Platz

Lag da ein capitaler Bock,
Mit stattlichem Gehörn —

So einen in dem rothen Rock 
Den wünsch' ich euch ihr Herr'n!

W ir haben w ohl genug m itgetheilt, um 
den Leser m it der A rt dieses dichtenden 
W aidm annes v e rtrau t zu machen und glauben 
nun, dam it schließen zu sollen, daß w ir sein 
unserem K ronprinzen gewidmetes S o n e t t  hier 
folgen lassen; der wackere W aidm ann  sing t:

Du Kaiserssohn aus Habsbnrgs Heldenstamme, 
Deß' hoher Sinn nach hohem Ziel nur trachtet, 
Und der, was Mannes nnwerth ist, verachtet: — 
Dich adelt zweifach der Begeist'rnng Flamme!
Dein Auge blitzt, schau'st Du vom Bergeskamme, 
Den Du erklommst, vom Wettersturm umnachtet, 
Das Land, wie Kaiser Max! undunverschmachtet, 
Stolz jauchzt Dein Herz: ich fühl's von wem ich 

stamme.
Dich grüßen wir, Du kühner Adlerjäger!
Der hoch das edle Waidwerk hält in Ehren,
Der Treffknnst Meister! Lichtfreund! unbefangen
Auf steil'ster Höh'! wie es dem künft'gen Träger 
Der Krone ziemt! Der Hofburg Adler mehren, 
Das Rechte treffend wirst Du sonder Bangen.

D em  guten I n h a l t  entsprechend ist die 
A ussta ttung  des B uches, Druck und P a p ie r  
verdienen unseren vollen B eifa ll. D e r  V e r
fasser hat an seinem Z ie l  nicht vorbeigeschossen, 
und sein W unsch, daß der W aidm ann  „im  
W ald esg ru n d e" , sein Buch a u s  der Tasche 
zieht „und einsam in der R unde  die Langeweil' 
dam it bekriegt", w ird wohl in E rfü llu n g  gehen.
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Die neue Iagdordnung für Vreuken.
B e i dem großen In teresse , welche unsere 

J ä g e r ,  wie dies in der N a tu r  der Sache  liegt, 
an der Vergleichung der Iagdzustände  und 
der die J a g d  regelnden V erordnungen in  den 
verschiedenen Ländern haben, lassen w ir nach
stehend einige B estim m ungen der neuen J a g d 
ordnung fü r das Königreich P reußen , welche 
kürzlich dem preußischen H errenhausc ^ g e 
gangen, folgen. Bezüglich der Schonzeit w ill 
die Ja g d o rd n u n g  folgende A enderungen:

D ie  Schonzeit des Elchwildes ist von 9 
auf 11 M o n a te  erweitert (1. Novem ber bis 
1. O c to b er); die des Rehbocks von 2  auf 
2 ^ / 2  M o n a t  (15 . F e b ru a r b is 1. M a i) , 
sCommission des H e rren h a u se s : von 2 auf 
3  M o n a t  (1. F e b ru a r  b is 1. M a i) j ;  die der 
Ricken von 10  auf 1 0 Mo n a t  (15 . D e 
cember b is 1. N ovem ber); die Schonzeit des 
Dachses und B ib e rs  (neu) ist wie b isher 
1 0  M o n a t. D ie  T rap p h äh n e  sollen gleiche 
Schonzeit wie die A uerhähne haben.

Keine von der Schonzeit betroffene W ild 
gattung darf in S ch lingen  gefangen w erd en ; 
es ist also gestattet, die D rossel auch ferner 
in  D ohnen  zu fangen. Ebensowenig ist das 
F angen  von W ild  in  F a llen  oder Eisen (D achs) 
nntersagt. D ie s  ist insofern vom Interesse, 
a ls  R ebhühner zur Ueberw interung in ge
schützten R äum en  wieder gefangen werden 
dürfen, w as in  dem Gesetz vom 2 6 . F e b ru a r 
1 8 7 0  verboten w ar.

D e r  P ro v in z ia lra th  soll den A nfang und 
die B eendigung der J a g d  auf D achs, B iber, 
A uer-, B irk -, Fasanen-, T rap p en -, H asel- 
W ild , E nten, R ebhühner, W achteln und Hasen 
um  1 4  T age  verschieben dürfen.

D e r  Ankauf von W ild  in  der Schonzeit 
und der V erkauf zubereiteten W ild es während 
der Schonzeit ist verboten.

In teressan t fü r u n s  ist namentlich die 
Bestim m ung bezüglich des W ildschadens, der 
zufolge es keinen gesetzlichen Anspruch darauf 
gibt und zu diesem Zwecke V erpächter wegen 
V erhütung  und Ersatz des W ildschadens in 
den V erträgen  Bestim m ungen zu treffen haben.

„A ußer der M öglichkeit eines jeden B e 
sitzers, das W ild  durch K lappern  und kleine 
H unde von den cultiv irten  Grundstücken fern 
zu halten, darf die Aufsichtsbehörde

1. von Jagdberechtigten die V ertilgung 
der R eiher und K orm orane, wo solche horsten, 
fordern (im Interesse der Fischerei);

2 . Besitzer von O bst- rc. Anlagen und 
W einbergen ermächtigen, V ögel und W ild 
wegzuschießen;

3 . den Besitzern von W ildgehegen die 
ordnungsm äßige Um friedigung anbefehlen;

4 . den Jagdberechtigten, und wenn dies 
nicht hilft, den Besitzer des Grundstücks in  
der N ähe von Forsten zum Abschuß von W ild  
in  der Schonzeit erm ächtigen;

5 . H andelt es sich um R othw ild , S ch w arz 
wild, F asanen  (Com m ission: auch Kaninchen), 
so können geeignete Personen (Forst- und 
Jagdbcam te) m it dem Abschuß beauftrag t 
werden. D ie  Kosten trä g t die S taatscasse .

6 . B e i Schw arzw ild steht der A ufsichts
behörde z u : Ja g d e n  zu veranstalten, S a u 
fänge anlegen zu lassen, C om m unalförster zu 
requ iriren  und die Jagdpachtverträge  zur 
G enehm igung sich vorlegen zu lassen. D ie  
Kosten trü g t die S ta a tsc a sse ."

Bezüglich der Jagdscheine heißt es, daß 
derselbe 2 0  M ark  kosten soll.

D ie  Vorschriften über A u sübung  der J a g d  
ve rfü g en :

Jagdbezirke von m indestens 6 0 0  Hkt. können 
zerlegt w erden; jeder Bezirk m uß 3 0 0  Hkt. 
umfassen. I n  gemeinschaftlichen Jagdbezirken 
beschließt darüber der Jag d v o rstan d .

Jagdbezirke von weniger a ls  2 0 0  Hkt. 
dürfen n u r 1 Pächter, Jagdbezirke von 2 0 0  
b is 4 0 0  Hkt. dürfen n u r 2  Pächter, J a g d b e 
zirke von mehr a ls  4 0 0  Hkt. dürfen 3 Pächter 
haben.

Afterverpachtungcn sind m it Zustim m ung 
des V erpächters zulässig.

B eim  Tode des P äch ters endet die Pach t 
m it A blauf des P ach tjah res .

I n  gemeinschaftlichen Jagdbezirken kann 
der Jagdvorstand den E rb en  auch den Rest 
der Pachtzeit un ter den ursprünglichen B e 
dingungen freihändig prolongiren .

Z uw iderhandlungen  gegen vorstehende B e 
stimmungen begründen ein K lagrecht im  V er- 
w altungsstreitvcrfahren  auf A ufhebung.

W er jagen will ohne Beisein des J a g d 
berechtigten m uß einen höchstens auf 1 Woche 
lautenden Jagderlaubnißschein  bei sich führen.

Entgeltliche Erlaubnißscheine sind ver
b o ten , Z uw iderhandlungen  begründen ein 
Klagrecht im V erw altungsstreitversahren  auf 
Aufhebung des C on trac tes .
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F ü r  die Verpachtung gelten folgende 
G ru n d sä tze :

1. Oeffentliche Versteigerung. A usn ah m e: 
F reihändig  a) an gerichtlich beeidete F o rs t
beamte der Gem einden oder b) m it G enehm i
gung des K reisausschusses resp. B e z ir ls ra th s  
an andere Personen, wenn die freihändige 
V erpachtung im besonderen In teresse der 
Jagdgenosscnschaft liegt.

2 . Zuschlag an den M eistbietenden. I m  
Falle  m angelnder S icherhe it kann jährlich 
V orausbezah lung  oder Sicherstellung der 
Pach t gefordert und, wenn diesem V erlangen 
nicht genügt w ird , dem Nächstbietcnden der 
Zuschlag ertheilt werden. D asselbe  gilt bei 
m angelnder S icherheit des zweiten oder der 
folgenden B ie te r . W ird  die geforderte V o r
ausbezahlung oder Sicherstellung fü r ein 
späteres P ach tjah r nicht geleistet, so kann der 
Jagdvorstand  vom B etrag e  zurücktreten. D e r 
Zuschlag kann aber auch dem zweiten oder 
dritten Bestbietenden m it G enehm igung des 
B ezirk sra th s resp. K reisausschnsses ertheilt 
werden, wenn dies im In teresse der J a g d -  
genossenschaft liegt.

3 . V om  B ieten  dürfen Personen a u s 
geschlossen werden, welchen in den vorher
gehenden 5  J a h re n  der Jagdschein entzogen 
oder versagt w orden ist.

4 . D ie  P ach t dauert 6 — 18 J a h re .
5 .  D ie  Pach t beginnt am 1. A pril, cs 

kann aber auch (wie die Commission hinzusetzt) 
der B eg inn  un ter besonderen Umständen von 
der Aufsichtsbehörde anders festgestellt werden.

6 . N euverpachtungen müssen spätestens 
6 M o n a te  vor A blauf der Pachtzeit erfolgen 
Doch sind (nach Ansicht der Commission) 
Abweichungen m it Genehm igung der A u f
sichtsbehörde zulässig.

Jagdpach tverträge, welche diesen B estim 
m ungen zuwiderlaufen, sind auf die K lage 
des Iag d v o rs tan d es, eines Jagd p äch ters  oder 
eines Jagdgenossen im V erw altungsstre itver
fahren aufzuheben.

D e r Pächter kann die J a g d  m it G e 
nehm igung des Kreisausschusses resp. B ezirks
ra th s  durch höchstens 3  angestellte J ä g e r  a u s 
üben lassen.

D e r Jagdvorstand  erhebt die Pachtgelder 
und sonstige E innahm en und vertheilt sie nach 
Abzug der A usgaben un ter die Jagdgenossen 
nach dem F lächeninhalt. D e r  V ertheilungs- 
P la n  liegt 1 4  T age  au s. B innen  weiteren 
1 4  T agen  ist K lage im V erw altungsstre it
verfahren zulässig.

W ie w ir einem Berichte des „W aid m an n s"  
entnehmen, ha t die Commission des H e rren 
hauses den E n tw u rf vielfach am endirt, so 
schaltete sie den ß . 4 2  u  e in : „A n S o n n -  
und Feiertagen  ist die A usübung  der J a g d  
un tersag t,"  so giebt sie dem D achs n u r  im 
J u n i  Schonzeit, so gew ährt sie den T ra p p 
hühnern keine Schonzeit und verlängert die 
Schonzeit der wilden E nten  um  1 M o n a t 
(1. M ä rz  b is 1. J u l i ) ,  auch ra n g irt sie das 
Kaninchen un ter die jagdbaren T hiere und gibt 
ihm n u r Schonzeit von einem M o n a t ( Ju n i) .

Thierschutz uud Schulgarten.
E s  mag fü r den ersten Augenblick auf

fallend erscheinen, daß eine „ Ja g d -Z e itu n g "  sich 
eingehend m it dem T hem a „Thierschutz" be
schäftigt, allein in  der T h a t w ohl n u r fü r den 
ersten Augenblick- D en n  gerade der echte 
„W aid m an n " hat sich stets dagegen gesträubt 
und wird sich stets dagegen sträuben, daß 
das „W ild töd ten" bei a ll' seinen S tre ife n  
durch Feld und W ald , seinen mühseligen 
Pirschgängen über S te ig e , seinen G eduldproben 
in der Luderhüttc u. s. w. u. s. w. sein H a u p t
ziel sei. D e r  echte J ä g e r  ist eben so sehr der

F reund a ls  der Feind des W ildes, jede gegen 
dasselbe begangene unnöthige G rausam keit ist 
ihm  ein G rä u e l, und wo sie von anderen 
verübt werden w ill, da verfolgt er sie u n e r
bittlich. W ir  geben daher m it V ergnügen der 
S tim m e  eines Fachm annes R au m , der das 
T hem a vor Kurzem  in einem gründlichen, 
in der 2 8 . G eneralversam m lung des T h ie r
schutzvereines gehaltenen V o rtrag  behandelte. 
D r .  S chw ab , der, wie er in  den einleitenden 
W orten  bescheiden bekannte, kein N aturforscher, 
sondern ein S chu lm ann  ist, sagte, nachdem
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er mehrere nach seinen Id e en  ausgeführte 
P lä n e  eines S c h u lg a rten s  vorgelegt und sie 
e rläu tert h a t t e :

„D urch die Anschauung dieser der W irk 
lichkeit entnommenen P lä n e  von S chu lg ärten  
ist I h n e n ,  hochgeehrte Anw esende, klar ge
w o rd en , daß der S ch u lg arten  in  seiner 
A nlage zumeist eine lebende Heim atskunde 
auf dem Gebiete der Pflanzenw elt ist. S i e  
werden aber frag en : W ie kann der S c h u l
garten  in den D ienst des Thierschutzes ge
zogen und wie kann er sogar das beste 
M itte l  der P ro p ag an d a  des Thierschutzes 
w erden?

Unsere heimische F a u n a  geht im  S c h u l
garten  keineswegs leer a u s ; sie ist in  dem 
S ch u lg arten  vertreten, wenn auch in  beschränk
terem  Um fange. Und diese im  S ch u lg arten  
vertretene F a u n a  soll d as K ind kennen und 
beobachten lernen.

S e itd em  w ir M enschen angefangen haben, 
die E rde zu besiedeln und sie u n s  zur H eim 
stätte zu machen, m ußten w ir einen harten  
K am pf um das D ase in  m it einem zah l
reichen und mächtigen T heile  der T hierw elt 
kämpfen.

I m  W esentlichen ist dieser K am pf a u s 
gekämpft, so weit es sich um  reißende T hiere 
unserer H eim at handelt. D e r  B ä r  und 
W o lf ,  die Wildkatze und der Luchs m ußten 
dem M enschen weichen. T hiere  von mächti
gen Form en, wie Höhlenlöw e und M am m u th  
w urden von den M enschen siegreich bekämpft, 
a ls  diese noch nicht die K unst verstanden, 
d as M e ta ll zu bearbeiten und ihre P feile  
n u r  m it Feuersteinsplittern bew ehrten; das 
E lenn , der Riesenhirsch, der W isent, sie sind 
theils a u sg e ro tte t, theils in  unw irk liche  
Gegenden zurückgedrängt fü r im m erdar.

Allein u n s  sind nach diesem a u sd a u ern 
den K am pfe Feinde zurückgeblieben, welche 
nicht m it K ra ft und K ühnheit zu besiegen 
s in d , sondern n u r m it A ufbietung von V e r
stand und Sachkenntniß , das sind jene kleinen, 
ja  m anchm al sogar winzigen F e in d e , welche 
in  M assen auftretend, unablässig die C u ltu ren  
des Menschen schädigen und vernichten, welche 
oft die E rn te  eines J a h r e s  zerstören und 
H unger und E lend über ausgedehnte L and
schaften zu bringen vermögen. Diese unsere 
F e in d e , die schädlichen kleinen T hiere  sind 
meist sehr unscheinbar: ich meine die Legio
nen M äuse  und die M illia rd en  schädlicher

T hiere  der Insecteuw elt und mancher W eich
t i e r e .  D e r  K am pf gegen diese Feinde ist 
m it jenen W affe n , die w ir M enschen a u s 
denken und in 's  Feld führen  können, gar 
nicht zu kämpfen; diese Feinde sind fü r 
unsere W affen  geradezu unbesiegbar, ja, 
w ährend die großen T hiere  verhältn ißm äßig  
leicht vertilg t werden konnten, da ihre Z a h l  
eine beschränkte w a r und sie dem nachstellen
den M enschen vermöge ih rer G rö ß e  leicht 
sichtbar blieben, also im m erdar verfolgt w er
den konnten , verm ehrt sich die Z a h l  dieser 
kleinen Feinde in  dem M a ß e ,  in  welchem 
der Mensch die E rde cu ltiv irt. W o früher 
n u r  einzelne schädliche Jnsec ten  auftra ten , 
dort sind sie jetzt zu M illio n en  und aberm al 
M illionen  angewachsen, weil die C u ltu r 
pflanzen , an deren Existenz die Existenz 
dieser winzigen Feinde geknüpft ist, in riesiger 
A u sd eh n u n g , m anchm al in  stundenweit sich 
erstreckenden P flanzungen, also in  unendlicher 
A nzahl g e b au t, somit unseren Feinden die 
B edingungen ih rer Existenz in unermeßlicher 
Fü lle  geschaffen werden.

W ir  w ürden demnach vergeblich gegen 
die zahllosen Unholde käm pfen, wenn nicht 
die N a tu r  dem M enschen eine große R eihe 
von Freunden  au s der T hierw elt an die 
S e ite  gestellt hätte. Diese Freunde sind theils 
unter den S ä u g e th ie ren  zu suchen, theils 
unter den V ö g e ln , theils un ter den K riech
t ie r e n  und Lurchen, theils endlich u n ter den 
K erbthieren.

Diese unsere Freunde sind gleichfalls 
meist sehr kleine T hiere, und zw ar nm  ein
zelne Beispiele aufzuzählen, un ter den S ä u g e 
thieren die F le d e rm au s , das W iesel, die 
S p itzm au s u . A . , un ter den Vögeln ver
schiedene W asservögel, die Schw alben , E ulen  
u. s. w .,  un ter den K riech tie ren  und L ur
chen die Echsen, B lindschleichen, K röten , 
un ter den K erbthieren die Laub- und R a u b -  
käfer, Ameisen, S p in n e n , W espen u . s. f.

D iesen F reunden  des M enschen ha t die 
N a tu r  aber auch Feinde entgegengestellt, und 
es sind deren eigentlich nicht viele; zunächst 
die A dler, die meisten Falken, m it A usnahm e 
des Thurm falken, und die E lstern, N ußheher 
und wenige andere. Diese Thiere vernichten 
einen T heil unserer Freunde in  der T h ie r 
welt und werden daher m it Recht von u n s 
verfolgt.

A llein furchtbarer a ls  diese Feinde unse
rer F reunde ist der M en sch , denn er selbst
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w üthet gegen seine Freunde, die er doch m it > 
dem ganzen Aufgebote seines V erstandes 
schützen sollte, m it der blinden G rausam keit 
des R au b th ie res , m it der stumpfen Gedanken
losigkeit des W ilden, m it der ganzen Zweck
widrigkeit eines in seinem Verstände verw ahr
losten K indes.

W ie sinnlos verfolgt er seine Freunde 
un ter den S äu g e th ie ren ! D ie  F lederm aus, 
ein durchaus harm loses und dem M enschen 
durchaus nützliches T hierchen , wird heute 
noch von Landleuten zu H underten  vertilg t; 
derselbe Landm ann h ä lt das W erk der schäd
lichen Scheerm aus fü r das des M a u lw u rfes  
und vertilgt den M a u lw u rf ,  welcher ihm in 
Feld und W iese n u r Nutzen schafft. D ie  
meisten M enschen kennen die nützliche S p itz 
m au s nicht, verstehen nicht, welch nützlicher 
Insecten fänger der I g e l  ist, und haben keine 
A hnung davon, daß das W iesel ein unerm üd
licher , vortrefflicher V ertilger der üb erau s 
schädlichen M äuse  ist.

V iel schlimmer noch a ls  unseren F re u n 
den un ter den S äu g e th ie ren  ergeht es den 
V ö g e ln , welche eigentlich die besten Freunde 
des Landw irthes im  weitesten S in n e  des 
W o rte s  genannt werden müssen. U nter den 
V ögeln stehen a ls  Insectenvertilger viele 
S ä n g e r  obenan, von welchen m an glauben 
sollte, daß sie das M enschenherz rasch gewin
nen würden. Allein die harm losen Vögel 
werden von bösen B u b e n , welche bekanntlich 
ganze G enerationen  von Fischen m it D y n a m it
patronen  vernichten, und von Erwachsenen 
m assenhaft gefangen und getödtet auf den 
M ark t gebracht, oder, wie M eisen und 
S t a a r e ,  in M enge gefangen und gegessen. 
Schw alben werden noch im m er im  S ü d e n  
E u ro p as  in M asse gemordet. Ju n g e  M öven  
wurden in  der N ähe von großen Teichen 
noch vor K urzem  nicht schock-, sondern w agen
weise zu M ark t gebracht, und doch gibt es 
keinen V o g e l, der massenhafter die gefürch
teten E ngerlinge vertilgen würde, a ls  dieser. 
D e r Thurm falke wird so gedankenlos geschos
sen , a ls  ob er ein schädlicher Falke w äre; 
der Bussard fällt dem B le i des J ä g e r s  a ls  
„Schneegeier", so leicht er doch a ls  nützlicher 
V ogel erkannt werden kann. Noch schlimmer 
ergeht es den furchtbaren Feinden der M äuse , 
den E u le n , die auch heute nicht n u r vom 
B a u e r ,  sondern auch vom Forstpersonale 
getödtet werden. Allein nicht n u r erwachsene 
und junge Vögel nützlicher A rt werden a u s-  ,

> gerottet, n e in , die Leckerhaftigkeit der M e n 
schen stellt selbst den E iern  nützlicher Vögel 
nach. W ährend  w ir heute in diesem S a a le  
versam m elt sind , kann m an in den S c h a u 
fenstern unserer Delicatessenhandlungen die 
E ie r des nützlichen Kiebitz korbweise, zum 
Verkaufe fü r Feinschmecker herbeigeschafft, 
erblicken.

Ebenso schlimm ergeht es den Kriech
t i e r e n  und Lurchen. V o r der Eidechse fürchten 
sich viele M enschen, sie halten  die Eidechse 
sogar fü r giftig und erschlagen sie ohne B e 
denken. Und ich m uß hinzusetzen, daß dies 
nicht immer bloß von Ungebildeten gilt. D ie 
Blindschleiche ist ein harm loses, ja  ein nütz
liches Thierchen und doch m uß sie noch an 
hundert nnd hundert O r te n  dem alten A ber
glauben zum O p fe r fallen. W ie es dem h arm 
losen Frosche, der noch nützlicheren K röte, 
dem unschädlichen S a la m a n d e r  ergeht, wissen 
w ir alle, wenn w ir längere Z e it auf dem 
Laude gelebt haben.

G an z  dasselbe Schicksal tr ifft unsere 
Freunde un ter den K erbthieren. W o sich diese 
nützlichen Geschöpfe sehen lassen, dort werden 
sie an  vielen O r te n  unbarm herzig oder mit 
Eckel und Abscheu zertreten. D a s  g ilt von 
den R a u b -  und Laufkäfern, von einzelnen 
kleinen A rten von W espen, Fliegen, von 
Libellen und besonders von den S p in n en . 
I n  welcher unvernünftigen Weise m an den 
Ameisen an den Leib geht, ist kaum zu glauben. 
M a n  begnügt sich nicht dam it, a ls  schwer zu 
ersetzendes V ogelfutter, die P up p en  zu sammeln, 
n e in , unnöthig  werden beim R au b en  der 
P uppen  die Ameisen an vielen O rte n  vertilgt, 
w ährend doch bekanntlich diese P u p p en  auf 
eine ganz leichte A rt zu gewinnen sind.

S ie  sehen also, geehrte Anwesende, wie 
w ahr der Ausspruch ist, daß die schlimmsten 
Feinde unserer Freunde nicht die R aub th iere , 
sondern die Menschen sind. Am  entsetzlichsten 
freilich spielen w ir jenen m it, die u n s den 
größten Nutzen bringen, den V ögeln. Ich  
meine nicht bloß dadurch, daß böse Burschen 
die Ju n g e n  zu G ru n d e  gehen lassen, indem 
sie die A lten wegfangen, daß sie Sch lingen  
legen, die E ier ausnehm en u. s. w ., sondern 
auch dadurch, daß w ir in  überau s gedanken
loser Weise den V ögeln m it der fortschreitenden 
C u ltu r  der Erdoberfläche die B edingung  ihres 
D ase ins verkümmern und vernichten, indem 
w ir ihnen alle natürlichen B ru tp lä tze  zerstören.

, Je d e  Hecke, jedes D orngestrüppe, jeder kleine
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H am , jedes Gebüsch wird vom Landm ann 
ausgerottet, jeder einzelnstehende B a u m , der 
ein traulicher Wohnsitz fü r zahlreiche V ögel 
w ar, w ird um gehauen. B a ld  werden die 
V ögel in  dem bäum - und buschlosen C u ltu r 
lande seltener, und endlich verstumm t ih r Lied 
daselbst fü r im m er und unermeßlicher I n 
sektenfraß sucht die S tä t te  des menschlichen 
F le iß es wie eine G eisel, wie ein unabw end
barer Fluch heim.

Allein nicht bloß den V ögeln, sondern 
den lebenden C reatu ren  des freien N a tu r 
lebens überhaupt ist heute gleichsam u n ab 
lässiger K rieg erklärt.

W enn S ie  nu n  die F rag e  auswerfen, 
wie ein so entsetzliches, scheinbar unglaubliches 
G ebahren  der M enschen zu erklären ist, so 
m uß sich Je d e r  die A ntw ort darau f geben: 
Gedankenlosigkeit einerseits und H erzensrohheit 
anderseits sind schuld an so betrübendem, 
beschämenden und schädlichen T reiben T a u 
sender von Menschen. Allein zur E hre  Ver
menschlichen N a tu r  m uß m an hinzufügen, daß 
doch vielm ehr Unwissenheit und Unkenntniß, 
also Gedankenlosigkeit und die dämonische 
M ach t des bösen B eispieles, also eingewurzelte 
und stetig sich vererbende G ew ohnheit Schuld  
tragen a ls  absichtliche B o sh e it, also eigent
liche H erzensrohheit; denn wenn auch das 
Volk sich hie und da scheinbar roh zeigt, so 
gibt es doch imm er wieder bei anderen G e 
legenheiten Beweise eines entschieden guten 
H erzens und eines kräftigen R echtssinnes.

W ie ist nun  diesem blinden, rastlosen 
W üthen gegen die lebende C rea tu r zu be
gegnen ?

D ie  Thierschutzvereine haben sich in der 
R egel begnügt, aufzuklären über das N ach
theilige, U nvernünftige, Frevelhafte  des F a n -  
gens und T öd tens nützlicher S äu g e th ie re , des 
A usnehm ens der Nester, des F an g en s und 
T ödtens der V ögel, des Anlegens von E ie r
sam m lungen, und ähnlicher fühlloser T h o r 
heiten.

D a s  ist an  sich ein verdienstlicher V o r 
g a n g ; aber es ist sehr zu fürchten, daß viele 
glauben, nun sei auch schon A lles geschehen 
und es lasse sich weiter weder mehr thun  noch 
verlangen. A llein es ist der bisherige V o r
gang doch n u r  ein halber, oder wenn S ie  
wollen, ein erster S c h ritt , und es m uß zu 
diesem ersten ein zweiter S c h r i tt  hinzukommen. 
—  Ich  bin von dem S a tze  ausgegangen, 
der Thierschutz müsse die erste und kräftigste

W urzel fassen in den Herzen der Ju g en d . 
B ei der Ju g en d  bringt m an es aber erfah
ru n gsm äß ig  m it lau ter V erbieten und W arnen  
und S tra fe n  nicht w e it; m an m uß m it ganz 
anderen M itte ln  wirken.

D ie  Ursache des blöden W ü th en s gegen 
die lebende C rea tu r liegt, wie nachgewiesen 
wurde, in der m angelhaften B ild u n g  des 
V erstandes und G em üthes.

E s  dreht sich eine H auptaufgabe aller 
M enschenfreunde, somit auch der Thicrschntz- 
vereine, um  die F ra g e :  W ie kann m an auf 
V erstand und G em üth  der K inder so ein
wirken, daß die Ju g en d  die T hiere dereinst 
schützen le rn t?

G ew iß  wird N iem and von u n s  so senti
m ental sein, zu behaupten, jedes T h ie r müsse 
von dem Menschen geschützt werden. S o  steht 
die Thierschntzfrage nicht, so kann sie auch 
nicht stehen. Je d e r denkende Mensch m uß, 
um  in richtiger W eise selbst fü r den T h ie r
schutz zu wirken und andere dafür zu ge
w innen, sich durch K enntniß  des Thierlebens 
klar machen, 1. welche Thiere zu vernichten, 
2 . welche zu dulden, 3 . welche zu schützen 
und 4 . welche zu Pflegen sind.

Und diese W ah rh e it w ird m einer Ueber
zeugung nach zu wenig verstanden, zu wenig 
beachtet. Und doch kommen w ir über sie 
nicht h in au s , ja  w ir müssen sie zu einem 
leitenden Gesichtspnncte m a c h e n ! W enn 
S ie  an den S ch u lg arten  zurückdenken, so 
ist Ih n e n  k lar, daß gewisse T hiere ohne 
Z u th u n  des M enschen a ls  G äste in den 
G a rten  gerathen. —  M anche unserer B äu m e 
sind W ohn- und Tumm elplätze eines regen 
Jnsectenlebens. K äfer aller A r t , R aupen , 
P uppen , Schm etterlinge, R anpentöd ter, B la t t 
wespen und andere interessante K erbthiere 
treiben daselbst ih r W esen. I m  S ch u lg arten  
ist, wie Ih n e n  au s den vorliegenden P lä n en  
ersichtlich w ar, nicht selten ein Wasserbecken 
angebracht. H ier stellen sich bald von selbst 
m ancherlei W asserthierc ein, und der Lehrer 
hat Gelegenheit, die K inder aus die höchst 
interessanten Erscheinungen des Thierlebens 
im  W asser, namentlich auf die V erw andlung  
der Jnsecten  aufmerksam zu machen. D ie  
m unteren, beweglichen V ögel kommen unge- 
ru fen  und die K inder sehen hier den F le iß , 
die gegenseitige H ilfeleistung der Vögel, ihre 
Ueberlegung, ihre elterliche Fürsorge und 
Aengstlichkeit, sie bemerken, daß die Vögel 
untereinander eine S p rache  haben, sie sehen,
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daß diese Thiercheu Lust und Schm erz em
pfinden gleich den Menschen, und die K inder 
lernen bald begreifen, daß das T h ier ein 
G em üthsleben besitzt, wie der M en sch ; sie 
sehen, daß die Thiere E rfah rungen  sammeln, 
daß sie oft m it V erstand und Ueberlegung 
handeln u. s. w.

Alle diese Beobachtungen flößen den 
K indern  großes Interesse ein. D ieses K ennen
lernen und Beobachten der T hiere ist also 
die erste V orbedingung des Thierschutzes.

Allein es w äre gefehlt, wenn m an sich 
im S ch u lg arten  m it diesen zufälligen A n 
regungen betreffs unserer T hierw elt begnügen 
wollte. W enn m an auf den Thierschutz im 
kindlichen Herzen hinwirken will, m uß m an 
nicht bloß bei jenen vorhin berührten, im 
G ru n d e  n u r negativen M aß reg e ln  des V e r
bleiens, W arn en s  und S tru se n s  stehen bleiben, 
d. h. es genügt nicht bloß die K inder von 
dem unnöthigen, unberechtigten, frevelhaften 
T odten kleinerer T hiere abzuhalten. M a u  
m uß sich im m erdar den S a tz  vor Augen halten, 
daß das K ind nicht gleichgiltig ist gegen die 
N a tu r , sondern sich m it ih r irgendw ie be
schäftigen w ill. Und da zeigt sich nun die 
Erscheinung, daß, wenn das K ind nicht ge
lern t hat die N a tu r  zu lieben, geeignete 
Naturgeschöpfe zu schützen und pflegen, es 
feindselig, vernichtend, grausam  zerstörend und 
tödtend gegen N aturw esen au ftritt.

E s  müssen daher statt der negativen 
M aß reg e ln  positive und geschickt ausgedachte 
A nleitungen zum Schutze und zur Pflege der 
lebenden N a tu r  durch die K inderw elt gegeben 
werden.

K inder haben eiuen ganz eigenthümlichen 
T rieb  zu sammeln. E s  m uß dieser auffallende 
Z u g  der N aturliebhaberei, der im Kinde 
steckt, in gute B a h n en  geleitet werden, der 
Lehrer, der N a tu r-  und M enschenfreund m uß 
fü r die K inder Beschäftigungen m it der N a tu r  
aufsuchen, die den Geist anregen, erfrischen, 
ihn veredeln und bilden, ohne irgend welche 
Nachtheile im  Gefolge zu haben. E s  gibt 
solche M itte l. S ie  heißen: geeignete Pflanzen 
und Thiere schützen und Pflegen, und zw ar 
in  der W eise, daß das K ind nützliche G e 
wächse anbauen und sorgsam pflegen, B ä u m 
chen veredeln, daß es des Schutzes würdige 
T hiere schützen und geeignete T hiere pflegen 
lern t.

Ic h  bitte bei meinen W orten  sehr wohl 
zu unterscheiden zwischen schützen und pflegen.

W ir  streben a ls  Thierschutzverein zunächst den 
Schutz des T h ie res , d. h. der schutzwürdigen 
und schutzbedürftigen T hiere a n ;  allein unsere 
Aufgabe m uß höher gesteckt w erden; w ir 
müssen die K inder T hiere pflegen lehren. 
D ie  K inder werden erst dann T hiere richtig 
schützen lernen, wenn sie gelernt haben, T hiere 
pflegen.

E s  sind also in  erster R eihe passende 
Beschäftigungen m it der N a tu r  durch den 
S ch u lg arten  anzuregen, also beispielsweise 
S am m lu n g en  unbedenklicher A rt, S a m m lu n 
gen von S te in e n , M oosen, Flechten, M uscheln, 
Pup p en  u. s. w., die Aufzucht nützlicher 
R au p en  (z. B . der Se idenraupe, des Eichen
spinners), die A nlegung von Z im m er-A q u a 
rien , welche m it erstaunlich wenig G eld  sich 
ausführen  lassen, die Um gestaltung des W asser
beckens im  S ch u lg arten  zum A quarium , die 
Anlegung von V ivarien  für T auben , H ühner, 
Eichhörnchen, Kaninchen, Lurche oder anderes 
harm loses G eth ier, die Z ucht von B ienen 
(in Landschulgärtenl.

S o  wie m an aber im  S ch u lg arten  nicht 
alle heimischen Pflanzen dem Kinde vorfüh rt, 
sondern die seiner Auffassung und seinem 
Herzen nahestehenden, so sind auch vor allen 
anderen die V ögel in 's  Auge zu fassen a ls 
jene Geschöpfe, welche seiner Phantasie  und 
seinem Herzen entschieden am nächsten stehen. 
E s  sind also zunächst B rutkästen aufzuhängen, 
allein B rutkästen, welche die K inder selbst 
gemacht haben, nnd es wird S ie  interessiren, 
wenn ich Ih n e n  m ittheile, daß nach A nlei
tung der bekannten S c h rif t eines verdienten 
M itg liedes unseres V erein es, H e rrn  P ro f . 
Ie it te le s , nicht bloß deutsche, sondern auch 
polnische, böhmische, ungarische und walachische 
Schulkunden heute Nistkästen arbeiten für 
den G a rten  bei der Schule. W eiters sind 
Hecken eigens zum Schutze der V ögel im oder 
beim S ch u lg arten  anzulegen und zw ar ganz 
besonders dornige G estrüppe, in  welchen die 
V ögel den besten Schutz finden. —  W eiters 
ist auf die A nlegung eines lebenden Z a u n e s  
zu sehen; ein solcher ist bekanntlich ein präch
tiger Schlupfw inkel fü r kleinere Vögel. —  
E tw as  ganz B esonderes, w as a llerdings einige 
Kosten verursacht, ist die A nlegung eines 
großen Vogelhauses im  S c h u lg arten  nach 
A rt einer V oliere . I s t  jedoch ein solches 
nicht auszuführen, so eignet sich die A n b rin 
gung kleiner Käfige m it ausgesuchten Vögeln 
sehr g u t ;  z. B . die U nterbringung einer
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E ule  in einer kleinen Felsengrotte, d as H alten  
einer zahmen D ohle , welche frei im  G a r te n  
um herläu ft. E s  ist jenen H erren , welche sich 
m it O rn itho log ie  beschäftigen, bekannt, daß 
ungefähr 6 0  A rten  unserer V ögel sich in 
einem großen V ogelhause vertragen und nisten 
und daß somit unsere K inder Gelegenheit 
haben, die Schönheit, A nm uth und L iebens
würdigkeit unserer heimischen V ögel in einer 
solchen Vogelarche durch tägliche Beobach
tung kennen zu lernen. D ie  K inder legen 
manche ungerechte V orurtheile  gegen einzelne 
V ögel ab, indem m an  diese von ihnen fü tte rn  
lä ß t ;  z. B .  E ulen , Thurm falkeu.

E ine schöne E rgänzung  des großen V ogel
hauses ist der Fu tterp la tz , welcher im  W in ter 
fü r unsere hungerigen V ögel nahe beim 
Schulhause angelegt w ird.

Täusche sich N iem an d : Alle Gesetze über 
Vogelschutz werden erst dann eine W ah rh e it 
werden, wenn sie durch die S ch u lg ärten  in 
Herz und H irn  der Ju g en d  eingedrungen sind.

Ich  richte daher an den geehrten T h ie r
schutzverein die B itte  —  ohne heute schon 
einen A n trag  zu stellen —  der hohen B e 
deutung, die dem S ch u lg arten  in B ezug auf 
den Thierschutz innew ohnt, seine Aufmerk
samkeit zuzuwenden und dabei nicht bloß den 
S ch u lgarten  in s  Auge zu fassen —  also die 
schulpflichtige Ju g e n d  — , sondern auch die 
sogenannten K indergärten  (K inderbew ahr
anstalten) also die vorschulpflichtige J u 
gend, —  welche gleichfalls auf passende 
W eise, nicht zum „Thierschutz," sondern zur 
vernünftigen Thierpflege herangezogen werden 
soll.

D e r  Thierschutzverein wird sein Z ie l des 
vernünftigen Thierschutzes durch die E rw ach
senen n u r  auf dem W ege der vernünftigen, 
liebevollen Thierpflege, der liebevollen Pflege 
der P flanzenw elt durch die Schuljugend und 
durch die vorschulpflichtige Ju g en d  zu er
reichen im S ta n d e  sein."

D e r J ä g e r  w ird vielleicht E inzelnes gegen 
diese A usführungen  einzuwenden h a b en ; er 
w ird weder das K aninchen, noch das E ich
hörnchen oder den T hurm falken a ls  harm lose 
T hiere gelten lassen wol l en;  denn er weiß 
z. B .  n u r  zu gut, daß Eichhörnchen, wo sie 
sich stark vermehren, durch d as Z ernagen  von 
Nadelholzzapfeu und durch d as Abbeißen der 
Blütheknospen schädlich werden, ja  S chreiber

dieser Z eilen  hat es erst vor K urzem  erlebt, 
daß eine Gem einde durch die A rt, wie die 
Eichhörnchen in dem dieser gehörenden W alde 
wirthschafteten, sich veran laß t sah, eine J a g d ,  
welche m ehrere T age  hindurch ein Dutzend 
trefflicher Sch ießer in Athem hielt, zu v eran 
stalten. Auch den H olz- oder N ußheher w ird 
der J ä g e r  und namentlich der Forstm ann nicht 
fü r schädlich ansprechen, sagt doch schon H a r-  
tig über diesen schönen V ogel: „ I n  der 
Forstw irthschaft ist dieser Vogel sehr nützlich, 
weil er ein geschäftiger Eichel- und Buchel- 
sucher ist, der manchen Förster beschämt. D ie  
N a tu r  scheint ihn dazu bestimmt zu haben, 
diese und andere nützliche H olzarten zu ver
b re iten ; denn er ist, wo es n u r sein kann, 
unerm üdet dam it beschäftigt, Eicheln, Bucheln 
und andere Holzsam en au s einem W alddistricte 
in den anderen zu tragen . Ic h  kenne kleine 
Nadelholzbestände, die bloß von den Holz- 
hehern so reichlich m it Eicheln besäet worden 
sind, daß m an n u r das N adelholz wegnehmen 
dürfte, um  einen schönen jungen Eichwald zu 
haben."

Diese Eigenthümlichkeit des Holzhehers 
wird auch in  dem reizenden Buche von Adolf 
und K a r l M ü lle r :  „W ohnungen, Leben und 
Eigenthümlichkeiten in  der höheren T h ierw elt,"  
erw ähnt. D a  finden w ir folgende anschauliche 
S c h ild e ru n g : „ E in  charakterischer Z u g  des 
H ehers ist seine lüsterne M o rdg ier, welche um 
so gefährlicher erscheint, a ls  m it ih r sich eine 
große Emsigkeit im Aufsuchen nach B eu te  und 
Verschlagenheit p a a rt. E r  w ird dadurch, daß 
er Hecken und Schlupfw inkel durchkriecht, fü r 
die S ä n g e r  unserer W äld er und G ä rten  zum 
gefährlichen F e in d e ; es ist gewiß jedem G a r 
tenbesitzer zu empfehlen, den Hetzer zu ver
tilgen. Doch richtet dieser V ogel hauptsächlich 
im S o m m er und ausschließlich an der B r u t  
solchen Schaden  an. D e r  alten V ögel kann 
er da nicht habhaft werden, es sei denn, daß 
sie, wie N au m an n  von einer Singdrossel 
erzählt, bei der V ertheidigung ih rer Ju n g e n  
ihm zum O p fe r fallen. O f t  sieht m an  im
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Herbste dicht an seiner S e ite  kleinere Vögel, 
die ihn durchaus nicht fürchten, ja  ihn sogar 
durch Neckereien in seiner Behaglichkeit stören. 
Z m  W in ter tödtet er jedoch durch H unger 
und Frost erm attete und a rg lo s gewordene 
V ögel."

„ D er Hetzer läß t sich, aufgezogen, leicht 
zähmen und erfreut so durch seine A nhäng
lichkeit und Neugierde, durch sein possirliches 
S p rin g e n  und seine N achahm ungsgabe. D a s  
Volk der H ühner, E n ten  und G änse belauscht 
er und ahm t ihm recht geschickt nach. E r  
begnügt sich m it allerlei Abfällen, zieht jedoch 
rohes und gekochtes Fleisch anderem F u tte r 
vor. W enn auch gezähmt, verliert er in  der 
Gefangenschaft die G rundzüge seines W esens 
nicht. S c h lau  und verschlagen wie die E lster, 
stiehlt er Leckerbissen, oft auch glänzende 
Kleinigkeiten, die er m it dem S ch n ab el übel 
zurichtet. I n  seinen! T rip p e ln  und Hüpfen 
p räg t sich Liederlichkeit und Leichtfertigkeit au s, 
in  seinem Auge leuchtet V erstand und K lugheit 
und dabei blickt so etw as durch, w as auf 
Hintergedanken schließen läß t. E ine ungemeine 
R ührigkeit ist der H auptzug seines W esens, 
darum  ist er auch nicht m it der nöthigen 
A nzahl von Eicheln und B ucheln zufrieden, 
die zu feiner S ä ttig u n g  hinreichen würden, 
nein, er träg t noch andere spielend im  Schnabel 
fort, läß t sie fallen, hebt sie wieder auf und 
zerstreut sie und wird durch diese lose T ändelei 
zum natürlichen Pflanzer der Eichen und 
Buchen u. s. w.

Ueber die Eichhörnchen aber sagen die 
M ü lle r  un ter A nderem : „Auch in  G ä rten , 
nicht ferne vom W alde, namentlich da, wo 
der N ußbaum  gezogen und gepflegt wird, 
trifft m an  das m untere Kerlchen an . N atürlich 
ist es da wie in  den P a rk s  nicht gerne ge
sehen, weil es den zarten B aum rinden  und 
den E iern  der V ögel gefährlich ist. I n  W ä l
dern wird es den jungen T rieben der N adel
hölzer und ihrem  S a m e n  schädlich. E s  liegen

vielfache B eobachtungen vor, daß das E ich
horn die G ipfel- und S eiten triebe junger 
Fichten- und Föhrenfchouungen- oft in bedeu
tender M enge abbeißt und so zur w ahren 
W aldplage w ird. Aber es riegelt auch S tä m m - 
chen der genannten H olzarten  und Lärchen 
m ehr oder weniger regelm äßig spiralisch oder 
platzweise in  Rechteckform ab, gewöhnlich im 
V orsom m er, zu welcher Z e it  es M a n g e l an 
W aldsäm creien hat. E s  gilt ihn: bei diesen 
Nagereien, wodurch viele junge B äum e ein
gehen, das sogenannte C am bium  (den zwischen 
R inde  und Holz sich sammelnden zähen S a f t  
zur B ild u n g  der J a h rr in g e )  abzunagen oder 
zu lecken. W ir  haben selbst den N ager an 
dieser A rbeit getroffen und fanden bei dem 
geschossenen Hörnchen die zähe, klebrige H olz
faser im  M ag en . Auch die sogenannten „A b
sprünge", über welche so viel gefabelt wird 
und die Viele fälschlich dem Kreuzschnabel 
zuschreiben, sind M issethaten des Eichhörnchens. 
E s  beißt besonders in den M orgenstunden 
die einjährigen T riebe der Fichte ab, welche 
oft in unzähliger M enge un ter den B äum en  
liegen."

M a n  steht also, daß gegen die E inzel
heiten der A usführungen  des D r .  Schw ab 
vom S tandpunk te  des J ä g e rs  Bemerkungen 
zu machen sind, im  G ro ß en  und G anzen m uß 
m an ihm aber vollständig beistimmen. G enaue 
K enntniß des T hierlebens wird den Menschen 
davor bewahren, unnöthige G rausam keiten zu 
begehen. Auch daß der R edner sich von aller 
falschen H u m an itä t freihielt, ist recht sehr an 
zuerkennen, er zählt nicht zu jenen Faselhänsen, 
welche alle E rdenbürger zu V egetariern  machen 
wollen, bloß um  R ind  und W ild  zu schonen 
zu einer Z eit, da die gewiegtesten Leute noch 
fü r den Wunsch der Friedensapostel, daß die 
Völker sich künftighin in  wichtigen S t r e i t 
fragen ohne A nw endung des Ueberzeugungs
grundes von P u lv e r und B le i sollen au se in 
andersetzen können, lediglich ein überlegenes, 
sarkastisches Lächeln haben.
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A  e r  z e i  ch »  i ß
der im F rü h jah re  1 8 8 0  in den k. k. Leibgehegen Reichenau, N euberg, M a ttig h o sen  und 
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F lü g e lad ju tan t O b stlt. R itte r  von A rb te r 1
M a jo r  Nobile de M ajneri . . 5 8
F lü g e lad ju tan t M a jo r  B a ro n  M ertens 2 1
H ofra th  D r .  Widerhofer . 2
K . k. H ofjagdleiter Pitasch 1 1 72 2 2

Waltigyofen.
S e .  k. und k. H oheit G roßherzog von T o sc an a  . 6
I h r e  k. und k. H oheit F r a u  G roßherzogin  von T o scan a 2
S e .  Excellenz G ra f  Wrbna von Freudenthat 3
M a jo r  Nobile de M ajneri 4 15

Kisenerz.
S e .  Excellenz F M L . R itte r  von Kraus 5 1
F lü g e lad ju tan t M a jo r  von Rohonczy 2
F lü g e lad ju tan t M a jo r  von Ptönnies 1
H au p tm an n  B a ro n  Steininger 4 1 12 2

S u m m e. 109 24
W ien , am 2 7 . J u n i  1 8 8 0 .
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W i l  d - A b s ch u ß
in den gräflich C o lo m an  A lm äly  sauior'schen Jag d -R ev ie ren  im  J a h re  1 8 7 9 .

Nützliches W ild .

Rehböcke
Stück

6 2
W ildschweine 12
Hasen 2 2 1 5
Fasanen 4 3 1
W aldschnepfen 3 1 9
R ebhühner 101
W achteln 8 4
W ildenten 9 2
W ildgänse 2
T rappen 9
W ild tauben 7

Z usam m en . 3 3 3 4  

K etegyhä)« , am 3 1 . Decem ber 1 8 7 9 .

Schädliches W ild .
Stück

Füchse 5 3
Dachse 2
W ildkatzen . 47
M a rd e r 5
Iltisse 15
W ieseln 5 3
Stachelschweine 4 9
H unde und Hauskatzen 1 8 4
A dler 19
Habichte 111
G eier 2 1 5
E ulen 1 0 3
Verschiedenes 19
R a b en  und E lstern 2 3 4 1

Z u s a m m e n . 3 2 1 6  

Szekvr Käroly.

I e r z  e i  ch n i ß
Über das während der Schußzeit des J a h r e s  1 8 7 9  auf der k. k. D om aine K ronporilschen

erlegte W ild .

Nützliches W ild Schädliches W ild

Re
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se

n
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bh

üh
ne

r

In
 S

um
m

a

M
ar

de
r

Ilt
iss

e
W
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eln

Ka
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n
Ge

ier
Sp
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r
Kr
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El
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L

I m  Nechitzer Reviere 3 4 6 2 5 2 3 0 1 8 4 13 1 1 6 141
I m  K alilch te r Reviere 1 0 7 2 8 8 3 9 5 1 5 18 3 17 8 4 128
I m  R u p p an er R eviere - 12 7 2 8 3 4 1 0 - 1 8 9 2 4 19 14 3 2 0 4

Zusam m en 3 2 8 0 8 2 3 1 1 0 6 1 1 8 2 2 4 6 3 4 9 3 4 3 4 7 3

K . k. Fo rstam t Nechih, den 1. Febru rr  1 8 80.
Karl Waimann, O berförster.
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Reokachtlmg von An sichten».*)
Mitgetheilt vom Oberforstmeister G ru n e rl  zu Trier.

A us V erhandlungen, welche vor nicht 
langer Z e it  in  einem naturwissenschaftlichen 
Vereine zu T r ie r  über die Existenz oder N icht
existenz von Irr l ic h te rn  gepflogen wurde, habe 
ich entnommen, daß m an sich noch heute viel
fach fü r die letztere entscheidet, sonach das 
wirkliche Vorkommen von I rr l ic h te rn  bestreitet.

S chon  vor J a h r e n  kam ich in B e rlin  auf 
diesen Gegenstand m it dem jetzigen G eh . R eg .- 
R a th  und P ro f , der B otan ik  D r .  F re ih err 
v. H anstein zu B o n n , m it dem ich dam als 
a ls  gemeinschaftlicher E xam inato r bei der forst
lichen S ta a tsp rü fu n g  thätig  w ar, zu sprechen 
und machte m ir dieser die M itth e ilu n g , daß 
neuere Physiker das wirkliche A uftreten von 
I rr l ic h te rn  in Abrede stellten und ba t mich, 
a ls  ich ihn m it meinen persönlichen gegen- 
theiligen E rfah ru n g en  bekannt gemacht hatte, 
ihm dieselben schriftlich zugehen zu lassen. D ie s  
ist dam als von m ir geschehen, doch habe ich 
nicht erfahren, ob darüber S e ite n s  des H errn  
v. H anstein E tw as  veröffentlicht w urde; 
bezweifle dies auch. Ic h  selbst w ar seither der 
Ansicht, ich hätte später in  m einer eigenen, 
seit 1 8 6 1  bis jetzt erscheinenden Zeitschrift 
„Forstliche B lä t te r"  über diesen Gegenstand 
eine Veröffentlichung gemacht, jetzt ab e r, 
nach Durchsicht der verschiedenen Ja h rg ä n g e  
gefunden, daß dies nicht geschah, w eshalb  ich 
cs doch dazu angethan finde, meine früher 
gemachte B eobachtung von I rr l ic h te rn  noch jetzt 
zu veröffentlichen.

Ic h  habe von Ju g en d  an mich bei T ag  
und Nacht viel im Freien  aufgehalten, theils 
aus Liebe zur N a tu r , theils a ls  J ä g e r ,  dann 
a ls  Forstm ann . I n  letzter S te llu n g , in welcher 
ich fast 3 0  J a h r e  lang  a ls  O berforstm eister 
fungirte und in  dieser F unction , sowie früher 
in der a ls  Forstcandidat, O berförster und 
Forstm eister, mich vielfältig in  verschiedenen 
Bruchgegenden der M ark  B ran d en b u rg , P o m 
m erns, sowie O s t-  und W estpreußens au f
hielt, hätte ich oft genug Gelegenheit gehabt, 
I r r l ic h te r  zu sehen, wenn dieselben in  der

*) Wie die Redaction der „Natur", welchem 
Blatte wir diese interessante Mittheilung ent
nehmen, leugnen auch wir selbst das Vorkommen 
von Irrlichtern als von leuchtender Materie oder 
von energisch vegetirendeu Algen, Pilzen n. gl. 
herrührend, nicht.

T h a t nicht äußerst selten au fträ ten . D ie s  
bestätigte m ir auch ein anderer bekannter, 
längst verstorbener, m ir früher bei seiner Leb- 
zeit befreundeter N aturforscher, der O rn ith o lo g  
J o h .  F ried . N au m an  zu Ziebigk, der sich 
ebenfalls vielfältig zur T a g -  und Nachtzeit 
in  bruchigen Gegenden, der V ogeljagd willen 
aufgehalten hatte und dem niem als die E r 
scheinung von I rr l ic h te rn  vorgekommen w ar, 
wie er m ir ausdrücklich in einem darau f 
bezüglichen Gespräche m ittheilte.

Um so interessanter erscheint m ir die 
B eobachtung, die ich über diese Erscheinung 
persönlich gemacht habe, und welche ich im  
Nachstehenden etwa in der Weise nochm als 
erzählen w ill, wie ich dies vor J a h re n  H errn  
v. H anstein gegenüber bereits gethan habe.

Am  2 3 . Sep tem ber 1 8 4 7 , an welchem 
T age  ich, in  m einer Eigenschaft a ls  könig
licher Forstinspector der Jnspection  D anzig, 
den dam aligen O bersorstbeam ten der D anziger 
R egierung , kürzlich a ls  anhalt-bernburgischen 
M in ister a. D . verstorbenen H errn  v. Schätzell 
amtlich zu begleiten hatte , bestimmte derselbe 
am N achm ittage jenes Sep tem bertages noch 
eine Besichtigung des königlichen Forstschutz- 
bezirkcs C asim irsz.

Derselbe ist in  der N ähe von N eustadt 
in W estpreußen, zwischen der von D anzig  
nach Pom m ern  führenden S ta a ts s tra ß e  und 
der O stsee , am R ande  des großen Brück- 
schcn B ruches gelegen, welches letztere unfern 
des D o rfe s  R ehda  durchfahren werden m uß, 
um von der S ta a ts s tra ß e  in  jenen W ald  zu 
gelangen. D e r  W eg durch das weite B ruch 
bestand dam als aus einem etwa 5  5  M eter 
breiten D am m e, welcher durch das Heben 
von etwa 1 5  M e te r b re iten , durch das 
T orfbrnch gestochenen S e iten g räb en  entstanden 
w ar. D e r  W eg w ar trocken zu befahren, die 
G räb en  w aren m it W asser gefüllt, das B ruch 
in  ih rer N ähe  oberhalb wasserfrei, jedoch 
sumpfig. Ans dem offenen Jag d w ag en , m it 
welchem die B ereisung von jenem R ev ier
theile gemacht wurde, befand sich, außer dem 
H e rrn  von Schätzell und m ir, noch der da
m alige einstweilige V erw alte r des betreffenden 
Forstrevieres, der F orstcandidat Embacher aus 
Piekelken, so wie natürlich der Kutscher. D ie  
Besichtigung des F o rs to rtes C asim irsz hielt
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ziemlich lange auf und es w ar bereits dunkel 
geworden, a ls  w ir an den B ruchdam m  ge
langten . D ie  W itteru n g  w ar frisch, sonst 
schön, dabei zeigte sich ein schwacher N ord - 
schein am Him m el, w as w ir vom W agen 
aus bemerkten, a ls  w ir auf das B ruch ge
langten, eine freie Aussicht gewonnen hatten 
und w as w ir gemeinschaftlich besprachen. 
Plötzlich wurde unserer A ller Aufmerksamkeit 
aber von jenem Scheine ab auf eine andere 
auffallende Erscheinung hingezogen, indem 
seitlich unseres W ag en s, jenseits des W asser
g rabens, aber in  nächster Umgebung des
selben, weißliche Lichter, von vielleicht H an d 
lange hier und dort aufflam m ten, erloschen 
und anderen O r te s  von Neuem  sichtbar 
wurden. W ie aus E inem  M u n d e  riefen w ir 
drei Insassen  des W a g e n s : „ I r r l ic h te r ! " ,  
da diese weißen Lichter ja  nichts Anderes 
sein konnten, a ls  solche, und früher e rh al
tenen Beschreibungen derselben vollständig 
entsprachen, n u r keinen blauen Schein  zeigten,

der ihnen wohl sonst zugeschrieben wird. W ir  
fuhren nun langsam  über den D am m  und 
genossen die Erscheinung der I r r l ic h te r  gewiß 
eine halbe S tu n d e  lang , b is w ir dann, das 
B ruch verlassend, die Chaussee erreichten und 
unserem N achtquartiere zueilten, vielfach diese 
interessante, u n s allen seither a u s  der A n 
schauung unbekannte, so überau s nahe und 
deutliche I r r l ic h te r  - Erscheinung besprechend.

D a s  D a tu m  dieser Erscheinung w ar 
meinem Gedächtnisse leicht einzuprägen, da 
m ir unterw egs die Nachricht zuging, daß 
m ir an diesem T age  mein vierter S o h n  
während m einer Abwesenheit in  D anzig  ge
boren sei, und habe ich später und namentlich 
zu der Z e it, a ls  ich H errn  von Hanstein von 
m einer unzweifelhaften Beobachtung der 
I r r l ic h te r  M itth e ilu n g  m achte, zuvor noch
m a ls  m it meinen M itbeobachtern Rücksprache 
genomm en, die m ir dieselbe a ls  in  allen 
Punkten richtig ausdrücklich bestätigten.

M a n n ig fa lt ig e s .
(Pcrsonalnachrichlen.) D a s  Professoren- 

Collegium  der k. k. Hochschule für B oden
cu ltu r hat fü r das S tu d ie n ja h r  1 8 8 0 — 81 
den Professor des M aschinen- und M e lio 
ra tio n s - In g e n ie u rw e se n s  H e rrn  D r .  E . 
P e re ls  zum R ector gewählt und das k. k. 
U nterrich ts-M in isterium  diese W ah l bestätigt.

(G laslm gelschießen.) Vorletzten M ittw och 
fand aberm als au H d er k. k. M ilitä r-S c h ie ß -  
stätte ein Preisschießen statt, dessen R esu lta t 
Folgendes w a r :  E rster P re is ,  gegeben von 
B a ro n  B u rg h ,  gewonnen von H errn  Archi
tekten K ö n ig ; die Nebenpreise gewannen die 
H e rre n : W ilhelm  Czernohlawck, G ra f  Arco, 
Felix H au p tm an n  u. s. w. Z w ei S u b 
scriptionspreise w urden von den H erren  
F ran z  H au p tm ann  und Friedrich König ge
wonnen. B is  auf W id erru f finden jeden 
M ittw och Uebuugsschießen statt.

(Seltene Jagdbeute.) E in  Lämmergeier, 
und zw ar ein Prachtexem plar dieser G a ttu n g , 
wurde, wie m an der N . fr . P .  au s G m ünd 
in K ärn ten  berichtet, von dem gräflich 
Lodron'schen J ä g e r  M ichael T a n d l in  der 
K oh lm ayr-A lm  (Jag d rev ie r G ößgraben) am 
1 7 . d. M . geschossen. D e r  J ä g e r  hatte vier

T age von T agesg rau en  bis in die Nacht auf 
dem Anstande verbracht. E r  erlegte den G eier, 
ein M ännchen von seltener Schönheit, dessen 
F lügel 2  6  M e te r klafterten, m it der K ugel. 
D a s  seltene Exem plar wurde dem N a tu r-  
historischen Vereine in  S tu t tg a r t  verkauft. 
D e r  G e ier dürfte ein V u l tu r  le u e o e sp b s lu s , 
b rau n er G eier sein, denn Tschusi zu Schm id- 
hofen bemerkt m it B ezug darauf, daß auch 
heute noch von G ebirgsbew ohnern  und 
J ä g e rn  nicht selten des Läm m ergeiers er
w ähnt werde, in  seinem Werkchen „die Vögel 
S a lz b u rg s "  ganz richtig „w as m an  heut zu 
T age  unter dieser Bezeichnung im  G ebirge 
versteht, bezieht sich nicht m ehr auf den B a r t 
geier (V u l tu r  barbkrtus), sondern aus den 
braunen G eier und zum T h eil sogar auf 
den S te in ad le r , auf welche A rten  sein N am e 
m it seinem Verschwinden übergegangen ist; 
ersterer wird im G ebirge durchgängig so 
genannt. G egenw ärtig  gehört der Bartgeier- 
selbst in den Schw eizer-A lpen zu den seltensten 
Erscheinungen und n u r  in den G renzgebirgeu 
S ieb en b ü rg en s findet er sich noch regelm äßig."

(Jäger und Wildschütz.) D em  „ P r .  A ." 
wird am 1 5 . d. M .  aus Beneschau berichtet: 
„ I n  dem nächst der O rtschaft M aöow itz 
gelegenen W aldreviere „ B u o in a "  wurden v o r
gestern in der fünften M orgenstunde der fürstlich
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Khevcnhüller'sche Forstad juuct Ig n a z  B law itz 
und der Wildschütz F ran z  H lawaöek — in 
der E n tfernung  von neun S c h ritten  von ein
ander liegend —  erschossen aufgefunden. Nach 
den gerichtlichen E rhebungen und durch Fach
m änner ist sichergestellt, daß der Adsunct den 
Wildschützen H law aöek, welcher bereits einen 
H asen erlegt h a tte , verfolgt h a t und von 
diesem einen S c h u ß  in  den B auch erhielt. 
D e r  schwer Verletzte gab sodann zwei Schüsse 
auf den K opf des W ilderers ab, welche den 
sofortigen T od desselben herbeiführten. D e r  
Adsunct B law itz hatte nach dem Abgeben der 
gegen H lawaöek gerichteten Schüsse sich noch 
einige S c h ritte  weiter geschleppt, w a r aber 
dann hingesunken und, da keine H ilfe zur 
H and w ar, gestorben.

(V agirende H unde .) D ie  Z eitu n g  „D eutsch
lan d "  in  W eim ar berichtet am 1 7 . F e b ru a r 
au s E isenach: U nm itte lbar vor dem G a s t
hause in  W ilh e lm sth a l zieht sich ein kleinerer 
A rm  des S e e s  hin, welcher zur Z e it  noch 
ziemlich fest gefroren ist und zugleich zum A uf
enthalt der S chw äne dient. V orgestern Abend 
gegen 9  U hr vernehmen die im  W irthshausc  
S itzenden vom S e e  her ein dum pfes G e 
räusch, unterbrochen von vereinzeltem H u n d e
bellen. M i t  einer Laterne versehen eilen die 
Anwesenden dahin und entdecken n u r wenige 
S ch ritte  vom Ufer entfernt einen starken 
Hirsch von einem größeren und einem kleineren 
H und gestellt im  W asser stehend. D e r  hinzu
gekommene Forstassistent feuert beim Laterncn- 
licht auf einen der H unde, w orauf diese ver

schwinden, der Hirsch aber stehen bleibt. Erst 
nach längerem  ruhigen Z ureden  steigt der 
Hirsch vor den Zuschauern erm attet a u s  dem 
W asser und zieht langsam  weiter. Anderen 
T a g s  findet m an ihn eine V iertelstunde 
entfernt verendet liegen, die Läufe mehrfach 
verwundet und ein Stück W ildpret au s der 
Keule gerissen. Nach den gemachten M i t 
theilungen soll dies der vierte Hirsch sein, 
der in solcher W eise verendet ans dem W i l 
he lm stha ler R ev ie r gefunden worden. Durch 
das Hetzen im  W asser ist auch einer der 
S chw äne aus seinem Schutzhaus gebrochen; 
er wurde wahrscheinlich von einem Fuchs 
geraubt, da m an anderen T a g s  einen F lügel 
aus dem Eise fand ."

( B e r ic h t i g u n g e n . )  I n  dem Aufsätze: „E in  
Gewehr für den Hahnfalz" haben sich einige 
Druckfehler eingeschlichen, welche zwar von jedem 
Leser schon corrigirt sein dürften, die wir aber 
doch noch besonders richtig stellen wollen. B ei 
Angabe der Flächenmaße der Scheiben (xa§. 322 
erste S p a lte , Zeile 9 von oben u. s. f .) , ans 
welchen die verschiedenen Resultate erzielt wurden, 
ist nämlich der Decimalpunkt stxts um eine S te lle  
verlegt, und sollen die M aße heißen: statt: 
2.9 Q uadratm eter 0 .2 9 , statt: 3.9 Quadratm eter
0 .39, statt: 1.5 Q uadratm eter 0 .15 Q uadratm eter. 
I n  dem Aufsatze: „E in J äg er  alten Sch lag's" , 
ist x a§ . 322, Zeile 15 von oben, statt Kricheln, zu 
lesen „Kriehuber", und Zeile 8 von unten statt 
Z ug, „Muster". —  D ie  in dem Anhange zum 
Ausweise über die in Böhm en im  Jahre 1879  
zum Abschüsse falsch angezogenen Zistern korrigiren 
sich durch einen Blick auf die richtig gedruckte 
Schußliste; doch wollen wir besonders erwähnen, 
daß die Ziffer 975 sich nicht auf Adler, sondern 
auf „Eichhörnchen" zu beziehen hatte.

I n s e r a t e .

H o t -  &  O e r i e i i t s a ä v o l r a t ,  V ^ ie v ,  t H o lr o iv i t r P ia t ?  1 , 2 .  L to o ir . 
^ 6 1  s  A ' i a f i s  o l i :  ^ ä u a . i ' ä  V ^ i e i i .

Vorzügliche Nelchlattchen,
in  Z in n  M . 2 , in H o rn  oder Holz M . 3, 
N eusilber M . 4  das S tück incl. H olzfutteral. 
Alle übrigen Wildlocken in  ausgezeichneter 

Q u a l itä t  bei
G ießen, Oberhessen.

A . Zim m er,
W  a f f e n h ä n d l e r.

Gin starker Hecket
(H und), womöglich K reuzung von Schw eiß- 
und D achshund, 2 — 4  J a h r e  a lt, der a u s 
gezeichnet und sicher auf Nehschweiß am 
R iem en zu arbeiten ist, w ofür G a ran tie  zu 
leisten, wird zu kaufen gesucht. O fferte  un ter 
C hiffre v . ^  N. 7 4 6 5  an die A nnoncen

expedition von R u d o lf  M o s te  in Leipzig.
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Schreiber s erste österr. Patent-Schuh-Niederlage
in W ien , I., Tuchlauben N r. 5, im H ofe,

erzeugt und erhält Lager aller Gattungen Jagdstieffetten und Stiefet, vollkommen wasser
dichte Stiefel aus S to ffen  in Verbindung mit Kautschuk und Leder, alles B isherige über

treffend. I'ürschschuhe, Stieffetten und Stiefel aus deu besten S o rten  Leder erzeugt. 
D ie seit Jahren bestreuommirten wasserdichten Ailzstiefet m it Kautschuk sowie Schneestiefel 
werden für die Herbstsaison schon jetzt mit neuerlichen Verbesserungen vorräthig gemacht, 
und liegt über deren erprobte Verwendbarkeit durch die österreichische Mordpot-Drpcdition 

die Originalbescheinigung des k. k. S tabsarztes Herrn Dr. Kepes zur Einsicht vor.

Antiquarische Wucher,
welche in der

W ullishausser'schen Buchhandlung (J o s . Klem m ) H oher M arkt 1 , in  W ie n ,
vorräth ig  sind.

Nene lustige und vollständige Jagdkttnst, sowohl von denen V ögeln  a ls auch anderen Thieren 
bestehend in fünf Theilen nebst vielen Figuren. 8. Leipzig 1760, in einem Halbleder
band gebunden . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . fl. 2 .—

M lte lli  Jos., M ahlers in B ologna . Angenehme Jagdlust die V ögel aus verschiedene Art zu 
fangen. Uebcrsetzt und m it 15 Kupferblättern versehen von einem Liebhaber des V ogel
fangs. 4. Nürnberg 1739, drosch . . .  . . . . . .  fl. 2 —

k'OZIiosv. (l^onillonx) ln onLeia cll Kinecuno cii I?OAlioso, oon uralte rioette e rim sclü per 
risLirars i enui cln cliverss rnnlntis. Nrnclotta cki linAna, Ill'auoess cln 6 esn re  ?nronn.
8. Llilauo 1615, sehr seltenes Werk. Halblederband . . . .  . . . . .  fl. 3 .—

Kreuma. «Iv tlapre. ^nleonnrin  d. i. eigendtlicher Bericht und Anleytung wie m au mit Falcken
und anderen W eydtvögeln beitzen soll. M it vielen Kupfertafeln. 4. Frankfurt a ./M . 1617 fl. 6 .—  
Aeußerst seltenes Buch; leider fehlen am Schluß einige B lätter des T extes, sonst ganz 
schönes Exemplar.

Ns,ell1s k-, Muts au nir§1iu§ rvitü sug^ estious kor kru§1iu§ sxaursious iu  b^rnuae nucl
Lol îuiu. 8. London 1846. Lcinwdb...........................  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 3 .—

Lebwald Ad. D am ographia oder Gemsenbeschreibung beigebundeu G . H. V e ls c h i i  ckisLsrts.-
tio lusclico pbiloLopbioa. cle nö^nxropilis. 1668.  Pergam entb.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - f f  2-50

kaeei» 8ive«8L. ÜU868 iuuoesute«. Scherzendes Lnfft - Waidwerk oder Kurzweil in der
Waidmauuschaft m it Vogelstcllen. 4. 1704. Pergt.-B and .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 3 .—

H oppe Carl von, aufrichtiger Lehrprinz, oder pract. Abhandlung von dem Leithuud als dem 
Fundam ent der edlen hirschgerechten Jägerey. 8. Augspurg 1751, mit 2 Kupfertafeln.
Lederband . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2 . —

Im V e rrie r  <Iv üonterie, normänuischer Jäger oder die neueste Jagdschule, nebst den 
Jagdstücken in Musik. A. d. Französ. übersetzt, m it 27 Kupfern. 8. Münster 1780.
S teiflid ., sehr selten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 4 .—

H oppe, die Jagdlust oder die hohe und niedere J agd  nach allen ihren Verschiedenheiten
erläutert, 2 Bde. 8. mit Kupfert. Nürnberg 1783, brosch..............................  . . fl. 3.80

A grico la  Joh . Georg, außführliche Beschreibung des ganzen lebendigen Hirscheus, seiner
N atur und Eigenschafften. 4. Amberg 1617. brosch. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fl. 3 .50

Täntzer J oh . Der D ianen hohe und niedere Jagdgeheimniffe, darinnen die gantze Jagdwissen
schaft ausführlich zu befinden. B eygefüget: Der Edle Hirschgerechte J äger von J oh . W ilh. 
von P ä r s o n ,  mit zahlr. Kupferstichen. F o l. Leipzig 1734. (Aeußerst selten.) S teifband . fl. 1 8 .— 

M arburg H. v., das W a ld h o r n /Eine S a m m lu n g  von Jagdliedern und Gedichten. 8. B erlin
1844. brosch. fl. 1 .20

G. L. Rasch, Hof-Büchsenmacher,
Wrarmschweig,

liefert Expreß-Doppelbüchsen mit Utensilien von 140 M ark an, Expreß-Büchsflinten von 
120 M ark an, in bekannter sauberer, solider Arbeit, unter Garantie für guten Schuß.
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H iezu eine B eila g e  von J o s . Kirner in  Budapest.
Verlag ver WalliShausser'schen Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in Wien, Hoher M arkt Nr. 1.
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Die Expedition der „Jagd-Zeitung."
1., H oher M a r k t  1 . .

Einflchrung der Jagdkarten im Erzherzogthum Oesterreich unter
der E nns.

Endlich! I n  der fünfzehnten S itzu n g  des 
niederösterreichifchen Landtages am S a m s ta g , 
den 1 0 . J u l i ,  wurde der lange, Non allen 
Jagdsrennden  ersehnte A n trag  des Landes- 
cnlturausschusfes über B ericht des nieder
österreichischen Landesausschnsses, betreffend 
das Einschreiten des niederösterreichischen J a g d -  
schntzvereines in  W ien um  E in führung  von 
Jagdkarten  in Niederösterreich eingebracht. B ei 
dem Interesse, das die F rag e  für unsere Leser 
hat, hielten w ir es für zweckmäßig, sowohl

den W o rtla u t des A n trages, a ls  auch den 
V erlaus der S itzung , so vollständig a ls  n u r 
im m er möglich, zu geben.

D e r  A ntrag  lau te t:
ß. 1. I m  Erzherzogthum  Oesterreich u n ter 

der E rm s darf N i e m a n d ,  a u ß e r  i n  e i n g e 
f r i e d e t e n  W i l d b a h n e n ,  ohne eine von der 
zuständigen B ehörde ansgestellte Jag d k a rte  die 
J a g d  ausüben .

§. 2. Z u r  A usstellung der Jag d k a rte  ist auf 
dem Lande die k. k. B ezirkshauptm annschaft und 
in  S tä d te n  m it eigenen S ta tu te n  das B ü rg e r-
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meisteramt, in deren R ayon der Bewerber um eine 
Jagdkarte seinen jeweiligen Aufenthaltsort hat, 
dann in W ien die k. k. Polizeidirection berufen 
und können Jagdkarten auch an Fremde, d. h. 
in Niederösterreich nicht wohnhafte Personen von 
vorne genannten Behörden ertheilt werden.

Z. 3. E s  gibt zwei Arten von Jagdkarten:
u) solche mit der Giltigkeit für ein Jahr;
b) solche m it der Giltigkeit für vier Wochen 

(Gastkarten).
Für die einjährige Jagdkarte ist e i n e  T a x e  

v o n 5 fl. österr. W ährung, für die vierwöchentliche 
(Gastkarte) ist e i n e  T a x e  v o n  2 fl. österr. W ähr. 
zu entrichten. D ie  Besitzer haben diese Karten bei 
A usübung der J agd  stets m it sich zu führen und 
auf Verlangen den Sicherheitsorganen vorzuweisen.

Diese Jagdkarten sind nur für Niederösterreich 
und nur für die Person, auf deren N am en sie 
lauten, giltig, geben jedoch keine Berechtigung ohne 
Zustim mung des Revierinhabers oder Pächters zu 
jagen.

V on der E n t r i c h t u n g  d e r  T a x e  für die 
Jagdkarte sind b e f r e i t :  das angestellte und beeidete 
Forstpersonal während seiner Dienstzeit, die Schüler  
von niederen Forstschulen und Forstpracticanten 
während ihrer S tu d ien -, beziehungsweise Lehrzeit.

H. 5. D ie  J a g d k a r t e  ist nach dem, dem G e
setze zuliegenden M u s t e r  auszufertigen und 
unterliegt der Stem pelgebühr von 50 kr. und rück
sichtlich für die in der Tarifspost 116 b des Ge- 
bührengefetzes bezeichneten Personen der Gebühr 
von 15 kr.

§. 6. D ie  Ausstellung einer J a g d k a r t e  ist 
z u  v e r w e i g e r n :

и) M inderjährigen, insoferne nicht für selbe 
von ihren Vätern oder Vormündern, bezüglich der 
Schüler einer Forstschule von der Direction, bei 
Forstlehrlingen und Gehilfen vom Lehrherrn oder 
Forstrevierleiter darum angesucht wird;

d) deu in T ag- und W ochenlohn stehenden 
Arbeitern und den aus wohlthätigen Anstalten 
oder aus Gemeindemitteln unterstützten Armen;

e) Geisteskranken und Gewohnheitstrunken
bolden;

ck) für die D auer von fünf Jahren  nach Ab
lauf der S trafzeit Jenem , der eines Verbrechens 
gegen die Sicherheit der Person oder des E igen
thum es;

s) für die D auer von drei Jahren nach Ab
lauf der S trafzeit Jenem , der nach §. 335 des 
Strafgesetzes eines Vergehens gegen die Sicherheit 
te s  Lebens durch unvorsichtige Handhabung von 
Schußwaffen oder der Uebertretung des Diebstahls 
oder der Diebstahlstheilnahm e schuldig erkannt 
wurde;

к) für die D auer von zwei Jahren  Dem jenigen, 
der wegen absichtlicher Uebertretung des Wildschon
gesetzes wiederholt oder wegen Mißbrauch der 
Jagdkarte gestraft wurde oder aber ohne giltige 
Jagdkarte die J ag d  ausübte.

§. 7. D ie  Jagdkarte ist ohne Rückstellung der 
hiefür erlegten Taxe einzuziehen, wenn nach der 
Ausstellung in Betreff der Person des In h ab ers  
einer der obigen Ausschließungsgründe (§. 6) ein
tritt oder bekannt wird.

§. 8. Zur unm ittelbaren Überwachung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes und zur Anzeige der

Ü bertretung desselben sind die k. k. Gendarmerie, 
die Gemeindesicherheitsorgane und das zur B eauf
sichtigung der J agd  angestellte beeidete Dienstper
sonal verpflichtet.

8- 9. Einer G e l d s t r a f e  v o n  5 b i s  
20 G u l d e n ,  im  W iederholungsfälle b is 50 G u l 
d e n  unterliegt:

1. der den Vorschriften dieses Gesetzes zuwider 
handelt;

2. der von einer Jagdkarte Mißbrauch macht, 
indem er sich eine fremde Jagdkarte verschafft und 
sich derselben bedient oder seine Jagdkarte einem  
Anderen zur A usübung der Jagd  überläßt;

3. der ohne giltige Jagdkarte die J ag d  per
sönlich ausübt oder durch einen Jagdgast, der nicht 
m it einer gütigen Karte versehen ist, ausüben läßt. 
Für den F a ll  der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe 
ist dieselbe in  eine Arreststrafe, und zwar für je 
5 G ulden mit einem T ag Arrest zu verwandeln.

§. 10. D ie  Taxbeträge für die Jagdkarten  
fließen in den L a n d e s c u l t u r s o n d ,  die S tr a f
gelder in den Armenfond derjenigen O rts- bezie
hungsweise Katastralgemeinde, in welcher die 
Beanständigung erfolgt ist.

§. 11. D ie Untersuchung und Abstrafung wegen 
Uebertretung dieses Gesetzes steht jener politischen 
Behörde zu, in  deren Gebiet die strafbare Hand
lung begangen wurde.

Z. 12. Ueber Berufungen gegen die auf Grund 
dieses Gesetzes getroffenen Verfügungen entscheidet 
die k. k. niederösterreichische Statthalterei und im  
weiteren Recurszuge das k. k. M inisterium des 
In n ern . Gegen gleichlautende Erkenntnisse findet 
eine weitere Berufung nicht statt.

H. 13. D ie  Strafbarkeit der in  diesem Gesetze 
angeführten Uebertretungen verjährt binnen drei 
M onaten von der begangenen Uebertretung an, 
wenn der Uebertreter seitdem nicht zur Verant
wortung gezogen worden ist.

tz. 14. M eine M inister des In n ern  und des 
Ackerbaues sind m it der Durchführung dieses G e
setzes betraut.

D e r A n trag  des Landescultur-A usschusses 
über E in führung  der Jag d k arte  w a r der 
erste Gegenstand der T ageso rd n u n g . W ir  
lassen nun im  W esentlichen deu stenographi
schen B ericht über diesen T heil der S itzung  
fo lg en ; er ist theilweise e rheiternd , theil- 
weise anregend.

Berichterstatter v. S c h w e i z e r  (von der T ri
b ü n e ): Ich habe die E h re, zu referiren ü b e r  
d e n  B e r i c h t  d e s  n i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n  
L a n d  es  a u s s c h u s s e s ,  b e t r e f f e n d  d a s  E i n 
s c h r e i t e n  d e s  N i e d e r ö s t e r r e i c h .  J a g d 
s c h u t z v e r e i n e s  i n  W i e n  u m  E i n f ü h r u n g  
v o n  J a g d k a r t e n  i n  N i e d e r ö s t e r r e i c h .

E s  ist nicht nur der niederösterreichische J a g d 
schutzverein, sondern auch der M anhartsberger 
Forstverein m it dem S itze in  G eras in gleicher 
Weise um die Einführung von Jagdkarten einge
schritten. Letzterer ist in der Benennung ausge
blieben, weil der Bericht des Landesausschusfes 
sich nur aus den Jagdschutzverein berufen hat. 
D a s  Ih n en  hier vorliegende Gesetz verdankt
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seine Entstehung dem Einschreiten dieser beiden 
Vereine.

V on diesen zählte der erste, a ls er diese 
Petition einbrachte, 400  M itglieder, jetzt zählt er 
1200 M itglieder, und der zweite hat sich seitdem 
zum niederösterreichischen Forstvereine umgestaltet. 
D ie beiden Vereine sehen in der Einführung von 
Jagdkarten ein geeignetes M ittel zur Hintanhal- 
tuug mancher Unzukömmlichkeiten bei Ausübung  
der Jag d , zur leichteren Durchführung des W ild
schongesetzes, zur Hintanhaltung des W ilddieb
stahles, erkennen aber namentlich daraus eine 
Abhilfe gegen die ungeübten und mit der Führung  
der Feuerwaffen nicht vertrauten Leute, welche 
auf Jagden  sich selbst und ihren M itjagenden so 
oft lebensgefährlich werden. Namentlich wird 
hierauf von den um Einführung von Jagdkarten 
petitionirenden Gemeinden großes Gewicht gelegt- 
Endlich weisen die beiden Petitionirenden Vereine 
auch noch aus die bedeutende Einnahm e hin, 
welche dem Lande aus dem Jagdkartenerlöse zu
fließt.

Es steht nun nicht zu bezweifeln, daß diese 
angeführten Gründe vollkommen berechtigt sind, 
und geht dies schon daraus hervor, daß auch die 
drei gegen die Einführung von Jagdkarten ein
gelaufenen Petitionen dies ausdrücklich hervor
heben, deren gleichlautender stylisirter Schlußsatz 
dahin geht (liest):

„Nach unserer M einung sollen sowohl die 
Gemeinden a ls die Politischen Behörden strenger 
und überlegter in der B ew illigung  der W affen
pässe sein , und es kann auf diese Weise einem  
U ebel, welchem m an durch Einführung von 
Jagdkarten einigermaßen angeblich steuern zu 
wollen anstrebt, eben so gut und ohne die Gem ein
den in ihren Interessen zu schädigen, abgeholfen 
werden."

D er Bestand der Uebel wird also auch durch 
die ablehnenden Petitionen constatirt.

S in d  aber diese Gründe zu würdigen, so muß 
ich doch noch Hinweisen auf andere civilisirte 
Länder, in welchen die Institu tion  der Jagdkarten  
schon längst eingeführt ist. Ich weise nur auf 
Frankreich h in , auf Preußen, B a ie r u , Hannover, 
endlich noch auf die freie Schw eiz, in welchen 
sämmtlichen Ländern Jagdkarten zu selbst sehr 
hohen Preisen eingeführt sind , so z. B . in F r a n k 
rei ch mi t  25 F r a n c s ,  in P r e u ß e n  m i t  20,  
in B a i e r n  m i t  15 M a r k  und i n H a n n o v e r  
m i t  3 T h a l e r ,  in der S c h w e i z  m it 8 fl. 
und 4  fl.

Auch in Oesterreich sind die Jagdkarten bereits 
eingeführt, so z. B . in Ungarn, Böhm en, Mähren, 
Oberösterreich, Schlesien, Kram.

I n  all' diesen Ländern hat man ihre Zweck
mäßigkeit anerkannt und dieselben dazu benützt, um  
eine neue Einnahm squelle durch die dafür zu 
entrichtende Taxe zu eröffnen. Ueber die Zweck
mäßigkeit dieser E innahm squelle dürfte kein Zweifel 
sein, da sie ja nur eine Luxussteuer ist, die nur 
Derjenige tr ä g t, der sich eben freiwillig diesen 
Luxus gönnen w ill, und zwar eine solche, die nach 
gar keiner andern S e ite  hin irgend Jem andem  
einen Schaden bringt.

Was nun die zu erwartende Einnahmssumme 
jährlich betragen könne, läßt sich darnach etwa

beurtheilen, daß bei der hiesigen Polizeidirection 
im Jahre circa 1000 bis 1200 Jagdwaffenpässe 
ausgegeben werden; da diese für drei Jahre Gel
tung haben, so müßten sie in Hinkunft durch Aus
gabe von 3000 bis 3600 jährlichen Jagdkarten 
ersetzt werden.

Im politischen Bezirke Krems werden jährlich 
circa 250 Waffenpässe ausgefolgt; an ihre Stelle 
würden 750 Jagdkarten zu treten haben.

Im politischen Bezirke Wr.-Neustadt werden 
144 Waffenpässe per Jahr ausgegeben. Ersatz 
dafür wären circa 400 Jagdkarten, im politischen 
Bezirke Baden 182 Waffenpässe per Jahr, als 
Ersatz dafür circa 600 Jagdkarten, im politischen 
Bezirke Mistelbach 330 Waffenpässe per Jahr, also 
Ersatz dafür circa 990 Jagdkarten, im politischen 
Bezirke Waidhofen an der Thaya 218 Waffenpässe 
per Jahr, also Ersatz dafür circa 655 Jagdkarten, 
im politischen Bezirke Nennkirchen werden 368 
Waffenpässe ausgegeben, also Ersatz dafür wären 
circa 1100 Jagdkarten.

Da Niederösterreich noch die zwei Städte 
Wr.-Neustadt und Waidhofen au der Dbbs und 
weitere zwölf Bezirkshauptmannschaften zählt, so 
wird man nicht zu weit gehen, wenn man die 
Summe der jährlich auszugebenden Jagdkarten 
auf circa 10.000 bis 12.000 ansetzt. Es ergibt 
sich, wenn man eine Taxe von 5 fl. einhebt, ein 
Eingang von 50 bis 60.000 fl., und wenn man 
auch darauf Rücksicht nimmt, daß nicht so Viele 
Jagdkarten nehmen werden, als früher Waffen
pässe genommen haben, und daß auch Gastkarten 
L 2 fl. werden gelöst werden, so wird man doch 
nicht fehl gehen, wenn man den zu erwarteudeu 
Eingang mit 30 bis 40.000 fl. beziffert.

Der Laudesausschuß spricht sich ebenfalls für 
die Einführung der Jagdkarten aus, indem er die 
von den Vereinen angegebene Begründung dersel
ben acceptirt und mit Hinblick auf die Verhält
nisse der Nachbarländer (von denen Ungarn 12 fl. 
Taxe und 1 fl. für jeden Gewehrlaus, Böhmen 
10 fl. für Jagd- und 2 fl. für Gastkarten, Ober
österreich 4 fl. und Schlesien 2 fl. per Jagdkarte 
einheben) den Jahresbetrag von 5 fl. für unser 
Kronlaud angemessen findet.

M ein Antrag geht dahin (liest):
„Es wolle der hohe Landtag beschließen:
„„Das hier vorliegende Gesetz über Ein

führung von Jagdkarten wird genehmigt.""
Während der Beisatz „und ist der Allerhöchsten 

Sanction zu unterbreiten" nach einem heutigen Be
schluß des Landesculturausschusses wegzufallen hat.

Land marsch all: Nachdem das Gesetz aus 
mehreren Paragraphen besteht, eröffne ich zunächst 
die Generaldebatte.

Es hat sich in derselben zum Worte gemeldet 
der Herr Abgeordnete Dr. Granitsch. Ich ertheile 
ihm dasselbe.

Abgeordneter Dr. Granitsch: Der Jagd
schutzverein ist an den Landesausschnß wegen 
Erlassung eines Gesetzes, betreffend die Einführung 
von Jagdkarten herangetreten. Dieser Verein will, 
wie mir scheint, den Landtag zu einer Sportgesetz
gebung veranlassen. Das ist lächerlich, indem man 
uns damit znmuthet, einen Gesetzgebungssport zu 
treiben, und dazu ist der Landtag nicht versammelt. 
Zu diesem harten, aber wie mir scheint berechtigten
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Ausspruche gelange ich, wenn ich die M otive an
sehe, welche der Thierschutzverein (Gelächter) Pardon 
—  der Jagdschutzverein anführt. M an muß zu
geben, daß in denselben in der T hat eine ernste 
B egründung nicht gegeben ist. E s  wird zunächst 
hervorgehoben, wie aus dem Berichte, welchen der 
Ausschuß im  Jah re 1878 vorgelegt hat, hervor
geht —  und der Herr Referent hat heute dieses 
M otiv wiederholt —  daß man beabsichtigt, Schützen, 
welche kaum die nöthigen Handgriffe in der Führung  
ihres G ewehres sich zu eigen gemacht haben, hintan
zuhalten.

Ich frage S ie ,  meine Herren, ob denn die 
Gewährung einer Jagdkarte geeignet ist, die 
Schützen in der Führung des Gewehres einzuüben, 
und ich frage S ie ,  ob ein S o n n tagsjäger, der 
seinen Treiber anschießt, das unterlassen würde, 
wenn er sich vorher um 5 fl. eine Jagdkarte gelöst 
hat? D a s  kommt mir vor, a ls ob man analog  
dem Sprichworte: „W em  G ott ein Am t gibt, dem 
gibt er auch den Verstand" sagen w ollte: W em  
der Bezirkshauptmann in Zukunft eine Jagdkarte 
gibt, dem gibt er auch die Fähigkeit richtig zu 
schießen und zu treffen, nämlich nicht den Unrechten 
zu treffen.

Eine solche M otivirung ist wirklich eine sehr- 
wunderliche, um mich nicht härter auszudrücken. 
Ich glaube nicht, daß Einer von den Herren in  
diesem S a a le  den Zusammenhang der Jagdkarten 
m it der Fähigkeit zur J ag d  herzustellen in der 
Lage ist. Ich glaube, die gemeinsame Logik hat 
eine solche Entwicklung genommen, daß darüber 
kein Zwiespalt besteht.

W eiters ist gesagt worden: D er Antrag w ill 
verhindern, daß bei einer J ag d , die von den G e
meinden selbst ausgeübt wird, nicht jedes M itglied  
sich an der J ag d  betheiligt. J a ,  kennt denn der 
Jagdschutzverein nicht das Jagdgesetz und die damit 
zusammenhängenden Verordnungen? Er muß ja 
wissen, daß die Gemeinden gar nicht in der Lage, 
gar nicht berechtigt sind, die J ag d  selbst auszu
üben, sondern, daß Jagdgesellschaften und J a g d 
pächter dies thun, daß daher dieses M otiv auf 
einer groben Unkenntniß des Gesetzes beruht, ans 
einer Unkenntniß, von welcher man doch den Jagd-  
schntzverein vor allem Anderen freisprechen soll-

Sie sehen, meine Herren, die Motivirung ist 
eine so unbegründete, daß man von Haus ans ein 
gewisses Mißtrauen gegen dieses Gesetz aussprechen 
muß.

M an hat auch gesagt: D a s  ist ein Luxnsgesetz. 
M eine Herren! E m  Luxusgesetz ist ein F inanz
gesetz. Ich frage, ob je Finanzgesetze derart ent
standen sind, daß ein Jagdschutzverein um die 
Erlassung eines solchen Gesetzes petitionirte? M an  
muß doch den Ausgangspunkt, von welchem die 
Gesetzgebung ausgeht, in 's Auge fassen, um den 
Character eines Gesetzes zu beurtheilen. V on  
einem Finanzgesetze kann dabei nicht die Rede sein, 
w eil ja der A usgangspunct ein solcher ist, daß er 
m it dem Finanzzwecke in gar keinem Zusam men
hange steht. D ie  Sache ist einfach die: D er J a g d 
schutzverein w ill ein derartiges Gesetz haben, man  
beantragt sohin das Gesetz und sucht dazu einen 
F o n d ; zuerst wird das Finanzgesetz verfaßt, und 
dann sucht man erst den Zweck zu finden, für 
welchen die Finanzergebnisse dieses Gesetzes ver

wendet werden sollen. Denn das ist klar, es ist 
ein Zwiespalt darüber entstanden, ob die Ergeb
nisse des Gesetzes für den Landescultnrsond oder 
für Gemeindezwecke verwendet werden sollen.

E in Finanzgesetz nun muß vor Allem  wissen, 
für welche Bedeckung die M ittel verwendet werden 
sollen, und da man noch zwischen zwei Endpunkten 
dem Landesculturfonde und der Gemeindecasse 
schwankt, glaube ich, ist es vorweg ausgeschlossen, 
daß wir es hier mit einem Finanzgesetze zu thun 
haben. W ir haben es allerdings m it einem Luxus
gesetze zu thun —  aber in einem neuen Begriffe: 
D a s  Gesetz selbst ist ein Luxus, und ob wir uns  
einen solchen gönnen sollen, möchte ich bezweifeln.

E s  ist, meine Herren, auch auf andere Gesetz
gebungen hingewiesen worden, und in der T hat 
ist ein solches Argument immer bestechend, und in 
einem gewissen Grade berechtigt. Aber da muß 
ich doch auch die Gesetzgebung der anderen Länder 
ansehen, um zu beurtheilen, ob die A nalogie Paßt. 
W enn man die fremden S ta a ten  in 's Auge saßt, 
so ist wohl zu bemerken, daß es sich dort um ein 
Staatsgesetz, bei uns aber um ein Localgesetz 
handelt, und daß vor allem Anderen erörtert 
werden müßte, in welchem Zusammenhange denn 
in jenen Ländern die Jagdkartengesetzgebnng mit 
der Waffenpaßgesetzgebung steht- W ir begehen da 
einen P leon asm u s, wir haben bereits jenen Schutz, 
welchen dieses Gesetz erst einführen w ill.

D a s  Amerika, welches der Ausschuß da ent
decken w ill, ist schon seit 30 Jahren entdeckt, näm 
lich in dem Waffenpatent. Niemand Unberechtigter 
darf jagen gehen, außer m it dem W affenpatent 
versehen. Nunmehr soll ausgesprochen werden, daß 
nebst dem W affenpatente der J äg er  auch eine 
Jagdkarte besitzen soll.

W er, meine Herren, sollte denn dieses Gesetz 
dann handhaben? Derjenige, welcher das Waffen- 
patenl handhabt, nämlich der G endarm ? Dadurch 
würden einfach die Bezirksgerichtsagenden nur ver
vielfältigt werden, weil ja eigentlich dazu eine 
eigene Registratur gehört, welche eine Jagdgesell
schaft mit sich führen müßte, vielleicht sogar mit 
einem vom Landtage bestellten Adjnncten, um die 
Waffenpässe und die Jagdkarten zu registriren und 
rechtzeitig zur Hand zu haben, wenn der Gendarm  
kommt und dieselben begehrt. B e i uns ist also die 
Frage so, daß man einen W affenpaß und eine 
Jagdkarte haben muß. W enn der Herr Referent 
uns die Verhältnisse in den anderen S ta a ten  a u s
einandergesetzt hätte, so würde wohl daraus resul- 
tiren, daß ein solcher D u a lism u s in den anderen 
S ta aten  nicht besteht und daß D asjen ige, w as bei 
uns durch das W affenpatent erreicht werden sollte, 
dort durch die Jagdkarten erzielt wurde.

Nun aber uns znznmuthen, da wir ohnedies 
das Waffenpatent haben, auch die Jagdkarten ein
zuführen, weil sie in anderen Staaten bestehen, 
das entbehrt der richtigen Voraussetzung, und 
dieses Argument halte ich für hinfällig.

M an hat aber auch Böhm en angeführt. E s  
ist merkwürdig, wie in solchen D ingen das Gedächt
niß schwach ist; gewisse Herren scheinen wirklich 
an Gedächtnißschwäche zu leiden. Diese Jagdkarten 
in  Oesterreich sind eine Erfindung des feudalen 
Landtages vom Jahre 1866, welcher diese J a g d 
karten gleichzeitig m it dem Jagdgesetze eingeführt
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hat, ein Jagdgesetz, dessen ganzes Gepräge darnach 
ist, daß man uns eigentlich in das vergangene 
Jahrhundert zurücksetzen will. (Nnfe: S e h r  richtig!) 
N un wird u n s zugemuthet, daß wir heute diesen 
Belcredischen böhmischen Landtag vergessen, daß 
wir vergessen, daß dieses Jagdgesetz die größten 
Anfechtungen erfahren hat, daß es verurtheilt 
wurde von allen einsichtigen M ännern (Rufe: 
O h o !);  man muthet uns zu, heute unter ganz 
ähnlichen politischen Verhältnissen (R u fe: O ho! 
O h o! Aber das ist zu stark!) —  ich habe nur 
gesagt, daß nach meiner Auffassung dieses Gesetz 
die Tendenz hat, die Jagdberechtigung einzu
schränken, das heißt bei den Bem ittelten einzu
schränken, daß das ein Gesetz ist, wodurch eigentlich 
die Bauernschaft bedrückt wird, wie auch das 
Wildschongesetz nicht im Interesse der B auern
schaft ist, es ist ein Gesetz, welches dahin zielt, 
die Jagdthiere für eine gewisse Classe von S ta a t s 
bürgern vorzubehalten. (Gelächter.) J a ,  meine 
Herren, die Herren wollen sich das vorbehalten, 
und in einem solchen F alle , wenn es an das 
Pürschen geht, steht immer wieder die Lützow'sche 
„wilde verwegene Jagd"  auf. (Gelächter.) Aber 
lassen wir lieber diesen Jagdthieren den Schutz 
im Allgemeinen und machen w ir keine Exclu- 
sivitäteu.

M it Rücksicht auf den Umstand, daß gar kein 
Bedürfniß dazu vorhanden ist, keine berechtigten 
M otive angeführt werden, welche dafür sprechen, 
daß dieses Gesetz in 's Leben trete, und m it Rück
sicht darauf, daß ich gerne der Debatte, die einen 
so heiteren Anfang genommen hat, freien Laus 
lassen w ill, und in der Hoffnung, daß wir von den 
Vertretern dieses Gesetzes triftigere Gründe hören 
werden, welche mich vielleicht belehren werden, 
damit nicht vorweg über einen T agesordnnngs- 
antrag abgestimmt, sondern damit die G eneral
debatte durchgeführt werde, beantrage ich (liest):

„ I n  Erw ägung, daß in Niederösterreich kein 
Bedürfniß wegen Einführung von Jagdkarten be
steht, wird über den Antrag des L a n d  e s c u l t u r -  
a u s s c h n s s e s  zur T a g e s o r d n u n g  ü b e r g e -  
g an g en . "

L a n d m a r s c h a l l :  D er Herr Abgeordnete 
D r. G r a n i t s c h  beantragt m o t i v i r t e  T a g e s 
o r d n u n g ,  es kann daher die Debatte fortgesetzt 
werden und wird erst zum Schluffe der G eneral
debatte der A n t r a g  a u f  U e b e r g a n g  z ur  
T a g e s o r d n u n g  zur Abstimmung gelangen.

Wünscht Jem and das W o rt?
(Abgeordneter F ü r n k r a n z  meldet sich.)
Herr Abgeordneter F ü r n k r a n z  hat das 

W ort.
Abgeordneter F ü r n k r a n z  spricht dagegen.
Ebenso Abgeordneter R u f .
L a n d m a r s c h a l l :  D er Herr Abgeordnete 

Graf T h n r n  hat das W ort.
Abgeordneter G raf T h n r n :  W enn es mir 

auch schwer wurde, den weitläufigen Auseinander
setzungen des ersten Herrn Vorredners und ihrer 
logischen Zusammenstellung genau zu folgen, so ist 
mir in denselben doch ein M om ent aufgefallen und 
diesfalls habe ich mich namentlich a ls M itglied  
des Landesculturausschusses verpflichtet gefühlt, 
zur Richtigstellung des sehr wichtigen Gegenstandes 
mir einige wenige W orte zu erlauben.

D er erste Herr Vorredner hat gesagt, es werde 
zuerst ein Gesetz geschaffen und daun geht man  
auf die Suche nach einem Fonde, für welchen man  
das Erträgniß aus dem Gesetze verwenden kann. Ich  
glaube auf E ines Hinweisen zu müsseu, wobei ich 
mein Bedauern ausspreche, daß ein Antrag des 
Landesculturausschusses, auf den ich zurückkommen 
werde, nicht früher in Berathung gezogen worden 
ist, bevor der heutige Entwurf an das hohe H aus  
gelangt ist.

D er Landesculturausschuß beabsichtigt dem 
hohen Landtage einen Antrag vorzulegen über die 
Regelung eines Fondes, welcher schon seit einer 
längeren Reihe von Johren  hier vom hohen Hause 
verwaltet wird, wobei ich zu meinem Erstaunen 
bemerken muß, daß ich von mancher S e ite  gehört 
habe, daß viele verehrte M itglieder über das 
Wesen des Fondes gar nicht im  Klaren sind, und 
die Zwecke dieses Fondes wie auch die Höhe des
selben im gegenwärtigen M omente nicht kennen. 
E s ist dies der Landesculturfond; er ist in diesem 
Jahre schon ein Paar M a l erwähnt worden und 
namentlich von S e ite  des verehrten F inanzaus
schusses ist schon einmal im Interesse der Unter
stützung der ländlichen Bevölkerung und zwar des 
Kleiugrundbesitzes darauf gegriffen worden.

D er Landescnlturausschuß hat den Beschluß 
gefaßt, dem hohen Hanse folgenden A n t r a g  zn 
stellen (liest):

„Dieser Landescnlturfond sei in erster Linie 
zn verwenden für M eliorationen des G r o ß 
g r u n d b e s i t z e s ,  das heißt in Form  von D a r
lehen, welche m it geringen Zinsen verzinst und 
amortisirt, wieder in denselben Fond nach zehn 
Jahren zurücklaufen."

Diesem Antrage hat der Ausschuß aber noch 
einen zweiten Antrag angeschlossen, der dahin geht 
(liest):

„D er Landesausschnß wird beauftragt werden, 
für die Vermehrung dieses Fondes in entsprechender 
Weise zu sorgen."

W eiters beabsichtigt der Ausschuß, diesen Fond  
auf eine bedeutende Höhe zu bringen und hofft, daß 
nebst der Unterstützung des Kleingrundbesitzes es 
seinerzeit möglich sein wird, viele Lasten des Landes- 
cultursondes aus diesem Fonde übernehmen zu 
können und daß eine Entlastung des Landesfondes 
zu Gunsten der S tä d te  und anderen Betheiligten  
stattfinden wird. E s  ist die Einnahm e für Jagdkarten  
eine ziemlich bedeutende; dazukommen die Zinsen, 
die von Jahr zu Jah r zum Capital geschlagen 
werden. Dadurch wird das Capital von J ah r  zu 
J ah r größer und kann zu derartigen Unterstützungen 
benützt werden.

W enn der Fond einm al mehr angewachsen sein 
wird, so sollen die Interessen, welche aus dem 
Capitale fließen, benützt werden zu Landescultur
zwecken, für welche jetzt der Landesfond in Anspruch 
genommen wird; ich nenne beispielsweise die B e 
zahlung der W anderlehrer, die D otirung für die 
Stierschauen und dergl., Unterstützungen, die einzig 
und allein dem kleinen Grundbesitze zugute kommen.

Ich w ill dies nun heute richtig stellen, damit 
die Herren doch in der Lage sind, sich darüber 
klar zu werden, w as für eine Bestimm ung eigent
lich der Landesculturfond erhalten soll.
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Abgeordneter Stendel  beantragt Schluß der 
Debatte.

Land marsch all: Ich bitte die Herren, die 
Plätze einzunehmen. Es ist Schluß der Debatte 
beantragt. Ich bitte jene Herren, welche diesem 
Antrage zustimmen, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Schluß der Debatte ist angenommen.

Es sind noch vorgemerkt die Herren Abge
ordneten Dumba,  Dr. Dinstl, Schürer ,  
Wegerer, Dr. We dl ,  Ritter von Raab,  
Schöffel.

Ich ertheile dem zuerst eingetragenen Redner, 
Herrn Abgeordneten Dumba das Wort.

Abgeordneter Dumba: Ich werde bemüht 
sein, mich sehr kurz zu fassen, und werde nicht 
alle Motive so gründlich anführen wie der ver
ehrte Herr Vorredner Dr. Granitsch, sondern 
glaube, nur mit wenigen Worten den Standpunkt 
kennzeichnen zu müssen, den ich in der Frage selbst 
einnehme. Der hohe Landtag wird mir gewiß 
verzeihen, daß ich als Vertreter von Landgemeinden 
verpflichtet bin einige Worte zu sagen.

Ich will nicht daraus eingehen, ob mit diesem 
Gesetze wirklich ein Schutz für Diejenigen, die auf 
die Jagd gehen, erreicht wird — das scheint mir 
etwas zweifelhaft — (Rufe: Sehr richtig !) aber ich 
kann nicht leugnen, daß, wenn das Gesetz so zu 
Stande kommt, wie ich mir es denke, doch von 
Seite der Gemeinden und betreffenden Bürger
meister dieser Punkt wird in's Auge gefaßt werden 
können, indem man eben notorisch gefährlichen 
Personen Jagdkarten nicht ansstellen braucht, wo
durch doch vielleicht einigermaßen ein Schutz ge
währt wird.

Meine Herren! Ich werde für das Eingehen 
in die Specialdebatte stimmen, aus dem Grunde, 
weil ich glaube, es könnte durch dieses Gesetz 
doch etwas Gutes, wenn auch nicht für unsere 
Landbevölkerung, so doch für unsere Armencaffen 
geleistet werden (Bravo! Bravo!), die nothwendig 
eine Stärkung von allen Seiten brauchen. Nun, 
meine Herren, man möge mir sagen und decla- 
miren, was man wolle: Derjenige, der im 
Stande ist, und sich den Luxus gestatten kann, 
sich ein Gewehr und Patronen zu kaufen, wer 
insbesondere tagelang die Arbeit versäumen kann 
(Rufe: Sehr richtig!), der — mag er welchem 
Stande immer angehören, mag er Großgrund
besitzer, Gewerbetreibender oder Bauer sein, das 
ist gleichgiltig, denn Jeder hat irgend eine Be
schäftigung, — kann auch zahlen, und er soll 
zahlen für die Armen seiner Gemeinde, das  
stel le ich m e i n e r s e i t s  a l s  Bedingung  
h i n.

Was bezüglich des Landesculturfondes gesagt 
wurde, ist etwas vage (Ruse: Sehr richtig!); ich 
betrachte das Gesetz als eine Luxussteuer, die den 
Armen zu Gute kommen soll, und eine solche 
Steuer begrüße ich mit Freude, weil, ich wieder
hole es, unsere Armencaffen eine Stärkung brau
chen. Von diesem Gesichtspunkte ans empfehle 
ich dem hohen Hause das Eingehen in die Special
debatte. (Bravo! Bravo!)

Land marschall: Der Herr Abgeordnete 
Dr. D instl hat das Wort.

Abgeordneter Dr. Dinstl  schließt sich dem 
Antrage Dumba an.

Abgeordneter Schürer desgleichen.
Landm arsch all: Der Herr Abgeordnete 

Wegerer hat das Wort.
Abgeordneter Wegerer: Ich habe nur we

nig von meinem Standpunkte aus zu bemerken. 
Es ist geradezu komisch, oft in Orten anzusehen, 
daß, wenn hier eine Schlinge, die auf Hasen 
ausgerichtet war, eingerissen, wenn dort aus der 
Alpe ein Haus ausgeraubt wird oder ein Paar 
Ochsen gestohlen werden, sich fast Niemand rührt. 
Wenn aber irgendwo ein Eichhörnchen geschossen 
worden ist, ist das eine Bewegung zwischen Gen
darmerie und den Behörden, daß man geradezu 
staunen muß.

Meine Herren! Ich bin selbst jagdberechtigt 
in Steiermark und mein Pächter sitzt unter 
Ihnen. Dort haben wir dies Verhältniß; wir 
müssen unseren Hilfsjägern zahlen, wir haben 
weit und breit Niemand, nur hie und da ein 
paar elende H olzknechtkeusch en. Diesen Leuten 
müssen wir zahlen, wir müssen ihnen zu essen 
geben und das ausgiebig, denn sie kommen 
hungrig zur Arbeit.

Ich komme daher zu demselben Schluffe, zu 
dem man im Landtage von Steiermark gelangte, 
wo man sagte, man möge früher schlüssig 
werden über die Ausübung des Fischereirechtes, 
dann wird man auch auf die Jagdkarten eingehen.

Lan d m ar s ch al l: Der Herr Abgeordnete 
Schöffel hat nun das Wort.

Abgeordneter Schöffel: Ich werde für das 
Gesetz stimmen, jedoch nicht ans den Motiven, 
die der Thierschntzverein (Heiterkeit), wie der 
Herr Abgeordnete Dr. Granitsch gesagt hat, 
oder der Jagdschntzverein vorgebracht hat. Ich bin 
ebenfalls der Ansicht, daß die Jagdkarten Nie
manden vor dem Schusse eines Unvorsichtigen 
bewahren.

Ich bin auch vollständig überzeugt, daß die 
Jagdkarten durchaus nicht im Stande sind, den 
Wilddiebstahl hintanzuhalten, da dieser Wilddieb
stahl meistens durch Schlingenlegnng stattfindet. 
Ich kann mich aber auch nicht durch die Motive 
des Herrn Abgeordneten Wegerer bestimmen 
lassen, gegen das Gesetz zu stimmen. Diese Motive 
sind ganz sonderbarer Art. Er hat uns eine Art 
von nervösen Gendarmen hingestellt, die wegen 
eines Eichhörnchens in Bewegung gerathen. Ich 
kenne diese Art von Gendarmerie nicht, bei uns 
kommt sie nicht vor. Aber ich werde für das Ge
setz deßhalb stimmen, weil dadurch eine Ein
nahmsquelle, sei es für das Land, sei es für die 
Armen der Gemeinden, geschaffen wird, die gar 
Niemanden bedrückt (Rufe: So ist es!), und weil 
ich von dem Grundsätze ausgehe, daß Derjenige, 
der sich ein Vergnügen verschafft, auch dafür 
zahlen kann. (Rufe: Sehr gut!)

Essen ist ein Bedürfniß, selbst die Liebe ist ein 
Bedürfniß (Heiterkeit), aber die Jagd ist kein 
Bedürfniß, und wer sich erlaubt zu jagen, der 
kann es auch bezahlen und das kann den Armen 
oder dem Landesfonde zu Gute kommen.

Aus diesem Grunde werde ich für das Gesetz 
stimmen, und ich glaube, daß Diejenigen, die 
gegen das Gesetz kämpfen, nichts Anderes thun, 
als sich durch ein Schlagwort, das in die Menge
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geworfen wurde, leiten lassen. (Lebhafter B eifa ll 
einerseits. R ufe: Lächerlich! Oh o !  anderseits.)

Der Berichterstatter v. S c h w e i t z e r  sagt in  
seinem Schlußw ort: Ich  werde mir nur erlauben, 
in einigen W orten auf die Entgegnung des Ab
geordneten D r . G r a n i t s c h  zu antworten.

Er hat von einer Sportgesetzgebung gesprochen. 
Diese Sportgesetzgebung findet, wie mir scheint, 
in ganz Europa: in Frankreich, Deutschland, in 
der Schw eiz statt. W arum  man speciell ein J a g d 
kartengesetz in  Niederösterreich a ls eine S p o rt-  

esetzgebung im  Widersprüche m it ganz Europa 
enennen w ill, verstehe ich nicht recht. D aß die 

Jagdkarte kein Am ulet ist, und daß, wenn J e 
mand eine Jagdkarte bei sich führt, er deswegen 
noch nicht sicher ist, daß er Nebenschützen anschießt, 
davon bin ich auch überzeugt.

Aber die Sache ist die, daß solche unvor
sichtige Schützen, welche einmal im  Jahre ein 
Gewehr in die Hand bekommen, und dasselbe 
nicht zu gebrauchen verstehen, keine so ungeheuere 
Jagdpassion haben w erd en , um vielleicht sich 
größere G eldauslagen aufzulegen, und daß sie 
zu Hcmse bleiben werden.

I m  Uebrigen ist auch sehr beredt hervor
gehoben worden, daß diese S teu er  eine Luxus
steuer ist, welcher Umstand sehr wesentlich ins 
Gewicht fällt.

Ich  kann nichts Anderes thun, a ls bei 
meinem Antrage bleiben, nämlich das Eingehen  
in die Specialdebatte zu empfehlen.

L a n d ma r s c h  a l l :  W ir schreiten zur Ab
stimmung.

V on dem Herrn Abgeordneten R u f  ist die 
namentliche Abstimmung beantragt worden; §. 42  
unserer Geschäftsordnung sa g t: „D ie Stim m gebung  
ist in der Regel mündlich," folglich kann ich gegen 
die namentliche Abstimmung durchaus nichts ein
wenden.

Ich  werde mir erlauben, die N am en aufzu
rufen, und ich bitte die Herren Schriftführer die 
Stim m engebung zu constatiren.

D er Antrag des Herrn Abgeordneten G r a -  
ui tsch lautet (liest):

„ I n  Erwägung, daß in Niederösterreich kein 
Bedürfniß nach einem Gesetze wegen Einführung 
von Jagdkarten besteht, wird über den Antrag 
des Landesculturausschusses zur Tagesordnung  
übergegangen."

Ich bitte nun jene Herren, welche für diesen 
Antrag sind, m it „ja", diejenigen welche dagegen 
sind, mit „nein" zu stimmen.

(Ueber Nam ensaufruf S e ite n s  des Land
marschalls stimmten mit „ja" die Abgeordneten):

„Berger, Felder, Fürnkranz, Granitsch, Haydn, 
K ielm annsegge, M agg , Nikola, Oberndorfer, Ruf, 
Ruziczka, Schlechter, Schönerer,Schrank,Schreiber, 
Stendel, T hom as, V illa -S ecca  Roderich, Wegerer.

(M it „nein" stimmten die Abgeordneten).-
B a u er , Brücke, D instl, D itm ar, D um ba, 

Fischer, Furtm üller, G atterburg, Harmer, H oyos, 
Kinsky, Kopp, Latour, Lindheim, Lustkandl, Mitscha, 
Naschauer, N ew ald , P irq u et, Plenker, R aab , 
Schöffel, Schürer, Schweizer, S om m aru ga , S u eß , 
S u ttn e r , Thurn-Valsassina, U h l, V illa -S ecca  
Ludwig, V rints, W edl, W eitlof, Winkler, Zelebor, 
Zim m erm ann."

D er Uebergang zur T agesordnung ist m it 36 
gegen 19 S tim m en  a b g e l e h n t ;  es wird somit 
in die S p e c i a l d e b a t t e  e i n g e g a n g e n ;  ich 
bitte den Z> 1 zu verlesen.

L a n d m a r s c h a l l :  Z u  §. 2 ist zum W orte 
gemeldet der Herr Abgeordnete D r. W e d l ;  ich 
ertheile ihm dasselbe.

Abgeordneter D r. W e d l :  Ich wollte darauf 
aufmerksam machen, daß ein kleiner Irrthum  
hier unterlaufen ist. E s  kann doch nicht in einem  
Spccialgesetze eine Aenderung der bestehenden 
Gesetze vorgenommen werden, welche damit nicht 
in Zusammenhang stehen. E s  wird hier gesagt: 
,.J n  S täd ten  mit eigenen S ta tu ten  ist das 
Bürgermeisteramt zur Ausstellung der Jagdkarten 
berufen." D ies  ist unrichtig; es soll wohl damit 
gemeint sein, die politische Behörde, welche im  
übertragenen Wirkungskreise fungirt. (Ruse: Sehr- 
richtig!)

Ich  beantrage daher, daß statt „Bürgermeister
amt,, zu setzen sei „di e  p o l i t i s c h e  B e h ö r d e  
e r s t e r  I n s t a n z " .  D a s  wäre das Richtigste, nach
dem es auch in anderen Gesetzen so heißt.

L a n d m a r s c h a l l :  Ich bitte mir den Antrag 
formulirt zu überreichen.

(Abgeordneter S c h l e c h t e r  meldet sich zum 
W orte.)

D er Herr Abgeordnete S c h l e c h t e r  hat das 
W ort.

Abgeordneter S c h l e c h t e r :  Ich habe mir das 
W ort erbeten, um den Antrag zu stellen, daß die 
Worte „dann in W ien die k. k. Polizeidirectiou"  
gestrichen würden.

(Abgeordneter D r. W e i t l o f  meldet sich.)
Abgeordneter D r. W e i t l o f :  Ich erlaube mir 

nur auf eine kleine stylistische Abänderung auf
merksam zu machen. I n  der letzten Zeile des Z. 2 
kommt der Ausdruck „vorne genannten Behörden" 
vor. In d em  ich nicht glaube, daß man die Behörde 
in vorne und hinten genannte unterscheidet (Hei
terkeit!) würde ich beantragen, daß es heiße „ v o r 
g e n a n n t e n  B e h ö r d e n " .

La n d  ma r s c h a l l :  Wünscht noch Jem and zu 
sprechen? (Niemand meldet sich.) Nachdem dies 
nicht der F a ll ist, erkläre ich die Debatte für g li
sch l as sen.

D er Herr B e r i c h t e r s t a t t e r  hat das W ort.
Berichterstatter v. S c h w e i t z e r :  Nachdem dies 

nur formale Aenderungen sind, über welche die 
Herren Gesetzeskundigen besser zu urtheilen ver
stehen a ls ich selbst, so glaube ich, daß diesen Ab
änderungsanträgen kein Bedenken im W ege steht.

L a n d ma r s c h  a l l :  Bezüglich des ersten ^.kinsa 
des Z. 2 liegen zwei Anträge vor: der Antrag des 
Landesculturausschusses und der des Herrn Abge
ordneten D r. We d l .  Ich werde zuerst diesen zur 
Abstimmung bringen. Nach diesem Antrage würde 
das erste ^ lin o a  lauten (liest):

„Zur Ausstellung der Jagdkarte ist die poli
tische Behörde erster Instanz, in deren R ayon der 
Bewerber um eine Jagdkarte seinen jeweiligen  
Aufenthaltsort hat, berufen."

Ich bitte die Herren, welche das p lin s n  in 
dieser Form  annehmen wollen, sich zu erheben. 
(Geschieht.) E s  ist die M ajorität. D a s  erste ^.linorr 
ist sonach in  der vom Herrn Abgeordneten D r. 
W e d l  beantragten Fassung a n g e n o m m e n .
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Das zweite Alinea, würde nach dem Antrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Weitlof lanten 
(liest):

„Und können Jagdkarten auch an Fremde, 
d. h. in Niederöstcrreich nicht wohnhafte Personen 
von vorgenannten Behörden ertheilt werden."

Ich bitte die Herren, welche das zweite T lln sa  
in dieser Form nlirung annehmen wollen, die Hand 
zu erheben. (Geschieht.) E s  ist a n g e n o m m e n .

Berichterstatter v. S c h w e i t z e r  (liest ß. 3 des 
Gesetzes aus li,X X X V III der B eilagen). Ich  habe 
im vorletzten X linoa  einen Druckfehler zu berich
tigen, wornach es heißen soll, statt: „für die jähr
liche Jagdkarte" richtig „für die einjährige J a g d 
karte."

(Abgeordneter D u m b a  meldet sich zum 
Worte.)

Landmarsch a l l : Der Herr Abgeordnete 
Dumba hat das Wort.

Abgeordneter D u m b a :  Ich  erlaube mir den 
in der Generaldebatte von mir angekündigten A n
tr a  g zu stellen. Ich bin nämlich der M einung, 
daß es bloß Jahreskarten geben soll und nicht 
Gastkarten, nicht vierwöchentliche Karten.

Ich  glaube auch, daß es viel bequemer ist für 
Jeden , wenn er sich eine Karte löst und dann das 
ganze J ah r  hindurch ans die J ag d  gehen kann. 
Natürlich muß dann in Verbindung damit die 
S u m m e für eine Jahreskarte herabgesetzt werden, 
das ist nur recht und billig.

M ein A n t r a g  geht also dahin, daß der §. 3 
zu lauten hätte (liest):

„D ie  Jagdkarte hat Giltigkeit für ein Jah r, 
wofür eine Taxe von 3 fl. zu entrichten ist."

L a n d m a r s c h  a l l :  D er Herr Abgeordnete
O b e r n d o r f e r  hat das W ort.

Abgeordneter O b  ern  d or f e r :  E s ist bekannt, 
wenn m an von zwei Uebeln wählen muß, so wählt 
m an das kleinere. W enn schon der heurige Land
tag eine Vermögenssteuer auferlegt, w as ich sehr 
bedauere, weil diese gerade die mindere B evö l
kerung am härtesten trifft, so muß ich mich wohl 
den Ausführungen des Herrn Vorredners und A n
tragstellers, des Herrn Abgeordneten D u m b a ,  
theilweise anschließen, wenn er beantragt, daß nur 
eine Jahreskarte ausgegeben werden soll, und zwar 
unter der M otivirung, daß die Monatskarten für 
die So n n tag sjä ger  bestimmt sind. Ich sehe aber 
nicht ein, warum  diesen eine Begünstigung zu 
T heil werden soll, während Diejenigen, die durch 
die Jagd  den Pachtzins hereinbringen wollen, einen 
höheren B etrag zahlen sollen.

D aß  aber eine Vergnügungssteuer mit 5 fl., 
welche die minder bemittelte Bevölkerung trifft, 
bei dem dermaligen Niedergang der Landwirthschast 
zu hoch ist, darin glaube ich, wird mir das hohe 
H aus beistimmen.

D eshalb möchte ich b e a u t r a g e n ,  d e n P r  e i s  
e i n e r  J a g d k a r t e  a u s  z w e i  G u l d e n  j ä h r l i c h  
f es t zus et zen.  W ollen wir schon ein Vergnügen  
besteuern, so wollen wir nicht bei dem Vergnügen  
der J agd  anfangen oder stehen bleiben. Besteuern 
wir die Theaterkarten, die Livreen der Diener, 
besteuern wir die Equipagen und die schönen kost
spieligen Reitpferde! D an n , meine Herren, werden 
wir eine reichliche S u m m e aus den V ergnügungs
steuern hereinbringen, dann glaube ich, wird nicht

allein die arme Bevölkerung m it S ten ern  bedrückt, 
sondern auch die Mehrbemittcltcn und Reicheren 
werden zur Besteuerung herangezogen.

(Abgeordneter D r. G r a n i t s c h  meldet sich 
zum W orte.)

Abgeordneter D r . G r a n i t s c h  spricht gegen
8- 3.

Land marsch all: Abgeordneter Thomas  
hat das Wort.

Abgeordneter T h o m a s :  M an wird mir zu
geben, daß ich im Jagdwesen gut unterrichtet bin, 
denn ich habe schon in meiner Jugend zu jagen 
angefangen und erst vor zwei Jahren aufgehört, 
so daß ich die Verhältnisse ans dem Lande kenne. 
I n  meinen Gegenden, in dem Viertel unter dem 
M anhartsberge, ist Noth an Schützen; es sind dort 
die Jagdpächter nicht so häufig zu finden; man  
muß die J ag d  den Hunden anvertrauen oder 
sonst einem aus der Gemeinde, der einen anstän
digen Lebenswandel führt und als ordentlicher 
M ann bekannt ist; sonst ist man ganz ohne Pächter.

Dieser Jagdpächtcr ist genöthigt sich Schützen 
zu suchen, die er in  dem Viertel unter dem M an 
hartsbergs nicht findet: er muß sich Schützen 
selbst heranziehen aus einem S ta n d e , der nicht in  
der Lage ist, einen so hohen Preis' für die Karten 
zu zahlen.

V on  dem Herrn Antragsteller D u m b a  ist 
beantragt worden, daß m an von 5 ans 3 fl. für 
die Taxe hcrabgehe.

Ich bin für diesen Antrag und nicht für die 
Taxe von ü fl., wie sie der Landescnlturausschnß 
aufstellt und werde auch für 3 fl. in der ersten 
Classe stimmen; ich würde jedoch vorschlagen, daß 
man den Nam en „Gastkarten" aufgebe, denn diese 
Jagdgäste sind Gäste für den Jagdpächter. An  
solche hernmwandernde W iener Gäste, die da h in
auskommen, dürfen die verehrten Herren nicht 
denken, denn wir haben dort keine Schützen zu 
bewirthen; wir sind ganz allein auf u n s ange
wiesen und ans unsere O rtsbewohner, die mit 
uns jagen. Ich würde daher die Taxe der zweiten 
Classe aufrecht erhalten und für dieselbe 1 fl. be
antragen; es thut diese Taxe so manchem von 
der Ortsbevölkerung und den Pächtern weh. 
(Rufe: O  nein!) Ich bittesehr, ganz gew iß; diese 
brauchen in dieser Richtung einen Schutz. Ich  
bitte daher meinen Antrag anzunehmen, welcher 
dahin geht, fü r  d ie  J a g  d k a r t e n  der  z w e i t e n  
C l a s s e  1 fl.  z u f i x i r e n ,  da diese Karten für 
jene Schützen ausgefertigt werden, welche noch 
mitjagen und da steht es in keinem Verhältnisse, 
daß solche Karten gegenüber den Jahreskarten, 
welche 3 fl. kosten, auf 2 fl. zu stehen kommen 
sollen, es ist schon 1 fl. genügend.

W eiters b e a n t r a g e  ich: D i e s e  z w e i t e  
C l a s s e  der  K a r t e n  s o l l  e i n e  D a u e r  v o n  
d r e i  M o n a t e n  h a b e n ,  denn in vier Wochen 
ist nicht abgejagt; die H erren, die die Jagdver
hältnisse kennen, werden wissen, daß die Hühner- 
und Hasenjagden mindestens drei M onate in A n
spruch nehmen.

(Abgeordneter S c h ü r e r  meldet sich zum 
W orte).

Landmarsch all: Der Herr Abgeordnete 
Schürer hat das Wort-
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Abgeordneter S c h ü r e r :  D a  ich denselben 
Antrag wie der Herr Abgeordnete D u m b  a stellen 
wollte, verzichte ich auf das W ort.

(Abgeordneter Schöffel meldet sich zum 
Worte).

Lau dmar sch all! Der Herr Abgeordnete 
Schöffel hat das Wort.

Abgeordneter Schöffel: Ich stelle den An
trag auf Schluß der Debatte.

D er Schluß wird angenommen und es 
sprechen noch Freiherr v. K i e l m a u n s e  g ge ,  der 
beantragt, daß 8- 3 folgendermaßen zu lauten 
hätte: „ F ü r  d ie  J a g d k a r t e  m i t  d e r  G i l 
t i g k e i t  f ü r  e i n  J a h r  ist e i n e  T a x e  v o n  
2 fl. ö s te r r . W ä h r .  z u  e n t r i c h t e n . "

Abgeordneter Freiherr v. Suttner bittet 
gegenüber den Anträgen, die die Herrtn Abge
ordneten Dumba und Frhr. v. Ki elm annseg g e 
gestellt haben, das hohe Haus, daß man den 
Ausschnßautrag annehmen möge.

Abgeordneter S c h l e c h t e r :  I n  dem 8- 3 soll 
die Höhe der Taxe festgesetzt werden. N un glaube 
ich, werden die Herren zugeben, daß auf die Fest
setzung der Taxe von wesentlichstem Einfluß der 
Zweck ist, für welchen dieselbe verwendet wird. 
V on diesem Gesichtspunkte ist bisher jeder der 
Herren Redner ausgegangen, und m it Rücksicht 
auf diesen Gesichtspunkt sind auch die verschiedenen 
B eträge genannt worden.

E s  erscheint mir daher zweckmäßig zu sein, 
diesen Paragraph so lange in  suspouso zu lassen, 
bis man sich über das Princip im Allgemeinen  
geeinigt hat, welchem Zwecke die Taxbeträge ge
widmet werden. (R ufe: S e h r  gut!) I m  8- 10 
wird nun dieses Princip ausgesprochen und glaube 
daher, daß es zweckmäßiger wäre, den H. 10 vorher 
in Berathung zu ziehen und dann erst die B e
rathung des 8. 3 fortzusetzen, oder vielleicht das 
Princip erst anzunehmen, daß die B eträge, welche 
ans dem Erträgnisse dieser Jagdtaxen eingehen, 
dem Armensonde des betreffenden O rtes zufließen 
sollen, daun aber das Gesetz an den Ausschuß 
zurückzuweisen mit dem Aufträge, es so zu styli- 
siren, w ie es den veränderten Anschauungen ent
spricht. E s  ist das ein Antrag, der, wie ich 
glaube, zunächst zur Abstimmung' gelangen muß. 
Ich würde also den Antrag stellen, d a ß  h e u t e  
n u r  ü b e r  d a s  P r i n c i p  a b g e s t i m m t  w i r d ,  
und zwar, d a ß  d a s  E r t r ä g n i ß  a u s  d i e s e r  
J a g d t a x e  d e m Ar  i n e n  f ä n d e  z u f l i e ß e ,  u n d  
d a ß  d a n n  d a s  Ge s e t z  a n  d e n  A u s s c h u ß  
z n r ü c k g e l  e i t e t  w e r d e ,  m i t  d e m  E r s u c h e n ,  
m i t  Rücks i cht  a n s  d i e  a u f g e s t e l l t e n  G e 
s i c h t s p u n k t e ,  d e m H a n s e  n e u e r d i n g s  B e 
ri cht  zu e r s t a t t e n .  Ich glaube, dieses Vorgehen 
empfiehlt sich a ls praktisch.

Auch Abgeordneter Dr. Granitsch beantragt 
die Zurückweisung dieser Vorlage an 
den Landesausschuß mit dem Aufträge,  
iu der nächsten Session darüber eine 
neuerliche Vorlage einzubringen. (Rufe: 
Oho! Widerspruch.)

Abgeordneter Schürer: Ich kann mich mit 
den Anschauungen des Herrn Abgeordneten Dr. 
Granitsch nicht einverstanden erklären, sondern 
ich bin der Anschauung, wie sie vom Abgeord
neten Schlechter ausgesprochen worden ist, daß

das Gesetz an den Landesculturausschuß zur aber
maligen Berathung und Berichterstattung zurück
gewiesen werde, eben wegen des §. 10. Aber 
damit nun der Landescultnrausschuß im Sinne 
der Majorität dieses hohen Hauses in eine andere 
Berathung des 8- 10 eingehen kann, muß mau 
ihm doch früher die Directive geben. Denn, was 
nützt ihm, daß wir hier im Allgemeinen gesagt 
haben, es solle dem Armenfonde jeder einzelnen 
Gemeinde der Erlös zufließen? Wir müssen ja 
doch den Schlüssel angeben, auf welche Art und 
Weise die Vertheilung erfolgen soll, und darum, 
glaube ich. sollen wir in der Berathung des Ge
setzes fortschreiten und zwar bezüglich des 8> 10, 
und wenn sich dann die Majorität des hohen 
Hauses darüber ausgesprochen hat, auf welche 
Weise die Repartirung vor sich gehen soll, dann 
kann das Gesetz dem Landesculturausschusse zuge
wiesen werden, damit er dann die ganze Styli- 
sirung gemäß den gefaßten Beschlüssen vornehmen 
könne.

Abgeordneter Dumba uimmt wieder das 
Wort: Ich glaube, wir sollten mit der Frage, 
ob der Entwurf an den Ausschuß zurückzuleiten 
sei, nicht viel Zeit verlieren.

Ich glaube, daß es nothwendig ist, daß dieser 
Paragraph von Fachmännern stylisirt werde. Aber 
über das Princip, ob der Ertrag den Armeu- 
cassen zufließen soll, muß nach meiner Ueberzeugung 
jetzt abgestimmt werden. Ich glaube, daß es 
aber für den Ausschuß angenehmer wäre, wenn, 
sobald das Princip angenommen ist, auch über 
die Höhe der Taxe abgestimmt wird. Damit 
wäre die Sache iu den Hauptpunkten so ziemlich 
erledigt und das Gesetz könnte schon in den 
ersten Tagen der nächsten Woche wieder vorgelegt 
werden.

L a n d m a r s ch a l l : Wünscht noch Jemand 
zu sprechen? (Niemand meldet sich.) Nachdem 
dies nicht der Fall ist, ertheile ich dem Herrn 
Berichterstatter das Wort.

Berichterstatter v. Schweitzer: Ich würde 
mich auch für den Antrag des Herrn Abgeordne
ten Schürer  aussprechen, daß heute im Hause 
das Princip festgestellt werde, damit der Landes
cultur-Ausschuß eine bestimmte Directive hat, in 
welcher Weise er bei der Formulirung vorzu
gehen habe. Was nun die Taxe selbst betrifft, so 
ist der Laudescultur-Ausschuß von der Ansicht 
ausgegangen, daß Diejenigen, welche das Ver
gnügen länger haben, auch eiuen größeren Betrag 
zahlen sollen, als Jene, welche dieses Vergnügen 
nur kürzere Zelt genießen. Ein weiterer Grund 
ist der, daß beabsichtigt wird, auch den weniger 
Bemittelten Gelegenheit zu geben, sich das Ver
gnügen zu verschaffen, ohne alle Unzukömmlich
keiten, die bei der Ausübung der Jagd ohne 
Jagdkarten vorkommen, weiter walten zu lassen. 
Diese Gründe waren es, welche den Ausschuß 
bestimmten, die zweite Art von Jagdkarten mit 
einmouatlicher Dauer anzunehmen.

Land marsch all: Es ist natürlich, daß der 
hohe Landtag sich zuerst über das Princip auszu
sprechen hat, wohin der Ertrag dieser Karten fließen 
soll, ob, wie hier beantragt wird, in den Landes
fond oder in den Armenfond. Nun lautet der 
Antrag des Herrn Abgeordneten Schlechter (liest):
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„ D a s  Ergebniß der Jagdtaxen soll den Arm en
fond en zufließen und hat der Landesculturausschuß 
das Gesetz m it diesem Principe in Einklang zu 
bringen."

W enn dieser Antrag angenommen wird, so 
würde es sich dann nur noch darum handeln, 
schlüssig zu werden über den B etrag, der für die 
einzelnen Jagdkarten gezahlt werden soll. (R ufe: 
S e h r  richtig.)

Ich werde also, wenn das hohe H aus damit 
einverstanden ist (Niemand meldet sich), zuerst den 
Antrag des Herrn Abgeordneten S c h l e c h t e r  zur 
Abstimmung bringen und dann die Frage stellen, 
welcher B etrag für die einzelnen Jagdkarten gezahlt 
werden soll. (Zustimmung.) Der Antrag des Herrn 
Abgeordneten S c h l e c h t e r  lautet. (Wiederholt den
selben.) Ich ersuche jene Herren, welche diesen 
Antrag genehmigen, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist a n g e n o m m e n .

E s kommt nun zur Abstimmung der Antrag  
des Herrn Abgeordneten D u m b a ,  welcher dahin
geht, daß nur eine Classe von Jagdkarten verab
reicht werden solle. W ürde derselbe nicht ange
nommen werden, so müßte der Antrag des Herrn 
Abgeordneten T h  o m a s  zur Abstimmung kommen, 
der zwei Classen beantragt, nämlich die eine Classe 
für ein J ah r mit 3 fl., und die zweite Classe für 
drei M onate m it 1 fl.

Ich  werde also zuerst den Antrag des Abge
ordneten D u m b a  zur Abstimmung bringen; er 
lautet (liest):

„D ie Jagdkarte, für welche eine Taxe von 
3 fl. zu entrichten ist, hat Giltigkeit für ein Jahr."

Abgeordneter S u e ß :  Ich  bitte zur Abstim
mung um das W ort.

L a n d m a r s c h a l l :  D er Herr Abgeordnete 
S u e ß  hat das W ort.

Abgeordneter S u e ß :  Ich erlaube mir die 
B itte an den Herrn L a n d m a r s c h a l l  zu richten, 
den höchsten B etrag mit 5 fl. für eine Jagdkarte 
im  S in n e  des Ausschußberichtes zuerst zur Ab
stimmung zu bringen.

(Abgeordneter D u m b a  meldet sich zum 
W orte.)

Landmarschall: Der Herr Abgeordnete 
Dumba hat das Wort.

Abgeordneter D u m b a :  Ich würde mir er
lauben den Herrn Vorsitzenden zu bitten, daß er 
meinen Antrag zuerst m it Auslassung der Ziffer 
zur Abstimmung bringe. D an n  wäre zuerst über 
die höchste Ziffer und dann abwärts successive bis 
zur niedrigsten Ziffer abzustimmen.

Ich  glaube, daß, wenn über meinen Antrag 
ohne Ziffer abgestimmt wird, das Princip, ob Gast
karten, ob Jahreskarten ausgegeben werden sollen, 
vom hohen Landtage entschieden wird.

Landmarschall: Ich werde also den Antrag 
des Herrn Abgeordneten Dumba in der Weise 
zur Abstimmung bringen, daß er lautet (liest):

„D ie Jagdkarte hat Giltigkeit für ein Jahr."
Ich bitte die Herren, welche für denselben 

sind, sich zu erheben. (Geschieht.) D er Antrag ist 
a n  g e n o m m e n .

E s ist also entschieden, daß nur eine G attung  
von Jagdkarten auszugeben ist. W ir kommen nun  
zur Frage, welche Taxe zu entrichten ist.

Ich  bitte jene Herren, welche dafür sind, d a ß  
fü r  di e s e  f ü r  e i n  J a h r  g i l t i g e  J a g d k a r t e  
e i n e  T a x e  v o n  5 fl. b e z a h l t  w e r d e ,  sich zu 
erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. 
D er Antrag auf 5 fl. ist m it 23 gegen 27 S tim m en  
a b g e l e h n t .  (B ravo!)

E s  kommt nun der Antrag zur Abstimmung, 
daß  f ü r  d ie  J a g d k a r t e  e i n e  T a x e  v o n  3 fl. 
z u  e n t r i c h t e n  ist.

Ich bitte die Herren, welche für denselben 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist a n g e 
n o m m e n .  (Heiterkeit.)

D ie  Abstimmung hat also das Ergebniß, daß 
im  Principe constatirt ist, daß

1. d er  E r t r a g  d i e s e r  J a g d k a r t e n  f ü r  
d e n  A r m e n f o n d  v e r w e n d e t w e r d e ,

2.  d a ß  d i e  B e z a h l u n g  m i t  3 fl .  er
f o l g e ,  u n d  d a ß  d a s  g a n z e  Geset z  a n  de n  
L a n d e s  cul  t u  r a u s s c h u ß  z u r ü c k g  e w i e s e n  
w e r d e .

(Abgeordneter D r. Frhr. v. S o m m a r u g a  
meldet sich zum W ort).

Der Herr Abgeordnete Dr. Frhr. v. So m
maruga hat das Wort.

Abgeordneter Dr. Frhr. v. Sommaruga:  
Nachdem das Gesetz, wie es von dem Landes
culturausschusse vorgelegt wurde, an den Ausschuß 
zurückgeleitet wird, möchte ich mir erlauben, den 
löblichen Ausschuß darauf aufmerksam zu machen, 
daß er in dem wieder vorzulegenden Entwürfe 
auch darauf Bedacht nehmen möge, zu bestimmen, 
mit welchem Zeitpunkte dieses Gesetz in Wirk
samkeit treten solle, da dies in dem jetzt vorlie
genden Entwürfe weggelassen wurde.

G u te  D inge brauchen W eile ; die S ache  
ist also im  W esentlichen durchgesetzt.

Rarflaufforstung.
D ie Aufforstung des K arstes bildet seit 

J a h re n  die S o rg e  unserer R eg ie ru n g , denn 
sie ist eine N othw endigkeit, wenn m an diese 
S te in ö d e , die sich m eilenweit hinzieht, wieder 
menschlich bew ohnbar machen w ill. W er heute 
a ls  T ourist diese G egenden , au f denen ein 
Fluch zu liegen scheint, besucht und die

E rfo lge  der diesfälligen B em ühungen m it 
kritischem Auge betrachtet, kommt leicht dazu, 
gegen diese B em ühungen ungerecht zu sein, 
allein, wenn er näher zusieht, werden ihm 
die Schw ierigkeiten, die m it einer solchen 
Aufforstung verbunden sind, klar werden. V on 
der D ürftigkeit, m it welcher hier der B oden
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alle A npflanzungsbestrebungen lohnt, von der 
kärglichen A rt, in  welcher sich die B ew ohner 
dieser von S o n n en b ran d  im  S o m m er durch
glühten und versengten, aller Z e it  von U n
w etter aller A rt gepeitschten und von wüthenden 
S tü rm e n  abgefegten Hochebene n ä h re n , von 
der prim itiven A r t ,  wie sie w ohnen , sich 
kleiden und leb e n : kann sich N iem and auch 
n u r eine annähernde Vorstellung machen, der 
nicht längere Z e it  da zugebracht hat.

D e r  K arst ist eine fürchterliche M ah n u n g  
für die M enschheit, W äld er zu schonen; so wie 
er jetzt ist, kann da n u r A rm uth , Beschränkt
heit, A berglaube, Knechtsinn und R ohheit zu 
Hause sein.

E ilande, wie Lipizza, das herrliche kaiser
liche G e stü t, sind O asen  in  dieser S te in 
w üste ; stunden- und stundenlang kann m an 
da gehen, ohne einen B a u m  zu sehen; Q uellen  
sind gar nicht zu finden, die Leute bauen, 
um  einen T runk  W asser zu haben, Cisternen 
und schlucken dann die wie stark verdünnte 
M ilch aussehende Flüssigkeit, in  der es, wenn 
längere Z e it  kein R egen einfiel, recht lebendig 
aussieht, da die sogenannten W asserlüuse sich 
darin  herum tum m eln. D ie  Hochebene ist 
häufig von trichter- oder cylinderförm igen 
Einsenkungen durchbrochen und die S o h le  
dieser Einsenkungen sind die einzigen S te llen , 
wo sich Anpflanzungen von Gem üsen und 
G etreide halten , da sie allseitig vor dem 
S tu r m e ,  der oft tagelang m it dämonischer 
G ew a lt A lles vor sich hertreibend über die 
Ebene braust, durch die aufstrebenden F e ls 
wände geschützt sind. Z uw eilen  sind diese 
Einsenkungen schief abfallend und ein ziem
liches Areale umfassend, dann finden sich auf 
der S e ite , welche nicht gegen die vom M eer 
her anstürmende B o ra  gelegen ist, kleine, 
aber mächtig in S ta m m  und K rone massirte 
E ichenbäum e, die S te ine iche , die Epigonen 
jener prächtigen Eichen, welche vor Hunderten 
von J a h re n  den K arst schmückten und zu 
einer reichen und gesegneten Gegend machten.

Um aber die Schwierigkeit der A uffor
stung des K arstes Jed e rm an n  klar zu machen, 
m uß d as W üthen  der B o ra  geschildert w er
den, wie es sich auf dem K arst fü h lb ar 
macht. I n  T riest und überhaupt in  den 
S tä d te n  des K üstenlandes gewinnen n u r 
Leute, welche eine besondere N eigung haben, 
gewaltige und schauererregende N aturerschei
nungen eingehend zu betrachten, die zutreffende 
Vorstellung d a v o n ; m an verkriecht sich, 
wenn der wilde G ast heulend und brausend 
sein N ahen ankündigt, in die H äu ser; in  den 
S tä d te n  kann m an sich vor ihm bergen und 
es geschieht daher n u r  alle zehn J a h r e  ein
m a l ,  daß er einen starken M a n n , der sich 
nicht schnell geuug vor seinen A ngriffen sicher 
stellen konnte, vom B oden aufhebt und in 
das M ee r w irbelt. V on  der B o ra  auf dem 
K arst, weit und breit kein B au m , kein O r t ,  
kein H a u s !  —  überrascht zu w erden , ist 
w ah rh aft lebensgefährlich; denn die M acht 
des m it alles greifenden Fängen  über die 
Hochebene hintobenden S tu rm e s  ist so groß, 
daß auch der stärkste M a n n  ih r aufrecht nicht 
W iderstand leisten kann und das festeste H erz 
ihm  gegenüber schwankt und w ankt: sein 
Athem nim m t u n s den unserigen, er legt 
sich u n s  auf die B ru s t ,  zerrt an  unseren 
Arm en, spielt m it unseren B einen, dahin und 
dorthin gezogen, jetzt vor-, jetzt zurückgetrieben, 
jetzt nach rechts, jetzt nach links gestoßen, 
verlieren  w ir allen H a lt, und fühlen u n s a ls 
macht- und willenloses Sp ielzeug  der W in d s
b rau t. S o  ist es im m e r; im  S o m m er verlieren 
w ir durch die M assen feinen Kalkstaubes, 
die der S tu r m  in seinem unaufhaltsam en 
F luge  überall au frafft und u n s  augenblendend 
in s  Gesicht schleudert, die Fähigkeit zu sehen 
und sicher zu erkennen, wo w ir s in d ; im  W in ter 
aber ist es noch ä rg e r ; da Peitscht er u n s 
W angen, S t i r n  und Augen m it Schnee
krystallen, die an den E nden so scharf gespitzt 
wie Lanzetten, wo sie an  der H a u t auffallen, 
S p u re n  zurücklassen und wenn sie in  unsere 
Augen eindringen, u n s  vollständig der S e h 
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kraft berauben können. Kein erfahrener K a rst
bewohner u n te rläß t es d a h e r , wenn er sich 
zur W interzeit außer H a u s  w agt, sich m it 
der sogenannten Schneecapuze auszu rüsten ; 
es ist dies eine Capuze, welche in  der A ugen
höhe G läse r h a t ,  so daß m an durchsehen 
kann und zugleich die Augen vor den Unbilden 
des W etters  geschützt sind. Aber sam mt 
diesem Schutz ist der K am ps m it dem S tu rm e  
gefährlich; denn die G lä se r m üssen, wenn 
m an überhaup t sehen will, wo m an ist, im m er
fo rt m it dem Tuche gereinigt werden, dabei 
erstarren die H ände, das ewige A rbeiten gegen 
die andringende M ach t des W indes macht 
müde und den A rm en, der in  dieser Lage 
ist, überfä llt plötzlich jene süße Schläfrigkeit, 
die meist der V orbote der E rs ta r ru n g , des 
T odes ist. Am zweckmäßigsten ist es daher, 
daß m an sich, bevor die K rä fte  erlahm en, 
auf den B oden kauert und den S tu r m  so 
lange über das H a u p t h inw üthcn läß t, bis 
er selbst lahm er w ird.

Nicht selten geschieht es, daß L eu te , die 
von der B o ra  überrascht w e rd e n , in  u n m it
telbarer N ähe ih rer B ehausung  zu G runde  
gehen; ja , es ist vorgekom m en, daß in 
Nächten, in  denen ein derartiger Schneesturm  
w üthe te , starke M ä n n e r  3 0  S ch ritte  von 
ih rer W ohnung den T od fanden, weil sie 
durch den A u f r u h r , der in  der N a tu r  
herrscht, um  allen G ebrauch ih rer G lieder ge
kommen w aren , oder vollständig ih r O rie n - 
tirungsverm ögen verloren hatten .

W eil die B ew ohner des K arstes keinen 
Augenblick vor einer derartigen  Heimsuchung 
sicher sind, deshalb sind auch ihre räumlichen 
B ehausungen ganz au s S te in m a te ria le  auf
gefü h rt; die D ächer werden überdies m it 
ungeheueren Steinblöcken beschwert; die weni
gen F e ld e r , welche außerhalb  der D o lm en  
bebaut sind, werden, um  sie n u r einigerm aßen 
zu schützen, m it S te in m a u e rn  um geben; viele 
H äuser haben die E inrichtung, daß das W o h n 
zimmer zugleich Küche und Schw einstall ist. 
D ie  Leute sind meist abhängig von den weniger

w ohlhabenden, in den einzelnen N iederungen 
an der R ecca angesiedelten Posidentes, die 
sie K ospodins nennen, und der sic so behan
delt, wie seinerzeit ein russischer Gutsbesitzer 
seine Leibeigenen. W er in  derartigen D ö r 
fern a ls  S chu lleh rer oder P fa r r e r  zu fungi- 
ren  h a t , der fü h rt w ahrhaftig  das Leben 
eines B ü ß e rs .

M anchm al v e rirr t sich ein J ä g e r  in  
diese G egenden, wo auch die sogenannten 
W ohlhabenden elend genug leben, und zwar 
der S te in h ü h n e r w egen , die hier zu finden, 
und wegen der Unmassen von T auben , welche 
in  den porösen W än d en  der D o lm en  Hausen, 
daher diese auch Taubenlöcher genannt w er
den; er w ird gut t h u n ,  wenn er sich d a r
auf einrichtet, wochenlang an hagerem  Lam m 
fleisch oder am T au b e n b ra te n , den er sich 
selbst h o l t , ein G enügen zu finden. D ie  
B ew ohner treiben die Schafzucht sehr p rim i
tiv ; die T hiere  werden in  S ch aaren  von 
vielen H underten  m anchm al auf tagweile 
Strecken von den O rtschaften auf die W eide 
getrieben. D e r  Schneeberg, einer der bedeu
tendsten B erge  Jn n e rk ra in s , ist das Z ie l fü r 
viele dieser H e rd en , welche, begleitet von 
einigen H irten  und W o lfsh u n d en , dort in  
der Höhe von 3 0 0 0  F u ß  m onatelang im  
Freien  sind.

Um die W irthschaft aus eigenem A ugen
schein kennen zu le rn en , machte ich einm al 
auf einem S tre ifw ag en  einen solchen A uszug 
auf die W eide m it. O b en  angelangt fand 
ich , daß es keine U nterkunft g a b , a ls  die 
Käserei, wo ein fü r  alle A rten  von Gerüchen 
abgehärteter I ta l ie n e r  Schafkäse bereitete, 
oder ein S tr e is w a g e n , der m it Reisig zuge
deckt w a r ;  ich w ählte d as Letztere, und m an 
w arn te  m ich , des N achts denselben zu ver
lassen, da die H unde mich eben so sau s 
kayon zerreißen w ü rd en , a ls  ob sie W ölfe 
w ä ren , zu deren A bw ehr m an sie m itge
nommen.

D a  so viel Schafe  hier gezogen werden, 
und der K arst doch eigentlich allen edleren
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W ildes bar ist, so gibt es wenig B e ru fs jäg e r 
h ie r ,  und es m ehrt sich das R aubzeug in  
ganz unglaublicher W eise; es finden sich 
W ölfe e in , und ich habe gar n irgends so 
viele mächtige G eier gesehen, a ls  eben d o rt; 
die Leute, denen von diesen R ä u b e rn  nicht 
selten Schafe weggeholt w e rd en , behaupten 
steif und fest, daß der Unhold ein Läm m er
geier sei; m ir sind n u r  der M önchsgeicr 
und der braune G eier vorgekommen, aber an 
manchem T ag e  7 b is 8  Stücke. D a  diese 
schweren V ögel, wenn sie einfallen, n u r schwer 
und langsam  sich vom B oden erheben, und 
sie ihre Lieblingsplätze auf dem zerklüfteten 
S te in b o d en  haben, so m uß die J a g d  auf sie 
fü r einen erfahrenen und geduldigen J ä g e r  
sehr ergiebig sein. Auch der K olkrabe, der 
bekanntlich stets n u r  in P a a re n  lebt, kommt 
auf dem K arst häufig vor.

I n  den W ohnungen ist der S co rp io n , 
der auch da gar nicht harm los is t, so häufig, 
wie in  mancher S tad tw o h n u n g  die W anzen. 
D a  gegen seine S tiche  das S c o rp io n ö l das 
beste M itte l  ist, so h ä lt m an  zur S o m m e rs 
zeit in  jeder F am ilie  davon bereit.

Freilich ha t der K arst trotz alledem be
deutende landschaftliche R eize; die Hochebene, 
hügelig sich w eithin dehnend, bietet den g roß
artigen  Anblick eines versteinerten Leichen
feldes ; die O asen  in diesem S te in m eer 
wirken m it ihrem  unverm ittelten  frischen 
G rü n  um  so herzerfreuender, je trostlos öder 
ihre Umgebung is t; aber die traurigste E r 
scheinung in  diesem im G ro ß en  und G anzen 
von allem B lü th en - und Fruchtsegen verlas
senen S tück E rde ist der M e n sc h , der mehr 
la llt a ls  er spricht, m ehr vom Jn s tin c t a ls 
vom Verstände geleitet scheint.

W ir  begrüßen daher jede R egung der 
R egierung , um  den K arst wieder der C u ltu r  
zuzuführen, m it w ahrer B efriedigung, und 
konnten nicht um hin, nachstehender M itth e ilu n g  
der „T riester Z tg ."  diesen E ingang  v or
auszuschicken. D em  genannten B la tte  zufolge

wurde im  Herbste vorigen J a h r e s  im K üsten
lande unter Leitung der k. k. politischen 
Forstorgane zu Aufforstungen 1 ,4 2 2 .0 0 0  
P flanzen  verwendet. H ievon w aren 9 8 2 .0 0 0  
Nadelhölzer (Schw arzföhren, Fichten, Lärchen) 
und 4 4 0 .0 0 0  Laubhölzer (A cazien, Espen, 
U lm en, P a p p e ln ,  E r le n ,  K astanien). D ie 
erw ähnten Pflanzen  wurden fast ausschließlich 
au s den k. k. C en tra l-S aa tsch u len  zu G örz  
und Rodik entnom m en, welche einen G esam m t- 
vorrath  an Pflanzen von 4 ,2 4 0 .0 0 0  Stück 
enthielten. I n  die G em einde- und B ezirks
baumschulen wurden au s der k. k. S a a t 
schule in  G ö rz  3 5 .0 0 0  O bstw ild linge behufs 
V eredlung abgegeben. Endlich w urden an 
verschiedene Grundbesitzer im  Küstenlande
3 9 0 .0 0 0  W aldpflanzen und 1 9 .0 0 0  O b s t
w ildlinge und an andere P rovinzen 1 0 0 .0 0 0  
W ald - und 2 0 0 0  Obstbäum chen abgegeben. 
A us den genannten k. k. S aa tschu len  w u r
den demnach im  G anzen  1 ,8 3 5 .0 0 0  W ald 
pflänzlinge und 5 4 .5 0 0  O bstw ildlinge in 
diesem F rü h jah re  abgegeben.

D a  in  Folge der vorjährigen andauern
den Regenlosigkeit die meisten im  F rü h 
jahre 1 8 7 9  ausgeführten  A npflanzungen auf 
dem K arste zu G ru n d e  gegangen w a ren , so  ̂
m ußten sich die diesjährigen Arbeiten h au p t
sächlich auf Nachbesserung der ersteren be
schränken. I m  G anzen  sind im Decennium  
1 8 7 0  b is 1 8 8 0  8 1 0  H ectare (circa 1 4 0 0  
Joch) kahler W eidegründe m it H ilfe von 
S u b ven tionen  au s S ta a tsm itte ln  un ter der 
Leitung der der k. k. S ta tth a lte re i  zugetheil
ten Forstbeam ten aufgeforstet und hiezu
1 0 .7 3 4 .0 0 0  Pflanzen  und circa 1 8 .0 0 0  
K ilo S a m e n  (meist Eicheln) verwendet worden.

Glück a u s ! Und möge ja  N iem and das 
R esu lta t gering finden, wenn es sich so 
schwierig e rw ie s , die R ingstraße  so m it 
B äu m en  zu bepflanzen, daß sie hielten und 
gediehen, dann m uß m an das E rgebniß  der 
B em ühungen, den verödeten K arst wieder zu 
bewalden, geradezu erstaunlich finden.
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Eine Wolfsjagd.
H aben S ie  schon beobachtet, daß, wenn 

m an  einen H und in  der Gesellschaft anderer 
H unde straft, die Nichtgestraften über den 
gezüchtigten herfallen und in  nicht seltenen 
Fällen  den ohnedies m a ltra itir ten  m it Bissen 
reg a liren ?

D ie  Aufklärung dieser bei anderen T hieren  
(außer den Menschen) nicht vorkommenden 
Erscheinung m uß ich schuldig bleiben, gleich
w ohl habe ich eine P ro b e  dieses H anges 
auch gelegentlich einer W olfsjagd  oder besser 
gesagt einer W olfsschlächterei, m it eigenen 
Augen gesehen.

I m  W in te r des J a h r e s  1 8 5 4  auf 1 8 5 5  
lag das R egim ent, in  welchem ich diente, in 
der Gegend von Lemberg und es w aren  drei 
E scadronen  ^in Ia w a ro w , drei in Ia n o w  
einquartiert.

B eide S tä d te  sind von einander circa 
4  deutsche M eilen  entfernt. D urch einen 
prachtvollen Eichenwald führte die einzige 
C om m unication.

D e r  W ald , von einer ungeheueren A u s
dehnung, die drüben in  R u ß lan d  ihre F o r t 
setzung findet, ist des Nutzwildes ganz ent
b lößt und W ölfe und Füchse, hie und da 
Wildkatzen —  m an sprach auch von Luchsen 
—  Hausen dort und treiben ih r Unwesen.

I h r e  E rn äh ru n g  geschieht —  ich spreche 
von den W ölfen  —  durch die frechste 
A rt von R a u b , der im S o m m er sowohl 
a ls  auch, und ich m uß hinzufügen in  noch 
frecherer Weise im  W in te r, auf die in  ver
schiedenen T heilen  des W aldes befindlichen 
S ch af- und Schweineherdeu, durch Einbruch 
in  Gehöfte, wo fie sich an  K ühe, an Pferde, 
ja  selbst an die Kettenhunde machen, verübt 
wird.

B e i strenger W interszeit passen sie an 
der Lisiere des W ald es auf die zu M ark te  
fahrenden Landwägen, deren G espann  sie m it 
dem wüthendsten Ungestüm anfallen, und es 
geschieht nicht selten, daß das au s 2  bis

3  P ferden bestehende G espann in  einer u n 
glaublich kurzen Z e it  zerrissen und verzehrt w ird, 
während der arm e B a u e r  heulend und halb 
erfroren, sein Leben m it einer Hacke in  der 
H and vertheidigend, in  ein Gehöfte flüchtet.

E in  G utsbesitzer in  der Gegend von I a 
w arow  — sein N am e ist m ir entfallen —  
kam eines T ag es  dieses füchterlichen W in te rs  
zu m ir und zu einigen m einer K am eraden 
und ba t u n s  zu einer „W olfshetze", wie er 
sich ausdrückte.

E r  sprach landesüblich von einer U n
summe von W ölfen, die in  seinen, im  W alde 
befindlichen Herdenstall von H unger getrieben 
allnächtlich einbrechen und „reißen."

U ns jagdgerechten W aidm ännern  erschien 
das E rzäh lte  unglaublich, obwohl u n s  ganz 
gut bekannt w ar, daß häufig an der S t r a ß e  
I a n o w — Ia w a ro w  W ölfe sichtbar, ja  sogar 
Fahrende und R eitende zum Schrecken der 
B etroffenen von ihnen längere Strecken, n a 
türlich außer Schußw eite, begleitet wurden.

Nichtsdestoweniger nahm en w ir die E in 
ladung gerne an, denn der G utsbesitzer w ar 
ein lustiger Kautz, der stets an unseren Leiden 
und Freuden A ntheil nahm .

A n einem fürchterlich kalten, aber Hellen 
N achm ittag fuhren  w ir, wenn ich mich gut 
erinnere, 6  Personen m it kleinen B a u m 
schlitten in Pelze und Decken gehüllt, m it 
B üchsflin ten  und S c h n a p s  versehen, zum 
Rendezvousplatz.

D ieses R endezvous w ar in  einem G e 
höfte ein aus Holz und gestampfter E rde 
ausgeführtes G ebäude, in  welchem sich etwa 
2 0 0  Schafe  und 1 0 0  Schw eine m it ihren 
zwei H irten  befanden.

D e r H of w ar im  langen Viereck gebaut, 
hatte an den beiden kurzen F ro n ten  D o p p e l
thore m it ineinander greifenden H olzarm en.

Nach der Ankunft erfolgte natürlich sofort 
das „V erh ö r"  der H irten , die gräßlich über
trieben. Trotzdem glaubten w ir au s deren
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verw orrenen A ussagen im m erhin eine H off
nung auf eine ergebnißreiche W o lfs jag d  fassen 
zu dürfen.

W ir  w urden m it Thee, R h u m , gerösteten 
K artoffe ln  und Schafkäse fam os bewirthet, 
und a ls  w ir etw as aufgethaut w aren, wurde 
der Sch lach tp lan  genau besprochen.

D e r  Jag d g eb er oder Hetzgeber, w as 
richtiger ist, ließ V orbereitungen fü r die 
J a g d  treffen, welche einfach darin  bestanden, 
daß zwei Stricke an den östlichen T horarm en  
kreuzweise befestigt wurden, w as dazu dienen 
sollte, das „ R u d e l,"  sofern es sich locken ließ, 
ohne G efährdung  von M enschen festzuhalten, 
indem  die beiden T horflügel vom S ta lle  
au s zugezogen werden konnten; w eiters wurde 
ein eingegangenes S ch a f in M itte  des S ta l l -  
hofes auf einen beschneiten D üngerhaufen  
gepflockt.

M ittle rw eile  brach die Nacht herein, und 
w ir vertheilten u n s  an die verschiedenen 
Stall-Lucken.

Nach langem , bangen H a rren , es mochte 
vielleicht 1 0  U hr sei, kam ohne jedes G e 
räusch —  es w a r eine sehr helle Nacht —  
beim reinsten M ondschein ein so großer W olf, 
wie ich seit jener Z e it  und auch früher nicht 
einen gesehen habe, S c h r i tt  fü r S c h r itt  in 's  
Gehöfte, schnupperte vorsichtig und sicherte m it 
erhobener Schnauze. E r  schien M enschen
spuren im  Schnee zu entdecken, wandte sich 
gegen den A usgang , kehrte wieder um , hielt 
sich dicht an den S ta llw ä n d e n , und gelangte 
endlich zum K ö d er; er fand diesen ange
pflockt, r iß  eine Keule m it einem einzigen 
Rucke ab und tro tte te  wieder zum T hore 
h in au s , w as verabredeterm aßen dem Ise g rim  
von u n s  anstandlos gestattet wurde.

Nach etwa 10  M in u ten  kam der R äu b er 
m it 6  oder 7 seiner K am eraden in  flüchtigem 
Tem po auf den Aasköder zu.

I n  demselben Augenblick gab unser W irth  
d a s  Zeichen, die T hore  w urden zugezogen, 
und das M asacre  begann.

Ic h  kann nicht genau angeben, ob der 
S p itz - oder R u d e ls fü h rer die erste K ugel 
bekam, denn das N asen der eingefangenen 
W ölfe w a r ein so furchtbares, ihre ver
zweifelten S p rü n g e  gegen das T h o r  und 
gegen die S ta ll th ü re n  so entsetzlich, ih r G e 
heul ein so betäubendes, daß jeder Schütze 
viel zu aufgeregt w ar, um  einzelne M om ente 
dieses schrecklichen D urcheinander erfassen zu 
können.

D a  nicht überall hingeschosfen werden 
durfte (es handelte sich um die eigene S ic h e r
heit), also der Ausschuß ein verhältn ißm äßig  
sehr beschränkter w ar, dürfte es etwa eine 
halbe S tu n d e  gedauert haben, b is das R u d e l 
auf die Decke gebracht w ar, zum al die A uf
regung der Schützen so heftig w ar, daß, 
wie w ir später sahen, jedes der geschossenen 
T hiere 2 — 3  K ugeln und manches auch noch 
1 oder 2  Postenschüsse im Leibe hatte.

D e s  andern  M o rg e n s  —  es ließen u n s 
A ufregung über das blutige Schauspiel, die 
K älte  und endlich der Geruch und in  Folge 
dessen das Blöcken und G runzen  der einge
stellten Heerde nicht lange schlafen —  besahen 
w ir das Schlachtfeld, den H of und seine 
Leichen.

D e r  Schnee w a r ro th  gesprenkelt, das 
ganze lange Viereck des G ehöftes förmlich 
anfgeackert, an den W änden zeigten sich 
S p u re n  von den K rallen  und Z äh n e n  der 
verzweifelten W ölfe, und eine von diesen 
Bestien —  sie w a r zuerst getroffen — ist 
von den übrigen W ölfen  in  dem schrecklichen 
W irrw a r  derart m it Bissen reg a lir t worden, 
daß ih r d as Gescheide a u s  dem W anst 
heraush ing .

Diesen letzteren Umstand haben nebst m ir 
zwei m einer G efäh rten  deutlich beobachtet; 
es ha t so viel Uebereinstimmendes m it der 
Uebung der zahmen W ölfe, unserer unzer
trennlichen Freunde, der H unde, daß ich dieser 
instinctartigen Berserkerwuth zu erwähnen nicht 
unterlassen konnte. S i lv a n u s .
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Iagdverhäüniffe m der Herzegowiira.*)
Ende J u l i  vorigen J a h r e s  wurde ich 

m it meiner C om pagnie nach Pasic H an  
detachirt, in  der nächsten N ähe der türkischen 
O rtschaft B ivo lje  brdo in  der D u b ra v a , 
eine halbe S tu n d e  von D om anovic entfernt. 
Ic h  nahm  m ir kaum Z e it  mein Z im m er 
wohnlich einzurichten (cs w a r so nieder, daß 
ich nicht aufrecht stehen oder gehen konnte), 
m ein E rstes w a r die Jagdverhältn isse zu 
studiren. M i t  meinem V orstehhunde durch
streifte ich die G estrüppe, Felder und W ein 
gärten  in  der N ähe von Pasic H an  und 
machte zu meinem B edauern  die Bem erkung, 
daß w ohl viele W achteln aber wenig H ühner 
und Hasen zu finden seien. Am 2 0 . J u n i  
streifte ich gegen D om anovic, m ein H und 
stand am R ande  eines Eichengestrüppes, 
ich ließ ihn nach einigen M in u ten  einspringen, 
und glaubte kaum meinen Augen trau en  zu 
sollen, a ls  eine starke Kette H ü h n er voll
kommen ausgewachsen, aufstand. Ic h  w ar so 
perplex, daß ich zu schießen vergaß. A uf 
circa 2 0 0  S ch ritte  fielen sie ein und ich 
setzte ihnen nun  h a r t  zu und erlegte in  ganz 
kurzer Z e it  1 0  Stück. D a m it begann ich den 
R eigen in  der S a iso n . D a s  T h a l von 
D om anovic  gegen K rem enac m it seinen 
links- und rechtsseitigen H ängen ist sehr gut 
cu ltiv irt und dort befanden sich H ühner und 
Hasen in  reichlicher M enge. B e i einer meiner 
S tre ifu n g e n  kam ich in  ein Karstloch von 
circa 1 0 0 0  S c h r i tt  D urchm esser, dessen 
R ä n d e r theils bew aldet, theils m it Eichen
gestrüpp stark bewachsen, dessen tieferer T heil 
gerodet, m it W eizen und M a is  bebaut w ar. 
I n  diesem Karstloch fand ich 1 2  Ketten 
H ühner, jede gegen 2 0  S tück zählend, die 
einen starke G ab ler, die andern schwächer. 
D ieses Karstloch wurde von nun an das 
Z ie l meiner S tre ifu n g e n  und ich erlegte da
selbst die meisten H ühner.

I n  der Ebene von K rem enac knallten 
meine Schüsse am Ja h re s ta g e , wo mein 
B a ta illo n  S te llu n g  gegen den O r t  Krem enac 
und gegen den R abenhorst genommen, und 
manches H u h n  und manche W achtel wanderte 
in  den Rucksack m eines B urschen. Ic h  be
dauerte n u r das E ine, daß ich noch keine 
Hasen schießen konnte; hie und da fiel ein 
halbgewachsener meiner Ja g d ln s t zum O p fe r, 
ich fand in  den Feldern  von K rem enac in  
einem T ag e  über 3 0  S tück und habe n u r 
einen sehr geringen T heil der Ebene abge
sucht. E tw a s  über einen M o n a t sagte ich in 
den wildreichen G efilden, freute mich schon 
auf die W aldschnepfe, da dort vorzügliche 
Schnepfenlagen sind —  ich hatte anfänglich 
Aussicht bis zum W in te r dortzubleiben —  
a ls  ganz unerw arte t meine Com pagnie nach 
M o sta r  beordert wurde. M i t  schwerem Herzen 
schied ich au s meinem R evier, w ohl wissend, 
daß ich in  M o s ta r  weniger Z e it und eine 
schlechtere J a g d  finden werde.

K aum  in M o s ta r  angelangt, sagte ich in 
R adopolse. E in  prachtvolles T e rra in  für 
H ühner und H asen. C irca  6 0 0 0  Joch ganz 
niederes H ügelland m it W ein  und G etreide 
bebaut. S o  viel ich m ir von diesem T e r r i 
to rium  versprach, so schlecht w a r es. Ic h  
fand endlich nach zweitägigem S uchen  e i n e  
Kette H ühner und einige H asen. D ieser 
Umstand dürfte manchem Leser rä thselhaft 
erscheinen, da ich in  einem früheren Artikel 
gesagt, wo C u ltu ren  sind, ist W ild  in  reich
licher M enge vorhanden. D ieses R äthsel ist 
sedoch leicht zu lösen, da eben hier in 
Radopolse im  vergangenen F rü h sah r ein 
höherer B eam ter die A assägerei m it Leib 
und S ee le  be trieben , w as ich in  einem 
früheren Artikel, Jag d zeitu n g  N r . 11, 1 8 7 9 , 
gerügt. D ie  trau rigen  Folgen dieser A a s 
jägerei zeigten sich nun recht füh lbar. E ine 
Kette H ühner in einem T e rra in , wo unter 
ganz gewöhnlichen Verhältnissen 5 0  bis*) S ieh e  Jahrgang  1879, Nr. 11, 15. M ai.
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6 0  Ketten das Hügelland bevölkert h ä t
ten !

Radopolse strich ich nun  au s meinen 
Revieren und verlegte mich hauptsächlich auf 
die R eviere Ia ß e n ic a , Podporim  und B u n a -  
P la g a j, w ohin ich mich theils zu F u ß , theils 
zu W agen und zu P ferd  begab. Podporim  
und Ia ß e n ic a  w aren m ir neu, und m it W ild 
sehr gut bestanden. I n  Podporim  erlegte ich 
beispielsweise an einem T age 2 6  H ühner, 
5  W achteln und 5  Hasen.

B e i meinen Ja g d e n  an der Ia ß e n ic a  
(unterirdischer Abfluß des M ostarsko blato), 
kam ich au den U rsprung der Ia ß en ica . 
D o r t  w ar eine Fläche, circa 2 0 0  Joch , t e i l 
weise tiefer liegend, theilweise in  gleichem 
N iveau m it den Ufern der Ia ß e n ic a  und m it 
vielen W asserabzugsgräben versehen, Ende 
August noch theilweise überschwemmt und 
ein beliebter Tum m elplatz fü r M oosschnepfen. 
Ic h  trau te  kaum meinen Augen, a ls  ich das 
erste M a l  die inundirte  Fläche betra t, so 
viele M oosschnepfen standen auf. Leider 
hatte ich n u r 2 0  P a tro n en  Achter- und Z ehner- 
S c h ro t m it. M achte ich einen Sch u ß , so 
flogen an die tausend M oosschuepfeu in einer 
S c h a a r  über die Fläche. G an z  nahe kamen sie 
an mich heran, nun  deckte ich mich hinter einem 
G estrüpp und gab auf die vorüberziehende 
S c h a a r  einen S ch u ß  ab, drei S tück appor- 
tirte  mein H und. W eiter gehend fielen auf 
8 0  S ch ritte  m ehrere H undert ein. Ic h  sah sie 
sitzen und erlegte zwei Stück auf einen Sch u ß . 
S o  viele M oosschnepfen sah ich noch nie 
beisammen und kam auch noch nie in die 
Lage, solche Schüsse anbringen zu können. 
Am nächsten T age w aren schon bedeutend 
weniger Langschnäbel zu finden und nachdem 
ich nach drei T agen  noch den dreißigsten erlegt, 
kamen sie n u r m ehr sporadisch vor und es 
lohnte nicht die M ü h e ,  eigens auf M o o s 
schnepfen zu gehen. D a s  Schießen m uß den 
L.angschnäbeln nicht angenehm gewesen sein, 
denn sie zogen alle in eine ruhigere Gegend 
auf den M ostarsko blato.

W eil ich gerade vom S u m p fw ild  spreche, 
erwähne ich einen Ja g d a u sf lu g  auf den 
M ostarsko blato. Ic h  und O b erlieu tenan t K . 
fanden endlich am 6 . Sep tem ber Z eit, unsern 
Vorsatz, am B la to  zu sagen, auszuführen. 
W ir  brachen um  4  U hr N achm ittags zu 
P ferd  auf und ritten  auf der Oitlnker S t r a ß e  
bis M ilkoviö H an . V on dort schickten w ir 
die P ferde zurück, gingen m it unseren B u r 
schen, die Conserven, Decken und P a tro n en  
trugen, bis zum B la to  und län g s des B la to  
noch eine S tu n d e  gegen 8irokibreg, um  einen 
geeigneten P latz zum C am piren  zu suchen. 
O berlieu tenan t K . w ar zw ar m it dem C am 
piren im  Freien  nicht einverstanden, er wollte 
im  H an  M ilkoviö  bleiben, ich verstand es 
aber, seine Bedenken, er fürchtete R egen und 
die ungesunde F ieberlu ft, zu heben, indem 
ich ihm in  glänzenden F arb en  die M asse 
E nten  zeigte, die w ir in aller F rü h  schon 
erlegen würden.

W ir  richteten unser F re ilager so bequem 
a ls  möglich ein, tranken Thee, stärkten u ns 
an den m itgenomm enen Conserven und un ter
hielten u n s über die M enge des verschieden
artigsten W ild e s , die der B la to  gastlich be
herbergt. Nachdem w ir genugsam Luftschlösser 
gebaut, streckten w ir die müden G lieder und 
bald um fing u n s  M o rp h eu s so, a ls  lägen 
w ir in den bequemsten europäischen B etten . 
Doch das sollte nicht lange dauern. Durch 
ein dum pfes G ro llen  wurde ich plötzlich au f
geweckt, der noch vor einigen S tu n d e n  stern
helle H im m el hatte sich m it schweren G e 
witterwolken umzogen nnd n u r  hie und da 
lugte ein S te rn le in  auf u n s.

A ufspringen und O b erlieu tenan t K . 
wecken geschah so schnell a ls  es gedacht 
wurde. N u n  blieb u n s nichts A nderes übrig, 
a ls  gute M iene  zum bösen S p ie l  zu machen, 
nach M ilkoviö H an  zu w andern, wohin w ir eine 
gute W egstunde hatten, n irgends näher ein 
H a u s . Unser A erger w ar ein ganz unbeschreib
licher, durch drei M o n a te  w ar kein T ropfen
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R egen  gefallen n»d fetzt m itten in der N acht 
m it der ganzen Heftigkeit südlicher K lim ate. 
O h n e  W eg, durch G estrüpp, unter welchem 
der verwünschte T eufe lsdorn  eine H auptro lle  
spielte, und zerklüfteten Kalkstein bahnten w ir 
u n s  S c h r itt  für S c h ritt  den W eg gegen M il-  
koviö H an , den grollenden H im m el nicht gerade 
lobend und preisend.

M it  M ü h e  und N oth  hatten  w ir den 
halben W eg zurückgelegt, ohne naß  geworden 
zu sein und schmeichelten u n s m it der H off
nung, vor A usbruch des drohenden R egens 
das gastliche Dach des H a n 's  zu erreichen. 
H ie und da ersetzte u n s  ein blendender B litz 
strahl eine Laterne und m it H ilfe dieses E r 
satzes orientirten  w ir u n s halbw egs. Doch 
plötzlich verwandelte sich das dumpfe G ro llen  
in  sehr heftige D etonationen , B litz aus Blitz 
folgte, so daß w ir betäubt m ehrere S ecunden  
stehen bleiben m ußten. Und wie auf C om - 
m ando öffneten sich fetzt die Schleußet! des 
H im m els, es regnete nicht m ehr, es strömte 
vom H im m el fenes N a ß , welches ich sonst 
recht gerne, n u r nicht im  G lase  sehe, in der 
reichlichsten M enge. I n  einigen M in u te n  waren 
w ir bis auf die H a u t naß . V on  den B litz
strahlen und den in 's  Gesicht schlagenden R e 
gentropfen ganz geblendet, gingen w ir auf 
gut Glück v o rw ärts . N ahe daran , die H off
nung, den H an  zu erreichen, aufzugeben, 
kamen w ir endlich aus die S t r a ß e  und erreichten 
bald darauf nach gut zweistündigem M arsche 
den H an  im pitoyabelsten Z ustande. D o rt 
tranken w ir schwarzen C a fe  m it R u m  m aß
weise und trockneten dazu unsere K leider.

Außerdem  m ußte ich m ir die gerechten 
V orw ürfe O berlieu ten an t K . 's  gefallen lassen. 
Um vier U hr früh legte sich d as G ew itte r 
und w ir hatten den herrlichsten M o rg en  zu 
erw arten. Um ^ 5  U hr brachen w ir auf, 
zum Glück hatten  unsere guten Jagdtaschen 
die P a tro n en  vor Nässe geschützt und ge
langten nach einer halben S tu n d e  an das 
Ufer des B la to . D e r  M ostarsko  b lato liegt

circa 3 0 0  M e te r höher a ls  M o sta r, ist im 
W in te r und F rü h ja h r  ein S e e  m it einer 
Längenausdehnung von gut zwei M eilen  und 
einer B re ite  von einer halben M eile. I m  
F rü h ja h r  fließt das W asser durch u n te r ir 
dische Abzugslöcher ab, bildet den R adopolje- 
B ach, die Ja ß e n ic a , welche Gewässer im 
W in ter, F rü h fa h r und A nfang S o m m e r sehr 
viel W asser führen und nicht selten das an 
liegende T e rra in  überschwemmen. D e r  B la to  
ist im S o m m er und Herbst theilweise bebaut, 
theilweise versum pft, T üm pel und W asserlachen 
findet m an sehr häufig, ein breiter Bach 
durchzieht ihn in  Schlangenw indungen. S ch ilf  
wächst n irgends, n u r niederes B insenkraut. 
A n den Ufern des B la to  — höchster W asser
stand —  angelangt, sahen w ir eine S c h a a r  
von riesigen M öven . N u n  drangen w ir in 
den B la to  ein, stellenweise trocken gehend, 
stellenweise b is an die Knöchel und halbe 
W aden , auch noch tiefer watend. H ie und da 
stand eine M oosschnepfe auf, Kibitze flogen, 
klagende R ufe  ausstoßend, außer Schußbereich. 
Nach gut viertelstündigem W aten  sahen w ir 
vor u n s auf einem W asserspiegel eine Unzahl 
schwarzer Punkte und ich machte O berlieu tenan t 
K . m it dem B edeuten darau f aufmerksam, es 
seien E n ten . W ir  näherten u n s  auf circa 
hundertzwanzig S ch ritte , leider ohne Deckung, 
da der B la to  n irgends solche bietet, da standen 
Tausende von Krecherln auf, zogen mehrere 
hundert S ch ritte  und fielen wieder ein. N u n  
versuchten w ir getheilt von zwei S e ite n  an 
zukommen, der gleiche M ißerfo lg . B ei jedem 
T r i t t ,  den w ir machten, standen M oosschnepfen, 
Kibitze und E nten  auf und w ir w aren nicht 
im  S ta n d e , auch n u r einen S ch u ß  anzu
bringen. F ü n f volle S tu n d e n  m anövrirten  w ir 
herum , fanden riesige S ch aaren  von S tock
enten, aber nichts hielt au s. Endlich kamen 
w ir zur Einsicht, daß unsere M ü h e  ganz und 
gar erfolglos sei und w ir verließen schweren 
H erzens diese Unzahl E nten . Ic h  schätzte die 
Entenm enge, die ich gesehen, auf mindestens 
fünszigtansend Stück.
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I m  S u m p f  fand ich an m ehreren S te llen  
behauene S te in e ,  die wahrscheinlich den 
Landesbewohnern a ls  Ansitz beim E in fa ll 
gedient hatten, auf diesen S te in e n  sahen w ir 
nach und nach drei prachtvolle A dler, auch 
diese ließen u n s auf circa hundert und fünfzig 
S c h ritte  nahekommen; hätte ich dam als ein 
K ugelgew ehr bei m ir gehabt, ich hätte wohl 
das eine oder das andere E xem plar m ir ge
holt. Am Heimwege kochten w ir in einer 
S ch lu ch t vor J l i e  H a n  ab, labten u n s an 
T ra u b e n , die u n s  ein gastfreundlicher Türke 
gebracht und rasteten mehrere S tu n d e n  unter 
einem schattigen B aum e. E inige M in u ten  
bevor das Essen gar gekocht w ar, hörte ich 
in unm ittelbarer N ähe S te in h ü h n e r rufen. 
S o f o r t  w ar ich bereit, m ir einige zu holen 
und forderte O berlicu tenan t K . auf T h eil zu 
nehmen. E r  ging nicht, es w ar ihm zu heiß, 
es hatte einige vierzig G ra d  R eau m u r. N un  
ging ich allein und erlegte in 10  M in u ten  
5  S te in h ü h n e r. Rückgekehrt, ärgerte sich 
O b erlieu tenan t K ., daß er nicht m itgegangen. 
Nach einer dreistündigen R ast brachen w ir 
sagend auf und erlegten in einer V iertelstunde 
je fünf S te in h ü h n e r. A uf E nten  gingen w ir 
aus, m it S te iu h ü h n e rn  kehrten w ir heim. D ie  
H änge von J l i ö  H a n  gegen den B la to  zu 
sind am reichsten m it S te in h ü h n e rn  bevölkert 
und ist dort die J a g d  am wenigsten be
schwerlich, w as m an von der S te in h u h n jag d  
im Allgemeinen nicht sagen kann.

Nicht bloß T agraubvögel sind in  reich
licher M enge und in den verschiedensten 
A rten  vertreten, auch die das Dunkle lieben
den E ulen  gehören hier nicht zu den S e lte n 
heiten. D re i A rten, der kleine S teinkauz, 
eine W andereule und den U hu hatte ich G e 
legenheit zu beobachten. I n  M o s ta r  trieben 
sich 2 Stück Uhu (s tr ix  dubo) die ganze 
Z e it meines A ufen thaltes herum . Ich  hätte 
leicht das eine oder andere E xem plar erlegen 
können, da selbe einigemale, wenn ich Abends 
von der J a g d  heim w ärts wanderte, auf kurze 
D istanz über mich strichen. Ic h  th a t es

nicht, mich m it der H offnung tragend, der 
P re is  von 10 G ulden , den ich auf ein 
lebendes E xem plar aussetzte, w ird mich in  
Besitz eines B u h u s  setzen, da ich m it dem 
B u h u  T agraubvögcl zu jagen beabsichtigte. 
S o  viel M ü h e  ich, meine M annschaft und 
die Landesbewohner u n s auch gaben, w ir er
zielten kein R esu lta t. D a s  Felsennest fand 
ich, in  welchem sich das eine E xem plar 
häuslich niedergelassen, jedoch lag es in  einer 
steilen unzugänglichen W and und jede M ü h e  
blieb erfolglos.

L ieutenant S .  von u n s , der in P la g a j  
stationirt w ar, kam durch Z u fa ll in den 
Besitz eines jungen B u h u s , ein J ä g e r  fing ihn 
selben A bends aus der B u n a  h eraus. V e r
muthlich w ar selber noch nicht vollkommen 
flügge und fiel bei seinem ersten F lugdebut 
in 's  W asser. D iesen Uhu erhielt ich zum 
P räsen t, freute mich jedoch nicht lauge seines 
Besitzes, da ich kurze Z e it darau f nach 
Oitluk detachirt wurde. V o r meinem A b
marsch schenkte ich selben dem K reisförster 
P f . au s M o sta r, der vermuthlich, da er 
tüchtiger J ä g e r  ist, m it H ilfe des B u h u s  
den T agraubvögeln  ordentlich zusetzen w ird. 
Andere E u lenarten  sah ich nicht, von O h r -  
und Schleiereulen keine S p u r ,  möglich daß 
ich sie ü b e rsah , w as jedoch nicht anzu
nehmen ist.

D ie  Alpendohle m it oraugegelben S chnabel 
und S tä n d e rn  lebt in  den F elsw änden  von 
M o s ta r  und P la g a j  in  großen S ch aaren . 
H ier in  der N iederung, w ährend sie bei u ns 
n u r in  den Alpen, und zw ar in  bedeutender 
H öhe zu finden ist. E inige P a a re  R ab en  
beobachtete ich auch, konnte jedoch keinen 
erlegen, selbe nisten in den F elsw änden  von 
M o sta r  und P la g a j.

V on W ild tauben  beobachtete ich drei 
A rten, die T u rte lta u b e , die Lachtaube und die 
an der Küste häufig vorkommende, in  S te in 
höhlen brütende T aube . Erstere und letztere 
kommen sehr häufig vor, insbesondere letz
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tere macht großen S c h a d e n , da sie in 
S ch aaren  von m ehreren H u ndert den S a a t 
feldern energisch zusetzt. D ie  Lachtaube, den 
zahmen T u rte ltau b en  sehr ähnlich sehend, 
n u r  etw as lichter gefärbt, fand ich wild in  und 
um  M o s ta r ,  bei Ljubuski und PoL ite lj auf 
B äum en  brütend. D ie  R in g el- und H o h l
taube ist daselbst nicht heim isch, auch am 
Z u g  konnte ich keine beobachten.

A uf der Hutweide zwischen M o s ta r  und 
P la g a j  hielten sich im August m ehrere hu n 
dert H aidehühner auf, w aren  jedoch so scheu, 
daß ich nicht ein einziges erlegen konnte. Ic h  
machte w ohl zehn Schüsse auf diese H ühner, 
imm er aber auf achtzig bis neunzig S c h ritte , 
bei einigen flogen Federn  w eg , die H ühner 
aber auch.

G ensdarm erie  R ittm eister K . lud mich 
auf eine G em sjagd  am B e ls  nach S im se . 
Leider konnte ich, dienstlich v e rh indert, nicht 
theilnehm en. Diese J a g d  fiel gut a u s ;  cs 
wurden zwei Gemsen, und zw ar beide vom 
R ittm eister erlegt.

E nde O ctober a rran g irte  derselbe H err 
eine B ären jag d  in  der N ähe von S im je , die 
ich, da meine Com pagnie nach Oitluk deta- 
chirt w u rd e , versäumte. E in  P a n d u r  soll 
ein schönes Exem plar erlegt haben. I m  Laufe 
des M o n a ts  O c tober brachten P an d u ren  drei 
Stück B ä re n  nach M o sta r, die sämmtlich in 
der N ähe von S im je  erlegt wurden.

Ende O ctober marschirte ich m it meiner 
Com pagnie nach Oitluk, recht froh, von M o 
star w eiter zu kommen, welches fü r den 
Truppenofficier der unangenehmste und theuerste 
A ufen thalt in  der ganzen H erzegow ina ist. 
E ine  riesige Hitze, b is zu 4 6 "  L . bei T ag  
und 3 2 "  K . in der Nacht und anstrengender 
D ienst ließen m ir weniger Z e it zum Ja g e n , 
a ls ich früher hatte. D esh a lb  begrüßte ich 
m it F reu d en , daß meine C om pagnie nach 
Oitluk marschire. O itluk unterscheidet sich 
von den kleinen herzegowinischen O rtschaften

durch gar n ich ts , a ls  daß sehr viele W ein 
gärten dort sind, und eine V iertelstunde ent
fern t ein K lo ste r, in  welchem ein deutsch
sprechender Geistlicher w ohnt. Neben bemerkt, 
erfreut sich Oitluk des R u fe s ,  den besten 
W ein  der Herzegowina zu p ro d uciren , und 
E hre  dem E hre  gebührt, den R othw ein , den 
ich dort t r a n k , ziehe ich manchem B ordeaux 
vor. D o r t  hatte ich M u ß e  genug, mich dem 
edlen W aidwerk nach H erzenslust zu widmen. 
W elche Lust! D en  ersten T ag  erlegte ich 
2 8  H ühner, 6  W aldschnepfen, 6  H asen und 
1 W eihe. D o r t  w a r es ein V ergnügen zu 
ja g e n , w ohl seit J a h r  und T ag  wurde kein 
S ch u ß  auf W ild  gemacht, und es w ar so 
reichlich vo rhanden , wie ich es m it A u s 
nahm e von D om anoviö-K rem enac n irgends 
in der H erzegow ina gefunden. Trotzdem ich 
T ag  fü r T a g  ja g te , das H albbata illon  in  
M o s ta r  und die eine C om pagnie , die in  
Ljubuski dctachirt w a r , m it W ild  reichlich 
versorgte, konnte ich eine Abnahm e des W il
des nicht bemerken. Insbesondere  fü r W a ld 
schnepfen w ar das T e rra in  günstig. M i t  
A nfang Novem ber, —  den ersten erlegte ich 
am 1 8 . O c to b er in  R ad o p o lje , —  begann 
der eigentliche Z u g  und ich erlegte durch
schnittlich 3  bis 4  Stück per T ag  nebst dem 
andern W ild . G erne  hielten sie sich in  
W eingärten  und in  den sie umgebenden Z ä u 
nen auf. E in  kleiner H ügel m it Buchen- 
und Eichen-Hochholz schütter bewachsen, stellen
weise m it dichtem, aber ganz niederem U nter
holz durchzogen, w ar ein L ieblingsaufenthalt 
fü r  die Langschnäbel. Ic h  fand jedesm al, 
so oft ich dort h inkam , 6 bis 12  Stück. 
G erade fü r diesen P latz müssen sie eine 
besondere Vorliebe gehabt haben, da äh n 
liche Plätze genügend vorh an d en , Schnepfen 
jedoch n u r  sporadisch zu finden w aren.

Auch machte ich von hier aus einen J a g d -  
ausflug  nach dem vier S tu n d e n  entfernten 
Ljubuäki, um  daselbst mich von den J a g d -  
verhältnissen zu überzeugen, hauptsächlich 
aber um  m it B e o ir  B eg  C apetanoviö  zu
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jagen. Leider w ählte ich gerade einen T ag , 
an welchem der B eg , der Kaim akam  von 
Ljubuski ist, dienstlich nach Metkovich m ußte. 
D e r  B eg ist ein gebildeter M a n n  und ein 
tüchtiger J ä g e r .  M i t  seinen Lefaucheux- 
G ew ehren schießt und tr iff t er H ühner, wie 
mancher von u n s , n u r wurde er m it seinem 
V o rs teh h u n d , den er um  1 0 0  fl. aus 
D a lm atien  gekauft, gewaltig über das O h r  
gehauen, da selber schlecht steht, dem W ilde 
nachrollt und nicht apportirt. Ic h  jagte m it 
einem O b erjäg er der dortigen C om pagnie und 
erlegte 3 2  S tück W ild in einem T age . I n  
der Tiefebene von Ljubuski gegen V itin a  und 
Vergocav zu breitet sich der R astoc, ein S u m p f, 
au s, der im  S p ä th e rb s t und W in te r zah l
reichem S u m p fw ild  a ls  beliebter T um m el
platz dient. Ic h  freute mich auf die E nten - 
und G änsejagd, die nach Versicherung des 
B e g s  C apetanovio  eine außerordentliche sein 
soll, schon sehr und machte die schönsten 
P lä n e . Doch wie m an eigentlich im Leben 
nie etw as bestimmen kann, so ging es auch

m ir, das B a ta illo n  bekam M arschbefehl und 
Ende Novem ber, wo gerade die beste J a g d 
zeit ist, verließ ich m it schwerem Herzen das 
Land, das m ir a ls  J ä g e r  das schönste und 
beste geboten, w as es besessen, das m ir a ls  
E ldorado der J a g d  ewig in  angenehmer 
E rin n eru n g  bleiben w ird.

Z u m  S ch lu ß  erlaube ich m ir meine J a g d 
resultate, in  nicht ganz einem J a h r e  erzielt, 
zifferm äßig bekannt zu geben. Nach meinem 
gewissenhaft geführten Jag d p ro toco ll erlegte 
ich vom 1 6 . Decem ber 1 8 7 8  bis 1 8 . N o 
vember 1 8 7 9 :  R ebhühner 4 6 5 , S te in h ü h n e r 
1 0 9 , W achteln 1 1 2 , M oosschnepfen 7 2 , 
W aldschnepfen 6 0 , Hasen 9 0 , große T auben  2 3 , 
kleine T auben  1 3 , E nten  5 , R o h rh ü h n er 6 , 
R eiher 2 9 , R aubvögel 1 3 , E lstern  2 3 . 
Sum m arisch  1 0 1 9  Stück, welches R esu lta t 
in  der H erzegow ina und B o sn ien  b is jetzt 
noch N iem and erzielt ha t.

O edenburg , im  J u l i  1 8 8 0 .

- W . -

Die Ermordung der ./ärger A e s  und Steinsträter.
E ine der abscheuligsten U nthaten, deren 

sich die W ilderer im  schönen deutschen V a te r
lande in  den letzten D ecennien schuldig gemacht, 
w ird in einem Berichte des F re ih e rrn  von 
W rede, wie folgt, geschildert:

„A m  3 1 . M a i,  M o rg e n s  3 U hr, hatten 
sich die Förster E duard  G ie s  und J u l iu s  
S te in s trä te r , beide in  D iensten des H e rrn  F rh . 
v. W rede zu Willebadessen, in den W ald  an der 
Carlsschanze begeben, um  auf W ilddiebe zu 
achten, und um  9 U hr wurde der Förster 
G ie s  von einem Kleinenberger W aldarbeiter 
an der südlichen G renze des R ev ie rs, etwa 
1 5 0  S c h r i tt  von der sogenannten Laube auf 
der Carlsschanze, auf einem schmalen H olz
abfuhrwege in  seinem B lu te  schwimmend, 
aber noch lebend, aufgefunden E r  gab sofort 
dem F inder den N am en des T h ä te rs  an und 
bezeichnete die S te lle , wo er geschossen sei, 
und bat, ihn zu seiner F ra u  und seinen 
K indern  zu Iran sp o rtiren . D e r  W aldarbeiter

lud ihn auf den zw eirädrigen H andkarren  
den er bei sich führte, nachdem er aus dem
selben ein Lager von M o o s  und Heidekraut 
hergerichtet hatte, und tran sp o rtir te  ihn über 
sehr steinige, holprige Wege nach Hause zu 
seiner F ra u  und seinen K indern, wo er gegen 
1 1 ^2  U hr noch lebend und bei vollem B e 
wußtsein a n la n g te ; dann aber nach wenigen 
M in u ten , nachdem er den N am en des T h ä te rs  
w iederholt genannt h a tte , ruh ig  und ohne 
K lagen sein Leben endete. Welche Schm erzen 
m uß dieser M a n n  gehabt haben in  der Z e it 
von 5  U hr m orgens, wo er geschossen w ar, 
bis zum Augenblick seines T o d e s ! J u l iu s  
S te in s trä te r , der B egleiter des G ie s , wurde 
verm ißt, und w urden sofort alle M itte l  in 
Bew egung gesetzt, um  ihn aufzufinden. O b 
schon H underte von M enschen in  dem dichten 
N adelholz nach ihm suchten, gelang es an 
diesem T age  nicht, ihn zu entdecken, und erst 
am 1. J u n i  gegen M itta g  wurde seine Leiche
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etwa 2 0 0  S ch ritte  von der S te lle , wo G ies 
lag , inm itten einer sehr dichten N adelholz
schonung ausgesunden. E in  S ch u ß  durch Herz 
und Lunge m it Posten hatte  sein Leben sofort 
geendigt. D e r  bei vollem B ew ußtsein aufge
fundene Förster G ie s  gab dem Auffinder noch 
an, daß er dreim al geschossen sei von H ag e
meyer au s W illebadessen. D ieser Schurke, 
etwa 2 8  J a h r e  a lt, w ar erst Ende A p ril aus 
dem Zuchthause in  M ü n ste r entlassen, wo 
er auf eine Anzeige des F ö rs te rs  G ie s  eine 
einjährige G efängnißstrafe abgebüßt h a t te ; 
sein V a ter sitzt noch jetzt zur A bbüßung einer 
neunm onatlichen G efängnisstra fe  wegen W ild 
diebereien. Rache w ar das M o tiv  zu dieser 
scheußlichen T h a t. B e i Durchsuchung der 
Kleidungsstücke des p x . G ie s  fand sich sein 
Notizbuch vor, in  welchem derselbe m it zer
schmetterten F ingern  und H änden, ganz m it B lu t 
besteckt, auf einer S e ite  bemerkt h a tte : „H ag e
m ey e rh a t mich geschossen;" auf einer zweiten 
S e i t e : „Ach, H err B a ro n , sorgen S ie  für meine 
K inderund  F ra u ,"  und auf der d ritten : „K inder, 
betet fü r E uren  V a te r" . G ie s  w ar meuchlings 
au s einem Versteck in  nächster N ähe seines 
W eges m it zwei S ch u ß  Posten und S c h ro t 
niedergestreckt, wobei ihm sein nicht gespanntes 
G ew ehr entfallen wa r ;  der Unmensch H age
meyer w ar darauf zu dem schwer verwundeten 
G ie s  noch hinzugetreten und hatte ihm  aus 
nächster N ähe einen dritten S ch u ß  in  den 
Unterleib gegeben. D ie  W unde des letzten 
Schusses w ar so groß, daß m an die geballte 
F aust hineinschieben konnte und diezerschossenen 
Eingeweide hervortra ten . D e r Förster S te in -  
strüter hat sich vermuthlich nicht bei G ies 
befunden, sondern ist etwa 1 0 0 0  S ch ritte  
von demselben entfernt gew esen; er ist w ah r
scheinlich auf diese Schüsse hingeeilt und auf 
dem W ege dahin m it dem T h ä le r  zusamm en
gestoßen, der ihn dann au s nächster N ähe 
durch einen Postenschuß durch B ru s t und Herz 
niedergestreckt hat. D a s  G ew ehr m ußte dem 
S te in s trü te r fast an die B ru s t gehalten worden 
sein, denn der Einschuß hat die G rö ß e  eines 
bOpfennigsstückes, w o rau s m an zuerst schloß, 
er sei m it der K ugel geschossen. D ie  weitere 
Untersuchung ergab jedoch, daß sowohl S te in -  
strä ter a ls  auch G ie s  m it starken Posten, 
sogenannten R ö lle rn  und S c h ro t N r. 2 , er
schossen seien. D a s  G ew ehr des S te in s trü te r 
lag  gespannt neben ihm , w ar aber nicht ab

geschossen. S te in s trü te r  w ar unverheiratet und 
ist a ls  hoffnungsvoller Jü n g lin g  seinen noch 
lebenden alten E lte rn  entrissen. S e in  V a ter 
lebt a ls  pensionirter F ö rster des F re ih errn  
von B öselager zu Heessen bei H am m  und hat 
n u r  noch einen S o h n , der in  Folge von 
M ißhand lungen  von W ilddieben durch E in 
schlagen des Hirnschädels irrsinnig geworden 
ist; der trostlose Z ustand  in beiden Fam ilien  
ob dieses entsetzlichen Unglücks ist nicht zu 
beschreiben. B eide Unglückliche w aren in  jeder 
B eziehung ganz m usterhafte, allgemein ge
achtete Leute und B eam te, wovon auch die 
rege Theilnahm e bei der stattgefundenen B e 
erdigung den erfreulichen B ew eis lieferte.

D e r  „W aid m an n " erhielt zu der Affaire 
noch eine Z uschrift, der w ir entnehmen, es 
habe sich bei der Untersuchung herausgestellt, 
daß außer dem I .  Hegemeyer auch ein August 
H ibbelu  a u s  K leinenberg des M o rd es  dringend 
verdächtig sei; beide haben sich der E rgreifung  
durch die F lucht entzogen und werden steck
brieflich verfo lg t; auf die E rm ittlung  und 
E rgreifung  der T h ä te r  ist eine B elohnung  
von 1 0 0 0  M . ausgesetzt worden. A uf den 
Förster G ie s  ist zuerst au s ziemlicher E n t 
fernung, au s einem schon länger hergerichteten 
und wahrscheinlich öfter benützten Versteck in 
einer Fichtendeckung geschossen worden, der
selbe hat das in der R uhe  befindliche G ew ehr 
auf dein Rücken ge tragen ; es ist also augen
scheinlich, daß der T h ä te r  sich nicht in der 
N othw ehr befand, viel m ehr au s  Rachsucht 
den M o rd  verübt hat. D e r  stellvertretende 
Landesvorstand fü r W estphalen des allge
meinen deutschen Jagdschutzvereines M a p  
F re ih e rr  von D roste - H ü lsh o ff fügt an den 
V o rfa ll eine R eihe von Bemerkungen, von 
denen die m arkantesten sind, daß die Angelegen
heit wieder einm al einen schlagenden B ew eis 
der zunehmenden V erw ilderung bilde und es 
erscheine ihm  a ls  G ru n d  der Erscheinung, 
daß in dortiger Gegend in den letzten J a h re n  
thatsächlich die W ilderer nun  g a r nicht m ehr 
ausnahm sw eise von ihren W affen  Gebrauch 
machen, die Abnahm e der F urch t vor den 
S t r a f e n ;  diese selbst seien zu gering, und die 
Anw endung der Gesetze nicht imm er gewissen
haft und sicher. —  All das ist w ohl andersw o 
auch zu beklagen und der m ißverstandene 
H u m an ism u s , welcher W ilderer besonders 
gelinde behandelt, ha t allüberall seine V ertre ter.
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Abschuß Während der Matz im Zähre 1880-)
auf den hochfürstlich Schwarzenberg'schen H errschaften: W ittm g a u , K ru m m au , W in terlierg , S tubenbach, 

Frauenberg^ Domauschih, P ro tiv in^  C hcfuov un d  M u r a u .

W i l l i n g a u

2- F
irr-

N N

K r u w m a u

-b 2

§
§

K L L k
Z Z S Z -b

A u e r h n h n e

S e .  Durchl. Fürst Carl 
Schwarzenberg .

S e .  Durchl. Fürst Fer
dinand Lodkovic 

S e in e  Durchl. Fürst 
Louis Nohan . 

S e in e  Durchl. Prinz 
Carl Schwarzenberg 

S e in e  Durchl. Prinz 
Zdenko Uobkovic 

S e in e  Erlaucht Graf 
Eduard Stadion 

S e  Excellenz Mst. G.
G . Alfred Bonar 

Herr G raf Heinrich 
Fünskirchen . . 

Herr Graf Carl Paar- 
Herr G raf Sigm . Nostitz 
Herr G raf Ernst Tige 
Herr G raf Hugo Nostitz 
Herr B ar. Hildtprandt 
Herr F Z M . von Bran

denstein . . . 
Herr von Hardtmuth 
Herr Rittm.Nofcnauer 
Herr Rittm . Kumps 
Herr Hauptm. Nam-

b o u s e k ..... . . . . . . . . . .
Herren Officiere des 

14. F . I .  B att. . 
Herr Ernst Stölzle . 
Herr M d. D r . Lenk 
Herr Bezirkshauptm.

Heyrovsky . . . 
Herr Bezirkshauptm.

Stummer . . . 
Herr Bezirkshauptm.

Freih. v. Henneberg 
H errRitt V.Fraydenegg 
S e in e  Durchl. Fürst 

A dolf Schwarzenberg 
Durch d. Forstpersonal 

Im  G anzen . "3 -6

*) Diese interessante Abschußliste tonnte in der letzten Num m er nicht mitgetheilt werden, weil der am 29. J u n i  
fallende Feiertag die Arbeit in der Druckerei unmöglich machte. D . R .
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Krummau W i n t e r v e r g

iL.

K

S

T-b r L -b

§ Z-
'S-

Sluven-
öach

Auerhähue

Se. Durchs. Fürst Carl 
Schwarzenberg . . 

Se. Durchl. Fürst Fer
dinand Lobkovic . 

Seine Durchl. Fürst 
Louis No Han . . 

Seine Durchl. Prinz 
Carl Schwarzenberg 

Seine Durchl. Prinz 
Zdenko Lobkovic . 

Seine Erlaucht Graf 
Eduard Stadion . 

Se. Excellenz Mst. G.
G. Alfred Donar 

Herr Graf Heinrich 
Mnfkirchen . . . 

Herr Graf Carl Paar 
HerrGrafSigm.Nostitz 
Herr Graf Ernst Tige 
Herr Graf Hugo Nostitz 
Herr Bar. Hitdtprandt 
Herr FZ M. von Bran

denstein ...............
Herr von Hardtmuth 
Herr Rittm . Nofenaner 
Herr R ittm . Kumpf 
Herr Hauptm. Nam-

b o u s e k ...... . . . . . . . . .
Herren Officiere des 

14. F . I .  B att. . 
Herr Ernst Stützte . 
Herr M d. D r. Lenk 
Herr Bezirkshauptm.

Heyrovsky . . . 
Herr Bezirkshauptm.

Stnmmer . . .
Herr Bezirkshauptm.

Freih. v. Henneberg 
Herr Ritter v onF ray-

denegg...............
S e in e  Durchl. Fürst 

Adots Schwarzenberg 
Durch das Forstper

sonal .

4
r

Domau-
fchitz

-L

Z

Im Ganzen.
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S e .  Durchl. Fürst Carl 
Schwarzenberg .

S e .  Durchl.FürstFer- 
dinand Lobkovic 

S e in e  Durchl. Fürst 
Louis Nohan . 

S e in e  Durchl. Prinz 
Carl Schwarzenberg 

S e in e  Durchl. Prinz 
Zdenko Lobkovic 

S e in e  Erlaucht G raf 
Eduard Stadion . 

S e .  Excellenz Mst. G .
G . Alfred Bonar 

Herr G raf Heinrich 
Fünfkirchcn . . . 

Herr G raf Carl Paar  
H err Graf Sigm . Nostitz 
Herr G raf Ernst Tige 
Herr G raf Hugo Nostitz 
Herr B a r . Hildtprandt 
Herr F Z M . vonUran-

denstein... . . . . . . . . . . . .
Herr von Hardtmuth 
Herr R ittm . Nofenauer 
Herr R ittm . Kumps 
Herr Hauptm. Nam- 

bousck . .
Herren Officiere des 

14. F .  I .  B att. . 
Herr Ernst Stolzlc . 
Herr M d. D r. Lenk 
Herr Bezirkshauptm.

Heyravsky . . 
Herr Bezirkshauptm.

Stummer .
Herr Bezirkshauptm.

Freih. v- Henneberg 
Herr Ritter von Fray- 

denegg . . . .  
S e in e  Durchl. Fürst 

A dolf Schwarzenberg 
Durch das Forstper

sonal .

Im  Ganzen
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Literarisches.
A ltes und neues Schühenwefen von Ludwig 

Scheyrer.
W ien 1868. Wa l l i s h a u s s e r ' s c h e  Buchhandlung 

(Josef Klemm).
E in  gutes a ltes B uch, das durch d as in  

W ien nunm ehr in  S cen e  gesetzte allgemeine 
österreichische Schützenfest wieder A ctualitä t 
gewonnen. S c h e y re r 's  Buch ha t eine k u ltu r
historische B edeutung, es legt in  scharf um - 
rissenen Schilderungen die Thatsache dar, daß 
es seit Menschengedenken und weiter hinauf 
b is zur prähistorischen Z e it  Schützen gegeben; 
der Steinschleuderer, der S p eerw erfer, . der 
Bogenschütze, der Armbrustschütze, der V irtuose 
der Hakenbüchse aus der G abel, sie hatten 
eben denselben Ehrgeiz wie Schu lhof, der 
heute n iit einer P istole auf einige hundert 
S ch ritte  in 's  Schw arze t r if f t ;  denn nach dem 
Z iele  schießen w ar im m er ein m annhaftes 
V ergnügen und die Schützen übten ihre Kunst 
von jeher ebenso m it gebührendem ernsten 
E ifer a ls  m it gutem H um or. Um dem Leser 
zu zeigen, wie S cheyrer zu schildern versteht, 
greifen w ir a u f 's  G eradew ohl eines seiner 
charakteristisch gezeichneten B ild e r  h e ra u s ; wir 
wühlen die G esta lt des Pritschenm eisters, der 
in dem Schützenwcsen des 16 . Ja h rh u n d e rts  
a llüberall und auch in W ien eine so bedeu
tende N olle spielte.

S cheyrer sag t: „Diese Pritschenmeister 
w aren ehemals bei den Schützengesellschaften 
eine A rt D iener, welchen m an nebst anderen 
Verrichtungen auf den Schießplätzen die P o 
lizei über lästige G a ffe r und m uthw illige 
B uben  zu übertragen pflegte. S i e  trugen 
gewöhnlich das Kostüm eines H answ urstes 
und auch die ungeübten Schützen m ußten 
vor ihnen auf der H uth  sein, denn der 
Pritsch enm eister, von seinem klatschenden 
Kolben au s  H olz oder M essing so benannt, 
hielt nicht n u r  die Zuschauer in  O rd n u n g , 
sondern ahndete, begleitet von dem G elächter 
der M enge m it den Sch lägen  der Pritsche 
die Ungebühr oder Ungeschicklichkeit einzelner 
Schützen. —  D e r Pritschenm eister w a r zu
gleich der Lustigmacher der Gesellschaft und 
nicht n u r  m it den Schw ingungen seines 
gerichtlichen In s tru m en tes , sondern auch m it 
beißendem W orte  suchte er die Lachlust seiner 
G önner und Z u h ö re r zu erregen. S ie  standen 
ungeachtet ih rer P r iv i le g ie n  Lustigmacherei 
und trotzdem, daß manche von ihnen in

Hofkleidungen steckten, die m it Schellen be
hängen w aren, in nicht geringem Ansehen. 
G a b  es doch um diese Z e it  sogar in  W ien 
einen O brist-Pritschenm eister von Oesterreich, 
N am ens Heinrich W irich, in  der Schweiz 
gebürtig ."

Mannigfaltiges.
(Desterreich au f der B erlin e r in te rn a 

tiona len  F ischereiansstellung.) O bw ohl O ester
reich sich an  der B e rlin e r A usstellung n u r in 
sehr geringem M a ß e  betheiligt hatte, sind den 
A usstellern doch nachbenanute P reise zuer
kannt worden. D ie  goldene M edaille  m it 
besonderem Ehrendiplom  erhielt die k. k. 
Seebehörde zu Triest fü r neun M odelle der wich
tigeren Fischereifahrzeuge. Dieselbe Auszeich
nung w urde dem städtischen naturhistorischen 
M useum  zu T riest fü r adriatische M ollusken, 
Crustaceen, Echinodcrmen und Schw äm m e. 
Einfach die goldene M edaille  erhielt H e rr  
Adolf Gasch zu K aniow  bei Dzieditz in 
G aliz ien  fü r lebende K arpfen, 1 8 7 7 e r, 7 8 e r 
und 7 9 er B rn t. B roncene M edaillen  erhielten 
D r .  A nton Fritsch in  P ra g  fü r eine S ch rif t 
über die Fische in  B öhm en, O tto  H äm erle 
in D o rn b irn  (V orarlberg) fü r eine T r a n s 
portbü tte  aus Blech m it B lasebalg , D r .  L. 
Jaco b y  in T riest für eine S c h r i f t : Fischfang 
in Comacchio, Jo s . Sch inarz  in S t .  P ö lten  
(Nicder-Oesterreich) fü r  Fischbrut und Fisch
transportgefäße  von Blech nach verschiedenen 
System en in besonders guter A usführung , 
A nton V alle  in T riest fü r E ingeweidewürm er 
und Crustaceen. Ehrenvolle Anerkennungen 
w urden zu T h e il:  H erren  M ichael Fischer L  
S o h n  in  Linz (O ber-O esterreich) fü r ihre 
Fischabgüsse (colorirtes T ab leau ), H e rrn  A lbert 
P e ru g ia  in T riest fü r ein A lbum  m it ad ria 
tischen Fischen und dem Steierm ärkischen 
Fischerei-Verein in  G raz  fü r  ausgestellte 
Urkunden. Außerdem  erhielt ein D ip lo m  a ls  
M ita rb e ite r :  H e rr  P ro f . D r .  G r a e f e  ip 
T riest bezüglich der Ausstellung des städtischen 
naturhistorischen M useum s zu T riest. D en  
V erlegern  der ersten österreichisch-ungarischen 
„Fischereizeitung" wurde für diese und fü r den 
„Fischerei-K alender" fü r Deutschland, O ester
reich und die Schw eiz die silberne M edaille  
zuerkannt.

(Jagd- nud Vogelschuh-Verein in Aussig.) 
Am 1 l . d. fand in Aussig die dritte General-
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V ersam m lung des dortigen J a g d -  und V ogel
schutzvereines statt. W ir  entnehmen dem 
T hätigkeits-B erich t Folgendes über das zweite 
V e re in sjah r: Nach A usw eis des im  M o n a t 
M ä rz  1 8 7 9  ausgegebenen M itgliederverzeich
nisses betrug die A nzahl der M itg lieder 6 4 . 
S e ith e r  sind 3 M itg lieder wegen Uebersied- 
lung ausgeschieden, dagegen 3 6  M itg lieder 
eingetreten, so daß der Verein derm al 97  
und zw ar: 1 5  gründende, 4 8  wirkende und 
3 4  beitragende M itg lieder zählt. D e r  A u s 
schuß versammelte sich b isher in 2 3  S itzungen. 
Geschäftsstücke sind b is heute 10 8  eingelaufen, 
welche der ordnungsgem äßen E rledigung zuge
führt wurden. In sb esondere  unterh ielt die 
V ereinsleitung m it den inländischen die gleichen 
Z ie le  verfolgenden V ereinen, nämlich dem 
T iro le r J a g d -  und Vogelschutz-Vereine in 
Innsbruck , dem böhmischen Vogelschutz-Vereine 
in  P ra g  und dem niedcrösterreichischen J a g d 
schutz-Vereine in W ien au s A nlaß  einiger auf 
die Vereinszwecke Bezug nehmender V orfallen- 
heiten eine lebhafte Correspondenz. G an z  
besonders m uß hervorgehoben werden, daß das 
löbliche k. k. G eudarm crie-A btheilungö-C om - 
m ando zu Leitmeritz und die demselben u n te r
stehenden O rg a n e  den V erein in  seinen T e n 
denzen thatkräftigst unterstützen und selbst den 
kleinsten F a ll von W ilddiebstahl, S ch lin g en 
stellen, V ogelfängen, Nesterausnehm en, dann 
Uebertretungen der Schonzeit, der betreffenden 
B ehörde zur B estrafung anzeigen und hievon 
dem Vereine M itthe ilung  machen. An P r ä 
mien w urden 2 8  fl. ö. W . und 2 B elobungs- 
Decrete vertheilt. F e rn er p lan t der V erein die 
V ertheilung eines Schußgeldes fü r jegliches 
R aubzeug, sobald n u r die pecuniären M itte l  
dazu ausreichen. I n  den ersten T agen  
jeden M o n a ts  erfolgt durch die G eschäfts
leitung in  den Lokalblättern von Aussig die 
V erlau tb aru n g  eines K alendarium s fü r den 
bevorstehenden M o n a t, dam it der sich hiefür 
Jnteressirende alle Vorkommnisse in  W ald  
und F lu r  bezüglich des W ildes und der 
V ogclw elt kennen lerne und die auf lan g 
jährige  E rfah ru n g  basirenden Andeutungen 
nach Belieben benütze. Diese M itthe ilungen  
werden auch in der Vereinszeitschrift Platz 
finden. Ueber A nregung des T iro le r  Jag d »  
und Vogelschutz-Vereines wurde dem hohen
k. k. Ackerbauministerium eine gemeinsame 
P e titio n  wegen E rlassung eines in ternationalen  
Vogelschutzgesetzes unterbreitet. D e r  V erein 
h ä lt drei wissenschaftliche Fachzeitschriften und

besitzt einige Werke, welche beim Archivar von 
jedent M itg liede ausgeborg t werden können.

(D as Fischercigesetz.) D e r  L andescu ltu r
ausschuß des steirischen Landtages ha t sich 
m it der R eg ierungsvorlage über das Fischerei
gesetz nicht einverstanden erklärt. D ie  R ege
lung der Fischereigesetze müsse eine gründliche 
sein und müsse alle Fischwässer des Landes 
umfassen. E s  genüge kein bloßes Po lize i
gesetz, welches n u r  die auffallendsten Uebel
stände beseitigt, sondern w ir brauchen ein 
Gesetz, dessen Z iele tiefer liegen, welches die 
rechtlichen G rund lagen  eines rationellen, nach
haltigen B etriebes schafft und die Z usam m en
legung sämmtlicher Fischwässer des Landes 
in  lebensfähige Reviere ermöglicht. D a s  v o r
liegende Gesetz trage den S tem p e l des P r o 
visorium s und gehe den wichtigsten und ein
schneidendsten F ragen  au s dem W ege. D ie  
B esorgniß  liege allzu nahe, daß m it diesem 
P rov iso rium  das Zustandekommen eines förm 
lichen, den thatsächlichen Bedürfnissen ent
sprechenden Fischereigesetzes in unabsehbare 
Ferne gerückt w ird. F ü r  vorübergehende 
M aß reg e ln  genüge das Zurückgreifen aus die 
bestehenden Vorschriften. E s  wird daher bean
trag t, zur T ageso rdnung  überzugehen und die 
R egierung zu ersuchen, ohne Aufschub ein den 
heutigen B edürfnissen und der volksw irth- 
schaftlichen B edeutung der Fischerei ent
sprechendes Gesetz einzubringen; b is dahin 
sei das P a te n t vom 2 1 . M ä rz  1771  zu 
republiciren und die vom steierischen Fischerei
verein verfaßte Tabelle über die Laichzeit und 
Schonzeit der N egierung m it dem Ersuchen 
m itzutheilen, selbe im  V erordnungsw ege zur 
G eltung  zu bringen. D e r  sachkundige B ericht 
stammte aus derFeder des B a ro n s  W ashington. 
I n  der S itzung  vom 6 . d. wurde über den 
A ntrag  des L andescultur - Ausschusses die 
R egierungsvorlage über das Fischereigesetz 
ohne D ebatte  abgelehnt.

(Fischerei in  U n g a rn .)  B e treffs Regelung 
der Fischerei ha t, wie die „P re ß b u rg e r Z eitu n g "  
m ittheilt, der ungarländische K arpathenvercin  
eine E ingabe an  die R eg ierung  gerichtet, in 
welcher der trau rig e  V erfa ll der Fischerei in 
O b er-U n g arn  geschildert w ird, dem n u r durch 
ein zweckmäßiges Fischereigesetz entgegen
gearbeitet werden könne. I n  dieser Beziehung 
macht der V erein folgende V orschläge: D e r  
Forellenfang w äre vom 1. O c tober b is
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1. A p ril zu verbieten. D ie  Lachs-Schonzeit 
hätte vom 1. O ctober b is 1. J ä n n e r  zu 
dauern , außerdem  solle der Lachsfang von 
S a m s ta g  A bends 8  U hr b is S o n n ta g  8 Uhr 
A bends un tersagt sein. E s  sei verboten, m it 
solchen Netzen zu fischen, deren M aschen im 
nassen Z ustande kleiner a ls  3  C m ., des
gleichen die A bsperrung der Flüsse durch 
D ra h tg itte r  und Netze sowie die E rlegung 
von Fischen m it Schießw affen und spitzen 
Werkzeugen, betäubenden oder explodirenden 
M itte ln . Schließlich w äre auch d as nächt
liche Fischen und das A ushauen  von E is 
löchern zum Zwecke der Fischerei zu verbieten.

(V on W ildd ieben  erschossen.) A us R osen
heim, 7 . d. M . ,  w ird der „Süddeutschen 
Presse" geschrieben: „ I n  den W aldungen  
des H errn  G ra fen  A rco-Z inneberg  zu M ax lre in  
hatten sich seit einiger Z e it  S p u re n  von 
W ilderern  bemerkbar gemacht, welchen das 
Forstpersonal erhöhte Aufmerksamkeit zuwen
dete. V ergangenen S o n n ta g  A bends streifte 
der Jagdgeh ilfe  G eorg  Schieder von M ax lre in , 
ein au s T iro l gebürtiger braver junger M a n n , 
durch den W ald  und kehrte nicht wieder nach 
H ause zurück. S e in  College I .  H errm ann  
fand ihn am M o n ta g  früh todt und m it B lu t  
überronnen inm itten einer im  Pillerholze bei 
Norderwiechs gelegenen W aldwiese liegen. E r  
scheint auf die W ilderer gestoßen zu sein und, 
wie sein abgeschossenes G ew ehr verm uthen 
läß t, dieselben energisch verfolgt, dabei sich 
aber in  der V erfo lgungshast au s dem schützen
den W alde zu weit auf die keinen Schutz 
bietende W iese gewagt zu haben, wo er von 
zwei Schüssen getroffen niedergestreckt wurde. 
D ie  T h ä te r  sind b is jetzt unbekannt.

B ib liogra p h ie .
B ib liograph ie für Hnndefreunde und J ä g er .

Verzeichniß sämmtlicher Schriften über Hunde

zucht, Dressur, Krankheit re., welche von 1840 bis 
1879 im deutschen Buchhandel erschienen sind, 
nebst einigen älteren guten W erken, und Angabe 
der besten Kunstblätter dieses Faches. (Leipzig, 
O . Gracklaner 1879.) — 21 kr.

Verzeichuiß sämmtlicher Schriften über Fische
rei, Fischzucht rc., welche von 1820 bis 1879 lm  
deutschen Buchhandel erschienen sind, nebst Angabe 
einiger älteren Werke. ' (Leipzig, O- Gracklaner 
1879.) —  21 kr.

Deutsche Rundschau für G eographie und 
Statistik. Herausgegeben von D r. Carl Arendts. 
II. Jahrgang. Heft 1 ., 2 ,  3. W ien , A. Hart
lebens Verlag. 1879/80 . Jährlich 12 Hefte L 
36 kr. (Pränum erationspreis pro Jahrgang 4  fl. 
25 kr.)

R ebau's Naturgeschichte. Achte Auflage (in 
24 Lieferungen L 30 kr.) Lief. 1. 2. (S tu ttgart. 
J u l.  Hoffmann 1879/80.)

W eniger I . ,  Eisenbahn-Courier. Juni bis 
Juli 1880. Mit einer großen Eisenbahn- und 
Postkarte von Mittel-Europa. 60 kr.

(Vorstehende Werke sind zu beziehen durch 
die Wallishausser'sche Buchhandlung in W ien I., 
Hoher Markt N r. 1.)

Correspondenz.
Graf W . S i e  haben ganz recht und wir 

citiren mit Bezug auf die in der Nr. 12 unseres 
B lattes vom 30. J u n i mitgetheilte interessante 
Schußliste des gräflich Colom au Almasy'schen 
R evieres die nachfolgende S te lle  I h r e s  B rie fes:  
„Ich habe schon vor Jahren bemerkt, daß man  
in Ungarn für das W ort „ Ig e l"  fast immer das 
W ort „Stachelschwein" gebraucht, obwohl beide 
W orte im Ungarischen existiren. Für beide Thiere 
gebraucht der Ungar das W ort ^ v i82no" ick out 
Schw ein  —  nur heißt das Stachelschwein „ lü s l lö s  
ckiorinc,", und der I g e l ,  „8ü l ckisnno."

( E i n g e s e n d e t . )
(Kwizda's Restitutionsfluid.) Einem 

uns vorliegenden Briefe des Herrn Edward Mc. 
Donald in Ashtown bei Dublin an Herrn 
Franz Joh. Kwizda in Korneuburg, Erfinder 
des Restitutions-Fluids für Pferde, entnehmen 
wir, daß derselbe genanntes Präparat bei den, 
seiner Obhut anvertrauten Pferden der Kaiserin 
von Oesterreich mit außerordentlich günstigem 
Erfolge angewendet hat.

Alles und neues
W i e n e r  S c h ü t z e n w e s e n .

Z u r  Geschichte des W iener Schützenwescns und. der Schützenfeste in  alter und neuer Z e it
von

Ludwig Scheyeer.
P reis 6V Kr.

Verlag der WalliShausser'schen Buchhandlung in Wien.



405

Men 1873
V erd ien st-M ed aille .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - O

K. k. a. pr.
G>

G
Linz 1789

S ilb e r n e  M ed a ille .

G
!

G

Leder - Lonsermrungs - Del
von

Gröger sEr Rosam, Simmering bei Wien.
Dieses O el hat voi-züglich gerbende, conservirende, schptische und antiseptische E igen

schaften, dringt, mittelst eines weichen Pinsels aufgetragen, in Leder jeder Art, wie S tiesel, 
Schuhe, Riemzeug rc., sogleich nach dem Einölen, ohne des langwierigen und lästigen E in
reibens mit der Hand zu bedürfen, vollständig ein und macht das Leder sofort weich- 
geschmeidig, dauerhaft und höchst wasserdicht.

P  r e i s e :
franco Post oder Bahnhof Simmering-Wien per Flasche inclusive Blechflaschen cxclnsive sonstiger Emballage 
gegen netto Cassa.
Flasche N r. 1_______ 2_______ 3_______ 4______ 5 6 7______ 8 _ _ _ _ _ _ 9
enthält netto 10 D eca , 15 D eca , 30 D eca , 40 D eca , 1 K il., 3 K U., 4-4 K il., 10 KU., 25 K il. O el

P re is  25 kr , 35 kr., 55 kr., 65 tr., fl. 1.30, fl. 3 .60, fl. 5.20, fl. 11.50, fl. 28 .— per Flasche,
1 Stück feiner Haarpinsel zum Aufträgen des O elS  5 kr.

N 6 . Nr. 2 nnd 3 werden auch in  G lasflaschen zum Preise von 30 und 50 kr. per Flasche abgegeben.
D eta il-D e p o ts  in W ien: bei den Herren Friedmann L  K auders, I. Bezirk, S te fa n s 

platz 5, I .  Löwy, l., Schottengasse 6, k. k. Tabak-Trafik, t., Schauflergasse 6, August Scheschegg, 
II ., Praterstraße 52, k. k. Tabak-Trafik, V I., Magdalenenstraße 6.

A b *  A n e r k e n n u n g .
Herren K röger L W osam  in S im m ering.

Kufstein, am 14. Juni 1880.
D a s  mir in O ctober 1879 gelieferte Leder-Conservirungs-Vel, haben außer mir der 

k. k. Forstassistent Franz Nessl in Kufstein, der k. k. Forstmart Josef Erhärt iu Vorderthiersee, 
der k. k. Forstgehilse A lo is  Schlotter in Kufstein, erprobt und dasselbe einhellig a ls in seinen 
Eigenschaften in jeder Beziehung vorzügliches M itte l  zur Behandlung -er Fußbekleidung be
funden, und empfehle es ganz besonders für grobe Dergschuhe zu strapazirlichen Gängen bei 
schmelzendem Schnee und morastigem Boden, wie nicht minder zu weiten G ängen auf staubiger 
S traß e  an. rc- rc.

gez. W z l .  M o l l ,  k. k. Forstverwalter in  Kufstein.

0  i 3 n 3 - u l V 6  I»!

in  k ö n sa k l in  W 68lfa>6n u n ä  kü b elan lj am Harr,
empksblsn ibr OlLNÄ-knIvei', bestes ^L^äpiilver lür Hinterlacler, gepresst, imturblLnIr, grobüörui§ 

unü stailr ivirüenä, speciell nur Ilrsisluu^ iveittia^enäer Lebüsss.

Gin örauner,  englischer

ferm  dressirt im  Feld, W ald  und W asser, 
vorzügliche Nase, ist billig zu verkaufen . 

A nträge sub  II . 5 8 3  an Haasenstein öc 
V ogler, W ien .

Vorzügliche Nehblattchen,
in Z in n  M . 2 , in  H o rn  oder Holz M .  3 , 
Neusilber M . 4  das Stück incl. H olzfutteral. 
Alle übrigen Wildlocken in ausgezeichneter 

Q u a litä t  bei 
G ießen , Oberhessen.

A . Zim m er,
W a ss en  h ä n d l e r.



406

I n  der Wallish ausser schen B uchhan dlung (J o s e s  K lem m ), H oher 
M ark t N r . 1 , ist zum antiquarischen P reise am  L ager:

Der Wa l d b a u
oder die

F o r s t p r o - u c t e n z u c h t
von

Dr. K arl Heyer.
M i t  2 7 5  A b b i l d u n g e n ,  s t a t t  3 fl. 6 0  kr. ö s t e r r .  W ä h r .  f ü r  2  fl.

Von Hartig'8 Lehrbuch für Jäger,
in 2  B ä n d en , haben w ir noch eine kleine A nzahl Exem plare der alten A u flage  

am Lager, welche w ir zu dem äußerst billigen P reise  von  fl. 1 .8 0  abgeben.
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kiW M . M ilz  ill LmöiidU. t. t. U - M M  K  sölMWchMll!.
X .  k .  c o n e ^  X o r n e u b u r g e r  V i s k p u I v e i ^ L ^ L ^ d A - ^

ic. ̂ ^ ^ « 2 K8Vi«u,flii- «dni».
1 ü^40 . kr^ ^   ̂  ̂ ^  ̂ ^  ^ ^   ̂ ^  ^  ^  ^  ^  ^ ^  ^

Ü 6 8 1 ^ ^ 6 6 l l ü ^ 8 p u l v 6 1 '  Lur V erw endung  ^ll 8 tL llsn  je d e r  ^ r t , ' au f IV eideplät-ieo, 8 od laed^»nksnbetv^  — 
1 k ack e t ä  '/^ L ilo  15 kr.

I i n r l  eegen ^ n scd w s ilu n g  der v rü s e n  iw  L ed lg an g s  und ain H alse, bei g u ta rtige r
 ̂ U IIU  L - U ^ v l  S t t l U v  nnd  d ed e n k liek sr v r ü s s  bei k fe rd sn , sow ie gegen L u tsre n trü n d u n g  und

^ I k L ^ l k H  U l l l I  ^ A U l l k O k !  fü r L u n d e . 1 L laseds  1 ü 50 k r

6 3 l l 6 n 1 l 3 0 l 3 1 ^  kür k te rd e , gegen O elsnksgallsn  und  8 sdnen - oder L lussgallen . 1 L laseds 1 kl. 50 kr.
I - I a i ln i l l» ,« » » »  >fH>« ^«8eu d is  8eueds  und gsw ödnlieke L ra n k d e ite n  der O änss, L n ten ,
N V I I P U I V V I  I U L  N a U S ^ V I I U ^ V I  L üd iie r, L e rld ü d u e^ ^ te . L in  L ack st 50 kr.

H u ^ 8 3 l l l 6  A b§S llb*k lo> ^  b inck ig s  « ik s ,  K leins dok s 'sV s, und o derung  des L aedw ucdsss. L in s

^ 3 ^ 8 l l ^ 3 ^ l l ^ 3 l v 6 ! ^  L een 8 trad lfäu ls . L in e  L laseds  70 kr

H ü l l ö  I l 3 l 8 3 3 1 I ^ 3 6  gegen den  in n e rn  O drw urin der L u n d s . — L ine  L laseds 2 ü. 25 k r. ö. IV 

H ü H l l ö H l I I ö l l  gegen d is  L u n d e k ran k d e it . L ine  8edack tsl 1 ü.

K l 3 3 6 1 1 ^ 3 l v 6 1 ^  gegen L la u e n w sd  (L laueoseucds) 1 L laseds 70 kr.

K 0 l ! I < p ! ! I k 3  L lüdungen, 1 Ldsedbülüis's kr. ' hartnäck ige  V erstopfung und

K l ' Ä ^ I ^ U l l ö l '  ä e r  b last. In  L is ted sn  a  6 ü. und  3 ü. und k ao k s te n  L 30 kr. ^ nn d  ru r  L efo rdsrung
Ü / I 3 u l < 6 3 8 3 l l l 6  ü s s ° « i ^ s ^ ° ' l  ^ I s g s / 1^ ^  und  L u ssrau d s  (L rabsraussed lag , 8edls.inpsning.uke)

^ 1 1 1 8 1 6  d ü e k ^ s ^ S ?  ^  bogen V erstopfung, S lu tre in igungs k litte l und  k rase rv a tiv  gegen L o lik . 1 S lsod

kür 8edaks, d sw ä d rtes  klitte l gegen die L ä in ine rrud r. L in  k aek e t 70 k r.
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L. o. HomeiM üsier Prag and das Prager Museum.
D e r berühmte O rn ith o lo g e  E . F .  Hom cyer 

ha t bei M ahlcm  und W aldschmidt in F ran k 
fu rt a. M .  ein interessantes Buch h e rau s
gegeben „Reise nach H elgoland, den Nordsee
inseln S y l t ,  List rc .,"  das trotz seines 
m äßigen U m fanges —  es um faßt im  G anzen 
n u r 9 1  S e ite n  — doch einen reichen wissen
schaftlichen I n h a l t  ha t und auf das w ir eben 
deshalb und wegen der anregenden A rt, wie 
es geschrieben is t, wohl w iederholt zurück
kommen werden. D e r  Verfasser m eint in 
der V o rred e: „ I n  einer Z e it, wo m an u n 
aufhörlich von Reisen in  fremden Ländern 
liest, m ag es Vielen überflüssig erscheinen, 
von einer Reise innerhalb unseres V a te r
landes zu sprechen. Dennoch fand ich mich

veran laß t, das Wesentliche meiner Reise nach 
H elgoland und den nordfrisischen In se ln  in 
einer eigenen S c h rif t niederzulegen, denn 
abgesehen von der Durchsicht verschiedener 
S am m lu n g en  gab diese Reise so vielfach 
Gelegenheit, interessante und streitige F rag en  
zu besprechen, daß mich schon der W unsch, 
das niederzuschreiben, w as m ir von hervor
ragendem  Interesse erschien, bewogen hat, 
diese A rbeit zu vollenden."

D a s  Buch bietet in der T h a t eine solche 
Fülle  von Wissenswerthen D a ten , anregenden 
D iscussionen und lebendigen Schilderungen, 
daß es geradezu unverzeihlich gewesen w äre, 
es nicht abzufassen und in Druck zu legen.

I Hom eyer möge es u ns verzeihen, daß w ir
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zu allererst seiner S c h rif t das, w as er über 
P ra g , dessen M useum  und nebenbei, w as er 
über W ien sagt, entnehmen und so u n s m it 
dem A nhang zu allererst befassen; es ist eben 
fü r u n s  von dem actuellsten In te re sse ; doch 
lassen w ir Hom eyer das W o r t ,  er schreibt:

„ S o  viel E rfreuliches m ir auch meine F rü h 
jahrsreise  geboten h a tte , w ar ich doch zu
frieden, wieder in m einer gewohnten Um gebung 
zu sein und meinen S tu d ie n  obzuliegen. 
Ornithologische und Ia g d a u sf lü g e  in  der 
Umgebung ( S to lp  in  Pom m ern) sollten allein 
mich außerhalb führen. Indessen kam es doch 
anders, wie ich geglaubt hatte.

W ie der W elt ja  bekannt, hatten  S e .  
k. k. H oheit K ronprinz  R u d o lf m it P rin z  
Leopold von B a y e rn ,  D r .  B re h m , G ra f  
Wilczek, G ra f  B om belles und M a jo r  B aka- 
lowitsch eine wissenschaftliche Reise nach 
S p a n ie n  unternom m en ( 1 8 7 9 )  und reiche 
B eu te  m itgebracht. D a ß  nu n  die S a m m lu n g  
von Vögeln fü r mich ein hohes In teresse 
h abe, w ar w ohl gew iß , vielleicht hatte ich 
dies auch irgendwo angedeutet. Dennoch w ar 
ich freudig überrascht, a ls  ich gegen Ende 
A pril veran laß t w u rd e , nach P ra g  zu kom
men und die S a m m lu n g  zu sehen. M o rg en s  
früh des 2 5 . August, noch vor Anbruch des 
T ag es , gelangte ich nach B öhm en. D ie 
Strecke durch das G ebirge w ar in  voller 
Dunkelheit passirt. S o n s t bietet das G e 
birge unendlich viele schöne Punkte im raschen 
Wechsel, wie ich dies noch im  vorigen J a h re  
—  und im  ersten G rü n  —  zu sehen G ele
genheit hatte.

Trotz eines achttägigen A ufenthaltes in 
P ra g  habe ich von dem eigentlichen Leben 
daselbst wenig gesehen, —  die Verhältnisse 
gestatteten m ir dies nicht, —  aber dennoch 
erscheint m ir P ra g  sehr verschieden von W ien. 
S ch o n  der äußere Eindruck ist ernst, ja  m an 
möchte meinen, abgeschlossen, während W ien 
heiter, lebensfrisch und dem Frem den m it 
ungewöhnlicher Liebenswürdigkeit entgegen
kommend ist. W enn auch die Verhältnisse,

unter welchen ich W ien sah, m ir besonders 
günstig w a re n , so bleibt der C harakter der 
W iener doch wesentlich sich gleich, wie ich 
dies von vielen S e ite n  hörte. E s  ist daher 
wohl sehr erk lärlich , daß ich W ien und die 
W iener dauernd liebgewonnen habe.

Auch die Umgebungen W ie n 's  —  nach 
allen S e ite n  —  bieten heitere, schöne und 
großartige Landschaftsbilder, w ährend die 
Um gebung von P ra g  sehr einförmig ist. 
Aber doch ist B öhm en ein schönes, ein reiches 
Land u. s. w.

Am T age meiner Ankunft w ar S e .  kaiser
liche H oheit K ronprinz  R udo lf zur J a g d  
beim Fürsten  Schw arzenberg, und hatte ich 
Z e it ,  die äußeren T heile der S ta d t  zu be
sichtigen.

B esonders ansprechend ist ein größerer 
öffentlicher P ark , der sich b is an  die kaiser
liche B u rg  heranzieht. .Auf dem W ege sah 
ich auch einen P latz, auf dem der K ronprinz  
R eitübungen  macht und wo nicht unwesent
liche Hindernisse errichtet w aren. W ie be
kannt, pflegt S e .  kaiserliche H oheit in  P ra g  
eifrig militärische S tu d ie n ,  wozu natürlich 
auch schwierige R eitübungen gehören, denn 
der K ronprinz  ist ein vorzüglicher R e ite r.

Gegen 7  U hr kehrte S e .  kaiserl. Hoheit 
von der J a g d  zurück. D ie  Ia g d an sb e u te  
w ar eine befriedigende gewesen und wie sich 
w ohl erw arten ließ, wurde dieselbe auch m it 
jägerischem Interesse besprochen.

Am  folgenden T age wurde zunächst die 
V ogelsam m lung einer genauen Besichtigung 
unterw orfen, die einen wesentlichen T heil der 
B eute  bildete, welche S e .  kaiserliche Hoheit 
m it seiuen B egleitern  in  S p a n ie n  gemacht h a t.

U nter vielen interessanten Gegenständen 
will ich hier n u r einer Lerche gedenken, 
welche zu den Haubenlerchen gehörig, sich von 
allen verw andten A rten streng unterscheidet, 
so daß sie demnächst w ohl bekannt gemacht 
werden w ird. N atürlich  steht es m ir nicht 
zu, dieser Veröffentlichung vorzugreifen.
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S p a n ien  bietet ja  manche eigenthümliche 
Form en und A rten von V ö g e ln , und es ist 
w ohl anzunehmen, daß noch manche A rt nicht 
beobachtet ist, da die S p a n ie r  selbst sich 
wenig und n u r im engen Kreise m it O r n i 
thologie beschäftigen und Deutschen und E n g 
ländern es überlassen haben, ihre F a u n a  zu 
studieren.

V on hohem Interesse ist auch die E rle 
gung eines P a a re s  von B a rtg e ie rn  beim 
Horste. S e .  kaiserliche H oheit erstieg —  
zuletzt nur begleitet von einem S p a n ie r  —  
den steilen Felsen, hoch oben in der S ie r r a  
N evada, wo diese Vögel ihren H orst gebaut 
hatten, und erlegte m it gewohnter Sicherheit 
die beiden Alten nach einander und brachte 
auch das Ju n g e  m it. E s  ist m ir nicht be
k ann t, ob jem als zwei alte B artg e ier beim 
Horste erlegt worden sind.

A ußer diesen hervorragenden Erscheinungen 
bietet die S a m m lu n g  der spanischen Vögel 
außerordentlich viel des In teressan ten .

W ährend m einer Anwesenheit in  P ra g  
besichtigte ich natürlich auch die dortige 
S a m m lu n g  von V ögeln.

D a s  P ra g e r  M useum  ist schon um  des
willen von besonderem Interesse , weil es 
mehrere O rig inalexem plare von Feldeg und 
viele Exem plare enthält, die Fritsch in seinen 
„Europäischen V ögeln" beschrieben hat. E ine 
ganz genaue Durchsicht m ußte m ir um  des
willen besonders erwünscht sein.

H e rr Professor Fritsch w ar leider verreist, 
und der D iener durfte die Schränke nicht 
öffnen. D ie  Durchsicht derselben w ar daher 
m it vielen Schwierigkeiten verknüpft und ich 
bin auch nicht sicher, ob m ir M anches ent
gangen ist, w as w ohl verdiente, erw ähnt zu 
werden. Indessen w ill ich doch das aufzählen, 
w as ich bei der Durchsicht besonders I n t e r 
essantes fand.

O ru e iro k tra  lnla.8eiatA, aus B öhm en.
D an iu s  i'u lus , unten  ganz weiß.
^ .eo en to r a lp in u o , B öhm en, drei Stück.
O ^nneonls. liVolüi, mehrere.

Durckutj c!nl)iu8,6erm A niA  — D . frm entus.
1 u r ä u 8  o1>86uru8, B öhm en — D . x a lls lw .
V u ltu r  tu lvuo , Böhm en.
8 t r ix  B öhm en.
O ol^rnbu8  a,retieu8, a lt, Böhm en.
Da,ru8 trickaet^Ino, a lt, B öhm en.
D nru8 tu8en8, Böhm en.
D s8tri8  x a in 6 itio 3 , B öhm en, 

im pennm .
I n  der S a m m lu n g  befinden sich noch 

folgende Vögel, deren Vorkommen oder A rt 
ich großen Z w eifeln unterw erfen m uß.

E s  sind besonders zu erw ähnen:
L tr ix  la x p o n ie a , O en n au ia .. D ie A n 

gabe des V aterlandes dürfte wohl zu be
zweifeln se in , theils wegen der Unbestimm t
heit, theils weil bisher diese E ule noch nie 
in Deutschland gefunden ist.

Ä l6iox8 uul)ieu8, O rao e ia . H ier gilt, 
w as soeben bei der lappländischen E ule  ge
sagt, denn das Vorkommen in E u ro p a  ist 
noch n iem als nachgewiesen.

I^aleo p6r6Aiinoick68 ist der ächte I?. I?e1- 
ckotz'i aus der Feldeg'schen S a m m lu n g , der 
sich nicht n u r artlich von 1?. xereAi-inoiäe-j 
unterscheidet, sondern sogar zu einer andern 
G ruppe  der Falken gehört, die sich durch 
verhältn ißm üßig  kürzere Z ehen und längere 
T arsen  von den ächten W anderfalken u n te r
scheiden, zu denen k '. x6i6Aiilloick68 gehört.

^ n n s  zi6r8jüeiUa,ta.. E s  befinden sich 
unter diesem N am en zwei Exem plare in  der 
S a m m lu n g . E in  altes —  richtig bestimmtes 
M ännchen —  und ein junger V o g e l, a ls  
dessen V aterland  I s l a n d  auf dem E tiquette  
angegeben ist. D ie s  ist unrichtig und der 
Vogel ist ein Ju n g e s  von ^.na.3 tuocm. 
Uebrigens ist ^ n a s  psrsp ie illL ta , noch nicht 
auf I s l a n d  beobachtet.

^ n 8 6 r  l)rsv iro 3 tri8  aus B öhm en ist 
ein junger ^ .rw er m in u tu 8 , noch ohne weiße 
S t i r n .

^ n 6 6 i' 6 i'^ tllroxu8  ist wahrscheinlich 
N a u m an n 's  in tv rrnsäiriL , doch habe
ich wegen der erw ähnten Hindernisse bei
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der Untersuchung dies nicht m it voller S ich er
heit feststellen können.

V on böhmischen V ögeln möchte ich noch 
e rw äh n en :

^ n s e r  lo u eopsis .
D r in ^ a  D ornnain lc ii,

n iilln tn , 8n1>arguata, in  m ehreren Exem 
plaren .

1 o ta n n 8  G lottis, fusous, ealickrio.
^ rck ea  n a in u ta , p u r ^ u r s a .
O aU in n Ia  pU8iUa.
Uorckix M o n tan a . D unkelro thb raun  m it 

rostgelbem K opf und H a ls  und weißem 
B auch.

O rn s  e in s r s a .
O tis  t s t r a x ,  a lt, W eibchen und O tio 

N a e ^ n e n i  au s C roatien .
S e h r  allzuerkennen ist das sichtliche 

Bestreben, die böhmische Vogelw elt in  der 
S a m m lu n g  besonders zu berücksichtigen. I n  
vielen Localsam m lungen wird gegen diesen 
G rundsatz gefehlt und eine M enge a u s lä n 
discher Gegenstände an g eh äu ft, dam it Z e it 
und G eld zersplittert, ohne daß es bei den 
vorhandenen M itte ln  möglich w äre, etw as 
annähernd Vollständiges zu schaffen. N a tü r 
lich wird dann das Vaterländische vernach
lässigt. E s  dürfte genügen, wenn in  solchen 
S am m lu n g en  die H auptthpen  der einzelnen 
exotischen G ru p p en  vertreten sind.

B e i genauer Untersuchung werden sich 
wohl noch einzelne A rten  finden, welche b is 
her noch nicht in B öhm en nachgewiesen, 
auch nicht in  der S a m m lu n g  s in d ; im m er
hin ist hier fü r die böhmische O r n is  ein 
hübscher G ru n d  gelegt.

H err von Tschusi-Schm idhoffen hat die 
Länder der österreichischen M onarchie und 
die verschiedenen Localsam m lungen genauen 
Untersuchungen unterzogen und auch nam ent
lich B öhm en durchforscht. D ie  M ittheilungen  
darüber befinden sich im  „ C a b a n is - Jo u rn a l"  
und verschiedenen anderen S ch riften  und sind 
daher bekannt, so daß ich hier d a rau f weiter 
nicht eingehe.

H err Professor Fritsch ha t außer seiner 
„Naturgeschichte E u ro p a 's "  , verschiedene 
M itth e ilu n g en  in  Zeitschriften, auch noch 
ein besonderes W erk über die Zugzeiten der 
V ögel geschrieben. D ie  B eobachtungen, 
welche b isher im  Allgemeinen über diesen 
G egenstand gemacht wurden, sind bei weitem 
unzureichend, um  d arau f hin feste Schlüsse 
zu ziehen. B ei manchen B eobachtern hat 
m an  g a r keine S icherheit, daß sie überhaupt 
verm ögen, die V ögel sicher zu erkennen, 
andere haben nicht täglich G elegenheit, 
B eobachtungen im  F re ien  zu machen u . s. f. 
V ollends unzweckmäßig, ja  nachtheilig ist, 
wenn sofort eine gewisse Classisicirung des 
Vogelzuges m it der Beobachtung verbunden 
wird oder verbunden werden soll, wie dies 
von manchen S e ite n  verlangt w ird.

Diese M ethode m uß der Wissenschaft 
entschieden nachtheilig erachtet w erden , da 
individuelle Ansichten, welche in  den meisten 
Fä llen  der B egründung  entbehren, an S te lle  
der wissenschaftlichen Untersuchungen treten.

Fast an jedem T age  meines achttägigen 
A ufen thaltes in P ra g  w ar ich auf H ühncr- 
jagd. Z w a r  w aren auch in  B öhm en viele 
B ru ten  durch den naßkalten S o m m er zu 
G runde  gegangen, aber cs w aren dennoch 
—  namentlich auf manchen Revieren —  
eine M enge  H ü h n e r , so daß die J a g d  noch 
immer eine sehr gute w ar D a s  R e 
su ltat jedes einzelnen T ag es w ar insofern 
durchaus ähnlich, a ls  S e in e  k. k. H oheit 
K ronprinz  R u d o lf stets m ehr a ls  d as D o p 
pelte erlegte, w as den Durchschnitt fü r den 
einzelnen Schützen ergab. Am letzten (ganzen) 
Ja g d ta g e  z. B . w urden von 11 Schützen 
etw as über 2 0 0  S tück W ild  erlegt, wovon 
S e in e  k. k. H oheit über 5 0  S tück auf seinen 
A ntheil hatte.

Diese Z ah len  sprechen.
I n  der Gegend von P ra g  gibt es ganz 

außerordentlich wenig Teiche, ja  dieselben 
scheinen auf manchen weiten Strecken gänzlich 
zu fehlen. I n  der N ähe der k. k. Fasanerie
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bei Hostowitz ist jedoch ein sehr hübscher, 
am R ande  dicht bewachsener Teich, den m an 
einen kleinen S e e  nennen könnte. Derselbe 
ist belebt von einer M enge von W asser
hühnern ( J u l i e n  atra,, O a l lin u la  e lllo ropus, 
O . x o rs a n a ) .  Auch eine M enge von E nten  
meist fliegend w aren daselbst, doch gab es 
auch noch nicht flugbare Knäckenten ( ^ n a s  
luki-H neäula.). V om  User au s w aren jäg er
m äßige Schneisen durch das S ch ilf  des 
U fers geschnitten und m ehrere B oote  trieben 
dem Schützen das W ild  zu. E s  w ar eine 
außerordentlich hübsche und interessante J a g d , 
zum al die vorüberziehenden F lugenten  auch 
lebhaft beschossen wurden.

Nach beendeter J a g d  erw arteten u n s  am 
R ande des Teiches die W agen.

S e in e  k. k. H oheit lenkte höchsteigen
händig ein leichtes elegantes G e fä h r t ,  wo 
die beiden P ferde eines hinter dem andern 
gespannt sind.

Nicht ganz ohne B esorgniß konnte ich das 
außerordentlich hübsche G espann sehen, wenn 
ich auch sehr w ohl wußte, daß die Z ü g e l in  
sehr sicherer H and  ruhten. Freilich m ußte ich 
m ir sagen, daß dem hohen H errn  dereinst 
wohl Fä lle  vorkommen möchten, wo eine 
richtige Leitung m it größeren Schwierigkeiten 
verknüpft sein würde, und ich konnte d aran  
n u r den W unsch knüpfen, daß es S e in e r  
k. k. H oheit stets beschieden sein möge, in 
allen V erhältnissen die sichere und feste H and 
zu bew ähren, wie am heutigen T age.

D ie  Einw ohnerschaft der D örfer, durch 
welche unser W eg führte, stand —  obgleich 
sic Wohl oft G elegenheit hat den K ronprinzen 
zu sehen —  ehrerbietig grüßend an der S tr a ß e .  
Ucberall, wo ich G elegenheit hatte dies zu 
sehen, in  W ien, in U ngarn , in B öhm en 
zeigte sich die große Liebe und V erehrung 
fü r den K ronprinzen ."

Ücctimatisatio» auskmdischen M td e s  in unseren Thiergärten.
E rbprinz  V ictor von N a tib o r hielt bei 

G elegenheit der d iesjährigen G enera lver
sam mlung des allgemeinen deutschen J a g d 
schutzvereines in H am burg  einen V o rtrag  
„Ueber E rfah ru n g en , welche m it verschiedenen 
W ildgattungcn  in  T h ie rg ärten  gemacht worden 
sind," dem w ir Folgendes entnehmen, w as 
namentlich fü r unsere österreichischen Leser 
von großen! In teresse sein d ü rfte :

„ I m  Lainzer kaiserl. T h iergarten  bei 
W ien  werden seit vielen J a h r e n  M ou flo n s 
gehalten, welche, b is auf eine ebenfalls nicht 
sehr starke V erm ehrung, sich sehr gut h a l te n ; 
es kommen jährlich einige starke Böcke zum 
Abschuß.

Endlich möchte ich noch einen sehr gelun
genen A cclim atisations - Versuch erwähnen, 
der allgemeine Beachtung verdient und den 
ich besonders deshalb zur allgemeinen K en n t
niß bringen möchte, weil ich hoffe, daß die 
betreffende W ildgattung  nach den erreichten 
R esu lta ten  bei u n s  eine Z ukunft hat. E s  
handelt sich um  den Virginischen Hirsch. D ie

G esta lt, F a rb e ,  S tä rk e  rc. darf ich a ls  
bekannt voraussetzen, da diese W ildgattung  
in  fast allen Zoologischen G ä rte n  vertreten 
ist. I m  B erlin e r Zoologischen G a rte n  gelingt 
die V erm ehrung schlecht, bei einem Besuch 
daselbst fand ich neulich n u r 2  oder 3  ein
same T hiere ohne Hirsch und sagte m ir der 
W ärte r , daß-sie  durchaus nicht prosperiren 
wollten. Ic h  kann Ih n e n  dagegen folgende 
D a ten  vorlegen.

I m  F rü h jah re  des J a h r e s  1 8 6 9  erhielt 
G ra f  B reu n n er durch V erm ittlu n g  des T h ie r
händlers Reiche in  Alfeld 11 Stück V irg in i- 
schcs W ild direct aus Amerika und im F r ü h 
jahre  1 8 7 0  wiederum 11 Stück. E in  Stück 
ging sofort ein. U nter den 21  übriggebliebenen 
w aren 3 Hirsche (oder Böcke, wie sie der 
Amerikaner im Gegensatze zu seinem Hirsch, 
dem W ap iti, nennt), ein C astra t, 17  T hiere. 
Diese w urden in dem Parke des Schlosses 
G rafenegg  in N ieder-Oesterreich auf einer 
circa 3  H ectar großen, sehr trockenen W iese, 
auf welcher einige Gebüsche und größere
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B äum e standen, e in g ep lan t. I m  Laufe des 
S o m m ers  1 8 6 9  w urden 2  K ä lb er gesetzt, 
welche bald eingingen. I m  J a h re  1 8 7 0  
blieben von 6 K älbern  n u r 2  am Leben. I m  
Laufe des S o m m e rs , wo die grüne Aesung 
ausg ing  und sie n u r  m it frischem Klee ge
fü tte rt wurden, bekamen sie, wie die Schafe, 
verschiedene Geschwülste, es gingen viele ein, 
so daß im  F rü h sah r 1 8 7 1 , a ls  die gesetzten 
8 K älber auch eingingen, n u r  15  S tück übrig 
w aren. N u n  entschloß sich G ra f  B reu n n er, 
sic so schnell a ls  möglich in  den W ald  zu 
tran sp o rtiren . E s  wurden auf dem M a n h a r ts 
berg, einem niedrigen Höhenzug ungefähr 
2  M eilen  vom linken D o nau-U fer entfernt, 
circa 1 0 0  H ectar eingefriedet und w aren 
Ende M a i  sämmtliche Stücke dahin ü b er
siedelt. D a s  T e rra in  ist hügelig und t e i l 
weise felsig, meist m it K iefern bestanden, 
an den N ordlehnen Fichten und T annen , 
schlechter G rasw u ch s und keine W iesen. E s  
w urden dort in  demselben S o m m er noch 
einige Kitze gesetzt, die alle am  Leben blieben 
und es begann nun eine rapide V erm ehrung, 
wie folgende Z usam m enstellung zeigt.

V i r g i n i s c h e s  W i l d .
J m p o r t ir t  im J a h re  1 8 6 9  11 Stück.
Jm p o r t ir t  im  J a h r e  1 8 7 0  . . .  11 „

S u m m a :  2 2  Stück.
Z uw achs in  G rafenegg . . . .  1 0  „

S u m m a : 3 2  Stück.
E ingang  in  G rafenegg . . . .  17  „

verblieben .... . . . . . . . . . . . . .  1 5  Stück,
(hiervon ein C astrat), welche in den 
M a n h a rtsb e rg e r T h iergarten  ein
gesetzt wurden.
Z uw achs 5  Stück.
E ingang  . 1_ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _

S ta n d  Ende 1 8 7 2  1 9  Stück.
Z uw achs . . . 18  Stück.

S ta n d  E nde  1 8 7 3  3 7 ^ t ü ^
Z uw achs 21  Stück.
Abschuß . . . 1 „

S ta n d  Ende 1 8 7 4  5 7  Stück.
Z uw achs 13  Stück.
Abschuß 1
E ingang  . 7  „ __ ___ _

S ta n d  Ende 1 8 7 5  6 2  Stück.
Z uw achs 15  Stück.
A b sch u ß . 9
E ingang  . . 1 „ __ ___ ^

S ta n d  Ende 1 8 7 6  6 7  Stück.

Z uw achs 21  Stück.
Abschuß 3
E ingang  . 5  „

S ta n d  Ende 1 8 7 7  8 0  Stück.
Z uw achs 2 3  Stück.
A b sch u ß . 7
E infang  . 11
E ingang  . 6__ „ ____

S ta n d  Ende 1 8 7 8  7 9  Stück.
Z uw achs 11  Stück.
Abschuß 4
E in fang  5
E ingang  7
Geforkelt 1 „

S ta n d  am 3 0 . A p ril 1 8 8 0  circa 7 3  Stück, 
u. z . : 18 Hirsche, 4 4  S tück K ah lw ild , 
11 K älber.
Ursprünglicher S ta n d  . . . .  2 2  Stück.
Z uw achs vom J a h r e  1 8 7 0  bis

m it 1 8 7 9    1 3 7
daher durchschnittlich pro J a h r  1 3 ^ , ,

Abschuß ... . . . . . . . . . . . . . .  2 5
Abgabe an den k. k. T h iergarten  16
G eforkelt 1
E ingegangen . . .  4 4  „

circa 320/^ vom Z uw achs.
G rafenegg, 3 0 . A pril 1 8 8 0 .

A uf dem M a n h a rtsb e rg  im T hiergarten . 
Eingesetzt im J a h r e  1 8 7 1  15  Stück.
Z uw achs von da bis 1 8 7 9  . . 1 2 7  „

S u m m a :  1 4 2  Stück. 
Abschuß . . . .  2 5  Stück.
Abgegeben an den kais.

T hiergarten  16
Geforkelt 1
E ingegangen 17  „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S u m m a :  6 9  Stück.
S ta n d  Ende 1 8 7 9  . 7 3  S tück.
D ie  B ru n f t  fä llt Ende Novem ber, die 

T hiere setzen im M a i  oder J u n i  und zwar 
m it A usnahm e des ersten M a ls  beinahe 
imm er 2  K älber, es sollen im  F re ien  3 , 
selbst 4  vorkommen. D ie s  wurde im T h ie r
garten jedoch noch nicht constatirt. D ie  stärkste 
G ew eihbildung w aren b is jetzt 14  Enden, 
das schwerste Gewicht eines Hirsches nach 
dem Aufbruch 6 3  K ilogram m . E in  W ald - 
fchaden wurde nicht constatirt, obwohl keine 
Schonungen eingefriedet wurden, auch schälen 
sie bis jetzt nicht. E s  wurden J a h r  aus 
J a h r  ein H afer und Kastanien (pro Stück 
im Durchschnitt 2.6 H ectoliter Pro J a h r )
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vorgelegt und im  W in te r außerdem  gutes 
W iesenheu (1 1 1  K ilogram m  pro Stück im 
J a h r e  im Durchschnitt). D a s  W ildpret ist 
außerordentlich, die Decke vorzüglich. S ic  
sind sehr scheu und sehr flüchtig, der Z a u n  
m uß dieselbe Höhe haben wie fü r R othw ild , 
sonst fallen sie m it Leichtigkeit über, obwohl 
sie kaum höher sind a ls  das D am w ild . 
K älte  (z. B .  diesen W in te r b is 2Z0, Schnee 
lag b is 2 0  ertragen sie vollkommen gut, bei 
sehr großer Hitze verkriechen sie sich. S o  
lange sie im kleinen R a u m  eingeplankt w aren, 
gingen sie nie in  den Futterschuppcn, um sich 
vor S ch n ees tu rm , R egen oder K älte  zu 
schützen, n u r bei großer Hitze w aren sie 
darin  niedergethan, letztere scheinen sie am 
wenigsten vertragen zu können. D ie  an den

kaiserl. T h iergarten  zu Lainz abgegebenen 
Stücke gedeihen ebenfalls außerordentlich.

Nach dem hier erw ähnten, glaube ich, 
werden S ie  m ir beistimmen, wenn ich die 
E rw artu n g  ausspreche, es werde diese präch
tige W ild g a ttu n g  in E u ro p a  eine zweite 
H eim at finden, ein W ild , von dem ich aus 
E rfah ru n g  sagen kann, daß es eine an re 
gende, genußreiche J a g d  gew ährt. Ic h  habe 
Geweihe au s Amerika gesehen voll P e rlen  
und m it 2 0  bis 2 6  E n d e n ; wenn w ir auch 
das nicht erreichen, so gew ährt ein V irg in ier 
m it 12  bis 1 4  Enden schon einen stolzen 
und prächtigen Anblick. Ic h  würde mich 
freuen, wenn jemand durch diese Sch ilderung  
sich bewogen fühlte, auch den Versuch zu 
machen."

Aagdoeehältinhe in
Anknüpfend an die Artikel „ Jag d v cr-  

hältnisse in der H erzegow ina" biete ich dem 
Leser der „ Ja g d -Z e itu n g "  die Schilderung 
einer kleinen W o lfsjagd , die, wenngleich ohne 
E rfo lg , doch A m üsantes und In teressan tes 
bringen dürfte. Gelegentlich einer S tre ifu n g  
kam ich von B u n a  nach Vranevice, woselbst 
ich m it meinem Detachem ent in  einem ein
zelnen Gehöfte rastete. Gastfreundlich, wie 
beinahe überall, wurde ich vom- G eh ö fts
besitzer empfangen, m it M ilch  und E iern  
bewirthet und im Laufe des Gespräches klagte 
er m ir, daß in der verflossenen Nacht drei 
Stück R inder von W ölfen gerissen worden 
seien.

O ester schon hörte ich von gerissenen 
Schafen , trau te  jedoch n iem als den E rzäh lu n 
gen, da dies gewöhnlich ein V orw and  w ar, 
um  G ew ehr und W affenpaß zu erhalten. 
Ic h  ließ mich daher, trotzdem ich durch den 
anstrengenden M arsch ermüdet w ar, zu der 
unw eit entfernten S te lle  führen und fand die 
W orte  des Landesbew ohners bestätigt. N un  *)

*) Siehe Jahrgang 1879 Nr. 11 v. 15. Mai 
und Jahrgang 1880 Nr. 13 v. 15. Jnli.

der Herzegowina?)
frug  ich ihn, wo er glaube die W ölfe finden 
zu können. S e in e  A ntw ort lautete ziemlich 
beruhigend —  eine S tu n d e  von hier entfernt 
seien m ehrere Schluchten m it beinahe undurch
dringlichem G estrüppe, daselbst seien die W ölfe, 
auch hätten sie dort schon öfter Ju n g e  gehabt. 
F e rn e rs  versicherte er mich, daß sie sich jetzt, 
wo sic R in d er gerissen, längere Z e it hier 
aufhalten werden. Ic h  marschirte, n u r  mehr 
auf die W olfsjagd  denkend, nach B u n a  
und erstattete nach m einer Ankunft dem 
B a ta illo n s-C o m m an d an ten  die M eld u n g . B e i
fügen m uß ich, daß vom G eneral-C om m ando 
befohlen w ar, dort W olfsjagden  zu arrang iren , 
wo W ölfe Schaden anrichten. D e r  C om m an
dant gab m ir nun  den B efehl, die J a g d  zu 
arrang iren .

Ic h  schrieb nach M o sta r, lud O fficiere 
ein, stellte T rag th iere  sicher und ging sofort 
m it einem K am eraden und drei J ä g e rn  nach 
V ranevice zurück, woselbst ich die drei J ä g e r  
im oben angeführten G ehöft zurückließ, mich, 
da beinahe V ollm ond w ar, auf den Ansitz 
begab, in  der E rw artu n g  dem einen oder 
dem andern Ise g rim  d as Lebenslicht a u s-
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zublasen. S o  günstig m ir sonst D ia n a  gesinnt 
w ar, diesm al zeigte sich von einem W olfe keine 
S p u r .  Nachdem ich m ehrere S tu n d e n  ver
geblich gew artet, hörte ich G eheul in ziemlicher 
E ntfernung , in  fieberhafter S p a n n u n g  w artete 
ich noch einige S tu n d e n , die W ölfe bald näher 
bald weiter hörend, doch vergeblich. Abge
spannt und m ißgestimm t kehrte ich in s  G e 
höft zurück, schlief zwei S tu n d e n , brach dann 
m it dem Landesbewohner beim M orgengrauen  
auf, um  das T e rra in  behufs Aufstellen der 
Schützen- uud T reiberliu ie  zu recoguosciren.

Nach B eendigung dieser m ir gestellten 
Aufgabe, begab ich mich nach Kotimje, ließ 
den M u k ta r holen und setzte ihn in  K enntn iß , 
daß ich am zwcitnächsten T a g  eine W o lfs 
jagd abhalten werde. Ic h  forderte ihn auf, 
m ir zwanzig b is dreißig ortskundige T reiber 
zur V erfügung zu stellen, welchem Ansinnen 
er sofort m it der B itte  Folge zu leisten ver
sprach, ihm  und fünfzehn andern O r ts b e 
wohnern fü r die J a g d  Gewehre zu geben, 
welchen Wunsch zn erfüllen ich versprach. 
W ährend  dieser V erhandlung  fanden sich 
'mehrere O rtsb ew o h n er e in , die m ir von 
W ölfen die verschiedenartigsten Geschichten, 
sehr an M ünchhausen erinnernd, erzählten. 
B estätiget wurde übrigens von allen die A n 
wesenheit von W ölfen. U nter den O r ts b e 
w ohnern fiel m ir insbesondere ein alter w etter
gebräunter M a n n  auf, der m ir a ls  der beste 
W olfssäger bezeichnet wurde. Ich  stellte einige 
F rag en , die W olfsjagd  im Allgemeinen betref
fend, an ihn. E r  antw ortete m ir ruhig  ohne 
Latein zu sprechen, n u r das Funkeln seiner 
Augen verrieth die Lust des w ahren W aid 
m annes.

Am nächsten T age  um  4  U hr N achm ittag 
brach ich von B u n a  m it fünfzig Schützen 
und fünfzig T reib ern  auf, kam A bends nach 
Kotim je und bezog neben einem H an  ein F re i
lager. E ine prachtvolle M ondnacht machte 
das B ivouac  recht angenehm. B is  spät in 
die Nacht kreisten die Becher gefüllt m it 
gutem (nicht nach Bock stinkenden) herzego-

wiuischen N aß  bei den K längen einiger guten 
Horupiecen, den T önen  einer Z iehharm onika 
und echt krainerischen und italienischen Liedern. 
Recht fidel und froh ging es zu, manch' guter 
uud manch' schlechter Witz wurde vom S ta p e l  
gelassen.

E ine S tu n d e  vor S o n n en au fg an g , nach
dem sich die O rtsb ew o h n er eingefundeu, m it 
G ew ehren betheilt wurden und ich ihnen ein
geschärft hatte auf nichts A nderes zu schießen 
a ls  auf W ölfe, brachen w ir auf. Nach dreiviertel- 
stündigcm M arsche begann ich die Schützen
linie anzustellen. D ie  T reiberlin ie  wurde von 
einem Laudesbewohner auf meine A nordnung 
derart angestellt, daß ein S o ld a t,  ein L andes
bewohner und sofort in dieser Reihenfolge 
zu stehen kamen. S o  lärm end und lustig 
der vergangene Abend zugebracht worden 
w ar, so ruh ig  und still bewegte und verhielt 
sich sowohl die T reiber- a ls die Schützenlinie. 
Nachdem ich den letzten S ta n d  in der H a u p t
schlucht bezogen, rief m ir ein des W eges 
kommender Laudesbewohner aus V ranevice 
zu, er habe vor S o n n en au fg an g  drei W ölfe 
gegen die H ergu lt P lan ina trollen sehen und nun 
ließ ich das S ig n a l  zum Antreiben geben. 
D e r T rieb  dauerte eine und eine halbe S tu n d e , 
es fiel kein S ch u ß , nun  nahm  ich die Schützen- 
und T reiberlin ie zusammen und entschloß mich 
noch einen zweiten T rieb  zu machen, obwohl 
ich vo rau s sah, daß derselbe gerade so erfolg
los enden werde, wie der erste. Um 11 U hr 
w ar der zweite T rieb  m it gleichem M iß 
erfolg beendet. Lobenswerth ist die R uhe  
der Landesbewohner a ls  J ä g e r  hervorzuheben. 
Z w ei Füchse, mehrere Hasen wurden gegen 
die Schützenlinie getrieben, N iem and schoß. 
Aergerlich über den M ißerfo lg  kehrten w ir 
nach H a n  K otim je zurück.

O b erlieu ten au t E . au s M o s ta r  sorgte 
nun dafür, daß der A erger sich in eine u n 
unterbrochene Heiterkeit verwandelte. Lieu
tenan t G ., auch au s Ä iostar, erzählte, wie sich 
O b erlieu tenan t E ., der, nebenbei bemerkt, v o r
züglicher Kugelschütze ist und n u r a ls  eminenter
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J ä g e r  geschildert wurde, beim ersten T rieb 
benommen. K aum  angestellt, belehrte er die 
links und rechts stehenden Schützen, nicht 
gegen ihn zu schießen. D agegen hätte aller
dings N iem and etw as einzuwenden, daß aber 
die B elehrung  länger dauerte a ls  der T rieb , 
ist gewiß spaßhaft und es wurde daher mancher 
gute und schlechte Witz darüber gemacht. 
Doch nicht genug, beim zweiten T rieb  legte 
sich O berlieu ten an t E . un ter ein kleines G e 
strüpp, um  sich gegen die S o n n enstrah len  
zu schützen, schlief auch richtig dort ein und 
wurde von der S o n n e  ganz ordentlich gebraten; 
auch dies erregte begreiflicherweise allgemeine 
Heiterkeit. O berlieu tenan t E . klagte nun  über 
große M attigkeit, w as jedoch die Gesellschaft 
nicht gelten lassen wollte, da w ir glaubten, 
der M arsch nach B u n a  sei ihm  nicht ange
nehm und er wolle lieber auf einem T rag th ier 
reiten. W ir  gaben u n s alle erdenkliche M ühe, 
O berlieu tenan t E . soviel a ls  möglich steigen 
zu lassen und es gelang u n s  auch ganz klassisch.

W ir  lachten u n s beinahe krank. O berlicu- 
tenan t E . versuchte zu schlafen, cs gelang 
ihm  nicht. Endlich um  5  U hr gab ich das 
S ig n a l  zum Aufbruch. O bcrlicn teuan t E . 
wollte durchaus nicht. Ich  stellte ihm ein 
T rag th ic r  zur V erfügung, nach langem  Z ureden  
entschloß er sich zu reiten. N u n  stand er 
auf, richtete sich Hemd und Hose, bei welcher 
G elegenheit die Türken, die anwesend w aren, 
eine unbeschreibliche Ansicht hatten. N atürlich 
allgemeines H alloh unsererseits, die Türken 
verzogen jedoch nicht eine Gesichtsmuskel. 
I n  B u n a  angelangt, blieb O bcrlieu tenan t E . 
durch zwei T ag e  krank liegen, anstatt eines 
W olfes ha t er im zweiten T rieb  einen leichten 
Hitzschlag erjagt. D a s  alte S p r ic h w o r t: wer 
den Schaden  hat, braucht für den S p o t t  nicht 
zu sorgen, ha t sich bei ihm m it F u g  und 
Recht —  wie kann ein echter W aidm ann so 
h andeln?  —  bewahrheitet.

-  M -  -

L i s i .
L c b e n s g e s c h i c h t e  e i n e s  R e h e s .

(Eine wahre Begebenheit.)

Lisi w a r schön. Ich  erinnere mich nicht 
je ein liebensw ürdigeres, anm uthigeres W esen 
gesehen zu haben. D ie  großen, dunkelbraunen 
Augen w aren von langen, schwarzen W im 
pern  überschattet und trugen in  der R egel 
einen schüchternen, sanft melancholischen A us- 

-druck, n u r zuweilen, bei G em üthsaffecten, 
von einer neckischen Schelm erei durchleuchtet.

D a s  Näschen w ar zierlich gebaut und 
m it jenen beweglichen N asflü g eln  geziert, 
welche T em peram ent und R ace bezeichnen; 
der fein, etw as scharf geschnittene M u n d  w ar 
appetitlich —  zum küssen. D e r  schöne Kopf 
ruhte auf einem schlanken, sanft gebogenen 
Halse, und das E benm aß der G lieder m ußte 
jeden M a le r  begeistern.

Aber erst das Elsenfüßchen! E s  lag 
förmlich M usik im  S ch ritte , wenn Lisi m it 
den knapp anliegenden schwarzen Stiefelchen 
durch 's Z im m er trippelte. A ls sie m ir zuerst 
vorgestellt wurde, trug  sie ein b rauuro thcs 
Kleidchen m it weißer Chemisette, welches ihr 
vortrefflich zu Gesichte stand. Trotz der be
deutenden A ltersdifferenz, ich ein angehender 
G ra u b a r t ,  sie in der B lü th e  weiblicher E n t
wicklung, wurden w ir bald die besten Freunde.

Lisi w ar ein W aisenkind. W eder sie selbst, 
noch die B ü rg e r des M ark tes in M itte l
steiermark, wo sie dam als wohnte, hatten  ihre 
E lte rn  jem als gekannt. M a n  hatte das arme 
Geschöpf im W alde gefunden, a ls  es von 
seiner M u tte r , entweder leichtsinnig, oder aus
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verbrecherischer Absicht verlassen worden w ar. 
D a  m an von allen M itgeschöpfen das Beste 
denken soll, so wollen w ir a ls  M o tiv  den 
Leichtsinn annehm en. O d e r  sollte es gar 
gestohlen worden sein?

E ine mitleidige F am ilie  des M ark tes , 
welche zu ihrem  eigenen Nutzen sowie zum 
From m en der M itb ü rg e r  ein W irthsgeschüft 
betrieb, erbarm te sich des F in d lin g s . D ie  
Kleine wuchs heran  zur F reude aller B e 
kannten, wurde gehätschelt und wie ich fürchte, 
etw as sehr verzogen. S o  liebensw ürdig im 
Allgemeinen der C h arac te r L isi's sich entfa l
tete, zwei garstige Feh ler schlichen sich m it 
der Z e it imm er m ehr ein, nämlich die Nasch
haftigkeit und —  ich schäme mich fast fü r meinen 
Liebling, das W o rt auszusprechen, die —  
Trunksucht. Letzteres w a r zw ar kein W u n 
der, da im W irth sh au se  dem artigen  D in g  
von allen S e ite n  der narcotisch betäubende 
„Schilcher" zugetrunken w urde; aber h ä ß 
lich b leib t's doch immer.

Ende J u n i  1871 m ußte ich eine größere 
Reise antreten, behufs Abschätzung der zum 
Verkauf ausgeboteucn ärarischen Eichenwälder 
in  der M ilitä rg renzc  und nahm  von Lisi, die 
sich dam als des besten W ohlsein 's  erfreute, 
gebührenden- Abschied.

W er beschreibt mein E rstaunen , a ls  ich 
nach fünfwöchentlicher Abwesenheit erfuhr, 
Lisi sei plötzlich, ohne irgend einen vorher
gegangenen V erdruß  und ohne irgend eine 
begründete V eranlassung, au s dem Hause ent
flohen und alle Nachforschungen rin g s  um  in 
der ganzen Gegend, nach der R ichtung der 
Reise, nach ihrem  möglichen A ufenthalt rc. 
w ären bis jetzt völlig resu lta tlo s geblieben.

D a s  E ine stand fest, auf der Eisenbahn 
w ar sie nicht fortgereist.

M a n  erzählte m ir, gegen M itte  J u l i  habe 
m an bei Lisi eine größere Unruhe, fast N e r
vosität bemerkt, die S tim m e  habe eine m elan
cholische T onn ü an c iru n g  angenom m en, sie hätte, 
häufiger wie sonst, größere Prom enaden im

Umkreis des M ark tes  gemacht und eines 
schönen A bends sei sie gar nicht wieder nach 
H ause gekommen.

Allgemein vermuthete m an, bei dem ge
heimnißvollen Verschwinden müsse die Liebe 
m it im S p ie le  sein, vielleicht sogar eine E n t 
führung.

D e r  S o m m er verging, der jagdfrohe, 
bunte H erbst kam in 's  Land, um bald darauf 
dem grimm en W in te r, dem H anptfeinde des 
edlen W ildes, P latz zu machen, —  von Lisi 
w ar noch imm er keine S p u r  zu entdecken.

Auch der W in te r neigte sich seinem Ende 
zu, in  den T h ä le rn  begann der Schnee zu 
schwinden, obgleich er noch M e te r hoch in 
den G ebirgen lag , und die W in tersaa t streckte 
schon hier und da ihre frischgrünen S p ie ß 
chen durch die weiße Decke.

E s  w ar an einem trüben  M o rg en  gegen 
Ende F eb ru a r, etw as vor 6  U hr M o rg en s , 
also noch ziemlich dämm erig und durchaus 
menschenleer auf den Gassen.

I m  bewußten W irthshause , m itten in der 
H äuserreihe des M ark tes  gelegen, ordnete und 
fegte die H ausm agd  in  G an g  und Z im m er.

H orch! da klopft es an  dem noch ver
schlossenen H a u s th o re ; anfänglich leise, dann 
im m er ungestümer und eine bittende S tim m e  
begehrt E in laß .

„B ei G o tt, das ist L isi's S tim m e ,"  ru ft 
die alte M ag d  und eilt zu öffnen.

R ichtig, da stand die K leine nach sieben
m onatlicher Abwesenheit draußen und drängte, 
froh die alte H eim at wieder gefunden zu 
haben, zur T h ü re  hinein.

D a s  w ar ein Jauchzen im  ganzen Hause 
ob der Rückkehr der „verlorenen T ochter" , 
alles Herzeleid w a r vergeben und vergessen, 
welches das böse D in g  durch sein Verschwin
den verursacht, m an beeilte sich demselben das 
Heim  wieder so angenehm wie möglich zu 
machen, gab ihm  Näschereien nebst W ein 
u ä  lib itu m , und schon am ersten T ag e  hatte 
Lisi einen C apitalrausch.
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S ie  schien in guten Verhältnissen gelebt 
zu haben, obgleich sie darüber ein absolutes 
Schw eigen bewahrte.

D a s  Sommerkleidchen, in  welchen! sie 
verschwunden, hatte sie m it einer W interrobe 
vertauscht au s grauen: schwarzverbrämtem 
S a m m t, auch präsentirte  sie eine stattliche, 
w ohlgenährte F ig u r. A ber wehe! D em  er
fahrenen Auge m ußte es bald klar werden, 
daß irgend ein lockerer Geselle die U nerfahren
heit des jungen Geschöpfes m ißbraucht hatte, 
und daß ein freies Liebeslebcn während der 
lustigen S om m ersze it nicht ohne Folgen ge
blieben w ar. Aber selbst die E rkenntniß dieses 
F eh ltritte s  konnte den B o rn  der Liebe nicht 
erschöpfen, welchen die Pflegeeltern ihrem  
Liebling bew ahrt hatten, im G egentheil, Lisi 
wurde n u r  um so mehr verhätschelt.

Schließlich im M a i  nahte die schwere 
S tu n d e  und Schön-L isi, welche durch ihre 
M utterw ü rd e  den F e h ltr itt  der Liebe sühnen 
sollte, krümmte sich auf dem Schm erzenslager. 
D ie  G eb u rt w ar leider eine sehr schwere und

ich glaube, der allzu große H ang  znm T runk  
trug  die Hauptschuld au dem traurigen  A u s 
gang des K indbettes.

Schon  der zarte S p rö ß lin g  m ußte durch 
Anw endung künstlicher M itte l  genommen w er
den und kam todt zur W elt, die junge M u t 
te r starb ihm  bald nach an einer G e b ä r
m utter-E ntzündung .

Ic h  w ar am S te rb e lag e r. D en letzten, 
flehenden, hilfesuchenden Blick des schönen 
schon halbgebrochencn A uges vergesse ich 
nim m er.

W ie m an von theuern T odten  noch eine 
Haarlocke a ls  Andenken abschneidet, so w u r
den auch die K leider von Lisi und ihrem 
Söhnchen a ls  R eliquien  behalten und au f
bew ahrt.

A ls ich das röthlich - graue Kleid der . 
M u tte r  und das roth-weißgefleckte des S ö h n -  
chens eine geraume Z e it später wieder sah, 
nachdem beide au s der H and des W eißgär- 
bers zurückgekommen, habe ich eine T h rän e  
der E rin n eru n g  darau f geweiut.

Mctor tzoßmann.

Adlecftmg im
Am 2. J u l i  1 8 7 9  wurde im V om per- 

loch durch den J ä g e r  M ichael P la ttn e r  ein 
A dler gefangen; der J ä g e r  w ar m it einer 
S ta n g e  ausgerüstet, die ihm bei dem Fange 
gute Dienste leistetete. Auch Heuer wurde, 
und zwar am 3 . d. M . ,  wie die „N . D . 
A . Z g ."  erzählt, wieder ein A dlerhorst im 
Vomperloch ausgenomm en, und diesm al m it 
zwei Ju n g e n .

„ S a m s ta g  M o rg en s begaben sich die 
T e iln e h m e r  der jagdlichen Expedition über 
die „Katzenleiter" in d as T halinncre  bis 
zum sogenannten S tiersch lag .

D o r t  in der S tiersch lag-K lam m  hatten 
die Beherrscher der Lüfte ihre Residenz auf
geschlagen. Bedeutend weiter hatten  sich Heuer 
die stolzen P a tro n e  zurückgezogen in 's  V om per
loch, a ls  in früheren J a h re n , dennoch ent-

Vomperloch.
gingen sie nicht dem wachsamen Auge der 
J ä g e r ,  auch w ar der H orst Heuer günstiger 
gelegen, a ls  im  V orjahre .

D ie  W and hatte eine Höhe von circa 
3 8  M e te rn , und 18 M eter S e i l  benöthigte 
m a n , um  zum Horste zu gelangen. V on 
der gegenüber gelegenen Thalseite konnte 
m an bequem dem Fange zusehen.

J ä g e r  M ichael P la ttn e r  w a r auch Heuer 
wieder dazu erkoren, den F an g  auszuführen. 
D a  das S e i l  in  genügender Länge vo rh an 
den, wurde dasselbe doppelt genommen.

V oll Zuversicht stieg P la ttn e r  in die 
T ie fe ; auch Heuer wieder m it der schon im 
vorigen J a h r e  benutzten S ta n g e ,  die ihm 
so gute Dienste geleistet, ausgerüstet. S chon  
ist er nahe dem Horste und die beiden I n 
sassen fangen bereits an, unruh ig  zn werden.



420

P la ttn e r  wollte die S ta n g e  benützen, die sich 
aber in dem doppelten S e ile  derart verwickelt 
hatte, so daß er diese A rt der M an ip u la tio n  
nicht durchführen konnte.

E r  ließ sich deshalb etw as tiefer herab 
und versuchte an den Felsen zum Horste 
hinaufzusteigen, w as auch durchführbar w ar.

D ie  jungen A dler hatten  den E in d rin g 
ling bereits bemerkt. S ch o n  wollte er die 
H and nach seiner B eute  ausstrecken, a ls  der 
größere der beiden Vögel, durch den nahen 
A bhang begünstigt, zu fliegen versuchte, w as 
ihm  auch gelang. Auf der gegenüberliegenden 
Thalseite ließ sich das geäugstigte T h ie r nieder.

P la ttn e r  w ar über die plötzliche W endung 
der D inge nicht wenig erstaunt. Sehnsüchtige 
Blicke seiner entflohenen B eute  nachsendend, 
stürzte er sich dann aber eiligst auf dessen 
verlassenen G efährten , um  sich wenigstens 
dieser B eute  zu vergewissern. D e r  F an g  
gelang. D e r  V ogel m ußte trotz allen S t r ä u -  

'  bens in  den Schnerfsack des kecken J ä g e rs .
Nachdem dieser F an g  ordnungsgem äß 

vollführt w a r ,  machte sich J ä g e r  R in n er 
m it einem H olzarbeiter auf den W eg, um 
den Flüchtling einzufangen. B eiläufig  hatte 
m an sein E infliegen beobachten können.

Wirklich gelang es auch nach längerer 
Z e it  dem V ogel nahe zu kommen, wozu der 
Umstand beitrug, daß er auf feuchten Boden 
gerathen w ar und seine Fittiche bereits durch
n ä ß t w a ren ; er versuchte zu fliegen, doch 
w ar er nicht im S ta n d e , sich zu erheben, 
brachte es aber so weit, daß er wie ein 
Stück H olz eine Strecke bis zu einer nahen 
W and hinunterkollerte. W ieder nahte sich 
N in n er und nochm als entfloh der D eserteur. 
D ie sm al suchte er am Bache Z u flu ch t; da 
sich jedoch m ehrere T heilnehm er an verschie
denen Plätzen vertheilt hatten, um  eine aber

m alige F lucht beobachten zu können, so w ar 
sein neuer A ufenthalt bald erm ittelt. N inner 
erfaßte ihn und die V erfolgung w ar beendet.

D a ß  diese R aubvögel wirklich arge V e r
heerung un ter dem W ildstande anrichten, 
davon lieferten die reichlichen A asüberreste im 
Horste den deutlichsten und besten B ew eis. 
E r  w ar reichlich m it frischem und auch schon 
in Verwesung übergegangenem  Fleisch bedeckt.

S o g a r  die Knochen eines jährigen G em s- 
kitzes, das doch ein Gewicht von circa 13  
b is 14  K ilogram m  repräsen tirt, fanden sich 
v o r;  ein B ew eis fü r die S tä rk e  und K ra f t 
dieser Vögel.

Noch einen Umstand wollen w ir nicht 
unerw ähnt lassen. I m  Horste w aren  die alten 
und bereits schon in  Verwesung befindlichen 
Fleischtheile m it frischen Lärchen- und Buchen
ästen überdeckt. Alle Umstände weisen darau f 
hin, daß diese H olztheile von 4  b is 5  C ent. 
Durchmesser, die einer näheren Besichtigung 
unterzogen wurden, nicht etwa vom Boden 
aufgelesen und dorthin getragen worden w aren, 
sondern wahrscheinlich frisch vom B aum e 
durch die K ra ft der Fänge geknickt und 
abgebrochen wurden.

D e r F a n g  w ar nun auch Heuer vollkommen 
gelungen, jedoch soll noch ein Nachspiel au f
geführt werden. D e r kleinere der beiden V ögel 
wurde nahe dem Horste fest angekettet, so 
daß ein Entkommen nicht leicht möglich ist. 
E r  ist m it Lebensm itteln versehen, und soll 
a ls  Lockvogel fü r die Alten dienen."

Hoffentlich wird die List gelingen und 
werden sich die A lten in  Kurzem zur Aesung 
ih rer Ju n g e n  im Horste einfiudeu; es gilt 
also, daß die J ä g e r  fleißig auflauern um 
das P a a r  durch glückliche Schüsse zu erlegen. 
W ir  hoffen, daß u n s  dann ein B ericht über 
die J a g d  zugeht.

Die regulären Wandervögel des Teutoburger W aldes.")
Von K.  Schacht.

D ie  V ö g e l, welche wegen ih res F lu g 
vermögens nicht an die Scholle  gekettet sind, *)

*) Vortrag, gehalten in der 44. General- 
Versammlung des Naturwissenschaftlichen Vereins 
snr Lippe am 18. März 1879. (Ans dem „Zoolog. 
Garten").

treten u n s überall a ls  ächte W eltbü rger 
entgegen. E in  jedes Fleckchen der u n s be
kannten Erde beherbergt dieselben in größerer 
oder geringerer Anzahl. V om  eisiAst N orden 
b is zum sonnigen S ü d e n  erstreckt sich ih r 
V erbreitungskreis. I h r e  w ahre H eim at,
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ih r eigentliches V a terlan d  ist im m er dort zn 
suchen, wo ihre W iege stand und wo auch 
sie wieder zur B r u t  schreiten. Aber n u r 
wenige sind es, die J a h r  au s J a h r  ein in 
ihrem  V aterlande verweilen. D e r  bei weitem 
größte T heil der unsern C ontinen t bewoh
nenden A rtenzahl wird durch klimatische 
V erhältnisse gezwungen, den drohenden G e 
fahren  frühzeitig auszuweichen und zu diesem 
Zwecke regelm äßige Reisen anzutreten. D a ß  
bei diesen alljährlich stattfindenden Reisen 
eine beträchtliche A nzahl nordischer W an d e r
vögel unser W aldgebirge passirt, liegt auf 
der H and , aber n u r wenige sind cs, die 
hier wirklich H a lt  machen und sich für 
kürzere oder längere Zeit- den W ald  zum 
A ufen thaltso rte  erw ählen und u ns m annig
faltigen S to f f  zu anregenden und belehren
den B eobachtungen bieten.

Eben diesen regelm äßig bei u n s Einkehr 
haltenden W audergästen wollen w ir im  N ach
folgenden unsere Aufmerksamkeit zuwenden. 
D ie  A rtenzahl der B ru tv ö g el unseres W a l
des beträg t nach meinen Beobachtungen jetzt 
gerade 1 0 0 , die der regelm äßigen W an d e r
vögel n u r 1 7 . —  B eginnen w ir zunächst 
m it den R au b v ö g e ln , so tr it t  u n s a ls  
reg u lä rer W anderer zuerst die Kornw eihe 
(6 ire u s  o ^a irous) entgegen, ein prächtiger 
R aubvogel, der noch vor 4 0  J a h re n  etwa 
3  S tu n d e n  nördlich vom W alde in einem 
K ornfclde horstete, seitdem aber a ls  B ru t-  
vogcl in  hiesiger Umgegend nicht mehr 
gefunden ist. Noch im  J a h r e  1 8 6 5  tra f  ich an 
einem heißen Som m crm ittage  nicht weit von 
den Q uellen  der E m m er, also dicht am 
W alde, ein altes M ännchen schwebend an, 
konnte aber nicht entdecken, ob es in den 
dortigen G etreidebrciten sich häuslich nieder
gelassen h a b e , wenn ich auch eine S tu n d e  
lang seinen Luftschwenkungen zusah. I m  
S p ä tso m m er erscheinen die jungen Vögel 
schon auf unsern Feldern , fußen gern auf 
den K orngarben , lassen aber den M enschen 
selten nahe kommen. I m  J a n u a r  d. I .  sah 
ich überd en  schneebedeckten Hochflächen unseres 
W aldes noch ein altes M ännchen schwan
kenden F lu g es in  südlicher R ichtung dahin 
schweben. E inst tra f  ich ihn  im  H erbst, a ls  
schon die Felder abgeerntet w aren , beim 
V erfolgen eines R ebhühnervolks an, welches 
sich aber durch V erbergen in  einer m it 
dichtem Dorngebüsch bestandenen S te in g ru b e  
vor seinem Ueberfalle rettete.

E in  naher V erw andter unsers M äusebus
sards, der Rauchfußbussard (k'-rleo l ^ o p n s ) ,  
stellt sich schon im  O ktober auf unsern F e l
dern ein und verweilt hier, besonders wenn 
die M äu se  gut gerathen sind, oft den ganzen 
W in te r hindurch. E r  gleicht in  seinem B e 
tragen ganz genau unserm  B ussarde, ist aber 
viel argloser und wird deshalb leicht und 
oftm als eine B eute der S o n n ta g s jäg e r . 
Ende F e b ru a r d. I .  wurde hier sogar einer 
durch einen am W alde wohnenden Z im m er
m ann mittelst eines derben K n itte ls vom 
B aum e geworfen. Trotz des tiefen S ch n ees , 
der dam als die Erde bedeckte, w ar das 
T h ier noch gut genährt und der Rücken 
von einer starken Fettschicht bedeckt, so daß 
derselbe, wie es ein alter O rn ith o lo g  bei 
seinen naturhistorischen F reunden gesehen 
haben will, ausgebraten  noch eine vortreff
liche Lederschmierc abgegeben hätte.

I m  O ctober, sobald die ersten W ald 
schnepfen zu streichen beginnen, erscheint bei 
u n s  ein sehr schöner R aubvogel au s der 
E ulcnfam ilie , die S u m p fo h reu le  (O tus d ra -  
e ll^o tu s) , verw eilt hier in müusereichen 
J a h re n  oft m onatelang und macht sich dem 
K enner selbst am Hellen T age bemerklich. 
I m  W alde, hauptsächlich im Stangenholze, 
treib t sie sich meist einzeln um her, doch 
findet m an auf den m it Heidekraut bewach
senen Schlägen  kleinere Fam ilien  von 6 — 8 
Köpfen stark, die friedlich m it einander ver
kehren. I m  verflossenen Herbste w ar der 
V ogel hier in großer M enge erschienen, 
und mancher ha t leider sein Leben lassen 
müssen, sei es, daß er von unkundigen J ä 
gern, wenn er sich plötzlich vom B oden er
hob, a ls  Waldschnepfe herunter gedonnert 
wurde, sei es, daß er von dem H ü h n e r
habichte a ls  willkommene B eute geschlagen 
wurde. J a ,  dieser verwegene Freibeu ter 
scheint an dem Fleische dieser E ule einen 
besondern Wohlgeschmack zu haben, denn ich 
fand in einem n u r  wenige M o rg en  großen 
W aldkomplexe fchon die Federn  von 6  S tück 
gerupften S um pfohreu len . A ls  ich am 17 . N o 
vember v. I . ,  nachdem die erste Auflage des 
Schnees eben zu schmelzen anfing, auf der 
höchsten K uppe unseres W ald es durch hohes 
Heidekraut schritt, erhob sich unm ittelbar zu 
meinen F üßen  eine Fam ilie  von 6  Stück 
S u m pfohreu len  und schwebte' wankenden und 
schwankenden F lu g es in m äßiger Höhe da
hin, um  bald wieder einzufallen. E ine ein
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zelne flog aber n u r 1 0  S c h r i tt  weit und 
ich fand auf diese Weise Gelegenheit, den 
schönen V ogel im hellen G lanze der S o n n e  
längere Z e it beobachten zu können. G ew öhn
lich schließen die E ulen , durch das Helle 
Tageslicht geblendet, die A ugenlider; diese 
aber stand m it weitgeöffneten lichtgelben 
Augen da und starrte regungslos in  das 
grelle Sonnenlicht. A ls ich A nstalt machte, 
mich ih r zu nähern, bemerkte sie meine 
Absicht sofort und flog weiter zu ihren 
Genossen. I n  w ald- und gebüscharmen 
G egenden verbirg t sich die E ule  gern in 
Braunkohlstücken, woher auch ih r N am e 
K ohleule stam m t; bei u ns wird m an sie 
darin  vergeblich suchen.

A us der R abenfam ilie  erscheint in den 
ersten O ctobertagen , selten frü h e r , die au f
fallend gezeichnete Nebelkrähe (0 . e o m ix ), 
hier Graujacke genannt, in  unserem W alde. 
S o  lange die E rde frei von Schnee bleibt, 
treibt sie sich auf den Feldern  um her, da
gegen sucht sie in strenger W interszeit in 
D ö rfe rn  und S tä d te n  Schutz und N ah ru n g . 
D ie  Nebelkrähe ist aber nicht ausschließlich 
ein B ru tv o g el des N ordens, denn ich fand 
sie schon zur Som m erzeit in Sachsen, B ö h 
men, M äh ren  und S te ierm ark , ja  sie soll 
sogar nach B reh m  selbst noch in Griechenland 
und Aegypten vorkommen. D a ß  sie jem als 
bei u n s gebrütet, habe ich nie erfahren. D ie 
letzten eilen von hier im  A pril wieder ihren 
nördlichen B ru tp lä tzen  zu. —  E in  alter, 
früher unsern W ald  durchziehender V ogel
fänger au s der heiligen B ergstad t A n d reas
berg brach einst im  O c to b er, a ls  ich ihn 
auf die ersten einwandernden Nebclkrähen 
aufmerksam machte, verdrießlich in die W orte 
au s „ W a s  ? Kom m en die grauen Schelm e 
auch schon w ie d er?" Dieselben w aren n äm 
lich nach seinem ornithologischen Kalender- 
fü r ihn ein böses O m en , konnte er doch jetzt 
nicht m ehr nach altgew ohnter Weise bei 
M u tte r  G rü n  sein unentgeltliches N acht
quartier aufschlagen.

E tw as  früher a ls  die Nebelkrähe, oft 
schon am 2 8 . S e p te m b e r, trifft aus L app
lands oder F in n lan d s  W äld ern  ein naher 
V erw andter unseres Finken ein, der Bergfink 
(IH n A . m ontikrinxilla,) , dessen quäkender 
Lockton, den er im F luge  häufig erschallen 
läß t, bald seine Ankunft verkündigt. D ie 
zuerst erscheinenden schlagen sich zu Finken 
und G oldam m ern  und treiben sich m it diesen

in den H aferstoppeln u m h e r ; später über
kommen ungeheure Z üge, die an Stückzahl 
oft nach Tausenden zählen. Am stärksten aber 
sind die S ch aren , wenn einm al die Bucheln, 
ihre Lieblingskost, gut gerathen sind. D a  
sind unsere W älder den ganzen W in ter h in 
durch von den nordischen G ästen belebt, die 
jetzt selbst beim tiefsten Schnee nicht in die 
D ö rfe r kommen, da sie ihre N ah ru n g  von 
den B äum en  pflücken können. A ußer Bucheln 
fressen sie aber auch gern Vogelbeeren und 
m an sieht sie selbst in Gesellschaft der D ro s 
seln auf den Vogelbeerbäum en einfallen. J a ,  
ich habe schon einen Bergfinken im  S c h la g 
netze gefangen, welches nu r m it Vogelbeeren 
beködert w ar. D a ß  sie aber auch gern Fich
tensamen v erzeh ren , zeigt u n s folgende 
B eobachtung. Am 8. A p ril 1 8 7 6  sah ich 
von meiner W ohnung auf einigen w ohl aus 
3 0 0  S ch ritte  entferntstehenden hohen Fichten, 
die m it S am enzapfen  reichlich beladen w aren, 
eine A nzahl sinkengroßer Vögel, die sich auf 
den Zw eigen schaukelten, oft aber nach A rt 
der Fliegenfänger in die Lyft stiegen, um 
anscheinend eine B eute  zu erschnappen. Um 
mich von dieser etw as seltsamen Thatsache 
zu überzeugen, näherte ich mich vorsichtig 
und bemerkte so fo rt, daß die eifrig beschäf
tigten V ögel Bergfinken w aren, die au s den 
Z ap fen  die S am enkörner herauszuklauben 
versuchten. B e i dieser M a n ip u la tio n  löste 
sich oft ein S a m e n flü g e l, an dessen unterer 
Spitze  sich bekanntlich das S am enkorn  be
findet, und erhob sich vom W inde befördert 
in die Luft. S o fo r t  stürm te ein V ogel 
hinterdrein und fing m it einem geschickten 
G riffe  die geflügelte B eute  ein. H äufig 
m ißrieth der erste G riff  und das S a m e n 
korn w irbelte herab. D a n n  stürzten oder 
purzelten die V ögel demselben förmlich nach 
und erhaschten es im m er, ehe es zu B oden 
kam. W enn der W ind die W ipfel durchfuhr, 
erhoben sich oft m ehrere S a m en flü g e l, dann 
sah m an auch gleichzeitig 6 — 8 V ögel in  die 
Luft steigen und d a rau f J a g d  machen. Lange 
Z e it  beobachtete ich dies bewegliche T reiben , 
d as erst m it S o n n en u n terg an g  seinen Abschluß 
fand und fü r mich, durch den Reiz der N eu 
heit, doppelt interessant w ar.

A uf meinem Futterplatze ist der B e rg 
fink in manchen J a h re n  ein auffallend häufiger 
G ast, jedoch n u r dann, wenn ihm der Schnee 
draußen seinen Tisch m it dem weißen Tuche 
verhü llt. E r  ist viel argloser und unvor-
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sichtiger a ls  der Fm k und geht ohne weitere 
Umstände in die Fa lle . S itz t er im Käfige, 
so geberdet er sich geradezu wie unsinnig, 
wenn hoch aus der Luft die quäkenden Lock
töne eines Genossen erschallen. E r  über
schlägt sich förmlich und sucht m it einigen 
kreischenden T rille rlau ten  den freien B ru d e r 
zum Näherkommen zu bewegen. A uf dem 
H arze wurde er früher in  schwerer M enge 
gefangen, um  entweder un ter dem prunkenden 
N am en „B erglerche" oder „B ergnachtigall" 
von den w andernden V ogelhändlern, die der 
alte Bechstein schon a ls  betrügerische Leute 
kennen lernte, in die Käfige der angehenden 
Vogelliebhaber verhandelt zu werden oder 
einfach den Feinschmeckern zur Speise  zu dienen.

An einem schönen H erbstm orgen hatte 
ich einst in meinem G a rte n  einen m it Leim- 
ruthen bespickten Lockbusch aufgestellt und 
daneben einen Lockvogel angebracht. Kurze 
Z e it  nachher erschien meine E hehälfte  und 
präsentirte  m ir eine ganze Schürze voll ge
fangener B ergfinken, von denen an einigen 
R u th en  sogar zwei Stück hingen. Ic h  behielt 
dieselben b is zum J u n i  und setzte sie dann in 
Freiheit, hoffend, sie w ürden sich in meiner 
N ähe domiciliren, habe aber nie etw as wieder 
davon erfahren.

D a ß  bei dem Vogelstellen am H arze oft 
ergötzliche S cen en  vorfielen, die den B e rg 
leuten in  den G ru b en  manchen S to f f  zur 
U nterhaltung bo ten , läß t sich leicht denken. 
B etreffs unsers B ergfinken , dort Q uakler 
genannt, erzählte m ir ein C lau s th a le r  Finken
priester Fo lgendes: E inst hatte sich ein alter, 
an den S in n e n  abgestum pfter Vogelsteller 
m it seinem hoffnungsvollen S p rö ß lin g e  auf 
die Locke begeben. I n  dem Augenblicke, a ls 
ein Z u g  Q uak ler herrannah t, steht der V a ter 
noch aufrecht hinter dem verbergenden Busche, 
ohne die Kommenden zu bemerken. D a s  junge

Bürschlein aber, dessen scharfes Auge sofort 
die kritische Lage überschaut, ru ft seinem 
Erzeuger höchst ind ign irt z u : Schw einehund, 
V o te r , buck d 'r , de Q uakler kumme!

D e r G esang des B ergfinken, den m an 
hier zu Lande n u r  in den schönen F rü h lin g s 
tagen, wenn die V ögel heim w ärts ziehen, zu 
hören bekommt, ist ein stüm perhaftes G e- 
mengsel verschiedener Töne, zwischen welchen 
das lang gezogene Q uätsch eine dom inirende 
R olle  spielt. D e r gemeinste Finkenlatscher 
ha t zehnm al m ehr W ohlklang a ls  der vollen
detste Q uäkergesang.

Gleichzeitig m it den Bergfinken erscheint 
auch der W iesenpieper (^.ntüus pratensis) 
m  unserem W alde. S e in e  B rutp lätze sind 
die S ü m p fe  des m ittleren und nördlichen 
E u ro p a s ;  im uördlichen Deutschland und 
D änem ark ist er überall zu finden. A uf der 
Reise h ä lt er sich meist in  kleinern F lügen  
zusam m en, die m it beständigem Locken in 
kurzen B ogenlin ien  die Luft durchziehen, sich 
n iem als auf B äu m e oder Hecken setzen, aber 
auf dürren  H e iden , und wenn diese auch 
hoch im G ebirge liegen, oder auf B rach- 
und S to p p e lfe ld e rn , in Gem üse- und K a r 
toffelstücken niederlassen, am liebsten aber die 
überrieselten W iesen besuchen. H ier sieht 
m an oft H underte dieser zierlichen G äste 
e in trä g lic h  m it einander das W asser durch
waten. J a ,  eine solche Wasserfläche scheint 
für sie eine besondere A nziehungskraft zu 
h aben , denn jeder vorüberw andernde Z u g , 
der die blinkende Wasserfläche schon au s der 
Ferne w ahrnim m t, m uß hier erst R ast machen. 
I n  milden W in te rn  bleiben einzelne wohl 
b is in  den Decem ber hinein bei u n s ,  denn 
ich fand sie noch um  diese Z e it  im  Heide
kraute der Bergkuppen unseres W aldes.

(Sch luß  folgt.)

Dynamogen.
U nter diesem N am en hat ein H e rr  F .  I .  

P e try , In g e n ie u r und M itg lied  des W iener 
Schützen-V ereines ein neues S ch ieß - und 
S p re n g  - P rä p a ra t  erfunden, m it welchem 
während des Schützenfestes von gutem E rfo lg  
begleitete P roben  abgehalten w urden und 
über das sich der E rfinder in  einem ver

sendeten P rom em oria  folgendermaßen a u s 
spricht :

„D ynam ogen  ist ein in seiner A nfertigung 
gänzlich gefahrloses S p re n g -  oder Schieß- 
P rä p a ra t ,  es enthält weder Schw efel, S a l 
petersäure noch N itrog lycerin , entzündet sich 
nicht durch R eibung , S ch lag , F a ll, S to ß
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oder S tich , kann auch m it dem M esser ganz 
gut geschnitten werden, und widersteht dem 
Einflüsse der W itte ru n g  besser a ls  jedes b is 
her bekannte in V erw endung stehende S p re n g -  
oder S c h ie ß -P rä p a ra t.

D urch die im Beisein m ehrerer M i t 
glieder des österreichischen In g e n ie u r-  und 
Architektenvereines abgehaltenen Schießproben 
wurde der W ahrheit gemäß bewiesen, daß 
dieses P rä p a ra t  in g a r keiner wie im m er 
N am en habenden Weise die W affe angreift, 
die Trefffähigkeit eine viel sicherere ist, a ls  bei 
anderen S c h ieß -P räp a ra te n , da der Rückstoß 
beinahe gänzlich entfällt, w as die H an d 
habung der W affe sehr erleichtert, die E r 
hitzung des R o h re s  eine viel geringere, der 
K nall viel m inder, Rauch und Feuer kaum 
sichtbar und der Rückstand sehr gering ist. 
B e i dieser P ro b e  wurde auf die D istanz von 
1 5 0  S c h r itt  m it einer Ladung von 2 .2  G ram m  
D ynam ogen gegen 4  G ra m m  A rm eepulver 
au s Armeegewehrcn die Scheibe, welche aus 
8 S tück 1 Z o ll dicker und 1 Z o ll  von ein
ander abstehender B re te r  bestand, durch
schlagen. D ie  P a tro n e  selbst ha t nach abge
gebenem Schusse keine wie immer geartete 
A usdehnung erlitten und konnte sofort zum 
G ebrauche wieder verwendet werden.

Nachdem die S to ffe  in  der N a tu r  und 
im  H andel hinlänglich vorhanden sind, so 
stellt sich der E rzeugungsprc is eu  § ros gegen
über der erzielten K ra f t un ter gleicher W irkung 
per M e ter-C en tn e r um  2 5  fl. billiger a ls  
Sch ießpulver und beträgt das Gewicht einer 
Ladung circa die H älfte  jener des S ch ieß 
pu lvers .

Z u r  A nfertigung dieses P rä p a ra te s  
sind weder kostspielige noch sonst complicirte

A pparate nöthig und ist selbst für den Laien 
ein Z e itrau m  von 2 S tu n d e n  genügend, um 
au s R o h m ate ria l dieses P rä p a ra t  so anzu
fertigen, daß es zum Gebrauche allsogleich 
verwendet werden kann."

B e i dem am 2 8 . J u l i  d. I .  statt- 
gefnndenen Glaskugelschießen auf der k. k. 
M ilitä r-S c h ie ß stä tte  w urden ebenfalls P roben  
m it dem von H errn  F .  P e try  zur V erfügung 
gestellten D inam ogenladungen sowohl au s 
J a g d -  a ls  Armeegewehren vorgenommen. D ie  
erzielten R esulta te  können a ls  gelungen be
trachtet werden, da m it einer Ladung von 

G m . D ynam ogen gegen G m .
feinsten D ian ap u lv erß  gleiche W irkung erzielt 
wurde.

D ie Erscheinungen beim Schusse und 
nach demselben w aren folgende: R auch sehr 
wenig, verbindet sich sehr schnell m it der 
A tm osphäre, so daß der J ä g e r  bei rascher 
Abgabe des zweiten Schusses freies G e 
sicht behält. Feuer w ar nicht sichtbar, K nall 
sehr gering und Rückstoß nicht füh lbar. 
Bem erkensw crth ist noch, daß bei 2 4  rasch 
aufeinander abgegebenen Schüssen m it D y n a 
mogen au s Armeegcwehren die Erhitzung 
des Laufes eine sehr geringe, der Rückstand 
unbedeutend w a r ,  nnd die Patronenhülse  
keinerlei A usdehnung erlitt.

Nach den bis jetzt erwiesenen V o r
theilen w äre dem D ynam ogen  eine große 
Z ukunft nicht abzusprechen, um som ehr da die 
E rzeugung eu  Ai-os nach A ussage des E r 
finders eine gänzlich gefahrlose und billige 
ist, nnd durch M aschinen rasch 'hergestellt 
werden kann.

Mannigfaltiges.
(Personalnachricht.) S e .  k. k. Hoheit 

K ronprinz  Erzherzog R u d o lf h a t das P ro -  
tec torat des österreichischen Fischereivereines 
übernomm en.

(Ehrengabe für Dr. Carvcr.) D a s  au s 
M itg liedern  des Jagdschutz-V ereines beste
hende C om ite fü r Glaskugelschießen ha t zur 
Anschaffung einer E hrengabe für den M eister
schützen D r .  C arv er eine S u b scrip tio n  be
schlossen. Dieselbe wurde eröffnet von den 
H erren : K a rl  F ü rs t T rau tm an sd o rff, H a n s  j

G ra f  Wilczek, F ran z  G ra f  C o llo red o -M an n s- 
feld, O tto  G ra f  T ra u n  und Leo B a ro n  
G udenus. A uf der Subscrip tionsliste , die 
b is 1 0 . August im n . ö. Jagdschutz-Verein,
I . ,  W allnerstraße 9  in  den V orm ittagsstunden 
aufliegt, erscheinen w eiters die P .  T . H e r re n : 
G ra f  A rco , G ra f  T ra u tm a n sd o rff , G ra f  
Lerchenseld, C a r l  G ra f  Lam berg, D r .  B e r- 
thold, B a ro n  B urgk, von G ripenstedt, Louis 
Pacher von T heinburg , O tto  von Scharm itzer, 
F ran z  und Felix H aup tm ann , R itt .  v. S ch aub , 
C hristian  S a tzger, von R aben , F ra n z  D engler, 
W ilhelm  Czernohlawek, E d. Schm idt, D r .

1 A nton W illner, D r .  T ro ll, R o b e rts  van S o n ,
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IacqueS Schawel, Christian Hruschka und 
Friedrich König. D r. Carvcr hat bekanntlich 
vom Prinzen von W ales, dem deutschen 
Kronprinzen und dem Präsidenten der ver
einigten Staaten rc. Auszeichnungen erhalten.

(Dr. Carver beim Gläskugelschichen.) 
Letzten Mittwoch besuchte der Meisterschütz 
das Glaskugelschießen und leistete wieder 
Bewunderungswerthes; so schoß er beispiels
weise von 9 Doubletten 7 , während die 
übrigen Anwesenden von 10  Doubletten nur 
—  1 als getroffen aufzuweisen hatten.

(Club der Land- und Forstwirthe in 
W ien.) Derselbe veranstaltet unter Führung 
des Club-Präsidenten Grafen Kinsky für 
seine Mitglieder am 7. August eine dreitägige 
Excurfion zur Besichtigung der Domänen 
W ittingau und Frauenberg im südlichen B öh
men, wozu Fürst Johann Adolf von und zu 
Schwarzenberg seine Zustimmung gegeben hat. 
Gemeinsame Abfahrt von Wien (Franz-Josef- 
bahn) 7. August um 8 Uhr 2 0  Minuten 
Früh mit dem Schnellzuge. Ankunft in 
W ittingau 1 Uhr 4 2  Minuten Nachmittags. 
(Der Fürst hat für eine bestimmte Anzahl 
Theilnehmer die nöthigen Wagen beizustellen 
befohlen.) Besichtigung der Oeconomie, Teich- 
wirthschaft, der Industrialien, des Archivs rc. 
in Wittingau am 7. und 8. August. Abfahrt 
von W ittingau 8. August Abends nach Bud- 
weis. 9 . August Besichtigung von Frauen
berg und Ohrad. Abends Rückkehr nach Wien. 
D a nur für eine bestimmte Anzahl Theil
nehmer Vorkehrungen, sowohl hinsichtlich der 
nöthigen Unterkunft als der erforderlichen 
Fahrgelegenheiten getroffen werden können, 
so werden die Herren Clubmilglieder ersucht, 
bis zum 5 . August ihre eventuelle Theilnahme 
in dem Bureau der Geschäftsleitung, Wien,
IV ., Waaggasse Nr. 4 , bekanntgeben zu wollen.

(Internationale Fischerei -  Ausstellung in 
Steiermark.) D ie im September d. I .  hier 
stattfindende Landes-Ausstellung umfaßt auch 
Gegenstände der Fischerei des I n -  und A us
landes. D er steiermärkische Fischerei-Verein 
hat die Leitung und das Arrangement dieser 
Abtheilung übernommen und beehrt sich dem
gemäß unter den für diese Landes-Ausstellung 
bestehenden Normen zur Beschickung derselben 
mit dem Bemerken einzuladen, daß er Vor- 
jorge getroffen hat, daß diese eventuelle An

meldung trotz des bereits mit Ende dieses 
M onats ablaufenden Anmeldungs-Termines 
noch angenommen wird. Indem  wir unsere 
Einladung zur Beschickung dieser Ausstellung 
wiederholen, theilen wir nachstehend das 
detaillirte Programm für diese Abtheilung mit 
und ersuchen, sich wegen des Bezuges von 
Anmeldungsbogen direct au uns zu wenden. 
I n  die Abtheilung Fischerei werden zuge
lassen: Wasserthiere, lebend oder ausgestopft, 
in Alkohol, Glycerin oder in Abbildungen. 
Verarbeitet oder getrocknet, gesalzen, geräuchert, 
gepulvert in Blechbüchsen u. s. w. und in 
verschiedenen Stadien der Verarbeitung, 
a) Insecten, Larven von Insecten als Z er
störer des Laichs oder als Nahrung der 
Fische, d) Krustenthiere, verschiedene Gattungen 
von Krebsen, e) Fische aller Arten, ck) Am
phibien, Schildkröten eßbarer Arten, Frösche, 
Schlangen, s ) Wasservögel, alle den Fischen 
schädliche Vögel, k) Fischotter, Wasserratten, 
Spitzmäuse. Alle Producte von Wasserthieren. 
—  Gegenstände der Binnen-Fischerei: Fischerei- 
Geräthe aller Art im O riginal oder in M o 
dellen. Fahrzeuge für Binnen-, S ee- und 
Flußfischerei in Modellen und Abbildungen. 
M aterial zur Fischerei in verschiedenen Stadien  
der Verarbeitung. Maschinen und Werkzeuge 
zur Verarbeitung der Rohstoffe. —  Künstliche 
Zucht von Wasserthieren: Brut-Apparate in 
Thätigkeit. . Sämmtliche Vorrichtungen und 
Geräthschaften der künstlichen Fisch- und Krebs
zucht. Gefäße zum Versandt der Eier und 
der B rut. Modelle und Abbildungen be
währter Zucht-Anstalten. Modelle und Ab
bildungen von Vorrichtungen zum Schutze 
oder zur Vervollkommnung der Wasserthiere, 
Lachsleitern u. s. w. Aquarien aller Art. 
Entwicklungsgeschichte einiger der wichtigsten 
Wasserthiere — Seeforelle, Lachs, Saibling, 
Krebs, Frösche — und Darstellung ver
schiedener Altersstufen derselben. —  Geräthe 
und Vorrichtungen zur Aufbewahrung und 
zum Versandt frischer Wasserthiere. Zur 
Verarbeitung, Zubereitung oder Conservirung 
der Fischerei-Producte durch Trocknen, Salzen, 
Räuchern u. s. w. für den Handel und für 
den Haushalt. Modelle von Fischbehältern, 
Fischer-Costümen und Geräthschaften, welche 
vorstehend nicht erwähnt worden sind. —  
Untersuchungen der Gewässer in Beziehung 
auf den Fischstand; die physikalische und 
chemische Beschaffenheit und das Vorkommen 
von Wasserpflanzen in ihrer Beziehung zum
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Fischereigewerbe. Auswahl charakteristischer 
Plauzen, Herbarien u. s. w. Hilfsmittel für 
diese Untersuchungen. Geschichte der Fischerei. 
Fischerei-Geräthschaften im O riginal oder in 
Nachbildungen von den ältesten Zeiten bis 
zur Gegenwart; Modelle, Bilder, Urkunden, 
Siegel und Embleme von alten Fischergilden. 
Literatur und Statistik der Fischerei und 
Uebersicht der geographischen Verbreitung der 
Fische.

Graz, am 23 . Juni 1 880 .
Der Directions-Ausschuß des steiermärkischen 

Fischerei-Vereines.
M a x  B a r o n  W a s h i n g t o n ,  Präsident.

(Jagdliche Zustände in T irol.) I n  einer- 
jüngst von dem Tiroler Jagd- und Vogel
schutzvereine an die k. k. Statthalterei gerich
teten Eingabe, womit jagdliche Mißstände in 
Tirol zur Anzeige gebracht und um Abhilfe 
gebeten wird, wird folgender charakteristischer 
Fall erzählt: „ In  der Gemeinde Brandenberg 
und Steinberg besteht in Bezug auf Jagd eine 
völlige Gesetzlosigkeit, denn das a. h. kais. 
Patent vom Jahre 18 49  ist bis nun in diese 
Thäler nicht gedrungen. Obwohl in beiden 
Gemeinden dem Grundbesitze nach das k. k. 
Forstärar fast ausschließlich Eigenthümer der 
Jagd wäre, so wird doch in beiden Gemeinden 
die niedere Jagd von allen Grundbesitzern 
ausgeübt, u. z. theilt in Brandenberg der 
gewählte Jagdvorstand die Jagdkarten gegen 
den Erlag von jährlich 1 fl. in die Gemeinde
kasse, in Steinberg die Gemeindevorstehung 
aus, und besteht in letzterer Gemeinde auch 
noch der Usus, daß heute die Jagdkarte vom 
Vater, morgen vom Sohne benützt wird, ja 
Einzelne verpachten sogar ihr Jagdrecht. Von 
einer seitens der politischen Behörde ausge
stellten Jagdkarte ist gar keine Rede. I n  der 
Gemeinde Brandenberg besteht zur Ausübung 
der hohen Jagd eine eigene Jagdgesellschaft 
zu 2 5  Antheilen, u. z. zu 22  ganzen und 
6  halben Aktien. Dieselben werden verkauft, 
vererbt und überhaupt als bewegliches Ver
mögen betrachtet. Diese Gesellschaft wählt 
alljährlich eine« Vorstand und einen Ver
rechnen Ersterer stellt die Jagdkarten an 
die Mitglieder oder auch an Nichtmitglieder 
aus, wenn sich diese verpflichten, in die G e
sellschaftskasse 5  fl. per Jahr zu bezahlen. 
W ir legen hier eine von der Jagdvorstehung 
Brandenberg für die Reisjagd ausgestellte 
Karte in O riginal und für die Hochjagd in

Abschrift bei, aus welcher die weitere Abnor
mität zu entnehmen ist, daß zur hohen Jagd  
nur Hochwild und Rehe, zur niederen Jagd  
aber auch G em s- und Auerwild gezählt 
werden. I n  diesen Bezirken ist die E in
führung geordneter und gesetzlicher Jagdzu
stände um so dringender nöthig, als nicht 
nur das eigene Jagdrevier dem Ruin entge
gengeht und die benachbarten Reviere unter 
diesen, in ihrer Art wohl in ganz Oesterreich 
einzig dastehenden Verhältnissen sehr mitge
nommen werden, sondern auch die Bevölkerung 
mehr und mehr der Arbeit entwöhnt und 
eine Horde von wilden Jägern wird."

(A asgeier.) Dieser Tage schoß der gräflich 
Arco'sche Revierförster, Herr Türk, wie man 
aus Klagenfurt meldet, nahe der Spitze des 
Königsberges ein stattliches Exemplar eines 
Aasgeiers. D a s Gewicht desselben be
trägt 9-5  Kilogramm, die Flugweite mehr 
als zwei Meter. Herr Balletmusik-Dirigent 
Käßmayr von der Wiener Hofoper, der eben 
in Raibl weilt, läßt den Vogel ausstopfen. 
Einem zweiten gleich großen Geier, der sich 
ebenfalls am Königsbergesehen ließ, wird von 
passionirten Nimroden eifrig nachgesetzt.

(E in  Schlußwort zu dem „Amselkrieg.") 
Unsere Leser sind über die unter den deut
schen Ornithologen aufgeworfene Frage, ob die 
Amsel ein nützliches oder schädliches Thier 
ist, genau unterrichtet; wir haben den Verlauf 
dieser Diatribe aufmerksam verfolgt und geben 
nun kurz die Resultate. D ie Amsel ist überall 
dort nicht schädlich, wo sie in einem Terrain 
haust, das groß genug ist, um ihr ausreichend 
Nahrung zu geben; überall sonst ist sie den 
Singvögeln gefährlich, was sich speciell auch 
in dem Wiener Stadtpark zeigt, wo außer 
Singdrossel, S taar, Amsel und Sperling kein 
Vogel zu finden ist, während z. B . im Au
garten, im Schönbrunnerpark u. s. w. neben 
den Amseln die verschiedensten Singvögel 
brüten und singen.

(Kumpf mit Wildschützen.) Forstaufseher 
M üller in der freiherrlich von Veltheim'schen 
Harbker Forst hörte, wie der „W." erzählt, 
am zweiten Osterfeiertag Nachmittags, unge
fähr um 4  Uhr, einen Schuß im Jagdrevier 
(Forstort) Streife. Er eilte der Schußrich
tung zu und gewahrte in einiger Entfernung 
drei Wilddiebe, von Lenen zwei mit Flinten
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bewaffnet waren, während der dritte als 
Treiber fungirte. Schnell entschlossen sprang 
der Aufseher auf die drei an Kräften ihm 
weit überlegenen Männer ein, da er aber 
mit jeder Hand nur einen der Schützen hal
ten konnte, so mußte er sich's gefallen lassen, 
von dem dritten mit einem groben Knittel 
immer über die Arme geschlagen zu werden, 
so daß diese am anderen Tage grün und blau 
aussahen. Dennoch gelang es dem braven 
Forstaufseher, mit Anstrengung seiner letzten 
Kräfte sich der zwei gefaßten, mit ihm rin
genden Gesellen zu entledigen und den dritten 
in die Flucht zu schlagen. Zum Glück hat 
M üller die Namen festgestellt und ist die 
Untersuchung im Gange —  übrigens seit 
etlichen Jahren der achte Wilddiebsfall, wel
chen M üller zur gerichtlichen Anzeige bringt; 
einige Rencontres hätten ihm beinahe das 
Leben gekostet.

(Briestaubm -Sport.) D ie Brieftaubeu- 
Gesellschaft „Berolina" in Berlin veranstaltete 
am S on n ta g , den 4 . J u l i ,  ihr zweites 
Preis-Fliegen und zwar von Altenbeken aus. 
I n  Altenbeken, 3 6 8  Kilometer Entfernung 
von Berlin, bei 2 6 6 '7  Meter Höhe über 
dem M eeresspiegel, am stark bewaldeten 
Egge-Gebirge gelegen, wurden die eingesetzten 
Brieftauben vom Mitgliede Reckzeh M orgens 
um 6 Uhr 5 5  Minuten bei leichtem West
winde aufgelassen. Z u  diesem Preis-Fliegen  
waren von dem Kriegsminister General von 
Kameke und dem Minister für Landwirth
schaft, Domänen und Forsten, D r. Lucius, 
zwei silberne und zwei broncene S ta a ts-  
M edaillen als höchste Preise ausgesetzt. Elf 
Tauben wurden bereits bis 11 Uhr 31 M in. 
im Vereins - Local, Krausen - Straße 41  
(Restaurant Hennig) von den dort anwesen
den Constateuren, Chevalier und Goetterson, 
als angekommen constatirt. D ie erste Taube, 
Nr. 2 0 2 , ein blauschuppiger Täuber des 
M itgliedes Engel, langte bereits um 10  Uhr 
38  M in. 5 2  S ec . an; mithin hat diese 
Taube die bedeutende Entfernung von 
3 68  6 Kilometer in 3 Stunden 4 3  M in. 
5 2  S ec . durchflogen —  ein Resultat, wie 
solches wohl selten wieder vorkommen dürfte, 
A ls zweite und dritte Taube trafen die T au
ben Nr. 5 0  und 51 des Mitgliedes Reck
zeh zusammen um 10 Uhr 3 9  M in . 2 9  S ec. 
ein, mithin Flugzeit 3 Stunden 4 4  M in. 
2 9  S ec . A ls vierte und fünfte die T au

ben Nr. 103  und 2 09  des Mitgliedes Lieb, 
deren Flugzeit 3 Stunden 4 5  M in. 3 4  S ec. 
dauerte. —  D a s  dritte große Preis-Fliegen  
der „Berolina" hat von Köln, 5 6 4  59  K ilo
meter von Berlin, am 15. J u li er. statt
gefunden. Z u  diesem Preis-Fliegen ist von 
S r . Majestät dem Kaiser und König als 
höchster Preis die goldene Staats-M edaille  
erbeten.

(M e Lummen-J a g d  auf Helgoland.) 
M an schreibt dem „Tagblatt" aus Helgoland: 
Z u den vielen Eigenthümlichkeiten Helgolands, 
welches gewiß nicht mit Unrecht die Perle 
der Nordseebäder genannt wird, gehört die 
alljährlich daselbst abgehaltene Lummen-Jagd. 
Die Lumme (Uria) wird von den Helgo
ländern sozusagen wie ein heiliger Vogel 
angesehen und gepflegt. Im  W inter, wenn 
dichte Nebel auf der Nordsee lagern und die 
Helgoländer dem Hummer- und Fischfänge 
obliegen, dient ihnen das Gekreisch jener 
Vögel zur Orientirung für die Lage der 
Insel, und daher die Liebe, welche der Helgo
länder für die Lummen an den Tag legt. 
Diese Vorliebe gelangt dadurch zum Aus- 
drucke, daß auf die Lumme nur zwei Tage 
im Jahre geschossen werden darf, und zwar 
ist es den Eingebornen, den Helgoländern, 
erst am zweiten Tage erlaubt, die Lumme 
zu jagen. Nach diesem Tage sind die Thiere 
aber auch von Helgoland verschwunden. S ie  
ziehen nach Schottland, wo sie bis zum 
Herbste bleiben, um dann nach Helgoland 
zurückzukehren und daselbst den Winter zu 
verbringen und im Frühjahre zu brüten. 
Den T a g , an welchem auf die Lumme ge
schossen werden darf, bestimmt alljährlich der 
Gouverneur der Insel, derzeit F . Maxse. 
Heuer war der 21 . Ju li dazu aus ersehen. 
Zur bestimmten Stunde sammelten sich die 
Jäger in ihren Booten, worauf cs, den 
Gouverneur an der Spitze, zu der Stelle  
ging, an welcher die Lumme nistet. E s ist 
dies eine 1 92  Fuß hohe, senkrecht in's Meer 
abfallende Wand. Heuer war als Stunde 
der Abfahrt 2 ^  Uhr M orgens bestimmt, 
was im Aufhören der Ebbe und Eintritte 
der Fluth seinen Grund hatte, welches 
Moment für die Möglichkeit, sich den Lummen 
zu nähern, maßgebend ist. Schwere Wolken 
kündeten einen keineswegs schönen Tag an; 
da ein heftiger Nordwind wehte, hatten die 
Ruderer den Aufwand aller ihrer Kräfte
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nöthig, um die erste Ecke der Insel zu um
fahren. Nachdem diese S telle  passirt worden, 
bot sich ein wildromantisches Bild dem Auge 
dar. D ie an den Felsen sich brechenden 
Wogen waren von dem zeitweise die Wolken 
durchbrechenden Monde beleuchtet. E s wurde 
beiläufig eine halbe Stunde gefahren, bis die 
obererwähnte Brutstelle erreicht war und der 
erste Schuß, noch in Dunkelheit abgefeuert, 
das S ig n a l gab, daß die Jagd eröffnet sei. 
E s dürften fünfzehn Boote an O rt und 
S telle  angelangt gewesen sein, als dieser 
Schuß fiel und wohl mehr, denn 1 0 0 0  Lum
men vom Felsen in das M eer flogen, während 
sie bis dahin, eine neben der andern auf
rechtsitzend, einen höchst komischen Anblick 
geboten hatten. Gegen vergangenes Jahr  
waren ihrer freilich wohl um die Hälfte 
weniger, doch noch immer genügend, um die 
Jagd hoch interessant zu machen. D ie Lum
men, die sich sonst den Booten bis auf 
zwanzig Schritte nähern, flogen, als wenn 
sie es wüßten, daß dieser Schuß das S ig n a l 
für ihre Vernichtung sei, nun thurmhoch dem 
Meere zu, und dann wieder zu ihrer B ru t
stätte zurück. Diese trachten sie, so wie sie 
nur können, wieder zu erreichen, und so geht 
es nun fort, indem die Thiere vom Felsen 
in's M eer und vom M eer zum Felsen fliegen. 
Während dieses Fluges müssen die in den 
Booten lauernden Jäger die Vögel erlegen, 
eine Aufgabe, die durchaus keine leichte ist, 
da der Flug der Lummen an Schnelligkeit 
jenen der Schnepfen noch übersteigt. Zudem 
war der Seegang ein sehr hoher und die 
Boote schwankten daher sehr stark. Von 
Oesterreich betheiligten sich an der Jagd  
M ajor G raf Eßterhazy, G raf Larisch und 
Baron Gustav Suttner. Nach beiläufig 
sechsstündiger Arbeit hatte der Gouverneur 
Maxse, welcher zu den besten Schützen zählt, 
3 0  Stück, Baron Suttner 2 6  und Graf 
Eßterhazy 2 3  erlegt. G raf Larisch, welcher 
das um 8 Uhr nach Hamburg abgehende 
Schiff benützen wollte, konnte sich nicht lange 
genug an der Jagd betheiligen, um eine 
neunenswerthe Z ahl von Lummen zu erlegen. 
D ie Lummen werden von den Helgoländern 
gern gegessen, ihre Federn sind sehr gesucht 
und wird das Pfund von den Weißen, die 
Brust bedeckenden Federn, mit neun Mark 
gezahlt. Freilich sind zwanzig Vögel erfor
derlich, um ein solches Ouantum von Federn 
zu liefern.

(Revolverkanone.) Ueber die Einrichtung 
der Revolverkanone wird der „Norddeutschen 
Allgemeinen Zeitung" von ihrem Kieler 
Correspondenten Folgendes geschrieben: „Eine 
Waffe, deren allgemeine Einführung in der 
deutschen M arine bevorsteht, die nicht nur 
allein zur Armirung der Panzerschiffe, son
dern auch zur Armirung der Kreuzer dienen 
soll und mit welcher- zur Zeit im Panzer- 
Uebungsgeschwaderpraktische Versuche angestellt 
werden, ist die (2 5  Cm.) „Revolverkrnone." 
I n  Abwehr von Torpedobootsangriffen und 
Angriff a ls Landungsgeschütz bestehen ihre 
vorwiegenden Aufgaben. Betreffs der E in
richtung der neuen Waffe ist Folgendes her
vorzuheben: S ie  besteht aus nachstehenden 
Haupttheilen: dem Laufcomplexe (vier ge
zogenen Läufen), dem diesen zur Hälfte ein- 
hilllenden Gehäuse, dem Rahmen sammt 
Gabel und dem Lade-, Abfeuerungs- und 
Auswerfmechanismus. D ie vier gezogenen 
Läufe liegen parallel neben einander um eine 
Achse und haben eine Länge von 6 6 9  M m . 
D a s  Gehäuse ist oben cylindrisch, unten 
prismatisch geformt. An den massiven S tirn 
theil des Gehäuses lehnt sich beim Schusse 
der Boden der Patronenhülse. D ie hinter 
diesem Theile und in der linken Seite des 
Gehäuses auf die ganze Länge desselben 
reichenden Ausnehmungen dienen zur Auf
nahme aller Mechanismen. D er Rahmen läuft 
in zwei Rahmenbalken an der Seite des 
Gehäuses und des Laufcomplexes, die mit 
je einem Schildzapfen versehen sind; die 
Schildzapfen werden von den Schildpfannen 
einer Gabel, welche die Laffette vorstellt, 
aufgenommen, wodurch das ganze Geschütz 
ein dem neuen Krupp'schen Pivotgeschütze 
ähnliches Aussehen erhält. S o l l  die R evol
verkanone aus der Gabel gehoben werden, 
so muß an jedem Gabelarme ein Borstecker 
ausgezogen werden. D ie Ladung erfolgt nun 
dadurch, daß durch Handhabung eines Hebels 
die Läufe in Rotation um die gemeinschaft
liche Achse versetzt werden, in den einen Lauf 
eine Patrone eingeschoben, der zweite, oben 
befindliche, abgefeuert und aus dem dritten 
die leere Patronenhülse herausgezogen wirh. 
D a s Gewicht der ganzen Kanone beträgt 
163 Kilogramm. S ie  verschießt mit einer 
Ladung von 5 0  Gramm Geschosse im G e
wichte von 2 3 5  Gramm."
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(Heuschrecke«.) Ueber R u ß lan d  scheinen die 
biblischen P lag en  de- Pharaonischen Aegypten 
gekommen zu sein. V on  den Heuschrecken- 
schaaren, welche die S a a te n  ganzer Land
schaften vernichtet haben, ist schon oft berichtet 
worden. N u n  schreibt m an dem „ G o lo s"  
aus Alexandrowsk im  G ouvernem ent Iekate- 
r in o s la w : „V on den K äfern  sind nunm ehr 
die Felder to ta l vernichtet worden. S ä m m t
liche Käferfangm aschinen erweisen sich a ls  
vollständig unbrauchbar. D ie m it den H änden 
gefangenen Käfermassen sind ganz ungeheuer 
groß. S o  w urden beispielsweise im  Laufe 
zweier T age dem Landschaftsamte von K ro n s 
bauern  1 2 5  P u d  (5 0  C entner) K äfer einge
liefert. D azu  ist die Hitze eine ganz entsetz
liche, und steigt das T herm om eter gegen M itta g  
b is au f 4 0  G ra d . E rnteaussichten sind so 
gut wie gar nicht vorhanden, vielleicht daß 
die Som m ergetreidefelder noch durchhelfen. 
D ie  K äfer begnügen sich übrigens keineswegs 
m it dem Getreide, sondern machen sich auch an 
den G rasw u ch s . I m  D orfe  G rigorjew ka 
haben die B a u e rn  A lles im  S tiche gelassen 
und sind m itsam m t ihren  F am ilien  auf E r 
werb auf und davon gegangen, da sie sich 
von der Z ukunft nichts Tröstliches versprechen. 
Nach der Ansicht abergläubischer B au ern  
bedeutet alles das eine S t r a f e  des H im m els; 
in  Folge dessen verweigern sie auch entschie
den ihre B etheiligung  an dem Kam pfe gegen 
die verderbliche Landplage. D ie  K am m ern der 
F riedensrichter des K reises sind voll von 
Protokollen, die über Fä lle  der W eigerung 
von B au ern , K äfer auf den Feldern zu sam 
meln, aufgenommen worden sind."

(V o rw M ic h rs  N a s h s r t t ) E in  vorw elt
liches N a sh o rn  ist beim D orfe  S te ig e r th a l bei 
N ordhausen gefunden worden. D e r  „ M ag d e 
burger Z e itu n g "  werden von H e rrn  Leo B altzer 
in  N ordhausen , welcher den un ter seiner 
Leitung auSgegrabenen F u n d  geborgen hat, 
folgende nähere A ngaben gemacht: F ü n f
M in u ten  südöstlich voll S te ig e r th a l im D ilu 
vium  des am Schellenberge gelegenen T h ales  
fand sich in einer Tiefe von zwei M etern

d as wohlerhaltene Knochengerüst eines etwa 
m annshohen vorweltlichen R hinoceros. V o ll
ständig sind die Knochen der vorderen und 
Hinteren E xtrem itäten und des Beckens, ziemlich 
vollständig die Knochen der W irbe lsäu le ; am 
wenigsten gut sind die Kopfknochen erhalten, 
weil der Schädel zu oberst lag  und der V e r
w itterung am meisten ausgesetzt gewesen ist, 
jedoch sind 2 8  Z äh n e  gut erhalten. H e rr 
B altzer gedenkt die Knochenstücke zusammen
zusetzen und das R iesenthier dann einer Schule  
zu überweisen."

(M ilc h ra n d .)  D er M ilzb ran d  ha t bereits 
in  den königl. preußischen T h iergärten  bei 
K önigs-W usterhausen und H am m er die ersten 
O p fe r gefordert. I n  den letzten T agen  w u r
den daselbst sieben Stück Fallw ild  (verendete 
Hirsche) aufgefunden. E ine Untersuchung der 
C adaver ha t ergeben, daß dieselben am  M ilz 
brand verendet sind. Säm m tliche F a llw ild 
stücke sind in  sechs tiefe G ru b en , m it einer 
Chlorkalk-Auflösung begossen, eingescharrt 
worden.

(Pferdeseuche.) I n  R u ß lan d  ist nach 
officiellen B erichten nahe an der chinesischen 
Grenze eine gefährliche Pferdeseuche au sg e 
brochen, welche so arg  wüthete, daß in einigen 
Bezirken nicht ein einziges P ferd  am Leben 
blieb. D ie  Seuche scheint dieselbe zu sein, 
welche im J a h r e  1 8 7 5  in  der chinesischen 
M ongolei herrschte und seitdem R u ß lan d  sich 
näherte.

(E in  Vorschlag )u r  G ü te .)  W ir  beob
achten seit J a h re n  die A rt, daß w ir die 
B lä t te r ,  denen w ir M ittheilungen  irgend wel
cher A rt entnehmen, gewissenhaft c itiren; 
vielen B lä tte rn , welche unsere O rig in a lm itth e i
lung benützen, um  d a rau s  Notizen zu schnei
den, ist dies nicht nachzurühm en; namentlich 
geschieht das regelm äßig in B ezug au f unsere 
Schußlisten . D a  wird regelm äßig ein D e ta il 
herausgeschält und a ls  direct bezogene W aare  
m itgetheilt, w as doch einfach —  entlehnt ist.

Vr. Lämrä Loxx,
Hot- & OerietltsaävoIrLt, IxrtrkowitrüplAtL Nr. 1, 2. Ltoolr.

L ä u a r ä  L o p p ,
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! ! !  4  O v I I » U Ä « r ! ! !
( I  L §  ä  8 t ü 6 k  6.)

kovs^nt, „  , , Auf äs«' rnteniagll,
knlappt, ksnclLnts von «lom ssuvdsbsu.

!! 8eLyll8le Limmerritzräe emtz8 zväeii 3sxäIL6l»daI>6r8!!
vsrkkuäst §6A6ll DinssnäunA von nur 1 ü. ö. per LtüelL IrLtneo unck sofort

K u n s t l i s n ä l u n g ,  ^ / i e n ,  II I .,  8 e i r » g s 8 s s  9 .

Wildpret-Ankauf.
D ie seit m ehr a ls  4 0  J a h re n  in  B udapest bestehende W ildhandlung  C a r l  P a l  (vorm als 
A . F u c h s b e r g e r )  empfiehlt sich zum Ankäufe des Ergebnisses einzelner Jag d en , wie auch 
zur Abnahm e der Ja h re s -A u sb e u te  großer und kleiner Herrschaften in jeder W ildgattung , 

gegen B a arz ah lu n g  und C au tio n se rlag .
G efällige A n träge  wollen gerichtet werden an

K a rt M t ,
Wildhändler in Budapest, IV., Fischplatz.

O i 3 n 3 - u IV 6 n !
in  KÜN8LKI in  VVo8lfa>en n n ä  k ü d s lr m ä  SM i ia r r ,

empfeblen ibr Diana klllver, bestes ^a^äpulver für Hintkrlaäsr, gepresst, natuiblank, ^robköroiß 
uuä stark wirkenä, spseiell 2 ur Lrriieluo^ ^vsittraxeoäsr Lebüsse.

G. L. Rasch, Hof-Büchsenmacher,
Mrarmschrveig,

liefert E xpreß-D oppelbüchsen m it U tensilien von 1 4 0  M a r k  an, E xpreß-B iichssiin ten  von 
1 2 0  M a r k  an , in  bekannter sauberer, solider A rbeit, un ter G a ran tie  fü r guten S c h u ß .

Ki r r  v r a u n  e r ,  e n g r i s c h e r

Vorstehhund,
ferm  dressirt im  Feld , W ald  und W asser, 

vorzügliche Nase, ist billig )u  verkaufen . 

A nträge su b  0 .  I I .  5 8 3  an  Hänfenstem  öc 
Vogler, W ien .

Vorzügliche Nehblattchen,
in Z in n  M . 2 , in H o rn  oder Holz M .  3 , 
N eusilber M .  4  das S tück incl. H olzfutteral. 
Alle übrigen Wildlocken in  ausgezeichneter 

Q u a l itä t  bei 
G ießen , Oberhessen.

A. Zimmer,
W a f f e n h ä n d l e r .
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I n  der WaUiShausser scheu B uchhan dlung (Josef Klemm), H oher  
M arkt N r . 1 , ist zum antiquarischen P reise am Lager :

Der Wa t d ö a u
od e r  d ie

Forftproduclenzucht
v o n

Dr. Karl Heyer.
M i t  2 7 5  A b b i l d u n g e n ,  s t a t t  3 st. 6 0  kr. ö s t e r r .  W ä h r .  f ü r  2  fl.

Von Hartig'8 Lehrkuch für Jäger,
in 2  B ä n d en , haben w ir noch eine kleine A nzahl Exem plare der alten A u flage  

am Lager, welche w ir zu dem äußerst billigen P reise  von fl. 1 .8 0  abgeben.
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Ln Steiermark,
81»1ion felllbuoli «len ungsrisvken lVestdakn.

c k v r  8 » t 8 « > »  1 .  M I » l .
öeginn 4vr l'rsubeneur /^nfsngg Teplvmber.

^IkLlised - mvriLlisede imä Lisviisällerliiixe  ̂ Liexenmollle, Mied, k'iedlMvaäel uuä 
1tlleIl8«olLvr8tüudllux8-1u1iu1iltlallvu, K«l»1e«8Lure üüäer, 8tadldäävr, 8ü88rvs88vrdüävr, 

k'iedtvunutoldLLer, L»1t«8 VoUdsä mit Liurlektunx «a Lkl1tv»88sreurvu.
^vsrL§6Q uvä Ls8t6l1iill§6ll von ^Vodnun^en unä Ninsral^tisgern bei äer

vrunnen Virvvlion
i n  O ls io k .s r iL r s i 'c s .  L t e i s i ' r r i L r l c .

» > v rT « s s s s v v s s s L ^ « s s v r v L s v v r v v s L v rA S« s s 2 i

8edll88 Mit Okulr« Lore 6»l. 12 iu 30" Krvi8, Oi8tklllL 
50 ^dritte. f r s n r  X .  L e s n g e r ,

L ü o b s e u w a e t le r ,

> V L e n ,  I., 8 v i 1 v r x L 8 8 v  4
(N s 2 2 L n in )

n L o k s t  k lem  O r s d s n ,
ompüsdlt ssin Ii»xsr von Ododk 8orv- 
Oewslirsn nnä Lxprosgbndlson mit 
äsn nsnesten erprodtestsn Vorsvtl1n88- 
s^stsmsn, sovis smsrilr. Rsvolver, 
Loxaräns ̂ VnrkmL3odinvv, Olasduxeln, 
enxl. ^LAäLrtidolll, Llunition von nnr 
nnerdannt dester tzualitLt nnä ^ns- 
küdrun^ LN3 äer Oe^veiirkLdrNl V/. ^  L. 
8v0tt L  8ou, I^onäon oäer loskf 

Kinnei', Lnäapsst.

krei8 0our»ut« »ul VerlLnxen.

G i «  W i t d h ä u d l e r
bittet Förster und Jäger, die einen ziemlichen Posten Wild contractlich liefern können, um 

Angabe der Bedingungen an die Expedition dieser Zeitung.

A lle  in  diesen B lä tte rn  besprochene oder bloß angezeigte Literatur h ä lt  
vorräth ig  die W allishausser'sche B uchhan dlung (J o se f  K lem m ) in W ie n .
I . ,  hoher Maickt N r . 1 .

Verlag der WaUishausser'sche» Buchhandlung ( Josef  Klemm) in Wien, Hoher Markt Nr. I.
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Zum 18. August!
Ei» Festtag ist in naher Sicht, der alle W llidm an nsherM  höher schlage» 

machen wird, der furchigste G eburtstag des K aisers!
W o tebt eiu kühnerer, unermüdlicherer Jäger, ein schärferes A uge, eine 

ruhigere, treffsicherere H and?
Pünktlich wie kein Zweiter, von einer A u sdauer ohne Gleichen, eben so 

besonnen a ls  mnthig, A lle s  sehend und erwägend, stets bereit zur That im  
richtigen M om en t: so ist unser höchster Jagdherr allen W aidm ännern Oester
reichs ein leuchtendes Vorbild, aus das sie mit treuer Ergebenheit blicken, deffen 
Freuden in herzlicher Theilnahme ste mitfühlen, dem sie unentwegt in uner
schütterlicher Anhänglichkeit zur S e ite  stehen!

S o  denken, so fühlen alle unsere Leser und in Ih rem  Namen begrüszen 
wir diesen allgemeinen Frcudentag mit einem zukunftsfroheil W aidm annsheil, 
das in den Herzen aller österreichischen Jäger  in  tausendstimmigem W iderhall 
nachklingen wird.

W aid m an n sh eit!
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Maidmamisheis aus Uraiu zum fünfzigsten Geburtstage des
Kaisers.

D ie  Völker Oesterreichs feiern aberm als 
ein echtes Kaiserfest, den 5 0 . G e b u rts tag  ihres 
geliebten Herrschers. D ie  freudige S tim m u n g  
ist um  so größer, a ls  der geliebte K aiser sich 
der vollen ungebeugten M an n esk raft erfreut 
trotz der vielen herben T age, die an ihm 
vorübergegangen.

D a s  edle W aidwcrk aber ist es v o rzugs
weise, welches den ritterlichen K aiser in dieser 
nngeschwächten jugendlichen K ra f t erhält. 
D asselbe  w ar aber auch von den ritterlichen 
H ab sb n rg ern  stets geübt und hochgehalten. 
A uf der J a g d  spielte sich jene denkwürdige 
B egegnung ab, bei welcher G ra f  R udo lf von 
H ab sb n rg  dem zu einem S terbenden  eilenden 
P riester sein Jag d p ferd  überließ und in seinem 
from men S in n  es fürderhin dem Dienste 
des H errn  weihte, welche der würdige Priester 
dem nachher zum K aiser gewählten ritterlichen 
G ra fen  beim K rönungsfeste in  so sinniger 
W eise in 's  G edächtniß rief.

D e r  ritterliche K aiser M ax im ilian  I .  w ar 
der ausgezeichnetste W aidm ann seiner Z eit, 
welcher durch eigene S tu d ie n  die dam aligen 
Schußw affen  so verbessert, dgß er m it dem 
S tah lin b o g en  und der Büchse auf kaum 
heutzutage auf der J a g d  erreichbare D istanzen 
den Gemsbock erlegte uud d as W aidwcrk zur 
höchsten Entwicklung brachte. O h n e  aber vom 
16 . Ja h rh u n d e rt  an die historisch berühmten 
W aidm änner dieses edlen Geschlechtes au f
zählen zu müssen, stehen in allen W aidm äunern  
unseres weiten schönen Oesterreichs die E rz 
herzoge Jo h a n n  und F ran z  C a rl  in  lebendigster 
E rinnerung , welche in  W aidm annslust der Last

der J a h r e  trotzten und beinahe b is zu ihrem  
letzten Athemzuge das edle W aidwerk geübt 
hatten.

A u s so edlem W aidm annsb lu te  entsprossen, 
ist der H ang  und die Lust zum edlen W aid 
wcrk angeboren. V on der allerersten Ju g en d  
b is in  das kräftige M a n n e sa ltc r  sehen w ir 

-die geheiligte Person  des K aisers den gleichen 
Beschwerden und G efahren  sich aussetzen, wie 
es jeder brave W aidm anu thut. W ir  sehen 
den erhabenen W aidm ann  in Feld und A u, 
auf trügerischem M oose im Hoch- und U r
wald und weit ober allen M enschenstätten 
auf den höchsten G ra te n  der A lpen das ver
schiedenste W ild  und R aubzeug m it sicherer 
H and  erlegen, die höchste M eisterschaft aber 
auf der H ahnenjagd entfalten. M i t  S to lz  
gedenken die W aidm änner Oesterreichs des 
M eisterschusses, m it welchem S e .  M ajes tä t 
a ls  G ast des russischen K aisers den C ap ita l- 
bären in  den nordischen R evieren und im 
nordischen W in te r auf die Strecke brachte.

Nach diesem erhabenen Beispiele wird 
aber auch das edle W aidwerk in Oesterreich 
hochgehalten und m it Lust, Freude und 
richtigem V erständniß  geübt und der größte 
W etteifer in  Hege und waidgerechter Uebung 
rege erhalten. D a ru m  möge die keusche G ö ttin  
ihren bevorzugtesten Liebling bis in die spä
testen T ag e  a ls  Z ierde und S to lz  ih rer 
eifrigsten V erehrer in  gleicher H u ld  erhalten 
und in diesem aufrichtigen Wunsche bringen 
die W aidm änner des treuen K ronlandes K ram  
dem geliebten K aiser zu obigem Gedenktage 
ein dreim aliges herzliches W aidm annsheil dar.

Eine 8aujagd im Krstenthum Lanino.
V on A u  W — d.

„M eine H erren , endlich einm al eine A b
wechslung in  diese gehirnerweichende E in 
tönigkeit," sagte H au p tm an n  v. d. G r . ,  da

er hastigen S c h ritte s  in  ein Gemach tra t , 
in  welchem sieben andere O sficiere um  einen 
gedeckten Tisch saßen, des eben E ingetretenen
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zum B eginne des M a h le s  harrend. —  
„ W ir  alle sind fü r überm orgen zu einer 
großen S a u ja g d  geladen!" —  I n  V alentano 
w ar es, einem jener m ittelitalienischen S t e in 
haufen, die auf K uppen von B ergen  oder 
H ügeln  gepickt, eine höchst langweilige 
Fam ilien-A ehnlichkeit haben und in  der E r 
innerung n u r  a ls  ein T y p u s  haften bleiben. 
D a s  hier gemeinte S täd tchen  ha t aber außer 
der Ä hnlichkeit auch den N am en m it hundert 
anderen Nestern gemein, daher es nothwendig 
ist, dasselbe a ls  auf dem westlich vom B olsena- 
S e e  sich erhebenden Höhenzuge, auf einer 
ziemlich ifo lirten  K uppe angeklebt, zu Präzi
seren.

Deutsche oder vielm ehr O este rre ich s aber 
haben in  diesem V alen tano  gewiß zu keiner 
anderen Z e it gehaust a ls  in den T agen  von 
denen w ir sprechen, im W in ter 1 8 6 0  bis 
1 8 6 1 . —  M onsignor de M erode, der u n 
glücklichste und vielleicht lächerlichste, aber 
keineswegs unfähigste K riegsm inister aller 
Z eiten , hatte die Id e e , seine vielsprachige 
Armee nicht aufzugeben, selbst nachdem die 
ganze, un ter de la  M o ric is re  in 's  Feld gerückte 
und in  den Plätzen nördlich von R om  sta- 
tion irte  Truppenm acht von C iald iu i weggefegt 
und in  ihre verschiedenen Heim aten expedirt 
worden w ar. E inige In ä iA s n i  (Eingeborne) 
und Schweizer B a ta illo n s  w aren, in  und 
um  N om  garnisonirt, m it dem übermächtigen 
Feinde nicht in C ontact gerathen und so der 
V ernichtung entgangen. Adelige H erren  und 
bretagnische B a u e rn  w aren in  erklecklicher 
Z a h l  seit dem A usbruch der Feindseligkeiten 
au s Frankreich angekommen und wurden zur 
B ildung  eines neuen Z u av e n -B a ta illo n s  ver
w endet; die Patrikssöhne allerdings waren 
bis auf den letzten nach rühm licher G egen
wehr im Castell von S p a la to  gefangen worden 
und bereiteten sich jetzt auf ih rer grünen 
In se l  wahrscheinlich schon zur A usw anderung 
nach Am erika v o r ;  dafür aber w ar das 
einzige Restchen der Armee, welches sich durch 
die Linien der Wälschen —  obschon m it dem

Verluste von 4 0  P ercen t —  durchgebissen 
hatte, eine Com pagnie Oesterreicher. An diese 
wurden die seit der K atastrophe angekommenen 
R ekruten  und die R econvalescenten aus den 
S p i tä le rn  angeschlossen und so stand bald 
wenigstens der T orso eines österreichischen 
B a ta illo n s  wieder da.

N atürlich fiel die unangenehmste der neu 
zu erfüllenden Aufgaben den guten O ester
reichern zu. W ährend die klebrigen sich's in 
R om  gütlich thaten, und ihre neuen Uniform en 
auf dem Corso zur S ch au  trugen, sollten 
unsere Landsleute an der äußersten G renze 
des durch die G nade des Franzosenkaisers 
ungeraubt gebliebenen Fetzen Landes, dem 
sogenannten P a trim o n iu m  P e tr i,  Wache halten 
gegen jenseits geplante und organisirte E in 
fälle von abenteuerlustigen großwälschen 
P a trio te n  un ter dem dam als noch siegge
krönten Zeichen des rothen Hem des.

S o  saßen w ir denn ziemlich unm uthig 
in V alen tano  am B o lsen a-S ee  und ärgerten  
u n s darüber, daß u n s die H erren  G a rib a l-  
diancr stets wieder durch rasches Verschwinden 
den S p a ß  verdorben, so oft w ir un s auch 
auf einen frisch-fröhlichen Putsch von jenseits 
der Grenze vorbereitet hatten. Einige F lin te n 
schüsse bei Nacht und Nebel w aren A lles, w as 
u n s die H erren  Weltbeglücker boten und auch 
dieser Neckereien, die u ns A nfangs doch ein 
wenig aufregten, müde, langw eilten w ir u n s  
schon recht von Herzen, a ls  jene E in ladung  
zur S a u ja g d  eintraf.

„ B ra v o " !  rief der C om m andant —  zu
fällig der jüngste und unternehm ungslustigste 
des kleinen O fficierskorps. S e in e r  F ü h ru n g  
hatte jene einzige Com pagnie von ä s  la  
N o ris is i-s 's  Heer es zu verdanken gehabt, daß 
sie nicht gleich allen klebrigen gefangen wurde. 
„ I h r  geht doch Alle m it, meine H e rre n ?  
E s  genügt vollständig, wenn der In sp ee tio n s- 
O fficier zurückbleibt. Aber wo ist denn die 
J a g d  eigentlich?" „ I n  C an ino ,"  antw ortete 
H au p tm an n  v. d. G .,  „ist seit fast zwei J a h 
ren keine T reib jagd  veranstaltet worden und

-2
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überm orgen soll G ro ß  und K lein zu einer 
solchen ausziehen." „ D a s  w ird w ohl auch 
u u r eine jroße Fopperei jeden", w arf Lieute
n an t H . ein, der lieber daheim in  der w a r
men S tu b e  beim köstlichen W ein  von N o n to - 
ÜL6 0 0 U6 , O r o t t s  oder O rv ie to  saß, r a u 
chend und B e rlin e r Geschichten aus der Z e it 
vor seinem U ebertritte zum K atho lic ism us 
erzählend, „ich staube nicht, daß es in  dieser 
janzen Je jen d  irjend ein eßbares T h ie r in 
F reiheit jibt. D ie  jierige R aub jagd  der W a t
schen ha t längst alles jagdbare S ta n d w ild  
a u sje ro tte t" . —  „ D a s  tr ifft für die bew al
deten H öhen von C anino nicht zu", gab der 
C om m andant zurück und die Gelegenheit, m it 
seiner L itera tu r-K enn tn iß  zu glänzen rasch 
erfassend, fügte er h inzu: „K ehrten  w ir auch 
ohne Jag d b eu te  heim, so w äre doch ein R itt  
an und fü r sich auf diesem historischen Boden 
lohnend genug, gerade aber fü r das W ild 
schwein ist diese Gegend klassisch; M a cau lay  
erzählte u n s in  seinen altrömischen Helden
gedichten :

E iner der etruskischen P a triz ie r, welche 
H o ra tiu s  Cocles bei der V ertheidigung der 
T iber-Brücke erschlug:

„War Aruus von Volsinium,
Der einst den Eber zwang,
Den mächtigen Keiler, der im Rohr 
Bon Cosa haust und ans dem Moor 
So oft verheerend brach hervor 
Albinia's Küst' entlang."
„Diese Küste aber ist es, welche die letzte 

S tu fe  des waldigen ungefähr 1 0 0 0  F u ß  hohen 
Rücken von C aniuo gegen das tyrrhenische 
M eer bildet."

„C om m andant, die S u p p e  wird kalt," 
riefen mehrere S tim m en  zugleich, wohl in 
der B efürchtung, die geographische Epcursion 
möchte wieder von einer literarischen abgelöst 
werden. Aber das P la id o y er des C om m an
danten hatte doch fü r die B etheiligung in  
corpore entschieden, trotzdem m an in den 
Pausen  zwischen M in e s tra , F r i t tu ra  und 
S tu ffa to  herausbrachte., H au p tm an n  v. d. 
G r .  habe seine E in ladung  n u r von einem

zweideutigen S teuereinnehm er und m an habe 
an u n s überhaupt n u r gedacht, um die F eu er
linie ausreichend zu besetzen.

K einer von u n s w ar m it Jagdzeug  ver
sehen und n u r drei w aren beritten. Aber 
A lles wurde zusammengestöppelt, geliehen, 
gemiethet und m it dem S teuerbeam ten  a ls  
C icerone, trab ten  sieben Offiziere um  zwei 
U hr N achts aus dem südlichen T hore  von 
V alen tano  dem drei geogr. M eilen  entfernten 
Ja g d te r ra in  zu. D e r C am erad au s B e rlin  
blieb a ls  provisorischer S ta tio n sco m m an d an t 
zurück.

Stockfinstere Nacht w a r 's  und empfindlich 
kühl, denn das Therm om eter w ar fast auf 
den G efrierpunkt gesunken und eine leichte weiße 
Decke von R e if und Schnee lag seit dem 
Abend vorher auf den Feldern  rin g su m , 
a llerdings n u r, um beim ersten S o n n en strah l 
zu verschwinden.

G erne hätte die kleine S c h a a r  die ganze 
Strecke so rasch zurückgelegt, a ls  dies den 
Pferdelungen n u r imm er möglich gewesen w äre. 
Allein L ieutenant L., ein D än e , der volles 
Z eug  zu einem tüchtigen S p o r tsm a n  hatte, 
protestirte dagegen, daß m an die T hiere, deren 
m an mindestens noch zwanzig S tu n d e n  lang 
bedürfen werde, schon gleich beim A u sritte  
abhetze; so fiel denn A lles in  langw eiligen 
S c h ritt , m an wurde imm er schweigsamer, die 
C igarrerr (L eslti 3 , ckus llajoeelli) gingen 
au s und cs ward dem W älschen, der sich 
den A u sfa ll seiner N achtruhe schon am N ach
m ittage vorher zu G em üthe geführt hatte, 
klar, daß die L ix iro ri U tlle ia li nicht in  den 
B etten  trocken gelegen, sondern heiter beim 
W ein gesessen hatten, bevor sie in  den S a t te l  
stiegen, so daß sie nun ein wenig tunkten. D a , 
plötzlich —  P a rd a u tz ! —  „ E in  H in te rh a lt!"  
brüllte B a ro n  B . „ H au t die M ordgesellen 
zusamm en," kreischte H aup tm ann  v. d. G .,  
indem er sein R o ß  vorsichtig anhielt, obschon 
er ohnedies der Letzte der G ruppe  w a r ; „w as 
is t 's"  riefen die Anderen w irr durcheinander 
und der I ta l ie n e r  flötete ein halbes Dutzend
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ängstlicher „ N a ä r s  ä i  v i o "  rasch h in ter
einander. D a n n  wurde es allm ällig wieder 
stille, m an suchte m it den Blicken die Finstern iß  
zu durchdringen, um die Ursache eines unheim 
lichen G e trap p e ls  zu erspähen, welches sich 
auf der S t r a ß e  selbst, n u r wenige K lafter 
vor den festgebannten R e ite rn  Vernehmen ließ. 
„S ch ieß t h in" eiferte v. d. G . von rückwärts 
her, aber setzt scholl die S tim m e  des jungen 
C om m andanten herüber, trotz des Kernfluches, 
dem sie Ausdruck lieh, kläglich genug: 
„B lauseidenes D o nnerw ette r! kommt m ir 
denn Keiner von Euch zu H ilfe ?  —  Au weh, 
ich bin geköpft." „V erfolg t den M ö rd e r,"  
tobte H au p tm an  v. d. G . ,  immer noch die 
A rrisregarde  haltend, allein schon hatte sich der 
I ta l ie n e r  a ls  der Wachste von Allen, von der 
Ueberraschung oder vielleicht von dem Schreck, 
den das D röhnen  eines schweren doppelten 
F a lle s  ihm bereitet haben mochte, erholt und 
eilte dem gestürzten Com m andanten zu H ilfe. D ie 
Uebrigcn kamen nach, ein P a a r  W achslichterln 
wurden angebrannt, um  die S itu a tio n  zu über
sehen und sobald einige F rag en  und A n t
worten getauscht w aren, lachte der C om m an
dant die C am eraden au s , obschon er noch 
im m er behauptete, „halb" geköpft zu sein. 
D ie  S ache  klärte sich einfach genug auf.

D e r  Apfelponny des C om m andanten 
w ar bekannt dafür, daß er stets nach vorne 
d rän g te ; auch diesm al hatte er die Spitze 
genommen, ohne daß es der R eite r, der in 
dem angenehmen, hier landesüblichen spanischen 
S a t te l  behaglich nickte, gew ahr wurde. Aber 
auch das T h ie r schien endlich in seinem regel
m äßigen P aßg e trap p el eingeschlafen zu sein, 
denn es w ar von der M itte  der S t r a ß e  ab- 
und auf einen der am R ande  desselben ge
lagerten  S chotterhaufen  gekommen; es hatte 
sich in  den losen S te in e n  überknöchelt und 
w ar gestürzt. D ie  H autabschürfungen an den 
K nien und S traßenkoth  auf S t i r n  und C roupe 
des P o n n y 's , die m an später am M o rg en  
entdeckte, zeugten dafür, daß es sich nach 
vorne überschlagen hatte. D e r  R eite r aber

w ar, während des P ferdes K örper senkrecht 
stand, wagrecht zum nächsten Schotterhaufen  
geflogen, auf dem er, alle viere von sich 
gestreckt, zu sich kam, er hatte zugleich einen 
wuchtigen S ch lag  in 's  Genick bekommen, so 
daß er w ähnte, der Kopf fliege ihm  vom 
R um pfe, denn der C arab in ier, den er „en  
b a n ä a lie ie "  über die S ch u lte r gehangen am 
Rücken tru g , hatte G uillo tine  spielen wollen. 
Doch im großen G anzen w ar A lles gut ab
gelaufen; einige Kratzer au Gesicht und 
H änden  abgerechnet, w ar der C om m andant 
unverletzt und m it einem später im  hellen 
Sonnenschein sehr komisch wirkenden inex- 
pressiblen, sechs Z o ll laugen Nisse schwang 
er sich wieder auf den P o u n y , der zitternd 
stehen geblieben w ar.

Z w ei S tu n d e n  darau f erreichte m an 
C anino . Trotz der noch dichten Dunkelheit 
w ar in  dem S täd tchen  schon A lles m unter. 
H unde kläfften, K inder schrien, Erwachsene 
eilten geschäftig hin und wieder. V o r dem 
C af^hause, einem unsauberen b e tto la  wurde 
abgesessen. H ier saßen die A rrangeure  der 
J a g d , ehrsame H albbaueru  und zugleich H ono
ratio ren  des Fürsteu thum s und S e n a to re n  
der S t a d t  im eifrigen Gespräche beisammen. 
Vorzüglicher eai's n s ro  wurde aus der ro th- 
kupferneu ^eoA um a" in kleinen Schalen , aber 
so reichlich, eingeschenkt, daß das „ F u ß b a d " , 
wie die Ocsterreicher das in I ta l ie n  nannten , 
über die Untertasse quoll, dazu wurde ein 
Gebäck in G esta lt von braunem , im Geschmack 
sehr neu tra len  B isq u it  servirt, auf welchem 
Legionen von F liegen O rg ie n  gefeiert haben 
m ußten. —  D e r  C om m andant hatte sich 
indessen die blutigen S p u re n  seines S tu rz e s  
von Gesicht und H änden gewaschen und w ah r
scheinlich in Folge der Erschütterung Appetit 
verspürend, wollte er sich m it dem wirklich 
guten „Schw arzen" eine M elange  a  la  Oakö 
D au m  bereiten. E r  begehrte x a n n s ra ,  zu deutsch 
„ O b e rs "  auch „ S a h n e , Schm etten" u. s. w. 
und siehe, m an brachte ein bläulich-schmutziges, 
dünnflüssiges „G 'sch ladcr" herbei, das der
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Hm igerige fü r eine S trychnin lösung  erklärte 
und m it V erachtung zurückwies. „G rünseidenes 
D o n n e rw e tte r!"  sagte er „und hier gibt es 
B üffe ln  wie in  U ngarn , deren M ilch nach 
dem Abkochen eine H a u t wie Pfundledersohlen 
überzieht." —

„ S o l l  m an nicht em pört sein, keinen 
O b e rsc a fe  bei diesen Leuten zu bekommen, 
weil sie ihre dicke Büffelm ilch, die m an 
m it M esser und G a b e l essen könnte, n u r zu 
schlechtem Käse verw enden? W ir  sind ja  hier 
ganz in  der N ähe jenes classischen S trich e s , 
von dem es in der „Schlach t am S e c  R eg illa s"  
he iß t: „ A n  U fers düst'ren Bänken, wo S u m p f 
gevögel stelzt, an  sonnigem T a g  im S chlam m e 
die Büffelheerd sich w ä lz t."  W ie im m er, ward 
der C om m andant auch jetzt wieder in  seinen 
altrömischen R em iniscenzen unterbrochen, denn 
der bottsA g —  der B o u tiq u er —  wie der 
A ufw ärter im C a feh au s jenseits der Alpen 
gerufen w ird, hatte, dem V erlangen des rasch 
zu einem S u r ro g a te  Z uflucht nehmenden 
C om m andanten entsprechend, zwei nicht sehr 
säuberlich abgewischte E ie r hereingebracht. D ie  
D o tte r  sollten m it gestoßenem Zucker im 
G lase abgerührt, statt der unerreichbaren 
S a h n e  dienen. Aber eines der E ie r erwies 
sich a ls  ungenießbar und ebenso ein zweites 
von einem a ls  Nachschub gebrachten P a a re . 
E ifrig  rüh rte  der hungernde O fficier die beiden, 
zw ar passabel aber doch nicht ganz unver
dächtig befundenen D o tte r . Plötzlich hielt er 
inne, den vor ihm stehenden T eller m it den 
angebrochenen E ie rn  betrachtend, wie zwei 
gelbe Augen lugten  die zwei übelriechenden 
D o tte r au s dem sie um spülenden W eiß von 
vier E ie rn , die Schalen  garn irteu  das G anze. 
„G rünseidenes D o n n e rw e tte r,"  sag teer, „diese 
Leute sind im S ta n d e  und serviren u n s dies 
am Abend in  einem Kuchen" und den T eller, 
welcher die E iersauce enthielt, kühn schwingend, 
katapultirte  er den I n h a l t  zum Fenster in 
die Dunkelheit h in au s . L aut klatschte die 
Flüssigkeit draußen auf und weckte sogleich ein

Echo, doppelstimmig und drohend. Z w ei Bässe 
variirten  m it außerordentlicher Z u n g en fe r tig 
keit d as beliebte Fluchthem a L a n x u s  und 
O orxo  ä i  rc. E in  Hundegekläffs accom pag- 
nirte . „ W ir  sind überfa llen ," schrie H a u p t
m ann v. d. G . aufspringend und seinen S tu tzen  
ergreifend. A lles sah auf und unwiderstehliche 
Lachlust ergriff I ta l ie n e r  wie O sficiere, denn 
in  die offene T h ü re  tra ten  jetzt zwei M ä n n e r , 
deren H üte, Gesichter, B ä rte  und K leider in 
E i gebadet schienen. Sogleich tra t  der C om 
m andan t den beiden, nun m it der weißgelben 
F a rb e  des P apstes Gezierten entgegen, bekannte 
sich a ls  den T h ä te r  und verdam mte seine 
U n art und Unvorsichtigkeit so entschieden und 
in so feinem Ita lien isch , das den V eru n 
glim pften wirklich nichts A nderes übrig blieb, 
a ls  gute M iene zum bösen S p ie l  zu machen. 
B esonders bestach das Anerbieten eines 
Schadenersatzes fü r die möglicherweise ver
dorbenen K leider, obschon dasselbe nicht ange
nom men wurde. Z u  den R eiuigungsversuchen 
an den, wie es sich nun herausstellte, sehr 
gewichtigen Persönlichkeiten —  der E ine der
selben w ar sogar der Podestä. selbst —  er
schienen nun auch weibliche Hausgenossen und 
unter diesen ein vollerblühtcs, üppiges M ädchen, 
das Schw am m  und B ürste  m it vollendeter 
G raz ie  handhabte. A ller Blicke richteten sich 
auf die Ju n g fra u , doch sie putzte unbefangen 
weiter. „N ächtig  w ar ih r R ab en h aar, nächtig 
auch ih r A ugenpaar, N iem and w ußt' w as 
schwärzer w a r ,"  recitirte der C om m andant. 
—  „ D a  möchte m an gleich ein Abruzze 
w erden ," sagte der D än e  m it dem ihm  eigen
thümlichen T a len t, italienische Begriffe falsch 
anzuwenden. „ W a ru m  nicht gar ein C a n in o ,"  
sagte E in er der C am eraden und Alle lachten 
über das W ortspiel, n u r O berlieu tenan t I . ,  
ein bildhübscher blonder Geselle von 2 8  J a h re n , 
blieb ernst und lugte sinnend auf d as, H ände 
und Arm e so lieblich regende glutäugige 
M ädchen h inüber; ein Entschluß schien in 
seiner S ee le  zu reifen. (Fortsetzung folgt.)
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Episoden aus dm Auer- uud 8M Hahu-Iaftdm  l880 auf dem 
kraiuerifcheu Hochgekirge.

F ü r  Hahnenfexe, welche den A blauf des 
letzten T ag es  der Schonzeit kaum erw arten 
können, um  ih r Unwesen in den H ahnen
revieren zu beginnen, w ar das heurige F rü h 
fah r besonders günstig. Nach dem überaus 
strengen, sogar zum J u b i la r  erhobenen W in te r 
dieses J a h r e s  t r a t  plötzlich ein ü beraus lieb
licher F rü h lin g  ein und die H ahnen haben 
sich schon im  M a rz  namentlich in  den niederer 
gelegenen, aber auch in den höheren sonn- 
scitigen R evieren vortrefflich gemeldet. D a  
w ar es kein W under, daß die Fexe gleich in 
den ersten T agen  des A p ril hinter den H ahnen 
w aren, wobei einige der letzteren auch wirklich 
verunglückten. D a s  krainerische Schongesetz 
ist im Allgemeinen recht gut, n u r hätte cs 
die Schußzcit fü r die H ahnen nicht auf den
1 ., sondern auf den 1 5 . A pril festsetzen uud 
solche auch fü r den A uerhahn —  wie dies 
beim S p ie lh a h n  geschehen —  bis 15. J u n i  
ausdehnen sollen; denn n u r das zu frühe 
Abschießen der H ahnen  ist von Nachtheil, 
nicht das spätere. D e r  M o n a t A pril w ar fü r 
die B a lz  außerordentlich günstig, allein trotz 
der verlockenden herrlichen W itterung  uud der 
m ir au s den R evieren zugekommenen M e l
dungen von vortrefflich balzenden H ahnen 
begann ich die H ahnenjagden erst am 2 5 . A pril 
und erlegte auch wirklich sogleich einen A uer
hahn m it besonderer Leichtigkeit. Ich  beeilte 
mich jedoch nicht, die letzten T age des A pril 
zu benützen, sind ja  im  M a i  die H ahnen
jagden erst recht angenehm. Allein schon der 
erste T ag  des W onnem onds w ar regnerisch, 
dem mehrere solche folgten. Am  7. M a i ,  a ls  
dem Gedenktage der E rlegung  meines ersten 
A uerhahnes, w a r ich auch, wie jedes J a h r ,  
im  Hochgebirge, hörte im  B eg in n  der M o r 
gendäm m erung einen A uerhahn vorzüglich 
balzen, aber auf dem halben W ege während 
des A nspringens brach der an fangs n u r 
sachte niederfallende R egen Plötzlich m it solcher

G ew a lt lo s , daß von den T önen des A uer
hahnes nichts zu hören w ar und dieser auch 
keine Lust haben konnte, den offenen Schnabel 
während des Sch leifeus dem Regengüsse ent
gegen zu halten.

Ich  stand also eine W eile still, und a ls 
keine H offnung w ar, daß der R egen aufhören 
w ird, ließ ich den H ah n  in R u h e  und ging 
zurück zum nächsten B a u e r , wo ich eine frisch
gemolkene Ziegenmilch trank und nach kurzem 
A ufenthalte herab zum W agen, alles sammt 
der H eim fahrt un ter mächtigen Expectorationen 
des J u p i t e r  p lu v iu s .

M ittle rw e ile  bekam ich die M eldung  von 
einem eifrig balzenden A ucrhahne au s einem 
Jllo n ca -R ev ie re . E ine derlei M eldung  erfreut 
mich im m er und m ir gilt ein G an g  auf die 
H ahncujagd in  die J llo n c a  imm er a ls  ein 
rom antischer Z u g , gerechtfertiget dadurch, daß 
ich jedesm al, so oft ich in  die J llo n c a  auf 
den H ahn  ging, m it dieser schönen B eute 
heimkehrte. Ic h  verabredete m it dem J a g d 
hüter genau, um  welche S tu n d e  ich zu ihm 
kommen werde.

Am 1 0 . M a i,  um  1 U hr N achm ittag, 
t r a t  ich den laugen W eg an. Ic h  hätte m ir
2 S tu n d e n  des G ehens ersparen können, 
dafür aber Hütte ich auf einem Umwege
3 S tu n d e n  fahren  müssen; allein das w ar 
zu umständlich, ich habe es schon früher pro- 
b ir t und zog den Fußw eg vor. E s  ging im 
raschen Tem po v o rw ärts . A lles stand schon 
in  voller B lü th e . W o ich hinblickte in  der 
lieblichen Landschaft, standen die D örfer, 
W eiler und Gehöfte um ring t m it blühenden 
O bstbäum en. I n  dem saftigen G rü n  der 
unabsehbaren B uchenw älder stand das blühende 
W aldobst eingesprengt und wo ich mich den 
menschlichen W ohnungen näherte, drangen m ir 
die balsamischen D üfte  der blühenden Kirschen, 
Aepfel und B irn en  entgegen.
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Nach einem scharfen G ange  van 14/., 
S tu n d e n  erreichte ich das aus einem herrlichen 
Punkte gelegene G ehöfte eines B a u e rn , von 
wo ich das R evier, wo mein H ah n  stand, 
schon sehen konnte. M i t  gierigen Blicken ver
schlang ich die B löße, ober welcher die Hoch- 
w aldpartic  stand, in welcher ich schon viele 
H ahnen geschossen und wo ich auch heute, 
bevor es Abend w ird, den H ah n  zu hören 
hoffte.

Doch das R evier w ar noch weit, darum  
ging ich rasch —  ohne den W eg einzuhalten 
—  schnurgerade der V ertiefung zu, die ich 
passiren m ußte, um den Aufstieg gegen die 
B ehausung  des J ä g e rs  zu beginnen.

Nach aberm als 14/z S tu n d e n  erreichte 
ich dieselbe. D o r t  trank ich eine Schüssel 
M ilch, füllte auch die Feldflasche m it derselben 
und ging, ohne einen M om ent zu rasten, m it 
dem J ä g e r  auf den B alzplatz. V on hier ging 
es noch eine Strecke an W ohnungen vorbei, 
zwischen blühenden G ä rte n  und durch schöne, 
im  saftigen G rü n  dastehende Buchenw älder. 
B a ld  aber verwandelte sich die S cene. A ls 
w ir die eigentliche J llo n c a  betraten, w ar die 
Landschaft noch winterlich, die Buchen hatten 
kaum noch Knospen und der ganze Hochwald 
hatte das Aussehen, daß die B a lz  hier im 
besten Z uge  sei.

E s  ging rasch v o rw ärts , n u r bei einer 
herrlichen Q uelle  verweilte ich ein wenig, 
ans der ich den labenden T runk  imm er und 
immer schöpfte, trotz der M a h n u n g  des J ä g e rs ,  
daß ich nicht zu viel trinken solle, weil dieses 
W asser den Menschen so hungrig macht, daß 
er nicht v o rw ärts  kann. Ic h  lachte darüber 
und w ir gingen weiter und näherten  u ns 
schon der sehr beschwerlichen Lehne, wo der 
Balzplatz liegt. E tw a s  vor ^ 8  U hr langten 
w ir bei der H ü tte  an, wo w ir übernachten 
sollten. Ich  legte die W aidtasche und die l 
Feldflasche ab, behielt vier P a tro n en  und 
w ir gingen auf den B alzplatz. Ic h  forschte 
vom J ä g e r  genau a u s , wo der H ah n  steht, 
um meine Vorsicht darnach einrichten zu können.

Nach einer W eile geräuschlosen V o r- 
w ärtsschreitens bemerkte ich, daß mein B e 
gleiter den N asenw ürm er und den T abak
beutel hervorholte, um  in der N ähe des 
H ahnes ein ihm , dem Jä g e r ,  wohlgefälliges 
O p fe r anzuzünden.

Augenblicklich blieb ich stehen, und hieß 
ihn hier w arten , indem ich allein weitergehen 
werde.

Derselbe w ar dam it ganz einverstanden, 
und setzte sich auf den B oden, die Pfeife 
stopfend. Ic h  schlich ganz geräuschlos weiter, 
entfernte m it der H and hie und da einen 
Ast vom W ege, um  fü r den T ag  darauf 
ein geräuschloses A nnähern  zu sichern. U n
willkürlich aber blickte ich nach meinem schon 
weit zurückgebliebenen B egleiter, dessen P ro fil  
durch eine blaue Rauchwolke verklärt w ar. 
Ich  ü b e rtra t noch ungefähr 1 5  S ch ritte  und 
blieb stehen.

Einige Schw eißtropfen  tan n eu  m ir von 
der S t i r n  herab und drangen m ir sogar in 
die Augen, allein ich getraute mich nicht, das 
Tuch hervorzuholen und mich abzuwischen 
und blieb trotz dieser B elästigung der Augen 
unbeweglich stehen.

Ic h  stand kaum zwei M in u ten , a ls links, 
jedoch h in ter m ir, der H ahn  das K nappen 
machte.

D ieser T o n  durchschauerte meinen ganzen 
H abit. E s  w ar die Ueberraschung, weil ich 
ihn nicht so nahe glaubte. D e r  H ahn  w ieder
holte einige M a le  d as K nappen und siel 
dann in den T rille r  und Hauptschlag ein 
und begann bald sehr eifrig zu balzen. Nach 
dem T one erkannte ich einen alten H ahn . 
Ic h  drehte mich während des Schleifens m it 
einer unmerklichen Bew egung zuerst um, spähte 
nach dem H ahn , aber ich konnte ihn nicht 
erblicken. Je tz t sprang ich dreim al gegen ihn 
an und a ls  er eine Pause  machte und ich 
ruhig stand, musterte ich alle vor m ir ste
henden B äum e, von wo die T öne früher 
kamen, aber sah den H ah n  nicht. E r  begann 
wieder zu balzen und gleich beim ersten
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Schleifen ü b ertra t ich etw as seitw ärts auf 
ein günstigeres freies T e r r a in ,  erblickte 
aber auch den H ahn  auf einer T anne  etwas 
über die M itte  des B au m es auf einem hori
zontalen Aste gerade gegen mich gekehrt noch 
immer eifrig balzend aber noch nicht zum 
Schießen.

D a  es noch sehr licht w ar, getraute ich 
mich nicht zu rühren , und ich stand reg u n g s
los, den Herzschlag ans der linken Schläfe 
vernehmend. D ie  geringste Bew egung von 
m ir hätte der H ahn  w ahrnehm en müssen und 
ich wagte cs nicht, selbst während des 
Schleifend seitw ärts zu treten, unreine Deckung 
zu gewinnen.

Ic h  w ar schon d arau f gefaßt, bis in die 
tiefe Nacht so regungslos dazustehen, fa lls 
der H ah n  nicht einen anderen B au m  anneh
men wird, doch genirtc mich dies nicht im 
G eringsten. Ic h  weidete mich an der he rr
lichen G esta lt des in voller B a lz  dastehenden 
H ahnes. I n  den P ausen  stieß er die bekannten 
Z orneS lau te  a u s , welche einige W aidm ünner 
a ls  gute Vorzeichen eines eifrigen Walzens 
fü r den darauffolgenden M o rg en  ansehen.

E in  alter H ah n  macht am E in fa ll sehr 
häufig dieses M orgen , balzt aber deswegen 
am M o rg en  nicht eifriger. Plötzlich strich der 
H ahn  seine Balzstellung ein und überstellte 
sich, an m ir vorbeistreichend, höher hinauf iu 
eine T annengruppe und begann aberm als 
eifrig zu balzeu. Je tzt w ar er weit von m ir 
entfernt, aber vermöge der Lichte nach in 
S ic h t zu bekommen, allein ich beschloß, ihn 
heute in R uhe  zu lassen und n u r genau zu 
beobachten. Ic h  stand somit ruhig  und hörte 
m it W onne zu, wie er so eifrig balzte und 
sein M orgen  machte. Zugleich recognoscirte 
ich das T e rra in  für den M orgen , wo ich vom 
W ege am schnellsten zum H ahn  werde ge
langen können. A ls  die D äm m erung  e in trat, 
w ar ich darau f gefaßt, daß sich der H ahn  
noch einm al überstellen werde. A llein die 
Nacht brach vollkommen ein und der H ahn

stand immer ruhig und balzte eifrig fort. 
Je tzt begann ich höchst geräuschlos den Rück
weg anzutreten. D ie Strecke bis zum W ege 
erforderte eine größere Vorsicht, doch erreichte 
ich letzteren, ohne den eifrig balzenden H ahn  
zu stören. A uf dem W ege stand ich nochmals 
stille und hörte dem 'B alzen  zu.

Je tz t ging ich langsam , ohne auf die 
B alzerei zu achten, zurück gegen meinen B e 
gleiter, welchem das W arten  schon etw as 
lange schien. Ic h  aber blieb immer wieder 
einen M om ent stehen und horchte den poeti
schen T önen  zu und a ls  w ir an einer S te lle  
anlangten, wo w ir tiefer steigen m ußten und 
den H ah n  nicht mehr hören konnten, blieb 
ich nochmals stehen und horchte noch eine 
W eile, so sehr liebe ich den so unzählige 
M a le  schon vernommenen Balzgesang des 
A uerhahnes.

I n  der H ütte  w ar schnell ein F euer ge
macht, ich zog die U hr auf und hängte solche 
so an die W and , daß der helle S chein  des 
immer unterhaltenen F eners auf dieselbe fiel.

Ic h  verzehrte ein P a a r  Sem m eln  und 
die mitgebrachte frische M ilch und streckte 
mich auf die B ank hin. D a  das Hemd von 
dem anstrengenden raschen G ange noch naß 
w ar, so w ar das Liegen auf der B ank recht 
unbehaglich. D esungeachtet schlief ich ein und 
erwachte erst um  2  U hr. Ic h  ging vor die 
H ütte  und fand den H im m el so rein , daß 
der herrlichste M o rg en , der se über ein 
H ahnenrevier aufgegangen, in Aussicht stand. 
Ich  begehrte eine halbe T afe l Chocolade und 
ging dann m it dem J ä g e r  auf den B alzplatz. 
D a  er keine V orbereitungen zum Rauchen 
machte, so ließ ich ihn etw as weiter m it m ir 
auf dem W ege gehen, doch blieben w ir bald 
stehen. D e r  M a n n  stand ganz correct unbe
weglich. Länger a ls  eine V iertelstunde mochten 
w ir reg u ngslos dagestanden sein, a ls  der 
H ah n  das K nappen machte. D a  w ir noch 
weit von ihm  entfernt w aren, so flüsterte ich 
ganz leise dem J ä g e r  zu, daß er hier un-
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beweglich stehen bleiben und auf A lles, w as 
da geschieht, genau Acht geben solle. Ich  
fügte die P a tro n en  ein, ließ aber das G ew ehr 
auf der ersten R ast.

A ls  der H ah n  eifrig zu balzen begann, 
übersprang ich bei jedem Schleifer auf dem 
guten W ege Strecken von beinahe zehn S c h ritt , 
oft schon sehr gewagt noch ein P a a r  S ch ritte  
geräuschlos machend. Je tz t aber kam ich an 
die S te lle , wo ich den W eg verlassen und 
gegen den H a h n  hinaufgehen m ußte. Je tzt 
erst begann die Schwierigkeit. D a s  T e rra in  
w ar hie und da m it Astwcrk belegt, es krachte 
oft sehr bedenklich un ter dem T r it t ,  aber 
imm er zur rechten Z e it, daß der H ah n  nichts 
hörte. Z w eim al m ußte ich w ährend der 
P au sen  auf einem Fuße  stehen bleiben n u r 
gestützt m it der H and  an einen B a u m  und 
einm al brach ein Ast ab, den ich ergriff, um 
mich hinaufzuziehen, doch gingen alle diese 
Accidents glücklich ab, ohne daß der H ahn  
gestört wurde. Je tz t w ar ich dein H ah n  schon 
sehr nahe. Ic h  spähte schon früher auf den 
vor m ir stehenden B äum en  insbesondere auf 
einer starken Buche nach ihm , allein ich sah 
nichts. Ich  ü b ertra t noch höher, das T e rra in  
w ar immer steiler. Ic h  ü b e rtra t an eine 
T an n e  und umklammerte m it der linken 
H and den S ta m m  derselben, um  mich anzu
halten  und äugte nach dem H ahne, allein ich 
sah nichts von ihm.

Ich  schaute auf die nächsten B äum e h in 
auf , weil die T öne gerade von oben herab 
kamen. E s  w ar kein Zw eifel, daß ich schon 
un ter dem H ahne w ar. Ic h  verließ die 
T an n e  und überstellte mich n u r zu halb ein 
S c h r itt  auf dem nun dachsteilen, lockeren 
T e rra in , wo bei jedem S c h ritte  Erdreich und 
S an d b rese l herabrollten . E in m al hat der 
sehr eifrig balzende H ah n  dieses Geräusch 
doch w ahrgenom m en und pausirte. Ic h  stand 
wie auf einem T hurm dach in höchst peinlicher 
S i tu a t io n ,  doch hielten die G enagelten so 
lange S ta n d ,  daß der H ah n  wieder zu b a l
zen begann.

Ic h  überstellte mich noch höher hinauf, 
oft n u r um  h an d b re it, um  auf diesem ver
trag e n  T e rra in  kein Geräusch zu verursachen.

Ic h  wollte auf diejenigen T an n en  sehen, 
un ter denen ich eben herauf kam : denn dort 
m uß der H ah n  stehen. I n  der J l lo n c a  ist 
es oft sehr schwer, den H ah n  auf den dich
ten T an n en  zu erblicken. Ic h  äugte scharf 
h in au f, aber konnte nichts entdecken. Ic h  
m ußte mich noch höher hinauf überstellen; es 
w ar aber schon eine schwierige A ufgabe, auf 
diesem T e rra in  aufrecht zu stehen, ohne a u s 
zugleiten.

A ls ich un ter größter Vorsicht etw as 
höher h inauf zu stehen kam und aberm als 
auf die T an n en  h inauf sah, kam es m ir vor, 
daß sich im W ipfel derjenigen T anne , die ich 
früher um klam m ert h ie lt , ein Ast während 
des Schleifens bewege. D a  oben m uß somit 
der H ah n  stehen.

Ich  m ußte mich noch höher überstellen, 
denn n u r auf diese A rt w ar cs möglich, auf 
den W ipfel zu sehen. E s  kostete große 
M ü h e , noch höher zu gelangen, weil sich 
bei jeder Bew egung des F u ß es Erdreich lo s 
löste. A ls  ich wieder auf die T an n e  blickte, 
sah ich den H ah n  aus dem höchsten Ast der
selben stehend, imm er sehr eifrig balzend. 
D a s  E rste, w as ich th a t, w ar, daß ich w äh 
rend des S ch leifens meinen H a lt  un ter den 
F üßen  so befestigte, um  nicht plötzlich a u s 
zurutschen. D e r  H ah n  w ar aber durch einen 
tieferen Ast etw as gedeckt, doch genirte dies 
nicht v ie l, weil d ie , wenn auch etw as ver
deckte F ig u r  des H ahnes genau zu sehen 
w ar.

E in  weiteres Ueberstellen w ar nicht m ehr 
m ög lich , weil ich bereits an einer m ehr a ls  
zwei K la fte r hohen Felsw and  stand. D e r 
H ahn  stand sehr ungünstig. E s  w ar das 
erstem al, daß ich einen A uerhahn auf dem 
W ipfel einer T an n e  übernachtend fand. Ic h  
m ußte ihn unter der linken Schw inge a u f 's  
K orn  nehmen und ihn auf diese A rt von 
unten durchschießen.
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D e r H ah n  hielt inne, aber bewegte sich 
nicht nm ein H a a r  auf seinem Ast. E r  w ar 
überdies halb von m ir gewendet. D e r S ch u ß  
w ar also nicht n u r höchst unbequem, sondern 
auch unsicher. Ich  spannte das G ew ehr 
während des Schleifend und legte an, aber 
es w ar höchst unbequem, überdies kaum so 
viel Licht, daß ich die Mücke w ahrnahm . 
S ch o n  hatte ich den Gedanken, meinen u n 
bequemen S tan d p u n k t zu verlassen und den 
Felsen zu umgehen, um  ober demselben einen 
günstigeren Punk t zum Schießen zu bekom
men. D a  machte der H ah n  meinem D e li- 
bcriren selbst ein Ende. E r  hörte plötzlich zu 
balzen auf, strich die Balzstcllung ein und 
äugte herum , wohin er abreiten solle. D a  
w ar keine Z e it zu verlieren. D e r  linke Lauf 
m eines braven Lefaucheux hatte sich schon 
oft in so kritischen M om enten  bew ährt. Ich  
nahm  den H ahn  voll a u f 's  K orn , drückte 
aber noch nicht ab u n d ' erst a ls  ich nochmals 
sehr genau abkam, drückte ich ab. D e r H ah n  
schwang sich vom Aste a ls  wie wenn nichts 
geschehen w äre und r i tt  ab. Aber ich hörte 
den lauten  Flügelschlag durch eine geraume 
Z e it  und zuletzt tief u n ter m ir einen dumpfen 
S ch lag  auf den B oden.

D e r  H ah n  ist somit gefallen. A llerdings 
ein T rost p ro  in te r im  in der im m erhin recht 
fatalen  S itu a t io n . Ic h  fügte eine frische P a 
trone in  den abgeschossenen Lauf ein und ging 
eiligst thalab  in  der R ichtung, wo ich den 
H ahn  fallen hörte. A ls ich ungefähr 3 0  S ch ritte  
thalab  ging, rief m ir der J ä g e r  zu, ich solle 
zu ihm  gehen, er weiß genau, wo der H ahn  
gefallen sei. A ls ich zu ihm  kam, deutete er 
m ir weiter rechts die S te lle  an, wo der 
H ah n  herabgefallen sein sollte.

Ic h  sagte ihm  jedoch, daß der H ah n  in 
gerader R ichtung un ter u n s gefallen sei. 
W eil aber der J ä g e r  bestimmt behauptete, 
daß er in der von ihm bezeichneten R ichtung 
liegen müsse, so ging ich, meinen Zw eifel 
la u t aussprechend, dennoch m it ihm  und w ir

suchten das m it dichtem Unterholz bewachsenen 
T e rra in  ab, allein der H ahn  w ar nirgends.

Ic h  sagte, daß ich dorth in  suchen gehe, 
wo ich den H ah n  fallen gehört habe; der 
J ä g e r  aber blieb fest bei seiner M einung  
und meinte, er müsse das T e rra in  noch ein
m al genauerer absuchen und ging richtig 
zurück. Ich  aber ging in meiner R ichtung 
weiter, erblickte in einer kleinen V ertiefung 
eine Q uelle , kniete zu derselben nieder und 
trank in vollen Z ü g en  das herrliche W asser. 
A ls ich aufstand und au s der V ertiefung 
h eraus ging und das höher gelegene T e rra in  
vor m ir überblickte, sah ich nicht weit von 
m ir den F lügel eines A uerhahnes wie au s dem 
Boden hervorragen. Ich  ging näher und traute  
kaum meinen Angen, a ls  ich den C a p ita l
hahn an einem ganz niedrigen S trau ch e  liegen 
fand. Ic h  fand auch die S te lle , wo er ohne 
einen B au m ast oder ein Gebüsch zu streifen, 
auf die nackte E rde niederfiel und sich n u r 
ungefähr zwei S chritte  überschlagend liegen 
blieb. Ich  signalisirte den glücklichen Fund  
dem J ä g e r ,  welcher sich sehr wunderte, daß 
der H ahn  hier sei.

Je tzt gingen w ir in gerader R ichtung 
h inauf zu der T anne , auf welcher der H ahn  
stand. W ir  zählten 5 l 6  S ch ritte  von der 
S te lle , wo der H ah n  auffiel b is zum S ta m m e  
der T anne . W eil aber letztere sehr hoch ist, 
so m ag die Luftlinie so ziemlich dieselbe ge
wesen sein.

E s  ist recht schön, w rnn m an den H ahn  
schießt und derselbe aus der S te lle  liegen 
bleibt, aber es dünkt m ir, trotz der B esorg- 
niß und M ü h e , die m an m itmacht, viel 
interessanter, wenn m an nach einigem S uchen  
den H ah n  verendet findet.

N u n  ging es in freudiger S tim m u n g  
heim w ärts. W ir  gingen rasch hinunter, an 
der vortrefflichen Q uelle  trank ich wieder, 
wie gestern, verspürte aber wirklich, bevor 
ich zur B ehausung  des J ä g e rs  kam, einen 
großen H unger, der aber m it frischer B u tte r  
und M ilch und ein p a a r Sem m eln  schnell
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gestillt wurde. Ic h  engagirte einen Burschen 
zum T rag e n  des H ahnes uud kam wohlgemuth 
trotz des anstrengenden G an g es um  11 U hr 
V o rm ittag s m it der prächtigen B eute nach 
Hanse. B eim  Ausweiden des H ahnes u n ter

suchte ich seine inneren Verletzungen und 
fand, daß das Herz durchgeschossen w ar uud 
doch strich der gewaltige V ogel noch über 
5 0 0  S ch ritte  nach dem Schusse weiter.

(Sch luß  folgt.)

Die regutäim Wandervögel des Teutoburger W aldes.
Bon K . Schacht.

(Schluß.)

W ir kommen nun  zu den unsern W ald  
regelm äßig in  großen F lügen  besuchenden 
nordischen D rosseln, von denen sich zuerst im  
letzten D ritte l des S ep tem b ers  die R in g 
drossel (N s r r ila  to rg u a ta )  oder Schildam sel 
bei u n s einstellt und oft einige W ochen hier 
verw eilt, besonders daun, wenn die Ebereschen 
volltragen, auf deren Früchte sie besonders 
erpicht ist. H aben sie einen recht volltragenden 
B a u m  entdeckt, so ruhen sie nicht eher, bis 
die letzte B eere von den Z w eigen und von 
dem Erdboden verschwunden ist. S ie  gehen 
dabei so dreist und zudringlich zu Werke, 
daß sie die N ähe des Menschen durchaus nicht 
scheuen und selbst auf dicht am Hause stehen
den B äum en  einfallen. W ird  einm al ein F lug  
durch d as Unglück in einen Dohnenstieg ge
fü h rt, dann entgeht auch keine der erdrosseln
den Schlinge, natürlich zur großen Freude 
des Vogelstellers, der die feisten V ögel unter 
die Categorie der G anzvögel rechnet. A ußer 
Vogelbeeren sind ihnen aber noch andere 
B eeren, wie Heidelbeeren und B rom beeren 
genehm. E inst sah ich, daß eine N iugdrosfel 
so lauge nach einelu Brombeerbusche zurück
kehrte, bis der Busch vollständig von B eeren 
gesäubert w ar. A uf den Zwetschenbäum en 
sind sie im  Herbst ebenso zahlreiche Gäste 
wie unsere Amseln.

E ine B estätigung des S a tze s , daß sich 
jüngere V ögel auf der Reise der Führerschaft 
älterer und erfahrener unterordnen und nicht 
blind jenem unbewußten N a tu rtriebe , In s tin c t 
genannt, folgen, zeigte m ir vor einigen J a h 
ren eine zur Zugzeit aus der M itte  ihrer 
Genossen eingesungene junge R ingdrossel. Ich  
setzte dies T h ier, nachdem seine B egleiter 
längst m ildern H im melsstrichen zugeeilt waren, 
erst im Novem ber wieder in Freiheit. M e h 

rere T age  bemerkte ich sie nicht weiter. D a  
tr a t  plötzlich der W in te r ein, und siehe da, 
der V ogel erschien wieder beim Hause und 
zeigte n u r zu deutlich, daß es ihm am tä g 
lichen B rode fehle. Ich  w arf ihm V ogel
beeren hin, die er gierig verschlang. E r  blieb 
ganze T age  bei m ir, und da ich eigentlich 
der Urheber seines N othstandes w ar, m ußte 
ich ihn auch selbstverständlich ernähren. A ls 
der Schnee nach einigen T agen  wieder zu 
W asser wurde, blieb meine R ingdrosscl aus, 
so daß ich schon glaubte, sie sei ihren B r ü 
dern nachgeeilt. D em  w ar aber nicht so, 
denn sowie ein neuer Schnecfall e in trat, da 
w ar der darbende G ast wieder vor der T h ü r  
und verlangte seine R a tio n en . E r  wurde so 
zahm und zutraulich, daß er m ir schon ent
gegenflog, wenn ich am Fenster m it einer 
T rau b e  ro ther Vogelbeeren erschien. W aru m  
aber, fragen w ir, begab sich der V ogel nicht 
sofort in  eine Gegend, wo der Tisch für ihn 
reichlich gedeckt w a r?  E s  hätte n u r eines 
F lu g es von der D a u e r einiger M in u ten  be
durft, und er w äre schon an den Q uellen  
der E m s oder Lippe angelangt gewesen, wo 
dam als keine S p u r  von Schnee zu finden 
und an B eeren kein M an g e l w ar. Einfach 
au s dem G runde , weil er ohne F ü h re r ver
lassen und ra th lo s  dastand und des W egs 
allein nicht kundig w ar. —  D e r Rückzug 
der N ingdrosseln im F rü h ja h r  dauert von 
M itte  A p ril b is M itte  M a i,  ein Zeichen, 
daß die eigentlichen B ru tp lä tze  sehr hoch im 
N orden liegen müssen. I h r  G esang ist m ir 
gänzlich unbekannt.

U ngefähr 1 4  T age  später a ls  die R in g 
drossel erscheint bei u ns in größeren oder klei
neren F lügen  der sogenannte W einvogel oder 
die W eindrossel (ll^urckus iliaeno), im Gcfic-
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der unserer S ingdrossel ähnelnd, aber an der 
dunkelorangcneu F ä rb u n g  der Unterflngel und 
dem ziehenden schnalzenden Locktone leicht zu 
unterscheiden. Auf Vogelbeeren sind die W ein 
drosseln ebenso erpicht a ls  alle anderen V e r
w andten. S in d  diese aber nicht m ehr zu 
finden, so suchen sie an Hecken und W äldern  
nach allerlei G ew ürm , wobei sie am T age 
imm er an den Schattenseiten der Gebüsche, 
wo der T h au  sich lange im G rase  hä lt, lagern, 
am Abend und in  der M orgenfrühe  aber auf 
den feuchten G rasp lä tzen  um herhüpfen.

Nach Alex. v. Hom eyer soll die W ein- 
drossel in N eu-V orpom m ern und Mecklenburg 
überw intern , nach P ä ß le r  sogar schon in A n 
h a lt gebrütet haben. Auch in unserem W alde 
schlägt die W cindrossel seit einigen Ja h re n  
ih r W in te rq u artie r auf. S o  sah ich am 
2 6 . D ecem ber 1 8 7 7  bei strengem Frostw ettcr 
einen R au b w ü rg er auf einer Eisscholle sitzen, 
der einen ziemlich großen V ogel un ter den 
F ängen  hielt. A ls ich den M ö rd e r verscheuchte, 
fand ich, daß das unglückliche O p fe r eine 
W eindrossel w ar, die freilich noch lebte, aber 
bereits in  meiner H and ih r Leben aushauchte. 
Auch in  diesem W in te r tra f  ich einzelne W ein 
drosseln im F e b ru a r im W alde an, die hier, 
vielleicht kümmerlich genug, ih r Leben gefri
stet hatten. —  D ie  Rückreise nach dem N o r
den nim m t, je nachdem die W itterung  ist, 
oft schon in den ersten T agen  des M o n a ts  
M ä rz  ihren A nfang. An den sonnenhellen 
F rü h lin g stag en  ist auch schon das E is  ih rer 
Herzen aufgethaut und m it fröhlichem G e 
zwitscher begrüßen sie die Ankunft des ju n 
gen Lenzes. Freilich kann sich ih r G esang 
m it dem unserer S ingdrossel nicht messen, 
wenn derselbe, wie w ir ihn bei u n s Verneh
men, schon der vollständig ausgebildete G e 
sang ist, w as ich freilich nicht glaube. A ls 
C horgesang hat derselbe etw as ungemein E r 
heiterndes und Belebendes und erinnert viel
fach an das vielstimmige C oncert eines 
S taa ren sln g es , wobei neben einigen F lö ten 
stimmen auch allerlei ziehende, gurgelnde und 
schnarrende T öne vorkommen.

Leider ist die W eindrossel in den D ohnen 
ebenso unvorsichtig a ls  die andern V erw andten 
und wird deshalb leicht erbeutet. A ls ich 
einst bei einem Förster Einkehr hielt, kehrte 
die F räu le in  Tochter gerade aus dem D ohncn- 
stiege heim, ein Körbchen m it todten W ein
drosseln im  Arm e trag en d ; fü r den V ogel
freund immer ein schmerzlicher Anblick! „Aber

F rä u le in " , erlaubte ich m ir zu fragen, „wenn 
sich doch einm al ein V ogel m it dem Fusse 
oder F lügel gefangen hat, dem schenken S ie  
doch sicher die F re ih e i t? !"  —  „ O  nein ," 
sprach der holde M u n d , „dann ziehe ich ihm 
erst eine Schlinge fest um  den H a ls  und 
gehe ruh ig  weiter, wenn ich daun  zurückkehre, 
ist er jedesm al —  to d t!"  V o r den S c h lin 
gen dieser J u n g f ra u  möge der H im m el jeden 
in G naden  bewahren.

S e i t  längeren  J a h re n  hat sich von N o rd 
osten einwandernd eine andere D rossel in 
Deutschland angesiedelt, deren eigentliche B rn t-  
plätze jenseits des 5 0 . B reitengrades liegen, 
cs ist dies die W achholderdrossel ( T u r ä u s  
p ila ri8 ) . W ie B reh m  m ittheilt, ist es zuerst 
sein V a te r  gewesen, der bereits in  den 2 0 e r 
J a h re n  in der I s i s  die Vogelkundigen auf 
dies interessante E reigniß  aufmerksam machte, 
und seitdem finden w ir sie a ls  B rn tv o g e l in 
der Lausitz, Schlesien, T hüringen , in  der 
M ark , Posen, P om m ern  und M ecklenburg, 
ja  sogar in  B a ie rn  und B öhm en. B is  heute 
kann ich den V ogel noch nicht a ls  B r u t 
vogel unseres W ald es ausführen, dagegen ist 
er schon jetzt hier ständiger W intergast, und 
ich glaube sicher, daß er m it der Z eit auch 
bei u n s seinen H a u sh a lt gründen wird.

S o  lange es noch Vogelbeeren gibt, b il
den diese seine W interkost, dann aber verzehrt 
er gern die B eeren des W eiß- und S ch w arz 
d orns, vor allen aber des W achholderstrauchs. 
I m  F e b ru a r d. I .  tra f  ich ans einer feuch
ten G ebirgsw iese 4  Stück an, die in  G esell
schaft zweier S ta a r e  ih rer N ah ru n g  nach
gingen und später auch m it diesen davon 
flogen. B e i tiefem Schnee suchen sie gern 
die offenen Q uellen  oder überrieselten W iesen 
auf. I m  M a i  'vorigen J a h r e s  hatte ich 
Gelegenheit, zum ersten M a l  in meinem 
Leben den G esang der W achholderdrosfel zu 
vernehmen, und ich m uß gestehen, daß ich 
durch denselben sehr überrascht w ard. Nach 
Bechstein ist derselbe n u r ein heiseres, u n a n 
genehmes Z w itschern ; nach B reh m  besteht 
derselbe n u r  ans w irr durcheinander gewor
fenen, kaum in S tro fe n  eingetheilten, nicht 
besonders lauten , leise pfeifenden, kreischenden, 
zwitschernden und schäkernden T önen . N ichts 
von dem. Ich  befand mich gerade in einem 
W ald thale, a ls  ich ans der Ferne laute, an 
den Uebcrschlag des M önchs erinnernde T öne 
vernahm , von denen imm er 5  aufeinander
folgten, ähnlich wie bei unserer M isteldrossel.
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Ich  horchte auf, die T öne kamen im m er n äher 
und bald schwebten über meinem H aupte  
4  Stück W achholderdrosfcln in nordöstlicher 
R ichtung dahin, von denen eine in kurzen 
P ausen  diese T öne erschallen ließ. W enn ich 
die Vögel, die sehr niedrig dahin flogen, nicht 
an G estalt, F a rb e  und F lu g  deutlich erkannt 
hätte, ich würde die T öne fü r die einer M iste l
drossel gehalten haben, so aber w ar jede 
Täuschung ausgeschlossen.

I n  den ersten F rü h lin g stag en , vom A pril 
b is M a i,  bemerken w ir an unseren Flüssen 
und Teichen einen einfach gefärbten Vogel 
aus der Fam ilie  der Uferpseifer, bei u n s ge
wöhnlich Regenpfeifer genannt, es ist dies 
der F lußrcgcnpseifer (^ .sA ia lilss  rn ino r). 
Nicht n u r bei T age, sondern auch bei Nacht 
ist der kleine W andergast in  fortw ährender 
B ew egung. Unaufhörlich trippelt er auf den 
kiesigen Uferplätzeu um her, bewegt dazu den 
H interleib  auf und ab, wendet bald hier bald 
dort kleine Steinchen um, w atet eine kleine 
Strecke in s  W asser und sucht allerlei W asser
kerfe zu erhaschen. Aufgescheucht fliegt er 
m it einem durchdringenden Z izizi über die 
Wasserfläche oder auch über das Land einem 
anderen Licblingsplatze zu. I m  Fluge gleicht 
er von oben gesehen genau einer Lerche, 
der er auch an G röße  gleichsteht. An dem 
Teiche des Exterusteins ist er im F rü h ja h r  
und S p ä tso m m er im m er in  m ehreren Exem
p laren  anzutreffen. Höchst erstaunt w ar ich aber, 
a ls  ich den beweglichen V ogel am 14 . August 
v. I .  hoch im  G ebirge am S ilberbachc vo r
fand und zw ar an einer S te lle , wo sonst nu r 
W asserstaarc und Gebirgsstelzcn ih r Wesen 
treiben. U ebcrhaupt schienen die V ögel im 
vorigen J a h r e  ihre B ru tp lä tze  früh verlassen 
zu haben, denn schon A nfangs August belebten 
dieselben allenthalben die Ufer unserer Teiche 
und Flüsse. N im m t m an an, daß dieselben 
vor M a i  nicht an den B rutp lä tzen  erscheinen, 
so dauert ih r eigentliches häusliches Leben 
n u r den kurzen Z e itrau m  eines V ie rte ljah rs , 
während sie die übrige Z e it  die Leiden und 
Freuden des W anderleben genießen müssen.

S o b a ld  sich im Lenz die W iesen und 
Felder wieder m it frischem G rü n  bekleiden, 
stellt sich a ls  regelm äßiger G ast jener bekannte 
S te lzvogel, F reund  A bälard  oder der S to rch  
(O iconia  ulkn) ein, auf dessen Entdeckung a ls  
B ru tvogel unseres Landes der N aturw issen
schaftliche V erein fü r Lippe schon seit J a h re n  
eine G eldpräm ie gesetzt hat, die aber bisher

von N iem anden eingelöst ist. E s  ist sonderbar, 
daß sich dieser V ogel, der ganz in unserer 
N ähe, in W estfalen und an der W eser brütet, 
bei u n s  noch nicht angesiedelt ha t, ob zum 
Nutzen oder Schaden  unserer O rn is  m ag 
dahingestellt bleiben, da die M einungen der 
Vogclkundigen über unseren H ebam m enadjunct 
noch sehr getheilt sind. S o v ie l steht indeß 
fest: er ist ein sehr gefräßiger R ä u b er und 
M ö rd e r aller kleinern Thiere, die ihm  bei 
seinen täglichen S tro lch fah rten  in  den W u rf  
kommen, von den unschuldigen Fröschen, B lin d 
schleichen, Eidechsen und nützlichen K röten  an, 
deren letztere er, nach N aum ann , n u r  zum 
V ergnügen spießt und schlachtet, b is zu den 
Hasen, M äu sen , M au lw ü rfen  und K reuzottern 
hin. Auch auf unsern hochgelegenen G eb irg s- 
wiesen lä ß t er sich zeitweilig nieder, rastet 
selbst auf den D ächern unsers D o rfs . E inst 
beobachtete ich im M a i,  auf der höchsten K uppe 
unseres W ald es stehend, sogar ein Pärchen, 
welches hoch über m ir in b lauer H im m els
lu ft kreisend die prächtigsten F lugreigen a u s 
führte. Uebcrhaupt treiben sich den ganzen 
S o m m er hindurch auf unsern W iesen und 
Feldern  S tö rche  um her, ohne jem als zur B r u t  
zu schreiten. E s  müssen dies schon bejahrte a u s 
gediente Leutchen sein, die in der avaancki 
nachgerade zu S tü m p e rn  geworden sind.

V on allen W andervögeln, die regelm äßig 
unsern W ald  passiren, fällt selbst dem Laien 
keiner m ehr auf a ls  der Kranich (O ru s c in e re a ) , 
sei es nun, daß er im Herbst durch sein E r 
scheinen das baldige Ende der guten Z e it 
verkünde oder daß er durch seine H e im fahrt 
die T age  der W onne anzeige. Z udem  fordert 
er nicht n u r durch die K eilordnung seines 
F lu g es A ller Augen, sondern durch sein ewiges 
Geschrei A ller O h re n  heraus. W er deshalb 
an einer besuchten W anderstraße des W aldes 
w ohnt, hat oft sogar im B ette  das V ergnügen, 
ans den Lüften die G rü ß e  der nächtlichen 
W anderer zu vernehm en. S o  zählte ich einst 
in einer S tu n d e  einer mondhellen Herbstnacht 
nicht weniger a ls  5  Schw ärm e, die vorüber 
zogen. I h r  Erscheinen im  Herbst wird im m er 
durch den in  höhern B re iten  eintretenden 
W in te r bedingt. V o r A nfang des O c to b ers  
kommen sie nie. D e r  früheste T erm in  ihrer 
Ankunft bei u n s  w ar der 3 . O c tober des 
J a h re s  1 8 6 4 , a ls  in  der Nacht zuvor die 
T em pera tu r einige G ra d  un ter den G e frie r
punkt gesunken w ar. D e r früheste T erm in  
ih rer Rückkehr au s  der W interherberge, den



447

mein Tagebuch ausweist, w ar der 7. F eb ru a r 
1 8 6 8 . I n  den L ocalblättern wird oft die 
Ankunft der Kraniche um  W eihnachten ge
meldet, doch darf m an diesen A ngaben keinen 
G lau b en  schenken, da die H erren  R eporter oft 
die in K eilordnung ziehenden W ildgänse für 
Kraniche halten.

I n  der neuern Z e it hat m an vielfach be
hauptet, daß Kraniche, S tö rch e  und andere 
m it mächtigen Schw ingen versehene V ögel 
auf ihren Reisen kleinere Passagiere, wie 
Bachstelzen, auf ihren Rücken lüden und auf 
diese Weise weiter beförderten. J a ,  ein unge
nan n te r G eom eter theilt kürzlich in  einem 
P ad erb o rn er B la tte  m it, daß er, in der 
N ähe unseres W aldes m it Fcldmessen be
schäftigt, selbst gesehen habe, wie durch ein
faches Händeklatschen veran laß t eine B ach
stelzenschaar von den Rücken wandernder K ra 
niche herabgeflogen sei. D a s  klingt allerdings 
recht anm nthig, doch m uß ich in die Sache 
so lange einen bescheidenen Z w eife l setzen, 
bis diese B eobachtung von Leuten gemacht 
ist, die m it voller N am ensunterschrift für 
die W ahrheit ihrer B ehaup tung  in die S c h ra n 
ken treten, und von denen m an weiß, daß 
sie auch zu beobachten verstehen. E s  w äre 
doch höchst sonderbar, wenn diese Thatsache 
sollte allen frühern  und fetzigen O rn itho logen  
verborgen geblieben sein, von d'enen doch ge
wiß feder schon einen S ch u ß  in eine solche 
Luftcaraw ane abgefeuert hat, wodurch die 
blinden Passagiere gewiß eher zum Absitzen 
zu bewegen sein werden a ls  durch einfaches 
Händeklatschen.

A ls äußerst scheuer und vorsichtiger V ogel 
weicht der Kranich dem M enschen immer sorg
fältig  a u s , doch hatte ich einst das Glück, 
mich in der D äm m erung  bei dichtem Nebel, 
a ls  sich eine Kranichherde auf einer feuchten 
W iese niedergelassen hatte, um  dort zu über
nachten, derselben etwa auf 2 5  S c h ritt  zu 
nähern , w orauf alle in niedrigem  F luge davon 
zogen.

D er berühmteste Kranich, der fe gelebt 
hat, w ar gewiß der des B a ro n s  v. Seyffertitz ; 
ob aber auch diesem von seinem H errn  in  
Anbetracht seiner Verdienste ein D enkm al 
gesetzt wurde, wie es vor beinahe 1 0 0  J a h re n  
zu E h r ' und Andenken eines K ranichs in  
m einer V aterstadt Lemgo errichtet worden ist, 
kann ich nicht sagen. J a ,  ich möchte glauben, 
daß dieses das einzigste Vogeldcnkmal im

ganzen deutschen Reiche sei. D ieses M onum ent, 
welches auf dem sogenannten Annenhofe steht, 
ist ein m ächtiger Sandsteinobelisk und träg t 
auf der Vorderseite folgende U nterschrift: 

H i e r  l i e g t  
H a n s

d e r  S c h ö n e .
Er, der von P o l zu P o l gezogen,
Hoch über Wolken oft geflogen,
S ich  jedes B eifa ll hier erwarb,
Ach! dieser gute Kranich starb.

L e m g o , 1. December 
1788.

Leider hat der gräfliche Besitzer dieses 
noch im Tode hochgeehrten V ogels über seinen 
Liebling keine weiteren Aufzeichnungen h in ter
lassen. D a ß  derselbe, wie die S a g e  berichtet, 
a ls  geflügelter B o te  den brieflichen Verkehr 
m it dem 2 S tu n d e n  entfernt liegenden 
Residcnzschlosse in Detm old verm ittelt habe, 
wird sicher aus Uebertreibung beruhen; w ahrer 
dürfte es schon sein, daß er durch den F u ß tr itt  
einer Köchin sein Leben verlor, weil er der
selben, a ls  sie die Treppe hinaufstieg, u n te r
halb der R egion der Schleppe einen derben 
B iß  applicirte.

W enden w ir un s nun einem dritten S te lz 
vogel zu, der vor 2 5  J a h re n  noch in  unserem 
W alde brütete, seidcm aber n u r  a ls  regel
m äßiger S o m m er- und auch W intergast au ftr itt;  
es ist dies der Fischreiher (^.i-cksa e in s ra a )  
ein allen Fischereibesitzern höchst w iderw ärtiger 
und verhaßter G esell, dem m an überall und 
jederzeit nachstellt, der aber, D ank seiner 
übergroßen Vorsicht und Wachsamkeit, selten 
eine B eute  des Schützen w ird. S e h r  häufig 
besucht er die forellenreichcn G ebirgsbäche, 
w ählt aber zur A usübung  seines D iebsge
werbes selten den T ag , sondern meist n u r die 
stille Nacht. I n  Hellen M ondnächten habe ich 
mich ihm an einsam gelegenen Teichen oft 
aus 5 0  S c h ritt  nähern  können. W enn er in 
dunkler N acht über unsern W ald  segelt, läß t 
er zeitweilig seinen lauten  R u f  erschallen, u ns 
m ahnend an des D ichters W o r t:

Nur einsam durch die Abendlüfte 
Ein silbergrauer Reiher fliegt.

A us der F am ilie  der Schnepfen finden 
w ir a ls  regelmäßige Passanten  unseres W aldes 
die Becassine (L voloxax  AalliuÄKo) und die 
M oorschnepfe (8eo1. A a lliu u la). I n  einiger 
E ntfernung  vom W alde ist die erste zwar 
B ru tv o g el, doch habe ich sie a ls  solche im W alde 
oder in der N ähe desselben noch nicht beob-
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achtet, da cs ih r an passenden B ru tstä tten  
m angelt und unser W ald  heute nicht m ehr 
jene classischen M oräste  aufzuweisen hat, 
w orin einst V a ru s  m it seinen Legionen so 
schmählich stecken blicken. N u r  ein einzigesmal 
habe ich ihren wunderlichen M eckerlauten an 
einem heitern M aiabende gelauscht, sie sonst 
aber n u r im  F rü h liu g e  oder Herbste au kleinen 
W assertüm peln angetroffen. An den etwa eine 
S tu n d e  vom W alde entfernt liegenden Teichen 
der S e n n e  sind dieselben in  mancher Z e it in 
großen Schw ärm en anzutreffen.

D ie  M oorschnepfe oder stumme Schnepfe, 
von den J ä g e rn  m it dem unästhetischen 
N am en F ilz lau s  belegt, obgleich sie durch 
ih r wohlschmeckendes W ildprct alle übrigen 
Schnepfenarten  in S ch a tten  stellt und deren 
eigentliche B ru tp lä tze  n u r in R u ß lan d  und 
S ib ir ie n  liegen, wird hier im  W in te r fast 
regelm äßig geschossen. Nach Angabe des fü r 
die Wissenschaft leider zu früh verstorbenen 
B a ro n s  F erd . D roste hat sie jedoch einzeln 
schon in  W estfalen gebrütet. V o r m ehreren 
J a h re n  kam ich im Novem ber Abends 9 U hr 
bei Hellem M ondschein an einem dicht bei 
einem Hause liegenden kleinen S u m p fe  vo r
bei, a ls  m ir vor den F üßen  ein V ogel au f
flog, den ich, soweit ich ihn zu erkennen ver
mochte, fü r einen W asserstaue hielt, umsomehr 
a ls  er niedrigen F lu g es über einen benachbarten 
Bach von dannen strich. Am andern Abende 
tra f  ich ihn wieder daselbst an. Am dritten 
Abende, alsich mich in der D äm m erung  daselbst 
einfaud, erkannte ich in  den S um pfbew ohner 
eine M oorschnepfe. S ic  blieb daselbst bis zum
7. December, wurde aber, a ls  tiefer Schnee den 
S u m p f  bedeckte und n u r  ein G cviertfuß  großes 
Plätzchen offen blieb, von einem mordlustigen 
Burschen daselbst niedergeschossen. S o  w ar ich 
also um den G enuß  und das seltene Glück, einen 
sonst so versteckt lebenden V ogel in nächster 
N ähe beobachten zu können, durch eine tö lpel
hafte A asjägerei betrogen.

B etrachten w ir zum S ch lu ß  noch zwei 
regelmäßige W andervögel au s der Fam ilie  
der Schw im m er, die S a a tg a n s  (^ .u se r 
S6§6tum ) und die Stockente (^ .n as dosellao).

D ie  S a a tg a n s ,  ein arktischer Vogel, bei 
u us un ter dem N am en Schlackergans bekannt, 
kündet durch ih r Erscheinen im Herbst die 
baldige Herrschaft des W in te rs  an, während 
ihre Rückkehr, die oft schon im J a n u a r  sta tt

findet, aus Regen und milde W itterung  deutet. 
Ich  weiß, daß an T agen, wo das T h erm o 
meter M o rg en s  noch — 1()o zeigte, schon um 
M itta g  große S ch aaren  von S aa tg än sen  über 
unser W aldgebirge nach Nordosten zogen und 
am folgenden T age auch vollständiges T h a u 
wetter eingetreten w ar. I n  strengen W in te ru  
finden sich gewöhlich einzelne Fam ilien  ans 
unseren Feldern  ein, die sich von dem grünen 
Getreide nähren , sich aber immer n u r  aus 
solchen Flächen niederlassen, wo sie weite 
Umschau halten können, weil sie sehr scheu 
und äußerst vorsichtig sind.

D ie  Stockente, welche in einiger E n tfe r
nung vom W alde brütet, wie an dem N o rder
teiche und den Scnueteichen, passirt sehr oft, 
meist aber n u r in später Abendstunde unseren 
W ald . A n den Spätsom m erabenden finden 
sich auch einzelne Fam ilien  auf den S to p p e l
feldern zur Aesung ein, wo sie an den 
Weizenschwaden oft argen Schaden anrichten. 
I m  vorigen S o m m er zog oftm als eine F a 
m ilie vom Nordertciche nach den Senneteichcn, 
die etwa drei S tu n d e n  von einander liegen. 
S ie  hielten dabei streng an ih rer S t r a ß e  fest. 
E inm al flogen dieselben in westlicher R ich
tung gegen 11 U hr N achts über meinem H aupte  
dahin, a ls  ich mich auf dem höchsten B erge 
unseres W aldes befand. E in  anderm al, etwa 
8 T age spätes, zogen dieselben in östlicher 
R ichtung gegen 2 M o rg en s  desselben W eges 
zurück. D ie  Ju n g e n  ließen dabei fortw ährend 
ih reS tim m e ertönen,um  sich zusammenzuhalten. 
A ls ich durch lau tes Händeklatschen einst den 
arg los dahinziehenden S ch w arm  erschreckte, 
zweigte sich eine einzelne E nte  ab und flog 
lange Z e it lautschrciend um her, indeß die 
andern längst verschwunden w aren. —  D a s  
Nest einer Stockente fand ich vor J a h re n  in 
einem verlassenen Saatkrähenncste, das auf 
einer hohen Eiche stand. —  V on 1 2  E iern  
einer W ildente, die vor zwei J a h re n  ein m ir 
befreundeter J ä g e r  einem H au sh n h n e  u n te r
legte, kam leider kein einziges heraus. V e r
schiedentlich habe ich aber schon auf Teichen 
junge W ildenten beobachtet, die A nfangs sehr 
zahm und zutraulich w aren, m it den H ausen ten  
auf ein bestimmtes S ig n a l  zur F ü tte ru n g  
eilten, aber im  Herbst, wenn die Z ugzeit h eran 
gekommen, auffallend unruhig  wurden, bei 
einbrechender D äm m erung  zu streichen begannen 
und nach wenigen W ochen auf N im m erw ieder
sehen verschwanden.
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3agdk»ericht.
G re ifsw ald , August 1 8 8 0 .

A ls ich am 3 . J u l i  meine alljährliche 
mehrmonatliche V illag ia tu r begann, fand ich 
die M ärzen ten  bereits vollständig flügge, so 
daß sie von den Alten nicht m ehr im Fluge 
zu unterscheiden w aren. Leider hatte  nu r 
eine einzige E nte  hier gebrütet, während 
gewöhnlich m ehrere, wenigsten 2 — 3  in den 
alten Torfm ooren der 3  G ü te r , auf denen 
ich hier die J a g d  ausüben kann, zu brüten 
pflegen. E s  bestärkt mich dies noch m ehr in 
m einer früher schon ausgesprochenen B e 
fürchtung, daß in  dem letzten W in te r m it 
seiner lange anhaltenden K ä lte  sehr viele 
M ärzen ten  u m 's  Leben gekommen sind, wie 
dies in  solchen gewöhnlich zu geschehen 
pflegt, weil die E n ten  sich nicht früh genug 
zum W egziehen gen S ü d e n  entschließen und 
dann von dem harten  Frostw etter, welches im 
S ü d e n  und W esten oft schon früher stärker 
w ar a ls  hier, überfallen, nicht mehr in 
Gegenden gelangen können, wo sie keinen 
Futterm angel zu erdulden haben. E s  wurden 
7 Ju n g e  der einen E nte , welche hier ge
brütet hatte, geschossen und später noch eine 
andere in  einer entfernteren G egend.

Diese sämmtlichen 7 jungen E nten , ob
gleich sie vollkommen flugbar w aren, lagen 
doch in  einem alten m it W asserpflanzen 
dicht bewachsenen Torfloche so fest, daß 
die Hunde stundenlang arbeiten m ußten, um 
sie vor die F lin te  zu bringen, da sie sich 
nicht zum Auffliegen entschließen konnten 
und geschossen werden m ußten, wenn m an 
sie gerade über eine kleine B länke ziehend 
bemerkte. W ahrscheinlich w ar die alte Ente 
frühzeitig von einem benachbarten J ä g e r  ab 
geschossen worden. Auch auf den benachbarten 
G ü te rn  sowie auf der Feldm ark G rim m en 
gab es n u r wenig E nten . S e h r  ergiebig fiel 
dagegen eine T reib jagd  auf R au erp e l au s, 
welche auf den seiner brillan ten  Entenjagd 
wegen sehr berühm ten, dem H errn  G ra fen

S ch w erin -P u tza r gehörigen 2  M eilen  südlich 
von A nclam  gelegenen großen S e e  in  diesem 
J a h r e  abgehalten wurde in  der letzten Woche 
des J u l i .  An dieser J a g d  nahm  auch H err 
v. H om eyer-M urchin  theil und w urden von 
3  Schützen und 1 J ä g e r  zusammen 1 7 3  E nten  
und 7 S chw äne (O ^A nus o lor) erlegt. 
Alle E n ten , welche geschossen wurden, w aren 
R au erp e l (E rpel in  der M auser) und auch 
die Schw äne w aren in  der M au se r begriffen 
und konnten nicht fliegen. H e rr  v. Hom eyer- 
M urchin , welcher von 9V-; U hr V o rm ittag s 
b is 1 ^ / 2  U hr M itta g s  auf einem ^  M e te r 
im  Q u a d ra te  großen B re tte  stand, um  so 
durch dasselbe gegen Einsinken geschützt zu 
werden, und auf den ein T reiben von rechts 
und dann eines von links zu d irig irt wurde, 
schoß m it9 1  Schüssen 8 5  E rpel und 5  Schw äne, 
von letzteren 2 auf e i n e n  S ch u ß . H e rr  v. 
H om eyer schoß, wie ich dies auch in früheren 
J a h r e n  stets gethan habe, a ls  ich noch die 
vorzüglichen Ja g d e n  auf E nten  in  den R o h r 
p länen , welche die dem H errn  v. Lepel zuge
hörige, auf der In s e l  Usedom gelegene H a lb 
insel G n iz  umgeben, mitzumachen G elegen
heit hatte, S c h ro t N r . 6  und schoß dam it 
im m er nach den Köpfen der E n ten , so daß 
dieselben stets im  F euer todt auf der S te lle  
liegen blieben und nicht m ehr in 's  R öhricht 
kommen und sich dort verkriechen konnten.

Schützen, welche bei solchen Ja g d e n  auf 
R au erp e l starke S ch ro te  schießen, fehlen 
sehr viele E nten  ohne ihre S chuld , da 
m an oft auf 4 0 — 5 0  S ch ritte  hinschießen 
m uß, während vom E rp el n u r  der K opf über 
W asser sichtbar ist, im  M om ente, wo derselbe 
die in 's  R o h r  hinein gemachte Schneuße Passirt, 
auf welcher der Schütze postirt ist; die groben 
S chro te  decken nicht genug, w as Schro te  
N r. 6  und selbst 7  viel besser thun , welche, 
auf den K opf des E rp e ls  applicirt, auch 
vollkommen wirksam sind. M i t  S chro ten
N r . 6  und 7 kann m an auch F lugenten

*
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schießen, die bei solchen Treib jagden nicht 
selten zu S ch u ß  kommen, meistens auf nicht 
sehr weite E ntfernung , da den E nten  das 
Fliegen schon schwer w ird, wenn sie noch 
nicht ganz in der M au se r sind und sie in 
Folge dessen gewöhnlich erst in der N ähe des 
Schützen auffliegen.

An der berühm ten E ntenjagd in  P u tzar 
nahm  vor einigen J a h re n  auch der Herzog 
von C o b u rg -G o th a  T h eil und hatte d as Glück 
2  Schw äne zu erlegen. M ehrere  P a a re  vom 
Höckerschwäne (O^Anus olor) brü ten  a lljäh r
lich auf diesem sehr großen S e e . D e r  S in g 
schwan (O^ANUS nausieuo), welcher a llw in 
terlich in  unzäh lbarer M enge  an unseren 
Küsten überw in tert, b rü tet n u r im  höchsten 
N orden, wenigstens ist m it S icherheit noch 
kein F a ll  beobachtet von einem B rü ten  des
selben in  Deutschland.

D ie  H erbstjagd scheint eine ganz vorzügliche 
zu werden, von R ebhühnern  werden überall 
viele Völker gefunden, die m eistens schon sehr 
erwachsen sind. Auch viele junge Hasen sieht 
m an. V on Fasanen  lä ß t sich noch nichts

sagen, da die G esperre derselben in  dem noch 
größtcntheils auf dem H alm  stehenden G e 
treide sich aufhalten . I n  H altho f wurden 
2 Rehböcke geschossen und in Q uitzin  2 R e h 
böcke und 1 N othspießer. O b  die Rehböcke 
in  diesem J a h r e  gut a u f 's  B la t t  springen, 
habe ich noch nicht erfahren.

Ar. Huistorp.
N a c h s c h r i f t .  D ie  Abtheilung deß b a l

tischen landwirthschaftlichen V ereines hiesiger 
P rov inz, welche sich m it der Fischerei beschäftigt, 
hatte  zur V ertilgung  der der Fischzucht so 
äußerst schädlichen Fischreiher und C orm orane 
eine P rä m ie  auf abgelieferte Köpfe gesetzt 
und zw ar auf den K opf eines R eihers 
1 R eichsm ark, auf den K opf eines C or- 
m o ran s 2  M ark . E s  wurde aber sehr bald 
ein solches Q u a n tu m  von Fischreihern abge
liefert, daß die P räm ie  um  die H älfte  ver
m indert werden m ußte in  Berücksichtigung der 
Casse des V ereines. H e rr Förste r C ornand  
in  W illershusen bei G re ifsw a ld  (H errn 
G ra fen  Keffenbrinck gehörig) lieferte allein 
einige 6 0  Reiherköpfe.

Einige M orte über da8 Fegen der Hirsche.
M a n  hat schon viel darüber gestritten, 

ob der Hirsch beim Fegen den B ast des 
G ew eihes aufäse oder nicht. G ru n d  da
zu gab natürlich der U m stand, daß m an 
nie oder wenigstens doch w ohl n u r höchst 
selten Stückchen von abgefegtem B ast auf 
frischen Fegeplätzen fand. V o r einigen J a h re n  
erschien denn auch ein Aussatz in  einer J a g d -  
Z eitu n g , w orin der Einsender desselben m it
theilt, daß er einen Hirsch bei einem Luder
platze beobachtet habe, a ls  derselbe von dem 
dortliegenden G erippe die H a u t abschälte und 
aufäste, gleichzeitig auch die M ein u n g  a u s 
drückte, daß dieser F a ll  wohl a ls  B eleg dafür 
dienen könne, daß der Hirsch beim Fegen 
den abgeschälten B a st des G ew eihes selbst 
ausäste.

Ic h  selbst theilte dam als diese M einung  
vollkommen, denn indem mich dieser F a ll 
im m er in teressirte , ließ ich auch keine 
Gelegenheit vorübergehen, frische Fegeplätze 
zu untersuchen, nie aber gelang es m ir auch 
n u r eiue S p u r  von abgefegtem B aste au f
zufinden ; und daß der Fuchs, nach der M einung  
V ieler, die Fegeplätze imm er sofort auffinden 
könne und den abgefegten B ast aufnehme, ist 
nicht gut denkbar, wenn dies auch in  manchen 
F ällen  geschehen m ag.

S e i t  ca. 2  J a h re n  hatte ich nun , a ls  
V erw alte r des N . S za länczer T h ie rg arten s, 
wieder besonders Gelegenheit in  vorerw ähnter 
Beziehung B eobachtungen anzustellen, aber 
auch hier m it keinem anderen Erfolge. Z u 
fällig hatten w ir hier unter anderen einen
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zahmen H irsch , der leider bereits voriges 
J a h r ,  da er anfing b ö sartig  zu werden, ab 
geschossen werden m ußte. D ieser zahme Hirsch 
w ar besonders einem alten Heger, der ihn 
von Ju g en d  auf gepflegt hatte, sehr zugethan 
und wenn dieser Heger gerade im T h iergarten  
herum  ging, so begleitete ihn der Hirsch oft 
halbe T age lang.

D abei hatte denn genannter Heger auch 
öfters Gelegenheit zur Z e it des Fegens 
diesen zahmen Hirsch in  nächster N ähe fegen 
zu sehen, und er versicherte mich m ehrerem als, 
wie komisch es sei, daß der H ansi (so hieß 
der Hirsch) imm er nicht n u r  das abgefegte 
B ast des G ew eihes b is auf den kleinsten 
Rest aufäse, sondern auch, da er fast imm er 
so lange fege, b is der noch weiche T heil 
des G ew eihes zu schweißen anfange und das j 
Bäum chen, an dem er fegte, röthete, m it dem 
Lecker alle Reste dieses Schw eißes von dem 
abgefegten B äum chen aufnehme.

D a  nun  dieser zahme Hirsch überhaupt 
alle Eigenschaften der wilden Hirsche besaß, 
so glaube ich, daß er auch in  diesem Punkte

keine A usnahm e von seinen wilden B rü d e rn  
machte, und daß dies deshalb wohl B eleg 
genug dafür sei, daß der Hirsch stets beim 
Fegen das abgefegte B a st seines Gew eihes 
aufäst. Und höchst wahrscheinlich thun dies 
auch die Rehböcke.

N L . D ieser obgenannte zahme Hirsch 
setzte im  zweiten J a h r e  seines Lebens anstatt 
S p ie ß e r ein Gabelgeweih auf, von dem er 
aber, durch lebhaftes Fegen und unvorsich
tiges G ebühren dam it im  noch weichen Z u 
stande, die Spitzen  abbrach, es also ver
stümmelte, wie dies übrigens wohl bei vielen 
Spießhirschen vorkommt. I m  dritten J a h r e  
setzte er ein prächtiges und ganz norm ales 
Geweih von 10 E nden auf, d as auch voll
kommen und schön vereckte. Leider m ußte er, 
wie schon oben erw ähnt, voriges J a h r  zu 
A nfang der B runstzeit abgeschossen werden, 
und so wurde m ir denn auch die G elegen
heit genommen, seine fernere Gew eihbildung 
beobachten zu können.

N ag y -S zalü n cz , am 9 . August 1 8 8 0 .
Aröhlich.

4 -

Mannigfaltiges.
(E hrengabe fü r  D r. C a rn er.)  H err G ra f  

D esfo u rs-W ald ero d e  hat sich un ter Zeichnung 
eines nam haften B e trag es  an  obiger S u b 
scription betheiligt. D r .  C arv er erhält nach 
seiner Rückkunft von Pest eine im k. k. 
M ünzam te geschmackvoll ausgeführte M edaille 
im  Gewichte von 3 0  D u caten , welche die 
Aufschrift t r ä g t :  „Anerkennung des J a g d -  
Schutz-V ereines in  W ien ."

(Hundefchau in  G raz.) V om  2 6 . bis 
2 8 . Sep tem ber findet in G raz , S te ierm ark , 
in V erbindung m it der großen l a n d w ir t 
schaftlichen und gewerblichen Ausstellung eine 
Hundeschau statt, w ofür das G eu era l-C o m it^  
eine Anzahl von silbernen und bronceneu 
M edaillen  sowie Anerkennungs - D iplom e 
gewidmet hat. Anm eldungen hiezu sind bis 
3 1 . August 1 8 8 0 , an  welchem T age der

A nm eldungsterm in  ab läuft, an  das „A u s- 
ste llungs-C om itä  in G ra z "  zu richten. E s  
steht zu hoffen, daß die Hundeschau sehr 
gut beschickt werden w ird, da die A usstelluugs- 
bedingungen sehr billig sind (1 fl. p r. H und) 
und die P räm ien  sehr zahlreich sein werden.

(Reihersagd.) E ine R eiherjagd, an welcher 
auch P rin z  W ilhelm  von P reußen  T heil 
nahm , wurde am jüngsten F re itag  in  dem 
B e lau f Flottstelle der O berförsterei K u n e rs 
dorf bei P o tsd a m  abgehalten. Trotzdem der 
Reiherstand noch im  Entstehen ist, in  Folge 
dessen die ziemlich hohen K iefern durch ihre 
noch dichte B enadelung das Auffinden -und 
Schießen der R eiher sehr erschweren, erlegte 
P rin z  W ilhelm , wie die P o tsd . Z tg .  berichtet, 
m it der Büchse 4 3  junge R eiher, die ans 
den Aesten' standen. Nach einer kleinen 
Frühstückspause schoß der P rin z  noch m it 
der F lin te  7 R eiher im  F luge, darun ter
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2  starke alte H ähne. D e r H au p tm an n  von 
B ü low  schoß 2 0  R eiher. P rin z  W ilhelm  
erwies sich a ls  vorzüglicher Schütze, sowohl 
m it der Büchse a ls  auch m it der F lin te .

(Jagdrilt.) M a n  schreibt der „N . F r . 
Presse: Am 5 . August a rran g irten  die Ossiciere 
des zu A ltbunzlau  und B ra n d e is  concentrirten 
l 3 .  D rag o n er-R eg im en ts  P r in z  E ugen  von 
S a v o y e n  in  den dortigen W äld ern  einen J a g d -  
r i tt , wobei O berst v. B e rre s  a ls  P re isrich ter, 
O berstlieu tenant v. A ull a ls  M aste r fungirte. 
I n  2 0  M in u ten  wurde von den R eite rn  in 
geschlossenem R u d e l die ungefähr fünf englische 
M eilen  betragende Strecke zurückgelegt. N ach
dem die letzten Hindernisse genommen worden 
w aren, begann auf ein Zeichen des M aste rs  
der A u slau f. D ie  vom O fficie rco rps gegebenen 
Ehrenpreise gew annen: A ls  E rster Lieutenant 
v. B leyleben, Fuchsw allach D o n  S eb astian , 
geritten vom Besitzer; a ls  Z w eite r O b e r
lieu tenan t M atzenauer, braune S tu te  N o rd 
stern, geritten vom Besitzer; a ls  D r i t te r  Lieu
tenan t G ra f  T h u n , Fuchswallach Bossak, ge
ritten  vom Besitzer; a ls  V ierte r L ieutenant 
v. B leyleben, Fuchsstute M y  Hoppe, geritten 
vom R ittm eister H arnreich. D e r  R i t t  w ar 
vom besten W etter begünstigt und fand unter 
lebhafter B etheiligung  der hiesigen Bevölkerung 
statt.

(Kampf mit einem Bären.) D e r „Presse" 
wird berichtet: Am 2 4 . J u l i  ging H e rr  v. 
Eckhel au s T riest m it dem F o rs tw art Kulnik 
in die Forste der Herrschaft W ippach (K ram ) 
auf die Rehpürsch. K aum  auf dem Pürsch- 
platze angelangt, stießen B eide auf einen 2 0  
J a h r e  alten colossalen B ä re n  und der F o rs t
w a rt applicirte dem B ä re n  einen gut gezielten 
Kugelschuß in  den Brustkasten. S ta rk  ver
wundet stürzte sich der B ä r  au f den F o rs t
w a r t ;  im  selben M om ente  jedoch gab H e rr  
von Eckhel Feuer und der B ä r ,  aberm als 
getroffen, suchte das W eite. D e r  m ittlerw eile 
eingetretenen D unkelheit wegen m ußte die V e r
folgung aufgegeben werden. A m  nächsten T age 
wurde der angeschossene B ä r  von sechs 
Schützen und sechs T reibern  verfolgt und nach 
dreistündigem Suchen  gestellt. D ie  Schützen 
gaben sogleich Feuer und der B ä r ,  von vier 
K ugeln getroffen, stürzte sich au f zwei Schützen, 
von denen der eine m it unbedeutenden C o n tu - 
sionen davonkam , der zweite aber bedeutend

verletzt wurde. D ie  T reiber wollten nu n  aus 
Furch t nicht m ehr vordringen und die V e r
folgung m ußte aberm als unterbrochen werden. 
D e r Forstm eister requ irirte  sechs handfeste 
H olzarbeiter aus dem Holzschlage und diese, 
m it Hacken und Z em p in s bewaffnet, nahm en 
am dritten T age  in  B egleitung von acht 
Schützen die V erfolgung des B ä re n  wieder 
auf. Nach kaum halbstündiger Suche wurde 
der B ä r  gestellt und es entspann sich nun 
zwischen dem B ä r e n ,  einem T reiber und 
einem Schützen ein gräßlicher K am pf. Alle 
Schützen und T reiber eilten den Angefallenen 
zur H ilfe, jagten dem B ä re n  noch sechs 
K ugeln  in den Leib, und da dieser noch 
im m er wüthend die zwei Angefallenen zer
fleischte, hieben die T reiber m it ihren Hacken 
und Z em p in s auf den Schädel des B ä re n  
lo s. E in  T reiber hieb seinen Z em pin  sechs 
Z o ll  tief in  den K opf der Bestie, w orauf 
sich diese von den A ngreifern lo s riß  und 
m it dem Z em pin  im Schädel noch einen 
dritten T reiber anfiel, den sie furchtbar zu
richtete. Endlich erlag das entsetzliche T h ie r 
und w urde gestern Abends nach W ippach 
gebracht. E s  ist ein M ännchen und w iegt 
4 7 0  P fu n d .* )

(Zähigkeit des Fuchses.) I n  einem soeben 
in  der Schletter'schen B uchhandlung (E . 
Frank) in  B re s la u  un ter dem T ite l:  „ D e r  
Fuchs und sein F an g  nach den E rfah rungen  
des Verfassers Lederstrumpf" erschienenen 
interessanten Büchlein wird folgende Geschichte 
e rzäh lt: „W ie zäh ein Fuchs nach einer- 
schweren V erw undung ist, hatte ich G elegen
heit m ehrm als zu beobachten. S o  w ar ich 
einst m it einen jungen angehenden J ä g e r  in 
einer Kirschallee und ließ denselben Spatzen  
schießen. D a m it beschäftigt hörte ich im nahen 
Busch das Schrecken von einem F asanenhahn . 
Ich  glaubte, daß sich ein frem der H und im 
W alde herum trieb und ließ m ir von meinem 
jungen F reunde eine kleine Dickung, in  der 
ich den letzten Schreckruf gehört, durchtreiben. 
Z u  meinem E rstaunen  streckte auf die E n t
fernung von 2 5  S c h r i tt  ein Fuchs seinen 
K opf au s der Dickung und bekam von m ir 
die Ladung, die leider bloß au s Vogeldunst

*) Ueber diese höchst interessante Bärenjagd  
ist u n s nach Schluß dieser Num m er ein ausführ
licher Originalbericht zugegangen, der in  der näch
sten Num m er zum Abdruck gelangen wird.

D ie  Redaction.
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bestand, i n s  Gesicht nnd den zweiten S ch u ß  
auf die Schattenseite. D e r Fuchs entkam. 
Acht Wochen darau f tra f  mein J ä g e r  einen 
Fuchs auf freiem Felde mausend an. E r  
suchte sich ihm  ungedeckt zu nähern . D e r 
Fuchs hielt gut au s und der J ä g e r  erlegte 
ihn. A ls er ihn untersuchte, fand er, daß 
beide S e h e r  ausgeschosfen w aren. Dessen

ungeachtet w ar der Fuchs nicht schlecht; da 
auch die Keulen außer Kopf und H a ls  reichlich 
m it feinem S c h ro t versehen w aren, so konnte 
m an m it S icherheit annehmen, daß es der
selbe Fuchs gewesen, den ich angeschossen 
hatte. Trotz völliger E rb lindung  hat derselbe 
sich doch zu erhalten gew ußt."

I n s e r a t e .

Leopold Gaffer,
k. k. K o s -  u n d  A r m e e - W a s s e n s a b r i k a n t

Fabrik:
M akring, Festgasse Nr. 13, I .,

in W i e n .

N ie d e r la g e : 
Nohlmarkt Nr. 8,

empfiehlt sich zur Lieferung von Jagdgewehren vorzüglicher Q u a litä t, Patronen und allen S o rten  
Jagdrequisiten. Auch werden Reparaturen übernommen und exakt ausgeführt. Jllustrirte P reis-

Courante gratis und franco.

von
R. Weber, Haynau in Schlesien,

empfiehlt außer ihren verschiedensten, selbst erfundenen und höchst praktischen

Fangapparaten
auch Krebsfänge von 21" Durchmesser zu 4 Mark nnd Krebssenker von 18" Durchmesser

zu 1 Mark.
Beide von D raht und mit Oelfarbe gestrichen, bewähren sich ausgezeichnet gut. S o  fing 
z. B. Herr G raf G. von Kardenverg ans Arönnoivitz mit einem Krebsfange in einer

Nacht 50 große Krebse.
Ein sein illust. Wreis-Gonrant, enthaltend 10V Abbildungen von Aangappa- 

raten, Wikdlocken, Hlaskugek-Wnrfmaschinen rc. wird Ende d. M . fertig und dann 
gratis verabfolgt. Wreise billigst. Versandt umgehend. Bezahlung im V oraus, per Nachnahme 
oder aus besondern Wunsch auch sogleich nach Empfang der W aare. Tausende von Anerken
nungsschreiben erhalten.

Wildpret-Ankauf.
D ie seit m ehr a ls  4 0  J a h re n  in  B udapest bestehende W ildhandlung  C a r l  P a l  (vorm als 
A. F u c h s b e r g e r )  empfiehlt sich zum Ankaufe des Ergebnisses einzelner Jagden , wie auch 
zur Abnahm e der J a h re s -A u sb e u te  großer und kleiner Herrschaften in jeder W ildgattung , 

gegen B aarzah lu n g  und C au tio n se rlag .
G efällige A nträge wollen gerichtet werden an

ßarl M k,
Wildhändler in Budapest, IV., Fischplatz.
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Schreiber's erste österr. Patent-Schnh-Niederlage
in W ien , I., Tnchlanlien N r. 5,  im H ofe,

erzeugt und erhält Lager aller G attungen Jagdstlefetteir und Stiefel', vollkommen wasser
dichte Stiesek aus S to ffen  in Verbindung mit Kautschuk und Leder, alles B isherige über 

treffend. Uürschschtthc, Stiefelten und Stiesct aus den besten S orten  Leder erzeugt. 
D ie  seit Jahren bestrenommirten wasserdichten Ait'Mefek mit Kautschuk sowie Schneestiefcl 
werden für die Herbstsaison schon jetzt m it neuerlichen Verbesserungen vorräthig gemacht, 
und liegt über deren erprobte Verwendbarkeit durch die österreichische Aordpot'-Krpeditian 

die Originalbescheinigung des k- k. S ta b sa rztes  Herrn Ar. Kcpes zur Einsicht vor.

I n  der Z V a l l i s h a u s s e r ' s c h e n  B uchhan dlung (J o s e f  K lem m ), H oher  
M arkt N r . 1, ist zum antiquarischen P reise am Lager

Der Wa l d b a u
oder die

F o r f t p r o d u c t e n z u c h t
von

Dr. Karl Heyer.
M i t  275 A b b i l d u n g e n ,  s t a t t  3 fl. 60 kr. ö s t e r r .  W ä h r .  f ü r  2  fl.

Von Hartig's Lehrbuch für Jäger,
i n 2  B ä n d en , haben w ir noch eine kleine A nzahl Exem plare der alten A u flage  

am  Lager, welche w ir zu dem äußerst billigen P reise  von fl. 1.80 abgeben.

An die Wedaction der „Jagd-Zeilung" Wien!
Gesucht wird ein kleines Revier auf 6 — 12 Jahre zu pachten, im Preise von vielleicht 200 fl. jährlich, zudem  
Fischereigewässer gehören, welches in  milder, hüglicher Gegend an den Ausläufern der Gebirge liegt, 
angrenzend an größere Wälder, selbst vielleicht 2 — 300 Acker W aldjagd und ebensoviel Feldjagd hat. 
E s möchte ein Revier sein, ans dem Hoch-und Rehwild a ls leidlich häufiges Wechselwild, Schnepfen  
a ls Z ugw ild , leidlich Hasen und Rebhühner, wie Raubwild vorkömmt. Könnte ich ein Revier bekommen, 
auf dem ich außer obigem W ild 2 — 3 kleine Hähne (Birkwild) abschießen könnte, wäre es mir doppelt 
angenehm. W enn ich ein solches Revier pachten kann, würde ich mir auf demselben ein kleines Besitz
thum von ein paar Acker Land gleich kaufen, um daselbst daun zu leben. Können S ie  mir eine 
Gegend in Oberösterreich oder O berungarn in der Nähe einer Landstadt empfehlen, wo ich ein solches 
Revier finden kann, vielleicht wissen S ic  durch Ih re  weitverbreiteten Verbindungen mir ein solches Revier 

zu empfehlen, w as frei ist, S i e  würden sich in diesem Falle meinen ganzen Dank verdienen.*)
*) D ie  E x p ed itio n  dieser J a g d -Z e itu n g  kann in dieser A ngelegen heit nichts A nderes thun, a ls  e tw aige  schriftliche 

O fferte  an die Adresse des Inseren ten  abzusenden.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein Lager in  
Jagdgewehren a l l e r  S y s t e m e ,  Scheiben
büchsen, Revolver rc. unter G arantie für- 
solideste Ausführung und ausgezeichneten Schuß. 
Ausführliches Preisverzeichuiß aus Verlangen  
gratis und franco.
Gießen ,

Oberhessen. Waffenhändler.

Lin zahmes Ldelthier
wird zu kaufen gesucht. Angebote m it P r e is 
angabe gefälligst au die Expedition der „ Ja g d -  

Z e itu n g ."
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G ---- - - - - - - - - - - - - - - A
Wie» 1873

Verdienst-Medaille.
G ---- - - - - - - - - - - - - - - O

K . !r. ^  a .  p r .

W___________
! Linz 1789
I Silberne Medaille.

G ------------------------

Leder - L on serv ir iin gs D e l
von

G e ö g e e  R o fa m , Simmering bei Wien.
Dieses O el hat vorzüglich gerbende, conservirende, styptische und antiseptische E igen

schaften, dringt, mittelst eines weichen Pinsels aufgetragen, in Leder jeder Art, wie S tiefe l, 
Schuhe, Riemzeng rc-, sogleich nach dem Einölen, ohne des langwierigen und lästigen E in 
reibens mit der Hand zu bedürfen, vollständig ein und macht das Leder sofort weich, 
geschmeidig, dauerhaft und höchst wasserdicht.

P  r e i s e :
franco Post oder Bahnhof Simnicring-Wicn her Flasche inclusive Blcchflaschen exclusive sonstiger Emballage 
gegen netto Cassa.
Flasche N r. 1_ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ _ _ _ _ _ 3_ _ _ _ _ _ _ _ 4_ _ _ _ _ _ _ 5_ _ _ _ _ _ _ 6 7_ _ _ _ _ _ _ 8 ______ 9
enthä lt netto 10 D c c a , 15 D e c a , 30 D c c a , 40 D e c a , 1 K il-, 3 K i l . ,  4  4 K il., 10 K it ., 25 K il. O e l

P r e is  25 kr., 35 kr., 55 kr., 05 kr., fl. 1 .30 , fl. 3 .0 0 , fl. 5 .20 , fl. 11.50 , fl. 2 8 .—  per Flasche, 
1 S tü ck  feiner H aarp in se l zuni A u fträg en  deö O elS  5 kr.

N N . N r . 2 und 3 w erden auch in  G laSflaschen zum P reise  v on  30 und 50 kr. per Flasche abgegeben.
J e ta it -D e p o ts  in W ien: bei den Herren Friedm an» L  Kanders, I. Bezirk, S te fa n s 

platz 5, I .  Löwl), I., Schottengassc 6, k. k. Tabak-Trafik, I-, Schauflergasse 6, August Scheschegg, 
II., Praterstraße 52, t. k. Tabak-Trafik, V I., Magdalenenstraße 6.

H b *  A n e r k e n n u n g .  d Ä
Herren H röger L W osnm  in Simmering.

Kufstein, am  14. Juni 1880.
Das mir in Oktober 1879  gelieferte Ltder-Couservirungs-Vel, haben außer mir der 

k. k. Forstasststent Franz Refft in Ausstein, der k. k. Forstwart Josef Erhärt in Vorderthiersee, 
der k. K. Forstgchilfe A lo is  Schlotter iu Anfstein, erprobt und dasselbe einhellig als in seinen 
Eigenschaften in jeder Beziehung vorzügliches M itte t zur Behandlung -er Fußbekleidung be
funden, und empfehle cs ganz besonders für grobe Dergschuhe zu strapazirlichen Gängen bei 
schmelzendem Schnee und morastigem Boden, wie nicht minder zu weiten Gangen aus staubiger 
Straße an. rc. rc.

gez. Wzl. Moll, k. k. Forstverwalter in Kufstein.

r! r 4  p» r r r
(F 5b A ä  8 t ü  6 k  6 .)

Kovarnt, ,, ,  ̂ Auf äer knlenjagll,
Lrtsppt, ksuänuts vor vom fuoksbau.

!! 8e1iöii8t6 Limweirieiäe 6iu68 Mäen Faxäli6l)liril)6i'8!!
v s r s o n ä o t  A'SAOU L in so n c lu n A  v o n  n u r  1 ü . ö. p e r  Z tü e lr  k in n o o  u n ä  s o f o r t

X u n 8 t ! i s n 6 l u n g ,  ^ / i s n ,  I I I . ,  L s i c i l g s s g e  9 .

Gi n Wi l d h ä n d l e r
bittet Förster und J ä g e r ,  die einen ziemlichen Posten W ild  contractlich liefern können, um 

Angabe der B edingungen an die Expedition dieser Z eitung .
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IN 8t6i6IMN1'K ,
8tation feldbaeb der ungariaolien IVeatdalin.

« I v i  8 » i 8 « i »  1 .  W I » i .
keginn 661» l'i'subeneun /^nfangg Teplembsp.

^leali8eli - mnriati8elie und L>8en8änerlinge, 2iegenmollre, Llileb, Liebtennadel- and 
Hne1l8yyIrer8tanl)nng8-lll1lalLliooen, Xolilen8anre Näder, 8talilbäder, 8ii88lVL88erbäder, 

Lielitevnadelbäder, Kaltem Vollbad mit Linrielitnng rn kialtvvL88erenrell.
A n fra g e n  u n d  L 6 8 ts llu n g 6 n  v o n  ^V o liu u v g eu  u n d  N in e ra l tv ä s s e iu  b e i d e r

KI'UNIISN M i-k o lio n
Iri O-lsloliSrilosr'g'. Ltslsi-rriLrlLi.

8elill88 mit Llivlre Lore Lai. 12 in 30" Krei8, Vi8tanr 
50 8eliritto. fra n r  X. Leenger,

L ü e l iZ S n w a e l ls r ,

^ V i e i i ,  I. ,  8 v i l t z r § a 8 8 6  4
( N s r ^ a n in )

n ä o l i s t  6 e m  6 r s b e n ,
einpüekllt sein Ra^er von Lllvlt6 8ork- 
Oevreliren und Rxpr638l>neli86n init 
den nsn68ten erprokitseten Ver3el>ln88- 
8/8tern6n, 8v>vis anierik. Revolver, 
Lo§ardn8 ^VurkinL8cltinsn, 6la8kn§sln, 
en^I. daadartikeln, Lknnition von nur 
anerkannt l)63ter Qualität und .̂N8- 
lnln nnA an8 der Oevekrkakrik IV. 6. 
8oott äi. 8on, Rondon oder Io8kf 

Kirnen, Ludaxeet.

krei8-l'onran1e ant' Verlangen.

O > 3 N 3 - ^ u ! v 6 I ' !

in  k ö n 8 a k l  in  W e 8 is a l6 n  u n d  K ü b k la n l!  a m  t ta n r ,
ernpkelilen ilir lliana-Lnlver, l>68te8 da^dxnlver knr klinterlader, §eprs33t, natnrdlanlc, §rol)körnix 

und etark wirkend, 8p sei eil rmr Riv.islnn^ vreittra^ender 8ekn886.

H iezu eine B e ila g e  von Cramer L  Buchholz in  R iibeland.
Verlag der Walliöhausser'schen Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in Wien, Hoher Markt N r. 1.

Für die Redaktion verantwortlich J o s e f  K l e m m .  Druck von I .  B. Mallishausser in Wie».
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Eine Rüreiijagd im
Am 2 4 . J u l i  A bends ging ich non 

H ru sc a  a u s , wohin ich durch den Forstmeister 
der F . C . Herrschaft W ippach, H e rrn  Anton 
Janisch , zur Rehpürsch eingeladen w ar, m it 
dem F orstw arte  K ulnigg auf die Pürsch. 
T ag es vorher hatte  ich einen schönen K reuz
bock m it einer genau passenden K ngel ans 
meinem Lefauchex am B la t t  getroffen. D a s  
T h ie r sank durchbohrt zu B oden und stand 
ich dabei, die furchbare W unde, welche meine 
K ugel gerissen hatte, m it V erw underung be
trachtend.

Am genannten T age  hatte ich meine 
F lin te  rechts m it K ngel, links m it Posten 
geladen und befand sich in  meiner Tasche eine 
Reservekugelpatrone. S o  ausgerüstet saß ich

Riernöanmerwalkie.
am Fuße  einer T an n e  und w artete auf das 
w as kommen sollte, w ährend K ulnigg hundert 
S ch ritte  weiter in den W ald  hineinging. K urz 
darau f kehrte derselbe m it der Nachricht zu
rück, daß er am Platze, wo er sich nieder
lassen w ollte , frische B ären losung  gesehen 
habe und ersuchte mich um eine K ugelpatrone, 
welche ich ihm  auch gab, w orauf er auf 
seinen P latz zurückging. Fünfzehn M in u ten  
d arau f kam K uln igg  leise zu m ir gelaufen 
und zeigte m ir an, daß der B ä r  sich u ns 
nähere und wirklich hörte ich auch von weitem 
das Loslösen von S te in en .

W ährend w ir u n s noch besprachen, hielt 
der B ä r  an einem alten faulem  Wurzelstock 
an und bearbeitete denselben m it großer Hast.



458

S o f o r t  w ar unser P la n  gefaßt. D e r B ä r  
befand sich circa 5 0  S ch ritte  ober u n s  und 
rechts se itw ärts, w eshalb w ir u n s , in der 
H offnung, der B ä r  würde nach vollbrachter 
A rbeit wieder bergab trollen, einer über den 
andern an der Lehne anstellten, um  die B re it
seite des B ä re n  a ls  Z ie l  zu haben. K uln igg  
schlich sich b is auf circa 3 0  S c h ritte  an , fünf 
S ch ritte  un ter ihm  befand ich mich, w ährend 
weitere fünf S ch ritte  h in ter m ir sich der quer- 
laufende W aldw eg befand. D a s  ungefällige 
W ild  machte u n s  jedoch einen S trich  durch 
die Rechnung, statt bergab, ging es an der 
Lehne entlang.

Ic h  sah den B ä r  zuerst auf circa 4 0  S c h ritt ,  
konnte des dichten B estandes wegen nicht m it 
S icherheit schießen und erw artete nun  den 
S ch u ß  von K uln igg , welcher in  diesem Falle  
v o r te i lh a f te r  postirt w ar.

Ic h  hatte von der Wirksamkeit m einer 
K ugel nach dem Schusse auf das R eh eine 
so hohe M e inung , daß ich nicht im E n t
ferntesten d a ran  dachte, dieselbe könnte ihn 
n u r verwunden und nicht tödten. D a s  nicht 
G eahnte geschah!

D e r S ch u ß  K u ln ig g 's  dröhnte durch den 
W ald  wie ein Kanonenschuß, (ich pflege 
meine P a tro n en  stets sehr scharf zu laden) 
unm ittelbar darau f erfolgte ein so wildes 
G eheul, ein solches R asen  und S chlagen , 
daß mich augenblickliches Entsetzen an der 
S te lle , wo ich kniete, festhielt; herun ter
rollende S te in e  lösten den B a n n  und w ar 
ich aus nichts weiter bedacht, a ls  mich durch 
die Flucht der unangenehm en N ähe des 
M eister Petz zu entziehen.

E in  S p ru n g  zurück brachte mich auf den 
W aldw eg, kaum setzte ich mich jedoch auf 
demselben in B ew egung, a ls  ich hinter m ir 
unterhalb des W eges die H ilferufe K u ln ig g 's  
vernahm , welcher unvorsichtiger Weise statt 
se itw ärts, bergab gelaufen w ar, und da der 
B ä r  nach der R ichtung des Schusses auch 
den Feind suchte, so w ar K ulnigg auf dem 
besten W ege erfaßt zu werden.

A uf den ersten R u f stand ich still und 
hatte mich auch die Furcht gänzlich verlassen; 
es galt nun dem G efäh rten  zu H ilfe zu eilen, 
w as ich auch that, m ir aber bald schlecht 
bekommen w äre, denn au f dem W ege ran n te  
ich fast den B ä re n  über den H aufen, welcher 
noch nicht so weit w ar, a ls  der erschrockene 
K uln igg  g laubte. Ich  machte ein p a a r  S ä tze  
nach rückw ärts, zielte a u f 's  B la t t  und drückte 
lo s. M e in  S ch u ß  m ußte gut getroffen haben, 
denn der B ä r  kugelte vom W ege in  das 
Dickicht und hörten w ir bald darau f das 
Brechen th a lw ä rts . N u n  erst bemerkte ich, 
daß ich den Posten- statt K ugellauf abge
drückt hatte, w er aber auf einen B ä re n  unter 
solchen Umständen Gelegenheit hatte zu 
schießen, wird wohl mein Versehen ent
schuldigen können.

A uf den S ch u ß  K u ln ig g 's  w ar der B ä r  
zweimal gefallen und hatte eine ziemliche 
M enge Losung zurückgelassen, der B oden w ar 
m it Schw eiß bedeckt, ebenso die Fallstelle 
auf meinen S c h u ß . W eiter w ar nichts zu 
thun , da die D äm m erung  bereits weit v o r
geschritten w ar.

T ag e s  darau f, S o n n ta g  um  6  U hr früh, 
ging ich m it K ulnigg und fünf B a u e rn  (zwei 
w aren  m it F lin ten , die übrigen m it Hacken 
bewaffnet), auf den Anschuß und verfolgten 
die S p u r  bis zum T h ale , resp. M ulde. D a  
ich jedoch die B a u e rn  nicht kannte, mich somit 
auf dieselben nicht verlassen konnte, beschloß 
ich die weitere V erfolgung aufzugeben, um  
sie N achm ittags m it besseren K räften  wieder 
aufzunehmen.

Um den weiteren V erlau f klarer darzu
stellen, m uß ich die W irkung unserer Schüsse 
von S a m s ta g  beschreiben, welche am M ittw och 
vom Gem eindeam t in  W ippach constatirt 
wurden. D ie  K ugel K u ln iggs tra f  rechts die 
zweite R ippe nach dem B la tte , lief an der
selben herunter, sprang auf die gegenüber
liegende und blieb auf der inneren S e ite  des 
B la t te s  stecken, wodurch die linke Vordertatze 
stark geschwächt wurde. V on meinem Posten-
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schuß drangen zwei Posten  durch Lunge und 
Leber durch die linke S e ite , ein K o rn  ver
letzte die G edärm e, w ährend ein Posten 
gerade iu 's  Gelenk der rechten V orderpranke 
eindrang, wodurch der S ta rrk ra m p f bereits 
T a g s  darau f dieselbe vollständig ungefährlich 
gemacht hatte. M i t  einer K ugel hätte ich 
wohl kaum das gleiche R esu lta t erzielt, denn 
es hätte großer R u h e  bedurft genau zu zielen 
und diese besaß ich natürlicher Weise in  ge
ringem  G rad e. M eine A ufregung w ar am 
dritten T age fast größer a ls  am Ersten.

D ieses vorausgeschickt komme ich auf die 
weitere Fortsetzung des zweiten Ia g d tag cß  
zurück.

N achm ittags um  2  U hr form irte sich ein 
neuer Z u g  un ter Leitung des H errn  V e r
w alte rs S o r r e  und m it drei Bracken.

S o b a ld  die H unde auf die F äh rte  kamen, 
rissen die zwei älteren m it eingeklemmter 
R u th e  a u s , w ährend der jüngere dieselbe ver
folgte und im Dickicht nach kaum 2 M in u ten  
L aut gab. D a s  Gebüsch, circa 4 0  S ch ritte  
im G evierte, wurde sofort eingeschlossen und 
nun begann eine m itun ter drollige Hetze. 
Z uerst wandte sich der B ä r  gegen einen 
B au ern , erhielt eine Kugel, fiel zur E rde 
uud lief in entgegengesetzter R ichtung durch 
einen kleinen V erhau . D e r  B a u e r  lief nach 
dem Schusse ebenfalls davon uud verfolgte 
einen kleinen S te g ,  ohne es zu wissen, in 
der gleichen R ichtung m it dem B ä ren .

Auf 2 S ch ritte  vom Anschüsse trafen  sich 
B ä r  und B au er, große Ueberraschung beider
seits, eine schnelle U m arm ung, ein kleiner 
B iß  in den rechten A rm  uud die Geschichte 
w ar fertig.

Trotz der ernsten S itu a t io n , in welcher 
w ir u n s befanden, konnte keiner ein Lachen 
unterdrücken, die Ueberraschung der beiden 
w ar gar zu komisch. M eister Petz machte 
eine W endung nach rechts und lief gegen 
F o rs tw art Ä v cc , welcher, dies bemerkend, 
demselben entgegen ging und m it dem ersten 
S chuß  ihm ein Stück der untern  K innlade

rein abschoß (wir fanden das Stück m it 
9  Z äh n e n  darau f am B oden  liegend). Um 
seiner S ache  noch sicherer zu sein, sprang er 
sofort noch einen S c h r itt  vor und legte fast 
auf den K opf des B ä ren  an, hatte jedoch 
keine Z e it  m ehr abzudrücken, denn M eister 
Petz schlug ihm das G ew ehr au s  . der H and , 
daß cs wohl 2 0  S ch ritte  weit flog. 2 ivec 
w andte sich zur F lucht, der B ä r  setzte ihm 
nach und schob seine Tatzen (welche beide 
schwer läd irt, keine K ra ft zum Drücken besaßen, 
da dem F o rs tw art sonst w ohl keine R ippe 
ganz geblieben wäre) un ter dessen Arme, 
stellte ihn auf den K opf und biß ihn in  den 
rechten Schenkel, verließ ihn aber und wandte 
sich gegen K ulnigg, welcher seine beiden Schüsse 
vortrefflich anbrachte und verschwand in  eine 
circa 1 0 0  S c h r i tt  entfernte M ulde , einen 
ununterbrochenen S tre ife n  Schw eiß h in ter
lassend, und ließ u n s  die H offnung zurück, 
ihn m orgen verendet zu finden.

Ä v ec  hatte innerliche Q uetschungen d a 
vongetragen und mußte per W agen nach 
P o tk ra j tra n sp o r tir t  werden, w ährend w ir 
Anderen nach H ru sca  gingen und bei einem 
Füßchen B ie r  P lä n e  fü r den kommenden T ag  
schmiedeten.

M o n ta g  den 2 6 . f r üh,  gingen wi r ,  
6  Schützen und ein T reiber neuerdings auf 
die Suche. D ie  S p u r  des B ä re n  wurde 
verfolgt und stieß m an auf viele Lager, welche 
in  einer E ntfernung  von 1 5  S ch ritten  von 
einander dem Schw crverw nndetcn a ls  R u h e 
platz gedient hatten. D a s  arme T h ie r m ußte 
schrecklich gelitten haben, da sich in der M u ld e  
selbst und in  einem Umkreis von fast 1 M eile  
kein T ropfen  W asser befand. D ie  S p u r  ging 
gegen die Ncviergrcnze uud da zum A uf
stellen u u r der H e rr  O berförster Janisch und 
ich übrig  blieben, so hielten w ir es fü r  besser 
m it m ehr T reibern  unser Glück zu versuchen.

Z u  Hause angekommen, ließen w ir die 
B a u e rn  vo rru fen ; E iner erschien, die Andern 
w aren nicht zu bewegen, m itzuhalten. I n  
dieser Verlegenheit ließ der H e rr  O berförster
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H olzarbeiter au s T a ru o v a  holen und Punkt 
2  U hr kamen 8 kräftig gebaute, m it Hacken 
und Z am p in s  bewaffnete Bursche anmarschirt, 
welche sich sofort dem Iäg erz u g e  anschlossen.

Am Platze angekommen, w urden die J ä g e r  
am W ege postirt und die 8  T re ib er zugleich 
m it 3  F orstw arten  und dem H errn  V e r
w alter S o r r c  durch H e rrn  Janisch  der 
G renze entlang aufgestellt. H e rr  S o r r e  leitete 
den T rieb  und wurde der B ä r  auch sogleich 
durch seinen jungen Bracken aufgetrieben. 
S t a t t  daß M eister Petz versucht hätte a u s 
zureißen, w andte er sich gegen die T reiber. 
E in e r derselben, m it einer F lin te  bewaffnet, 
schoß auf ihn und w äre vom B ä re n  sicherlich 
auch angegriffen worden, wenn dessen A uf
merksamkeit, durch das laute  R u fen  eines 
nebenstehenden H o lzarbe ite rs, von ihm  nicht 
abgelenkt worden w äre. A ls  der S ch u ß  ge
fallen w ar, schrie ein nebenstehender B a u e r :  
„S ch lag  ihn m it dem Kolben, schlag ihn 
tod t,"  der B ä r  machte eine halbe W endung 
und ging auf diesen lo s . D a  an ein E n t
rinnen  im  Dickicht nicht zu denken w ar, so 
hielt der B a u e r  S ta n d ,  holte m it der kleinen 
Hacke zum Sch lage  a u s , tra f  aber, da der 
B ä r  sich unversehens hob, statt m it dem B e il 
m it der H and und w ährend ersteres dem 
Ungethüm  über den K opf flog, rutschte die 
andere demselben in 's  M a u l .  N atürlich  biß 
der B ä r  nach allen K räften , der unerschrockene 
B a u e r  aber ergriff dessen Z u n g e  und riß  
sie ihm im  w ahren S in n e  des W o rte s  halb 
au s. M a n  m uß diese W aldbew ohner kennen, 
um  das eben G esagte glauben zu können! 
Auf den H ilferuf des B edrän g ten  liefen seine 
K am eraden herbei und hackten auf den B ä re n  
lo s , daß die Sch läge  w eithin klangen. E iner 
trieb ihm einen Z a m p in * )  in  den Nacken, 
welcher w ohl an vier Z o ll  tief eindrang, 
w orauf der B ä r  sich taum elnd auf einen

*) Ein spitzes Handwerkszeug in Form eines 
Beiles aber stumpfspitzig, nicht schneidig.

anderen A rbeiter stürzte, durch den furcht
baren  Schm erz, den der, noch immer in der 
W unde steckende Z am p in  ihm verursachte, 
machte er jedoch einen zu kurzen S p ru n g  und 
faßte ihn  n u r  am Hosenriem en. I n  diesem 
Augenblicke kam der Schm ied au s Podkraj 
und gab ihm den Gnadenschuß in 's  O h r .

S o  endete d as zähe Leben des arm en 
M eister Petz, welcher m it Recht sagen konnte: 
„D ie  kleinen Lumpen hängt m an auf, die 
großen lä ß t m an  lau fe n ."  D enn  in  der Z e it  
seines 2 0 jäh rig en  Lebens hat er w ohl kaum 
einen D iebstahl begangen, von R au b  nicht 
zu reden. W enn er mich verwünschen könnte, 
so würde er es zweifelsohne thun, denn w äre 
ich nicht in  die Som m erfrische gegangen, 
würde er sich wer weiß wie viel J a h r e  noch 
an den köstlich aromatischen H im beeren des 
N an o s  erlabt haben.

D e r B ä r  w a r ein M ännchen, hatte eine 
Länge von über 2  M e te r und wog 2 3 0  K ilo 
gram m . S e in  Fleisch w ar äußerst schmackhaft 
und w ar frei von jedem Beigeschmack. Ic h  
aß ein rohes Beefsteak, welches m ir ebenso 
vortrefflich mundete, a ls  ob es vom besten 
M astochsen gewesen w äre.

D ie  empfangenen W unden, welche zwölf 
K ugeln gerissen halten, w aren  bereits stark 
in B ra n d  gerathen und hätte er unbedingt 
verenden müssen. Andere veraltete V erw u n 
dungen wurden nicht vorgefunden.

T r i e s t ,  10 . August 1 8 8 0 .
Istdor ßdler v. Hckhek.

N a c h s c h r i f t .  S o eb en  erhalte ich aus 
W ippach die Nachricht, daß um  H ru sca  
(3 S tu n d e n  von N an o s, F . C . Herrschaft 
des G ra fen  Lanthieri) vier B ä re n  gesehen 
wurden u . zw. M ännchen, Weibchen und 
2  Ju n g e .

E s  werden Anstalten zu einer großen 
T reib jagd getroffen und dürften sich viele 
T riester J ä g e r  d aran  betheiligen.

T r i e s t ,  1 9 . August 1 8 8 0 .
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Episoden aus den Auer- und SpieHahn-Iagden I88Ü auf dem 
krainerischen Hochgebirge.

(Schluß.)

"Nach anderthalb tägiger R a st ging ich auf 
die dringende M eld u n g  eines Ja g d h ü te rs  in 
ein A lpenrevier auf den A uerhahn. D ie  V e r
abredung w ar dahin getroffen, daß w ir an 
einer hochgelegenen S te lle  in  der Nacht zu
sammen kommen werden. Nach zweistündiger 
F a h r t  begann ich um  11 U hr N achts den 
Aufstieg. Ic h  w ar von der S t r a ß e  schon 
eine ziemliche Strecke gegangen, a ls  ich die 
Laterne anzünden m ußte, w as m ir beinahe 
wegen der feucht gewordenen Hölzchen m iß 
lungen wäre, indem n u r d as allerletzte Stück 
zündete. Ic h  ging rasch weiter und erreichte 
in  zwei S tu n d e n  die verabredete S te lle . 
D e r  Ja g d h ü te r  w ar noch nicht da. Ic h  hing 
die Laterne an den Ast eines freistehenden 
B au m es, auf daß der Lichtschimmer weithin 
sichtbar w ar. Ich  ging ein wenig auf und 
ab und bemerkte bald durch den W ald  gegen 
die Ebene einen Lichtschein. W eil der J a g d 
hüter von einer anderen S e ite  kommen mußte, 
so w a r ich begierig, wer sich diesem Platze 
von dort n äh ert. Ic h  w ar nämlich der M e i
nung, daß Jem an d  m it einer Fackel herau f
kommt. D a  der Lichtschein im m er auf der 
nämlichen S te lle  w ar, und N iem and zu m ir 
kam, ging ich entgegen. A ls  ich jedoch 
an den R a n d  tra t ,  wo die Aussicht in  die 
Ebene etw as freier w ar, bemerkte ich ein 
großes Schadenfeuer in  der Ebene, dessen 
S ch e in  mich durch den dichten W ald  früher 
täuschte.

Nachdem es bereits ^ 2  U hr geworden 
ist, so beschloß ich allein ans den m ir genau 
bekannten B alzplatz zu gehen. Ic h  raffte 
schnell einiges Reisig zusammen, zündete es 
an. und legte noch einige größere Aeste, die 
ich abbrach, darau f, um  dem Ja g d h ü te r  ein 
Aviso meiner Anwesenheit zu hinterlassen. 
Ic h  mochte eine V iertelstunde gegangen sein, 
a ls  sich der Ja g d h ü te r  meldete. Ic h  a n t

wortete ihm  sogleich und er auch und nach 
einiger Z e it hörte ich un ter m ir, aber nicht 
in der R ichtung des W eges, den ich kam, 
ein Brechen und Krachen durch den W ald  
und nachdem ich aberm als ein Aviso gab, 
wo ich bin, brach der brave Bursche gerade 
an m ir a u s  dem Dickicht h e rau s, malerisch 
beleuchtet von einer Laterne.

Nachdem er m ir angegeben, wo der H ahn  
balzt, übernahm  er die Beleuchtung und w ir 
kamen etw as vor 3  U hr geräuschlos und nach
dem w ir das Licht schon längst ausgelöscht, 
auf dem Balzplatze an. H ier standen w ir 
lauge Z e it  unbeweglich, aber es wollte nicht 
T a g  werden und der H ah n  sich nicht melden. 
Doch beirrte  mich dies nicht, es w a r noch 
nicht genug licht geworden und der H ah n  
m ußte sich ja  jeden Augenblick melden. D a  
er sich jedoch nicht meldete und es m ir schien, 
daß der T a g  denn doch schon angebrochen 
sein m uß und der H ahn , wenn er d a w ä re , 
sich ohne w eiters schon gemeldet hätte, so 
erklärte ich, daß der H ah n  nicht hier, son
dern auf dem zweiten S ta n d  über dem G r a 
ben sein müsse, wo er abwechselnd zu balzen 
pflegte. Trotzdem, daß der J ä g e r  bat, noch 
ein wenig zu w arten , ging ich doch weiter 
und w ir gelangten an  eine S te lle , wo m an 
vom anderen S ta n d  den H ah n  gut vernim m t. 
A ls  ich geräuschlos die S te lle  betra t, w ar 
auch vom anderen S ta n d e  her kein T o n  des 
A uerhahnes zu hören. Aber im  nächsten 
M om ent begann der H ah n  eifrig zu balzen, 
ein Zeichen, daß er schon länger balzte und 
im M om ente unserer Ankunft n u r eine Pause 
machte.

Je tz t legte ich den Lodenrock ab, fügte 
die P a tro n e n  ein, beließ die H äm m er aber 
auf der ersten R ast, w as sich bald a ls  sehr 
gut bew ährte, bedeutete dem J ä g e r  pan tom i
misch, daß er hier stehen bleiben solle und
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fing nn, anzuspringen. A nfangs ging es ganz 
gut, obwohl das T e rra in  steinig und m it 
einer Unmasse von dürrem  R eisig belegt w ar. 
A ls  ich w ährend einer P au se  unbeweglich da 
stand, fielen einzelne R egentropfen a n s  den 
pechschwarzen W olken. Ic h  erhob die Augen 
zum Him m el, aber nicht aus Andacht, son
dern a u s  B esorgn iß  über die drohenden 
Regenwolken.

D e r  H ahn  balzte wieder und ich sprang 
rasch v o rw ärts , um  ihm  näher anzukommen, 
bevor daß Geräusch des herabfallenden R egens 
m ir die B a lza rie  übertönen würde. D ie  
R egentropfen fielen im m er dichter und das 
Geräusch w ar im m er intensiver, jedoch ent
nahm  ich die B a lza rie  noch im m er au s die
sem vertrackten Rauschen. Ic h  w ar noch 
ziemlich weit vom H ah n  und konnte ihn auch 
nicht sehen. Gleich aber begann der R egen 
so zu gießen, daß ich vom H a h n  gar nichts 
hören konnte.

Ic h  ü b ertra t zum S ta m m e  einer dichten 
T an n e  und blieb dort ruhig  stehen. D e r  
R egen w ar sehr ausgiebig und ich glaubte 
schon, daß die J a g d  vereitelt sein werde, a ls  
er plötzlich, wie abgeschnitten, nachließ. Je tzt 
fielen nu r noch die schweren T ropfen  von den 
B äu m en  und platzten geräuschvoll auf den 
B oden. Zugleich strich ein sanfter W indzug 
durch den W ald  und erhöhte das Geräusch 
der herabfallenden T ropfen  bedeutend. Doch 
w ar dadurch das W asser von den B äu m en  
abgeschüttelt und es fielen n u r einzelne 
schwere T ropfen  herunter und w ar wieder 
möglich, den H ah n  zu hören, wenn er sich 
melden würde. W eil der R egen aufhörte, so 
w ar anzunehmen, daß der H ah n  wieder b a l
zen würde.

Ic h  stand nicht lauge, a ls  der H ah n  das 
K nappen machte und bald zu balzen begann. 
Ic h  sprang augenblicklich an und weil es 
schon lichter geworden w ar, so w ar kein 
Stückel zu versäum en. Ic h  übersprang manche 
Astgruppe glücklich, obwohl ich auf den nassen,

glatten  Aesten am B oden ein p a a r M a l  ein 
wenig a n sg litt. Ich  hatte den H ah n  noch 
nicht in  S ic h t. A ls  ich nun , um  rascher v o r
w ä rts  zu kommen, schon sehr gewagte S p rü n g e  
machte und nicht so sehr auf den B oden, 
a ls  nach dem H ahne sah, t r a t  ich auf einen 
un ter dem Laub versteckten nassen Ast, glitt 
au s  und sank in 's  rechte K nie, wobei ich u n 
willkürlich m it der rechten H and , in der 
ich das G ew ehr hielt, mich auf ein Gebüsch 
stützen und d as G ew ehr in  die nassen Aeste 
drücken m ußte. Ic h  beruhigte mich jedoch so 
rasch, daß der H ah n  von diesem Zwischenfall 
nichts merkte und ich stand bald wieder au f
recht, gab aber m ehr Acht, wohin ich tra t . 
Nach kaum ein p a a r  S p rü n g e n  bekam ich 
den H ah n  in  S ic h t. E r  stand auf einer 
Buche und balzte sehr eifrig. Um gedeckt 
ihm anzukommen, ü b e rtra t ich seitw ärts in 
eine T annengruppe. A ls ich, jedes Stückel 
benützend, un ter einer T anne  in gebückter 
S te llu n g  rasch ü b e rtra t, enttrug m ir ein Ast 
den H u t, welcher seitw ärts herabkollerte, jedoch 
bald stecken blieb.

Ich  ü b e rtra t imm er weiter und kam sehr 
gut gedeckt zum H ah n  in Schußdistanz. D ie s  
w ar das erste M a l ,  daß ich vor dem m aje
stätischen A uerhahn m it unbedecktem H aupte  
erschien. Ic h  spannte geräuschlos beide Läufe, 
tru g  nach dem H auptschlag genau an und 
drückte ab. D e r  H ahn  siel senkrecht herab 
und w ar, a ls  ich ihn aufhob, schon verendet. 
E s  w ar ab erm als ein C ap ita lhahn , der 
D reihundertvicrzehnte m einer H ahnenprax is 
auf dem beschwerlichen, krainerischen Hoch
gebirge.

Nach dem H ah n  hob ich auch meinen 
H u t auf und ich ging m it dem Ja g d h ü te r  
bis zur S te lle , wo ich in  der Nacht das 
F euer machte. D o r t  trennten w ir u n s  und 
ich kam rasch thalab  zum nächsten B a u e r , 
wo ich mich m it einer frisch gemolkenen M ilch 
zur G enüge labte und bald zum W agen ge
langte und vom I n s t e r  x lu v iu s  weiter nicht 
m ehr behelliget wurde.
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Eine recht interessante S p ie lh ah n jag d  er
lebte ich in  der heurigen B alzsaison.

Unsere hochgelegenen S p ie lhahnrev iere  
w aren im  heurigen F rü h ja h re  sehr lange m it 
hohem Schnee bedeckt und so oft es regnete 
und nach dem N ordw ind sich ausheiterte, 
fiel neuer Schnee, welcher jedoch bald ver
schwand. Aber die alten  compacten M assen 
w iderstanden der w arm en S o n n e  des M a i  
noch sehr lange.

D e r  Ja g d h ü te r  ha t vier S p ie lh äh n e  be
stätiget, von denen besonders einer den S ta n d  
genau hielt, sehr eifrig balzte und ein unge
wöhnlich schöner H ah n  w ar.

Am 1 9 . M a i  gegen Abend fuh r ich 
vom H ause, ging nach zweistündiger F a h r t  
gegen die hochgelegene B ehausung des J a g d 
hü ters und erreichte dieselbe nach ein und 
einer halben S tu n d e . D o r t  fand ich säm m t
liche H äu p ter der zahlreichen F am ilie  eben 
beim N achtm ahl versam m elt, wozu m an auch 
mich eingeladen hat. A llein ich dankte, indem 
ich den heißen B ra in  m it sauerer M ilch und 
darau f S a u e rk ra u t m it schleifsteinhartem 
Schw arzbrod nicht essen wollte. Ic h  trank 
n u r  eine frische M ilch  und verzehrte eine 
S em m el dazu und drängte zum W eitergehen 
in 's  R evier, um  sobald a ls  möglich die S e n n 
hütte zu erreichen, dort eine R a s t zu halten, 
dann aber auf den weit entlegenen beschwer
lichen B alzplatz zu gelangen und den H ah n  
nicht zu versäum en.

D e r J ä g e r  w a r bald bereit und w ir 
tra ten  den langen W eg an. D a  der M o n d  
im ersten V iertel nicht so ausgiebig leuchtete, 
so zündeten w ir im  W alde die Laternen an. 
Nach zwei S tu n d e n  erreichten w ir die S e n n 
hütte. I m  F rü h jah re  betrete ich diese S o m m er
frischen der A elpler m it viel größerem  V e r
gnügen, a ls  im  S o m m er. W enn m an auch 
im F rü h jah re  zuweilen vom H erd  und von 
den B änken den Schnee erst wegräum en 
m uß und d as Feucrmachen auf dem nassen 
H erde sehr schwer, auch zuweilen daselbst so 
kalt ist, daß m an an allen G liedern  zittert,

so ist m ir dies doch lieber, a ls  im S o m m er, 
wo das Vieh die H ütte  um lagert und überall, 
wo m an hinblickt oder h in tritt, Beweise des 
ewigen Stoffw echsels der N a tu r  um herliegen 
und beinahe alle S in n e  verletzen. W ir  machten 
ein Feuer und schon nach einer S tu n d e  
R ast verließen w ir die behagliche S tä t te  
und gingen ganz gemächlich ans den B a lz 
platz. D e r  W eg führte  u n s über steiniges, 
steiles T e rra in , an fangs noch zwischen W etter
tannen und Lärchen, über massenhafte Schnee
lager und n u r  theilweise über schneefreie 
S te llen .

A ls  w ir jedoch höher stiegen, w aren die 
Schneefelder ausgedehnter und die Latschen- 
gebüsche tra ten  an S te lle  der T an n en  und 
Lärchen. D ie  N acht w ar sternenhell, die 
Luft ruhig , aber überau s kalt. Nachdem 
w ir auf einem hundertjährigen W indbruche 
gerastet und ich mich überzeugt habe, daß 
der T a g  bald anbrechen w ird, löschten w ir 
die Laternen aus und gingen zu der Schnee- 
fläche, wo der H ah n  so eifrig balzen sollte.

W ir  kamen geräuschlos an, machten einen 
S ch irm  in  einem Latschengebüsche und ich 
richtete m ir solchen so e in , daß ich ihn 
nö th igenfalls ohne Geräusch verlassen konnte, 
um  den H ah n  etw as anzuschleichen. D en 
J ä g e r  aber schickte ich auf andere B a lz 
plätze, um  die H ahnen  zu beobachten. Ic h  
fügte die P a tro n en  ein und spannte beide 
Läufe. Ic h  saß nicht gar bequem am B oden 
und w artete ruh ig , daß sich die Schneehühner 
melden werden. E s  w ar schon empfindlich 
kalt, der B oden m it starkem R e if bedeckt und 
der Schnee steinhart gefroren. Nach einer 
W eile meldeten sich die Schneehühner an 
zwei S te llen . D ie s  machte das W arten  schon 
etw as leichter; denn nach dem zweiten M elden 
der Schneehühner m uß bald der H ah n  ein
fallen. Auch zum zweiten M ah le  meldeten 
sich die Schneehühner und nun  w artete ich 
sehr aufmerksam auf den E in fa ll des H ahnes. 
I n  kaum drei M in n ten  hörte ich den H ahn  
einfallen; aber das Geräusch schien m ir
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schwach, daher m uß er weit von m ir einge
fallen sein. Ic h  verhielt mich reg u n g slo s 
und w artete, daß er sich zu melden beginnt. 
E r  machte auch wirklich bald d as Rauschen, 
aber ich entnahm , daß er nicht dort einge
fallen sei, wo der J ä g e r  die S te lle  bezeichnete.

Ic h  versuchte aufzuschauen, um  den H ah n  
auf dem Schnee zu erblicken, allein ich konnte 
ihn nicht sehen. D erselbe machte sein R a u 
schen, übersprang auch m it lau tem  F lü g e l
schlag und versuchte schon zu kollern. B ev o r 
er jedoch nicht eifrig zu balzen b eg an n , 
wollte ich nichts unternehm en. Je tz t balzte 
er sehr eifrig. Ic h  hob mich sehr vorsichtig 
und äugte nach dem H ah n , konnte ihn jedoch 
nicht entdecken. V o r m ir lag  die freie S chnee
stäche, allein der H ah n  w ar nicht darauf. 
Je tzt stand ich schon aufrecht und ermittelte, 
daß der H ahn  höher oben auf einer kleineren 
Schneestäche balzte und versuchte ihn m it der 
S tim m e  des H ah n es zu reizen. D e r  H ah n  
antw ortete wohl, aber ruh ig , nicht so vehe
m ent a ls  wenn er Lust h ä tte , m it dem 
G egner anzubinden und balzte auf seinem 
Schneesteck weiter. Ic h  versuchte es noch 
einm al m it der S tim m e  des H ah u es , aber 
der H ah n  kehrte sich nicht da ran . N u n  lockte 
ich ihn  m it der Henne. D ie s  brachte ihn 
einen M om ent zum Schw eigen, aber er 
rü h rte  sich nicht vom Fleck und balzte weiter.

E in  weiterer Versuch m it der Henne 
w ar gleichfalls uicht vom geringsten E rfo lge . 
Ic h  tra f  schon solche S p ie lh ä h n e , die auf 
keine S tim m e  gehen und imm er auf einem 
Fleck balzen. E s  sind meist sehr eifrige 
S ä n g e r . D a  mein spröder G egner au ß er
ordentlich eifrig balzte und es schon lichter 
zu werden begann, beschloß ich ihn anzu
schleichen. Ic h  lehnte das gespannte G ew ehr 
auf einen Latschenast, zog den Lodenrock au s , 
nahm  noch die zwei P a tro n e n  und recog- 
noscirte  rasch , wo ich mich dem H ahn  
nähern  könnte. Latschengebüsche w aren genug 
he ru m , die m ir Deckung gew ährten , der 
B oden aber w ar sehr ungünstig und der

hartgefrorene Schnee hätte gekracht, wenn 
ich d arau f getreten w äre. Ic h  schlich ganz 
gebückt und gedeckt während des eifrigen 
R o d e ln s , trotz der G enagelten und des steini
gen T e rra in s , geräuschlos gegen den H ahn , 
blieb aber unbeweglich, sobald er das R a u 
schen machte. A uf diese Weise kam ich dem 
H ah n  schon bedeutend n ä h e r , aber konnte 
ihn  noch nicht sehen.

Je tz t kam ich an eine S te lle , wo ich 
einen Schneesteck Passiren m ußte um  wieder 
auf schneefreies T e rra in  zu gelangen. D a  
ich den Schnee nicht betreten d u rfte , um  
nicht Geräusch zu machen, so ging ich auf 
den K nien und auf die linke H and gestützt, 
darüber, wobei ich sehr vermied, m it den 
Schuhspitzen den Schnee zu berühren. D e r  
Schneefleck w ar passirt und ich r ich te te t mich 
wieder halb auf. W eil das Hemd noch von 
dein weiten Aufstieg naß. w ar, so fro r mich 
schon gewaltig, doch das w a r Nebensache. 
Jetz kam ich zu einem Latschengebüsch, von 
wo aus ich den H ah n  erblicken konnte.

Höchst vorsichtig schaute ich zwischen den 
Latschenästen auf den Schnee, auf dem der 
H ah n  balzte. Je tz t sah ich ihn in der M itte  
der Schnecsläche, aber von hier nicht zu 
schießen. D a  weiter h inauf keine Deckung 
w ar, so m ußte ich zurück und kam geräusch
los wieder zu der Schneefläche, auf der, 
nach B eh aup tung  des J ä g e r s ,  der H ahn  
b isher gebalzt haben sollte. A ls  ich beim 
Schnee w a r , sah ich genau, von wo der 
H ah n  zu schießen w äre. E s  w ar zwischen 
dieser Schneefläche und jener, auf welcher 
der H ah n  balzte, ein dichtes Latschengebüsch; 
wenn ich dorth in  gelangen könnte, so ist der 
H ah n  mein. A ber wie dahin komen, da ich 
in  solcher N ähe des H ahnes den Schnee m it 
den G enagelten nicht berühren durfte.

A uf einm al legte ich das gespannte G e 
wehr ganz sachte auf den B oden, schnürte 
die G enagelten ans, zog sie au s und legte 
sie auf den B oden. Je tzt, in  W ollstrüm pfen, 
werde ich den Schnee w ohl berühren dürfen.
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Ich  nahm  das G ew ehr, legte auch den H u t 
auf den B oden und begann auf dem Bauche 
gegen d as besagte, n u r  sehr niedere Latschen- 
gebüsch anzuschleichen. W egen der N ähe des 
H ahnes m ußte ich mich n u r  höchst, vorsichtig 
bewegen. E s  ging so ziemlich gut, aber nicht 
g a r schnell v o rw ärts  und wenn der H ah n  
das Rauschen machte, so m ußte ich reg u n g s
los auf dem Schnee liegen und berührte 
oft beinahe m it dem Gesichte den Schnee. 
Z u m  Glück balzte der H ah n  sehr eifrig und 
ich w ar schon in  der N ähe des Latschen
gebüsches. I n  ein P aar B ew egungen erreichte 
ich das deckende Gebüsch.

Jetzt richtete ich mich halb auf und ver
suchte, den H ah n  zu erblicken. E r  balzte sehr 
eifrig und ich hob sehr vorsichtig den K opf und 
sah den H ah n . E r  bewegte sich wie eine 
Schildwache im m er auf einem Flecke hin 
und her. Ic h  zog den K opf zurück und 
brachte das G ew ehr, obwohl ich gedeckt w ar, 
doch höchst vorsichtig in  Anschlag und trug  
gegen den H ahn  an. E r  w ar gerade von 
m ir gekehrt und zeigte m ir den schneeweißen 
S to ß  und die ausgesp ritz ten  S icheln . S o  
wollte ich ihn nicht schießen; denn ein zer
schossenes S p ie l  kann mich nicht freuen. 
E r  w ird ja  zurückkehren. M i t  verhaltenem  
Athem  blieb ich im Anschlag, nahm  den 
H a h n  a u f 's  K orn  und w artete so, daß er 
d a s  Rauschen machen und hiebei sich hoch

aufrichten w ird. Je tz t hielt er im B alzen  
inne, richtete sich hoch auf und machte das 
Rauschen. E s  w ar sein letzter T o n ; denn 
ich drückte- im selben M om ent ab. D e r H a h n  
blieb am Fleck liegen. Ic h  um ging rasch 
das Latschengebüsch und lief zum H ah n . 
E r  machte noch die letzten Zuckungen und 
blieb dann  reg u n g slo s liegen. E s  w ar 
wirklich ein schöner H ah n  und a ll' der 
M ü h en  w e r th , die ich eben überstanden. 
Je tzt lief ich auf dem harten  Schnee zu 
meinen Effecten.

Ic h  stand bald wieder in  den G enagelten, 
der H u t th a t sehr w ohl auf dem Kopfe und 
detto der Lodenrock am Leibe; denn es ha t 
mich, namentlich wenn ich auf dem Schnee 
lag , ordentlich gefroren.

Ic h  ging nun  h e rab , wo der J ä g e r  
kommen sollte und dieser lachte schon von 
W eitem , a ls  er sah, daß ich den H ah n  
trage. E r  ha t zwei eifrig balzende S p ie l 
hähne beobachtet, welche ich auch in den 
darauffolgenden T agen  m it E rfo lg  bekriegt 
habe. W ir  gingen nun  den langen W eg bis 
zur Katschen, wo w ir u n s  nicht aufhielten 
und dann  zur B ehausung  des J ä g e r s ,  wo 
ich mich m it einer Ziegenmilch labte, und 
bald m it dem Prächtigen H ah n  zum W agen 
herab kam und bei w arm er S o n n e  nach 
H ause fuhr.

Z .  S t .

Eine Saujagd im Mrstenthum Lanino.
V on Au A —d. (Fortsetzung.)

M ittlerw eile  begann es zu grauen und 
imm er dichter füllten sich die beiden S tu b e n  
der Cafäschänke. D e r  Leiter der J a g d ,  ein, 
wie es schien, w ohlerfahrener G ra u b a rt ,  wurde 
den O fficieren  vorgestellt und versicherte, daß 
m an einen in  jeder Beziehung ausgezeichneten 
T ag  haben werde.

G erne th a t der alte J ä g e r  Bescheid, a ls  
ihm  ein G läschen  R u m  angeboten wurde

und a ls  Revanche fü r ein von O bcrlieu tenan t 
Z .  dem onstrirtes und offerirtes „Knickebein" 
machte er die G äste m it den hier bei T re ib 
jagden gebräuchlichen S ig n a le n  bekannt. Diese 
S ig n a le , von einfachen langgezogenen T önen 
b is zu einem überstürzten G u rg e ln , werden 
einem In stru m en te  entlockt, welches w ohl 
verdiente in  allen Jnstrum entensam m lungen 
Aufnahm e zu finden, wohlverstanden n u r
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seiner C uriositä t und nicht seines musikalischen 
W erthes wegen. E s  ist von der N a tu r  selbst 
gebildet und die Nachhilfe der M enschenhand 
d aran  w ar gering : „E ine M uscheltrom pete, 
deren E rfindung  dem H errn  T rito n , S o h n  
des N ep tu n u s und der A m phitrite, zuge
schrieben w ird ," erklärte der C o m m an d an t; 
„wie es aber möglich w ar, daß die weinerlich 
grollenden T öne dieser T ro m b a  die him m el
stürmenden G igan ten  erschrecken konnten, ist 
heute nicht m ehr recht zu verstehen."

D e r  Leiter der J a g d  w ard nu n  abberufen; 
die S ch aaren  der T reiber, welche sich auf 
dem M arktplatze vor dem C afähause gesammelt 
h a tte n , m ußten  geordnet und abgefertigt 
werden. Und nun  entwickelten sich S cen en  
von so originell localer N a tu r , so ganz ver
schieden von dem auf allen anderen J a g d -  
te rra in s  Gebräuchlichen, daß w ir Oesterreicher 
u n s  sogleich fü r unseren N ach tritt belohnt 
zu fühlen begannen. M ä n n e r, W eiber und 
K inder, begleitet von H auskö tcrn  jeglicher 
B astardsp ie lart ballten sich, unaufhörlich 
schreiend, zu zwei dichten H aufen.

D e r  alte J ä g e r  m it der T ritonsm uschel 
t r a t  zuerst an den einen, dann an den andern 
der w irren  Menschenknäuel und gab E inigen 
der ihm zunächst S tehenden  kurze W eisungen 
über den einzuschlagenden W eg und die 
Aufstellung der Feuerlin ie. „ S e in  W o rt 
geht in  die R unde, tönt wieder fern  und 
n ah "  citirte der aufmerksam zusehende C om 
m andant, und wirklich ging die vom M uschel- 
hornbläser ausgegebene P a ro le  rasch von 
M u n d  zu M u n d . D ie  T reiberhaufeu  setzten 
sich ohne viel B esinnen nach einander in 
B ew egung, fröhlich scherzend und jauchzend; 
gellend bellten die Hundemischliuge, doch alle 
in  der gleichen U n tonart, den heraufdäm m ern
den M o rg en  an. E in  H aufe zog gegen 
N orden, der andere gegen S ü d e n , der C om 
m andant aber blickte sehnsüchtig nach O sten, 
wo freundlichen F rü h ro th e s  erste S p u re n  sich 
zeigten und flüsterte vor sich h in : „ E o s  im 
S afran g ew an d e  entstieg des O keanos W ogen,

wieder den G ö tte rn  das Licht und den 
sterblichen M enschen zu bringen ." Aber er 
w ard  au s seinen T räum ereien  gerissen, denn 
Lachsalven und Verwünschungen drangen an 
sein O h r ,  denjenigen sehr ähnlich, welche 
seine unvorsichtige Vorsicht zur V erhütung 
einer W iederauftischung der faulen E ie r 
hervorgerufen hatte. Und wirklich w aren 
Nachwehen jener raschen T h a t zum Ausbruch 
gekommen. D e r zottige H und des Podestä, 
ein V erw and ter d ritten  G rad es  vom W ind- 
und Schäferhund  zugleich, sollte m it einem 
D iener den T reibern  folgen, aber nachdem 
er eine Strecke gelaufen w ar, kehrte er um  
und flog in 's  C a fäh au s  zurück, wo er, sich 
durch eine dichte G ru p p e  drängend, an seinem 
H errn  em porsprang. B ei dieser G elegenheit 
zeigte es sich, daß auch der H und eine a u s 
giebige D osis au s jener Eierdouche empfangen 
haben m ußte, denn sein ungepflegtes, zottiges 
Fell w ar auf dem Rücken und an einer 
Flanke, au welcher noch Stückchen von 
Eischalen hingen, ganz klebrig.

Aber auch die H ände des Podestä, welche 
die Liebkosungen des T hieres abweisen wollten, 
w aren neuerdings m it Eistoff überzogen, 
ebenso wie seine A crm el; jetzt sahen auch die 
andern H erren , an welchen vorüber sich der 
treue V ierfüß ler gedrängt hatte, näher zu, 
und an ganz unglaublich vielen Beinkleidern 
und Jackenschößen zeigten sich S p u re n  von 
Abreibungsversuchen des H undes. S t a r r  stand 
der C om m andant einen Augenblick vor der 
G ru p p e  der von dem E icrbrci Befleckten, 
aber d iesm al entschuldigte er sich nicht, son
dern drückte sich rasch wieder durch die T hüre , 
durch welche er eingetreten w ar, a ls  er den 
Lärm  in der S tu b e  v e rn ah m ; nach seinem 
Pferde wolle er sehen, m urm elte er im  A b
gehen, doch durch's offene Fenster hörte m an 
ihn, a ls  er um die Ecke bog, wieder Verse 
seufzen —  —  —  —  „fortzeugend B öses 
m uß gebären" hallte es herein, dann aber, 
a ls  er sich allein sah, schlug auch er eine 
helle Lache auf. —
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Endlich dachten auch die J ä g e r  an den 
Aufbruch, doch vor dem Abmarsche wurden 
die Gewehre geladen. D ie s  w ar aber eine 
höchst bemerkenswerthe O p e ra tio n , die abson
derlichsten Feuerrohre  w aren  hier im Gebrauch. 
Antediluvianische Steinschlösser, m it dem 
C aliber eines M ö rse rs , lange Entenflinten 
und kurze B ersag lie ri-S tu tzen , welch' letztere 
w ohl von zeitweilig in  D isp o n ib ilitä t befind
lichen G arib a ld ian ern  heimgebracht worden 
w aren. Je d e r Lauf aber empfing nebst einer 
übergroßen P n lv erlad u n g  auch zwei Projek
t i l e ; die gezogenen ebenso wie die glatten. 
E s  erscheint nothwendig hervorzuheben, daß 
dies buchstäblich zu nehmen ist und so ein
dringlich redete m an u n s  O fficieren  zu, eben
fa lls  zwei K ugeln zu laden, daß mehrere sich, 
um  n u r R u h e  zu bekommen, darein ergaben.

Nachdem jegliches R o h r  geladen w ar, 
ordnete m an sich zum Abzüge. E in  T heil 
der eingeborncn Schützen hatte R eitthiere 
m itgebracht, Pferde, M au lth ie re , E se l; das 
gab, den O fficieren angeschlossen, eine bunte 
doch nicht unansehnliche C avalcade. D ie 
unberittenen Schützen folgten und den Z u g  
beschlossen ein p a a r Dutzend B urschen, bestimmt 
die P ferde zu halten.

Nach der A ufklärung, welche u n s der auf 
einer „ M u la "  neben u n s  reitende Leiter der 
J a g d  gab, hatten w ir nicht viel m ehr a ls

eine halbe M eile  gegen W esten zu ziehen, 
um  den Rücken zu erreichen, auf welchem 
die Kette der J ä g e r  sich entrollen sollte. 
D e r  T rieb  w ar, wie w ir jetzt erfuhren, 
wirklich m it großem  Geschicke geplant. V o r 
dem langgestreckten H ügel, auf welchem die 
J ä g e r  Aufstellung nehmen sollten, lag ein 
durchaus m it W ald  oder G estrüpp bedeckter 
Kessel. D ie  beiden T reibercolonnen erreichten 
auf einem Unwege von über anderthalb 
M eilen  die Einfassungshöhen dieses Kessels 
in  N ordw est und S ü d w e s t, begannen den 
T rieb  sogleich von dem Rücken herab, imm er 
ihre westlichen F lü g e l vorschiebend, b is diese 
sich vereinigten. S o d a n n  bildeten die T reiber 
einen großen B ogen und gingen geradeaus 
gegen O sten . A lles W ild  au s dem Kessel
grunde m ußte dergestalt dem Drucke gegen 
die sanfte Böschung der Höhe, auf welcher 
die F euerrohre  harrten , weichen. „ E s  kann 
kein Füchslein durchbrechen," meinte der 
F ü h re r, „die T reiber sind n u r zu zahlreich, 
das ganze Fürstenthum  macht heute F eiertag  
und h a t sich ihnen angeschlossen." —

In d e ß  w ar die S o n n e  durch den M o rg e n 
nebel gebrochen und sendete ihre S tra h le n  
über unsere Köpfe weg auf die sich vor unse
ren Blicken entfaltende, freundliche Scenerie.

(Fortsetzung folgt.)

Die Jagden der Renedictiner.
Von N- v. Uadics.

W er das J a g d -  und Forstwesen bei un s 
in  Oesterreich kennt, der weiß, daß sich die 
besterhaltenen Ja g d e n  und die bestbestandencn 
Forste außer bei den H of- und S ta a ts d o m i
nien und bei den Herrschaften, den großen 
C avalieren, namentlich bei den geistlichen 
H äusern  finden und da wieder in erster Linie 
bei den B enediktinern.'

D a s  heurige J a h r ,  das 1 4 0 0 . E rin n e 
ru n g s ja h r  des S t i f te r s  des B enedictiner-

O rd e n s , es gehört der Forschung über die 
Thätigkeit der Nachfolger des heil. Benedict 
auf dem segensvollen Gebiete der C u ltu r  der 
E rde und der M enschheit.

S tr e n g  entsprechend der ihnen von ihrem  
S t i f te r  gewordenen „R egel" w urden sie in 
erster Linie „F örderer der B o d en cu ltu r" , 
un ter ihren H änden wird (R eg. c. 4 1 ,  4 8 , 50 ) 
„der Felsen ein G artengelündc und die E in 
öde verw andelt sich in. lachende F lu re n  und
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au s  der W üste versteht der F le iß  des M ö n 
ches sogar noch Ueberfluß zu gewinnen."

W o ihnen eine „ S t if tu n g "  zur G r ü n 
dung eines K losters zu T h eil w ird, da lesen 
w ir in  der betreffenden Urkunde . e t  to re -
o tn i l l ,  s t  V SIILtiO Q SM  u .  s. w . u .  s. w .

W ald und J a g d  m it allem Uebrigen wird 
ihnen übergeben; der W ald  in  der R egel 
noch U rw ald zum theilweisen A usroden  und 
zur G ew innung  neuer Flächen fü r die A g ri
kultur, die J a g d  zur N ah ru n g  fü r die „ G e 
nossen der Klosterzelle."

D ie  W ald arb e it und die J a g d  hatten  in  
den früheren Z eiten  des O rd e n s  die Laien- 
M önche oder sog. „ B a rtlin g e "  ( t ia t r e s  iUi- 
te r a t i  se u  d a rb a ti)  über sich und um  n u r 
ein naheliegendes B eispiel au s Oesterreich 
anzuführen, namentlich an der E n n s  und 
S te ie r , deren Ufer m it dichtem W alde bedeckt 
w aren , entwickelten diese Laieubrüder m it den 
K losterhörigen eine große Thätigkeit und 
manche der heute blühenden O rtschaften  wie 
G aflenz, W eier, Losenstein, R am m ing , M o lln  
und S te inbach  verdanken solchen C u ltu r-  
colonien (des ehemaligen S t i f te s  G arsten ), 
„O bedienzen" genannt, ih r D asein.

D e r  W ald  und die J a g d  gehörten zu 
den vornehmlichsten Einkünften der neuen 
S tif tu n g e n , und wie einerseits die B enedik
tiner T heile  der W aldungen  ausrodeten  um  
neues Ackerland zu schaffen, so sahen sie im 
Laufe der Z eiten  gar sehr auf die E rh a ltu n g  
und C onserviruug des W ald  gebliebenen 
W ald es , und die J a g d  w ard von ihnen 
stets m it der gehörigen „S ch o n u n g "  getrieben, 
m it jenem Verständnisse getrieben, das w ir 
heute un ter dem B egriffe des „ S p o r t"  er
fassen.

A ls  Heinrich Ja so m irg o tt 1 1 5 8  das 
S t i f t  „zu den S ch o tten "  in  W ien gründete, 
da w a r der der neuen S tif tu n g  zugewiesene 
Complep außer der S t a d t  gelegen und ringsum  
W ald . Aeltere Abbilduugen zeigen noch die
sen W ald  und auch von den Ja g d e n , die vor 
dem heutigen Schotteukloster in  der R ichtung

gegen H e rn a ls  zu stattfanden, wissen alte 
Ueberlieferungen zu erzählen.

D ie  J a g d  der „S ch o ttn e r"  w a r stets 
ergiebig und der C hronist Rasch weiß von 
den letzten Schottenm önchen (1 4 1 8  zogen 
deutsche M önche hier ein) zu berichten, daß 
sie „H an d tiru n g "  trieben und „K ram erey" 
m it „raucher W a a r " ,  „ W ild -G fü ll"  oder 
Pelzwerk.

Und noch der Schottenschulmeister C onrad 
Schm älz l (im 1 6 . J a h rh .)  erw ähnt in seinem 
bekannten Lobspruch der S t a d t  W ien den 
kleinen W ald  innerhalb  der K losterm auer, den 
kleinen W ald  von

„dreyhundert bäumen" 
den man

„im Türkenkrieg wegh lassen zäumen."
D a s  im lieblichen, fruchtbaren K rem s- 

thale auf unm uthiger Höhe sich erhebende 
altehrw ürdige K rem sm ünster, d as selbst vor 
wenig J a h re n  die hocherhebende elfte S ä c u la r -  
feier —  m itgefeiert von einer R eihe illustrer 
Persönlichkeiten unseres S ta a te s ,  die hier 
ihre B ild u n g  genossen —  begangen hat, 
K rem sm ünster, es verdankt nach der Legende 
seine Entstehung einer J a g d  in  den um liegen
den reichen Forsten.

U ra lte r T rad itio n  zufolge soll nämlich 
der Tod G ü n th e rs , eines S o h n e s  des letzten 
A gilo lfingers Thassilo I I .  die nächste V e r
anlassung zur S tif tu n g  K rem sm ünsters gege
ben haben. G ü n th e r hatte nämlich m it seinem 
V a te r  in  dieser Gegend gejagt und w ar durch 
einen E b er tödtlich verwundet worden. S o h in  
gründete Thassilo das S t i f t  K rem sm ünster 
und übergab es 7 7 7  den B enediktinern, in 
dem er es m it Liegenschaften reich dotirte, 
darun ter natürlich m it einem gehörigen Q u a n 
tum  W aldes .

Und die Chronik dieses S t i f te s  verzeich
net b is auf die letzten Z eiten  herab die S o rg e  
um  den W ald , die Liebe zum W ald e!

I n  dem majestätisch in  den F lu th en  der 
D o n a u  sich spiegelnden M elk, dessen Ja g d e n  
sich stets einer besonderen Pflege erfreuten,
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sah m an den hohen Jag d frcu n d , den „letzten 
R itte r"  M ax im ilian  I .  w iederholt zu Besuch 
in den stillen M a u e rn  einkehren und von hier 
ausziehend am  Iag d v erg n ü g en  der M önche 
T heil nehmen, und die ^ n n a lk s  U s llie e n s is  
verzeichnen auch an s späteren T agen noch gar 
manche fürstliche J a g d , die in den Forsten 
der mächtigen Abtei abgehalten w orden!

D ie  beiden Katakom ben an der steilen 
N ordw and des S a lzb u rg e r M önchsberges —  
die Einsiedelei des heil. M ax im u s —  an die 
sich nachher die G rü n d u n g  des Benedictiner- 
stiftes S t .  P e te r  in  S a lz b u rg  anschloß, sie 
w aren  in  der A era der C hristcnverfolgungen 
un ter den R öm ern  noch r in g s  von dichtem 
W alde umgeben und boten so den sich ver
bergenden M itg liedern  der christlichen G e 
meinde doppelt sicheren Schutz. Und auch 
uoch nach der S t i f tu n g  von S t .  P e te r  w ar 
da r in g su m  viel W ald , doch nicht m ehr auf 
Menschen, wie von den grausen R öm ern  es 
geschehen, w ard hier in  diesem Forste J a g d  
gemacht, sondern auf das W ild , das in 
M enge das heutige Weichbild der S ta d t  
S a lz b u rg  um gab.

I m  Ja g d te r ra in  p a r  e x e sU sn e s  in  der 
unm ittelbaren  Nachbarschaft der m it Recht 
in  hohen W aidm annskreisen so beliebten kaiser
lichen Jagdrev iere  des I n n e r -  und V ordern- 
be rg 's  (über die ich nach alten  Handschriften 
demnächst ausführlich sprechen will) liegt das 
S t i f t  Adm ont, dessen W ild  stand noch heute, 
außer dem überall vorkommenden W ilde in 
Gem sen, Hirschen, Fischottern, Dachsen, 
S ch ild - und A uerhähnen besteht.

I n  den Epochen luxuriösen A ufw andes, 
wie ihn die P rä la te n  des 1 7 . und 18. J a h r 
hunderts trieben, statteten die A dm onter ihre 
Jagdschlösser: S trech au  auf dem Wege nach 
R o tten m an n  und K aiserau  m it fürstlicher 
P rach t aus und noch heute erfreut die B e 
sucher der „K aiserau" der Anblick der reizen
den W andgem älde, die J a g d -  und A lpen- 
scenen zur D arstellung  bringen. A uf Sch loß  
S trech au  findet m an  eine A u sw ah l von J a g d 

waffen und nicht m inder eine Legion T r o 
phäen der verschiedenen größeren Jagdzüge  
der A dm onter Aebte und ih rer vornehmen 
Jagdgenossen und Jagdgaste .

N icht m inder jagdreich a ls  A dm ont w ar 
und ist zum T heile noch heute das „K loster 
auf der A lm ", das stillabgelegene S t .  Lam 
brecht, der N achbar von M u ra u , wo F ü rs t 
Schw arzenberg seine (von m ir im  V o rjah re  
beschriebenen) schönen G em sjagden  besitzt.

Schon  im  S tiftb rie fe  von S t .  Lambrecht 
finden w ir (um 1 1 0 3 )  die J a g d  eine große 
R olle  spielend und gab es um  diese Z e it  im 
D om inium  von S t .  Lambrecht B ib er in  nicht 
geringer Z a h l ,  die sich im  „ P ib e r th a l"  fa n 
den, wo das S t i f t  die Kirchen des heil. 
A ndreas und der heil. M arg are th e  zn eigen 
besaß.

Auch im  L avantthale, dem Paradiese 
K ä rn th en s , wo sich auf weithinschauender 
w aldiger Anhöhe das noch heute blühende 
S t i f t  S t .  P a u l  erhebt (gegründet 1 1 9 0 ), 
gab es seit alten Z eiten  viel B ib er, welche 
die um  den W ald  und die J a g d  im m er eifrigst 
besorgten M önche von S t .  P a n l  b is in  das 
18 . J a h rh u n d e r t  zu erhalten wußten.

E in  großer Förderer und Schützer der 
J a g d  w ar der gelehrte A bt A lbert Reichert 
(1 6 7 7 — 1 7 2 7 ), un ter dem die W äld er um  
S t .  P a u l  noch sehr zahlreich Hirsche bargen 
und auch nicht selten große W olfsjagden  ver
anstaltet w urden. Auch a ls  ein besonderer 
F reund  der R ebhühnerjagd erscheint u n s  aus 
seiner im  Archiv erliegenden umfassenden C or- 
respondenz, die ich eben erst fü r eine größere 
kulturgeschichtliche A rbeit zu benutzen in a n 
genehmer Lage w ar, dieser in jeder Beziehung 
hervorragende P rä la t .

V on  den sog. „H ofjagden" des S t i f te s  
S t .  P a u l ,  die sich au s deu T agen  des F ü rs t
abtes B erth o ld  herschreiben, habe in  an dieser 
S te lle  im v o rig e n Ja h rc  ausführlich gehandelt.*)

*) S ieh e  „Jagd-Z eitung" Jahrgang  X X II  
(1879), S e ite  580 , „Hofjagden" im Lavantthale.
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W ie K rem sm ünster einer J a g d  seine 
G rü n d u n g  verdankt, so kam auch der m äh 
rische Herzog B re tis la v  (nach seinem 1 0 2 8  
über die U ngarn  erfochtenen S ie g e  H err des 
südlichen M ä h re n  geworden) auf öfteren 
Jagdzügen  zu dem alten Schlosse R a ig ern , 
stellte es her und schenkte es dann m it um 
liegenden Forsten an die B cnedictiner von 
B revnov  bei P ra g , die sodann hier ein neues 
K loster errichteten.

Und wenden w ir zum Schlüsse dieser n u r 
die bedeutendsten der noch in  Oesterreich be
stehenden B enedictinerstifte in 's  Auge fassen
den Z eilen  —  die zahlreichen 1 7 8 3  aufge
hobenen S t i f te  gar nicht berücksichtigend —  
unsere Blicke nach dem U ngarlande.

D a  th ro n t auf dem Scheite l des „ saev r 
m ono U a n v o n ia e "  (des heil. B erg es von 
Pannonien) die B cnedictiner E rzab te i M a r t in s 
berg.

I n  die W aldeinsam keit dieses B erg es 
hatte sich der heil. M a r t in ,  der nachmalige 
Bischof von T o u rs ,  aus dem untenliegenden 
S täd tchen  S a b a r ia  gar vor dem Geräusche 
des A lltagslebens geflüchtet und dieser B erg  
w ard dann die W iege des C hristenthum s

für U ugarn . V on  hier a u s  verbreiteten sich 
nach der G rü n d u n g  der B encdictiner-A btei 
die M issionen durch die gesegneten Gefilde 
U n g arn s, um  durch die R elig ion  der Liebe 
und durch die C u ltu r  des B odens die rohen 
S i t te n  des kriegslustigen Volkes zu m ildern 
und ihnen m it den S eg n u n g en  des C hristen
th u m s zugleich B ild u n g  und C ivilisation zu 
bringen.

Aber auch hier bew ährten sich die M önche 
des heil. B enedict zuvörderst a ls  F ö rderer 
der V olksw ohlfahrt, a ls  C u ltiva to ren  des 
B o d en s, a ls  A rbeiter im W alde, a ls  J ä g e r  
und Schützer der J a g d ,  auch hier erfüllten 
sie die R egeln  des heil. Benedict, der über 
dem Geistlichen das W eltliche nicht vergaß und 
auch hier entwickelten sie jene Thätigkeit auf 
öconomischem Gebiete, die, wie der gelehrte 
Archivar von R a ig e rn  und R edacteur der 
neuen „M itthe ilungen  aus dem Benedictincr- 
O rd e n " , ? .  M a u ru s  K inter, so w ahr und 
treffend sagt, u n s erst recht einsehen lernte, 
wie cs möglich w ar, daß im christlichen 
E u ro p a  der b is zur S tu n d e  noch herrschende 
S p ru ch  zur G e ltung  kommen konnte: „Unter 
dem K rum m stab ist gut leb en !"

Vom Rehruf.
W em  das H erz nicht höher schlügt, wenn 

er regungslos an einen S ta m m  gelehnt, er
w artungsvo ll dem H eranstürm en oder H erbei
schleichen des verlockten Rehbocks lauscht, der 
kann kein W aidm ann  se in ! S o  dachte ich 
unlängst, a ls  ich in  den wildreichen Forsten 
des Fürsten  C a r l  E gon von Fürstenberg 
einige T age gejagt. E s  w aren schöne genuß
reiche S tu n d e n  und deren A usbeute gewiß in 
diesen B lä tte rn  erw ähnensw erth . E s  wurden 
nämlich in 10  T agen , vom 3 . b is 12 . August 
von 4  Schützen 9 2  Rehböcke erlegt.

Schreiber dieser Z eilen  h a t davon nicht 
weniger denn 2 9  Böcke geschossen, darun ter

an einem T age 6  und an den darauffolgenden 
sogar 7, meist n u r Kreuzböcke. Am 5 . August, 
wo sich W etter, Laune der Licbesbedürftigen, 
Trefffähigkeit der Schützen vereint hatten, bot 
eine Strecke von 2 3  gekrönten Böcken einen 
nicht zu vergessenden Anblick.

Z u m  Schlüsse sei noch bemerkt, daß vom 
G esam m tresultat 5 6  Rehböcke m it der Büchse 
erlegt worden sind.

W aid m an n 's  H eil dem Ja g d h e rrn , dessen 
Hochherzigkeit seinen Jagdgenossen solche 
Ja g d lu s t spendet.

W i e n ,  August 1 8 8 0 .
Hl- K-
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Aeker den Zug der Wandervogel durch die Provinz Zieu- 
»orpominern im Frühjahre 1880.

Von Ar. Huistorp.
Obgleich die W itterungsverhältn isse dieses 

F rü h ja h re s  dem Z uge  der V ögel nicht im  
mindesten günstig w aren, theils wegen der 
niedrigen T em p era tu r, theils wegen der fast 
anhaltend vorherrschenden polaren  Luftströ
m ung, so hat sich der Z u g  doch in  einer 
fast ganz norm alen  Weise vollführt und sind 
fast bei keiner einzigen V ogelart größere 
V erspätungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten 
zu beobachten gewesen. N u r  bei den S tö rchen  
w ar solches der F a ll, welche n o rm al zwischen 
dem 2 5 . M ä rz  und 3 . A p ril in unserer 
P rov inz ankommen, von welchen in diesem 
J a h re  aber erst am 7 . A p ril die ersten und 
zw ar n u r wenige gesehen wurden. D e r  weitere 
Z uzug  geschah bei ihnen auch n u r sehr lan g 
sam und m it Unterbrechungen, so daß m an zu 
dem Schluffe berechtigt ist, daß diese V ogelart 
während ih res Z u g es  von S tü rm e n  ü b er
rascht und von ih rer richtigen Z ugstraße  
abgedrängt und verschlagen worden ist, so daß 
die Vögel längere Z e it  bedurften, um  ihre 
eigentlichen H eim atso rte  wieder zu finden. 
Noch am 2 5 . A pril und sogar noch im 
M a i ,  z. B . bei D em m in, w urden stellenweise 
frisch ankommende S törche beobachtet. D ie 
G esam m tzahl der in unserer P ro v in z  ange
kommenen ist auch eine bedeutend kleinere 
a ls  diejenige, welche u n s im Herbste vorigen 
J a h r e s  verlassen hat und viele Nester sind 
leer geblieben.

D ie  Reihenfolge der Z ugvögel bei ihrer 
Ankunft w ar in diesem F rü h linge  ebenfalls 
eine n o rm ale , die Ankunft der einzelnen 
A rten  erfolgte bei vielen am frühesten T e r 
mine und der S ch lu ß  der ganzen Zugzeit 
w a r somit auch ein ganz norm aler. D ie 
W indrichtung während der Z u g ze it w ar 
folgende: Nachdem vom 1. bis 13 . F eb ru a r 
südliche und westliche W inde geweht hatten, 
jedoch n u r in geringem M a ß e  m it N ieder
schlägen verbunden, ging der W ind am 14. 
nach Nordwest und am 15 . nach O st und 
wehte am 1 7 ., 18 . und 19 . au s S ü d o st, 
wobei es am 18. den ganzen T a g  glatteiste. 
V om  2 0 . b is 2 2 . herrschte wieder S ü d 
westwind, am 2 3 . uud 2 4 . O stw ind, vom 
2 5 . b is zum 7. M ä rz  wieder W est- und 
Südw estw ind, der in den ersten beiden T agen

des M ä rz  zu heftigem S tu rm e  ausarte te , 
vom 8. M ü rz  b is zum 2 0 . A pril aber fast 
ununterbrochen O st- und Nordostw iud m it 
trockener kalter Luft und meist wolkenlosem 
Him m el, wobei das T herm om eter in der 
M ittag ss tu n d e  oft bis 8 "  N . - j -  stieg und 
in  den Nächten bis —  4 "  R .  sank. V om  
2 1 . A p ril b is Ende dieses M o n a ts  wehten 
westliche und südwestliche W inde, die dann 
wieder dem N ord- uud Nordost W inde 
weichen m ußten, welche bis zum 2 0 . M a i  
ununterbrochen anhielten und an  vielen T agen  
eisige K ä lte  m it starken Nachtfrösten brachten, 
die der V egetation großen Schaden zufügten, 
namentlich der F rost in den Nächten vom 
1 8 . auf den 1 9 . und vom 1 9 . auf den 
2 0 . M a i, in denen das T herm om eter bis 
auf —  3 0  und selbst bis auf —  4 " R . sauk.

A ls  die ersten Z ugvögel erschienen in  
diesem F rü h linge  in  unserer P rov inz  die 
S t a a r e ,  von denen die ersten schon am 
17 . F e b ru a r  gesehen wurden. Ih n e n  folgten 
die Feldlerchen, welche schon am 2 0 . singend 
in die Luft stiegen. D ie  ersten Kibitze w u r
den bei G re ifsw a ld  am 1. M ä rz  gesehen, 
während bei Anklam schon am 2 0 . F e b ru a r 
Kibitze zugleich m it S ta a re n  und Feldlerchen 
beobachtet w urden. Am 2 . M ä rz  wurde die 
erste G abelw eihe bem erkt, die H e rr  von 
H o m e y e r-M u rc h in  schon am 2 3 . F e b ru a r 
ans seinem bei Anklam gelegenen G u te  gese
hen hatte. Am 6. M ä rz  wurden die ersten 
W aldschnepfen in verschiedenen R evieren ge
funden und geschossen.

I m  A nfange der vierten Woche dieses 
M o n a ts  kamen die Kraniche an. Am  1. A pril 
hörte m an schon Becassinen über W aldbrüchen 
und W iesen meckern und bald darau f wurde 
auch die M ittelschnepse, O aU inaA o AkUliuuI.a, 
gefunden. Am Abend des 1. A p ril drehte 
sich der W ind von Nordost nach S ü d o s t (in 
B e rlin  w ar dies schon 2 4  S tu n d e n  früher 
geschehen) und es regnete ziemlich stark von 
1 0 — 11 Uhr, w orauf die ganze Nacht h in
durch der H im m el m it dickem Gewölk bedeckt 
blieb, ohne daß R egen weiter fiel. V on 
A bends 10  U hr an die ganze N acht hindurch 
zog der große Brachvogel, N u rn sn iu g  a rg n a -



472

tu s , in unzäh lbarer M enge m it lautem  G e 
schrei durch unsere P rov inz .

Nicht bloß über G re ifsw a ld , sondern an 
vielen anderen S te lle n  von N euvorpom m ern 
ist ein Gleiches beobachtet worden, so daß 
die Z a h l  der in  dieser einen Nacht durch 
unsere P ro v in z  gezogenen V ögel dieser A rt 
nach vielen H u n d e rtta u se n d ^  zu schätzen ist. 
Ic h  habe bereits in  vielen J a h re n  die gleiche 
Beobachtung gemacht, daß nämlich die gesammte 
M enge der durch N euvorpom m crn gegen 
N orden ziehenden R u m s n  in s  arczuatus ihren 
D urchzug in  einer einzigen N acht vollführte, 
denn in  keiner der vorhergehenden noch b e 
folgenden Nächte hörte ich wieder diese Vögel 
ziehen. E s  ist gewiß etw as Absonderliches, 
daß eine V ogelart ihren  D urchzug durch eine 
P ro v in z  in  einer einzigen Nacht ausfü h rt, 
w ährend andere, z. B .  die Waldschnepfe,
6 — 6 W ochen gebrauchen, andere 1 bis 
2  W ochen. V on  R u m s n iu s  a rg u a tu s  soll 
ein Gleiches auch auf H elgoland zu beob
achten sein (höchstwahrscheinlich w aren es 
auch diese V ögel, deren Geschrei beim Z iehen 
über C h u r in G rau b ü n d en  vor einiger Z e it 
von Beobachtern gehört wurde). D e r  Z u g  
der V ögel und ih r V erhalten  bei demselben 
sind noch in  vielen Punkten rä thselhaft. —

I n  den ersten T agen  des A pril kamen 
auch die S ingdrossel, Duickus m u sicn s , und 
etw as später die W eindrossel, Durckus ilia - 
eng, an. Am 1 5 . A p ril hörte ich den ersten 
M önch und den ersten H ausrothschw anz. 
Am  1 6 . A p ril wurden die ersten R auch
schwalben gesehen und w aren diese in den 
nächsten T agen  zahlreich da, nachdem am 
l 4 .  und 1 5 . w arm er S ü d w in d  geweht hatte. 
Am 1 8 . schlug der erste S p ro ß e r  (am 17 . 
w urden Nachtigallen bei Celle in H annover 
und bei Pyritz  gehört), die m an  gewöhnlich 
erst in  der letzten Woche des A p ril ihre 
Locktöne ausstoßen hört, w ährend meistens 
in  der ersten Woche des M a i  der G esang 
zu hören ist. I n  der letzten Woche des 
A p ril und in  der ersten des M a i  kamen die 
übrigen S y lv ie n  und Fliegenfänger an, auch 
L ^ Iv ia  l lo r tsn s is  a ls  einer der letzten.

I n  der zweiten Woche des M a i  hörte 
m an die beiden Schilfsänger, O a lam o lis rp s  
turckoickss und a ru n ä in a c s a ,  um  die M itte  
dieses M o n a ts  den P iro l ,  O rio lu s  A a lbu la  
und den Kukuk, am 2 2 . hörte ich das S u m p f 
hühnchen, O i t^ x o m s t r a  p o rs a n a  und am
2 3 . den W iesenschnarrer O rsx  p ra te n s is . I

D ie weiße Bachstelze, N o ta c i l la  a lb a , kam 
am 1 2 . M ä rz , die gelbe, N o ta c i l la  llav a , 
am 2 1 . A p ril an. D en  Rothschenkel, D o ta -  
nu8 c a liä r is ,  hörte ich zuerst am 1 8 . A pril, 
den S e g le r , O ^ p ss lu s  ap u s, am  7 . M a i ,  
den R eiher, ^ e rä sa  c in s r s a ,  am  9 . M ä rz , 
W iedehopf, I l p u p a  sp o p s  am 2 0 . A pril, 
W asserhuhn, 1?u1ica a tra ,  M itte  M ä rz . D ie  
W achtel, O o tu rn ix  co m m u n is, habe ich b is 
heute, den 17 . J u n i  noch nicht gehört, doch 
sind dieselben gewiß schon bei u n s  angekom
men, w as in  der R egel zugleich m it der 
W icsenknarre, O esx  p ra te n s is ,  geschieht, 
doch ist die Z a h l  der zu u n s kommenden 
W achteln bereits eine so kleine geworden, daß 
m an  von Glück sagen kann, wenn m an in 
eine Gegend kommt, wo ein W ach te l-M än n 
chen schlägt. —

D ie  W aldschnepfen-Saison ha t n u r ein 
m ittelm äßiges R esu lta t geliefert, die meisten 
Schnepfen sielen bei dem schauerlich kalten 
W etter in  die dichten w arm en Brüche ein 
und die kälter gelegenen R eviere gingen leer 
a u s . D ie  besten T age  der S a iso n  w aren 
der 2 . b is 4 . A pril und der 1 5 . ,  am 
2 0 . A p ril w a r die S a iso n  geschlossen. Auch 
in der S tubbn itz  auf R ügen  w ar die S a iso n  
wenig ergiebig, denn obgleich an einem T age 
derselben dort 5 7  W aldschnepfen geschossen 
w urden, so w ar doch d as G esam m tresu lta t 
nicht voll 2 0 0 . D ie  größte Z a h l  der erlegten 
Schnepfen ha t in  unserer P rov inz  Förster K lie 
erreicht, sta tion irt in den besten Schnepfen- 
Revieren hiesiger G eg en d , zwischen den 
S tä d te n  S tra ls u n d  und F ran zb u rg  gelegen, 
der in  diesem F rüh linge  einige 9 0  W ald 
schnepfen erlegte. V on  den in unserer Gegend 
angekommenen Schw alben  sind bei dem kalten 
W etter des M a i  anscheinend viele umgekom
men, denn m an sieht viel weniger a ls  in den 
früheren J a h re n , S ta a r e  hatten bereits in 
der letzten Woche des M a i  Ju n g e , welche 
jetzt ganz flügge sind.

A us obigen A ngaben geht hervor, daß 
S ta a re ,  Kibitze, W aldschnepfen, Becassinen, 
M önche, Sprosser, Schw alben , M auerseg ler, 
P iro l,  Kukuk, beide Bachstelzen und viele 
andere Z ugvögel au ihren frühesten T erm inen 
fü r hiesige Gegend ankamen. E s  m üßten 
auch die Feldlercheu hiebei genannt werden, 
wenn nicht in manchem schneearmen W in te r 
solche schon im  J ä n n e r  in kleinen S ch aaren  
gesehen würden. Kraniche sind auch schon 
häufig um  die M itte  des M ä rz  bei u n s
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eingetroffen, w ährend sie in diesem J a h re  
erst in der vierten Woche des M o n a ts  gesehen 
w urden, so daß sie gleich den S tö rchen  wohl 
eine V erspätung erlitten. W enn bei dem 
häufig fast winterlich kalten W etter dieses 
F rü h lin g s  die Ankunft der Z ugvögel kaum 
viel unregelm äßiger und abnorm er w ar, so 
liegt der G ru n d  vielleicht darin , daß in dem 
letzten Theile des M ä rz  und der ersten 
H älfte  des A pril das W etter ein sehr gleich
m äßiges, wenngleich dem Vogelleben nicht 
gerade günstiges w ar, es wehte fast täglich 
O stw ind bei klarem Him m el, der fast täglich 
recht stark w ar und K älte  brachte, aber doch 
nicht zum S tu r m  au sa rte te  und U nordnungen 
in den Z u g  der VöLel brachte.

Literarisches.
Der Dachshund.

W ir haben bereits kurz auf das treffliche 
eben in der Schletter'schen B uchhandlung zu 
B re s la u  von Lederstrumpf erschienene B üch
lein hingewiesen; allein w ir können es u ns 
nicht versagen, darau f zurückzukommen; es ist 
in schlichter Jäg e rsp rach e , ganz nach der 
goldenen R egel „ u o n  m ulta. ssck rn u ltu w "  
geschrieben, so daß es m it gar keinem un- 
nöthigen B a llast beschwert, n u r B elehrendes 
und F örderndes b ring t. Schreiber dieser 
Z eilen  hat seinerzeit selbst D achshunde ge
zogen und sich viel m it deren F ü h ru n g  befaßt, 
aber er w ar trotzdem durch die Fü lle  von 
D eta il, welches der Verfasser des „Fuchs" 
über diesen tapferen und eigenwilligen H und 
bringt, ebenso überrascht a ls  erfreut. B evor 
der gewiegte W aidm ann  an die Beschreibung 
des A usg rab en s der jungen und alten Füchse 
geh t, widmet er dem H aup tarbe ite r beim 
F u ch sg rab en , dem edlen D achshunde, fo l
gende D arste llung :

„ E in  guter D achshund m uß von schlankem, 
langem  K örperbau  sein. D ie  R u th e  lang , 

.d ü n n  und n u r in  ih rer Sp itze  etw as au f
w ä rts  gekrümmt getragen werden. D ie  V o r
derläufe müssen stark und m u sk u lö s, nach

, G an z  ebenso w ar die W itterung  in S ü d 
deutschland, wenigstens bei S tu t tg a r t .  D e r  
Abzug unserer nordischen W intergäste, der 
S a a tg ä n se , S ingschw äne, E isen ten  rc. er
folgte zur gewohnten Z e it in der zweiten 
H älfte  des M ä rz  und in  der ersten des 
A pril, Bernikelgänse U s ru ie ia  b re n ta ,  kamen 
aus dem S ü d e n  zu u n s  gegen A nsang A pril 

1 und verließen u n s  gegen Ende desselben die
j letzten. E s  w urden m ehrere von denselben
! von J ä g e rn  unserer S t a d t  beim S e g e ln

m it B ooten  in den Buchten des M eeres
geschossen. B o n  seltenen Vögeln ist, soviel 

I m ir bekannt gew orden, nichts in diesem 
I  W in te r und F rü h lin g e  geschossen worden.

G re ifsw a ld , im J u n i  1 8 8 0 .

a u sw ä r ts  gekrümmt und m it breiten B allen  
und kräftigen Z ehen  versehen sein. D ie 
H in terläufe  k rä ftig , m it starken Hinteren 
M uskeln  versehen und etw as xbeinig sein; 
der K opf des H undes m uß lang und gut 
behängen, die kleinen Lichter aber müssen tief
liegend sein. Fangzähne hat jeder H und 
von guter R ace  6  Stück, 4  oben und 2 unten, 
und müssen dieselben genau wie eine Z an g e  
in einander greifen. D ie  F arb e  des D ach s
hundes ist entweder schwarz und b raun  ge
b ran n t oder gelb. W eiße Flecke, außer am 
B rustkern, sind keine Zeichnung fü r gute 
R ace. W eiße, graue, braune, gescheckte, drei
farbige, langhaarige , auch sogenannte hoch
läufige Dachse sind P roducte  künstlicher Z ü ch 
tung oder K reuzung m it anderen H underacen.

V on C harakter muß ein guter D achs n u r 
seinem H errn  nn tcrthän ig  sein; gegen andere 
Menschen kann er zw ar freundlich sein, darf 
aber keine B eleidigung d u lden , D rohen  m it 
einem Stocke, W egjagen von einem w arm en, 
weichen Platze rc. rc.

D ie  E rziehung des Dachses m uß von 
Ju g en d  an darau f gerichtet sein, den M u th  
und die Energie desselben zu erhöhen. D enn  
wahrlich es gehört eine große C ourage dazu, 
im  Finsteren einen stärkeren Feind in  seinem 
eigenen Hause anzugreifen. Um dem D ach s
hunde daher diesen tollkühnen M u th  zu geben 
und zu erhöhen, m uß m an ihn von Ju g en d  
auf an K am pf gew öhnen, ohne ihn  einer- 
schmählichen N iederlage auszusetzen. W enn

*



474

er noch jung und schwach ist, ärgere m an 
ihn auf verschiedene A rten , ohne ihm weh 
zu th u n , schließlich thue m an so, a ls  wenn 
er obgesiegt hätte. S p ä te r  reize m an ihn 
m it einem alten F u ch sb a lg , den er schütteln 
und zerzausen m uß, dann hänge m an  den 
B a lg  so hoch, daß er ihn nicht erreichen 
kann und Hetze den H und, daß er lau t bellt. 
D adurch wird seine S tim m e  gekräftigt und 
die S p rü n g e , die er macht, um  seinen P e lz 
feind zu erreichen, sind sehr nützliche T u r n 
übungen , um  die M uskeln  des H in tertheils  
zu stärken. Ehe die Fangzähne des H undes 
völlig heraus sind, lasse m an ihn keinen 
K am pf m it einem sich wehrenden T hiere  
an fan g en , erst wenn diese fertig sind, Hetze 
m an  ihn zuerst in  einen B a u , in dem sich 
junge halb erwachsene Füchse befinden. Diese 
wehren sich schon m annhaft und sind die 
richtigen G egner fü r einen jungen H und. 
E ine besondere D ressur ist bei D achshunden, 
die gut erzogen (su lliu t. allgemeine Dressur) 
und von guter R ace  sind, nicht nöthig. S ie  
hassen den Fuchs und den D achs und über
haup t jedes T h ie r un ter und über der E rde, 
auf das sie gehetzt werden und suchen es zu 
erwürgen. Viele J ä g e r  empfehlen, junge 
Hunde im  Vereine m it alten schon erfahrenen 
anzuhetzen; dies ist recht gut, bei Hunden 
edler R ace  aber nicht nöthig. D ie  gehen 
von selbst gegen jeden Feind, n u r  ist es 
nothwendig, daß m an sie das erste M a l  
nicht einer schweren N iederlage aussetze. D a  
die Z äh n e  die H auptw affe des H undes sind, 
m uß vom J ä g e r  besonders geachtet werden, 
daß dieselben durch heißes Fressen oder harte  
Knochen nicht verdorben werden.

S in d  die D achshunde im B a u  sehr er
hitzt, so hülle m an sie, wenn m an sie nach 
H a u s  tr ä g t ,  sorgfältig  in warm e Decken ein, 
bürste, wenn m an zu H a u s  gekommen, die
selben gut ab, reinige die Lichter und G ehör 
vom S a n d  und bringe die H unde an einen 
w arm en O r t  zum A usruhen . U eberhaupt 
m uß für die D achshunde im m er fü r ein 
w arm es und weiches Lager gesorgt sein.

Aber nicht bloß a ls  Kriecher in den B a u  
ist der D achshund verw endbar. E s  ist aus 
ihm  m it leichter M ü h e  ein vortrefflicher 
Schw eißhund zu machen. I s t  er n u r  erst 
an der Leine fü h rig , w as allerdings bei 
seinem Eigensinn und H ang  zur S e lb sts tän 
digkeit einige M ü h e  kostet, so lern t er das 
W eitere nach drei- b is vierm aliger Suche.

W er einm al einen guten D achs ans die 
S chw eißfährte  geführt hat und sieht, wie 
angenehm es ist, m it einem schwachen H und 
zu arbeiten, gegen die furchtbare A rbeit, die 
es kostet m it einem starken Hannöver'schen 
Schw eißhund nachzuhängen, w ird gewiß die 
D achshundrace allen anderen vorziehe».

Ic h  habe es öfters e rleb t, daß ein 
D achshund den anderen T a g , wenn kein 
anderer H und m ehr die F äh rte  hielt, vom 
Anschuß an die F äh rte  festgehalten und stun
denweit geführt hat.

S te lle n  th u t sich ein angeschossenes W ild  
viel leichter vor einem D achshunde, a ls  vor 
einem starken H unde und haben jene auch 
m eistens die vorzügliche Eigenschaft, veren
detes W ild  zu verbellen.'

D a ß  Dachse vortreffliche Jag d h u n d e  auf 
alle A rten  W ild  sind, ist den meisten J ä g e rn  
bekannt, und da sie nicht schnell sind, so 
w ird das gejagte T h ie r auch nicht sehr 
flüchtig, bleibt öfters stehen und sichert nach 
seinem krummbeinigen V erfolger.

M a n  ha t dadurch sehr oft Gelegenheit, 
im  S te h e n  zu schießen und einen ganz 
sicheren S ch u ß  anzubringen, während hoch
läufige Bracken das W ild  so in  die F lucht 
bringen, daß sehr vielen J ä g e rn  die G e le 
genheit gegeben w ird, vorbei zu schießen. 
D urch die langsam en H unde wird das W ild  
auch lange nicht so vergräm t, und das Fangen  
von schwachen K älbern  kommt nie vor.

J e d e r  gute J ä g e r  sollte daher im  B e 
sitze dieser ausgezeichneten H underace sein, 
aber leider ist dies nicht der F a ll. M öpse, 
Pintscher, Spitze  und allerhand B astardköter 
findet m an w o h l, aber der tapfere, krumm
beinige Gesell der J a g d  fehlt in vielen J a g d 
häusern ."

N u n  fü r Oesterreich gilt der letzte S a tz , 
dem H im m el sei D ank, nicht. M öpse und 
Spitze werden in  Jag d h äu sern  bei u n s wohl 
selten zu finden sein, n iem als aber zur J a g d  
verwendet. Dachse sind sehr gesucht, aber 
freilich von trefflicher R ace nicht überhäufig 
zu finden. Bezüglich der F a rb e  sind die 
J ä g e r  im  Allgemeinen nicht so exclusiv, wie 
der geehrte Verfasser des B üchleins, ja  E in 
zelne halten  gerade die scheckigen Dächsel m it 
den zweifarbigen Augen sehr hoch. D e r ' 
J ä g e r  am Almsee, dessen G ast w ir vor
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m ehreren J a h re n  w aren, besciß dam als vier 
b is fünf Dächse! dieser A rt und er konnte 
nicht müde werden, ihre Findigkeit, ihren 
M u th  und ihre A usd au er zu loben. I n  so 
alten Jag d h äu se rn  ist m an  auch in  Bezug 
auf die H underace, die da gezogen w ird, sehr

konservativ und w as gute F ü h ru n g , die einer 
R ace  durch G enerationen zu T heil wurde, für 
die B rauchbarkeit und V eredlung von H unden 
bedeutet, das m uß Je d e r  einsehen, selbst 
wenn er nicht a u f-D a rw in  und alle C on- 
sequenzen seiner Lehre schwört.

„Der eiserne Laro."*)
D e r  in  diesen B lä tte rn  un ter dem N am en 

„der eiserne C a ro "  rühmlichst bekannte P o in ter 
ru het seit 2 1 . August d. I .  in  kühler Erde. 
E r  w a r 1 3 ^  J a h r e  a lt und vermöge seiner 
übrigen körperlichen Beschaffenheit noch fü r 
m ehrere J a h r e  leb en sfäh ig ; allein ein nicht 
zu operirender Absceß in  der M agengegend, 
der ihm  schon die B ew egung hemmte und 
den A ppetit benahm , machte ihm sein thaten- 
reiches Leben zur Q u a l  und so w ar ein 
S ch u ß  n u r  eine W o h lth a t fü r ihn. E r  w ar 
eine malerische G esta lt, sehr elegant gebaut, 
aber ein kleiner, doch sehr kräftiger H und, 
den keine S tra p a tz  zu P a a re n  trieb. R e in  
dressirt, m it einer w underbaren Nase begabt 
und den besten N a tu ran lag en  ausgestattet, 
arbeitete er auf jedes W ild  vortrefflich und 
hatte —  wie die englischen R acen  alle —  
eine hohe Suche und feste F erm . E in  B ild  
zum M a le n ,  wenn er in  der Action w ar.

*) „Der brave Hund verdient einen Nachruf 
in Ihrem geschätzten Blatte, für welches er in den 
Siebziger Jahren durch sein Bravour-Jagdstückchen 
sehr interessanten Stoff lieferte" — schreibt der 
geschätzte Einsender dieses Nekrologes. — Wir 
theilen diese Ansicht, indem wir gleichzeitig auf die 
interessanten Jagdberichte aus Oberkrain in unserer 
Jagd-Zeitung Jahrgang X V I. (1873) Seite 19, 
36 und 661, Jahrgang X V II. (1874) Seite 17, 
u. s. w. hinweisen, in welchen der „eiserne Caro" 
eine nicht unbedeutende Rolle spielte. D. R-

Mannigfaltiges.
(N iederöstcrr. Jagdschuh-V erein .) D a s  

Ackerbauministerium und die k. k. Fo rst- und 
D om änen-D irektion  sind dem n. ö. Jagdschutz- 
V erein a ls  M itg lieder beigetreten.

D ie  größte V irtuositä t aber entwickelte er 
auf R ebhühner und W aldschnepfen und fer- 
m irte  den H asen im W ald  und Feld, wie kein 
zweiter H und . Zugleich w ar er der schneidigste 
H und von a llen , die ich b isher besessen. 
E r  beutelte oft dem Reinecke die schuld
beladene S ee le  a u s ,  stand in  ewiger Fehde 
m it den Katzen und w ar insbesondere der 
Schrecken aller H unde, un ter denen er seinen 
M eister nicht gefunden. E in m al sprengte er 
ein C a r re  von 1 6  paarweise gekoppelten 
Bracken in  alle R ichtungen der W indrose, 
wobei auch der Brackier schmählich um ge
worfen w urde. E in m al verbellte er eine 
S a n d v ip e r ,  b is ich herbei kam und durch 
einen S ch u ß  der höchst gefährlichen S itu a t io n  
ein E nde machte. E r  nahm  von keinem 
M enschen außer m ir eine C orrection  an und 
wer ihn auch n u r m it W orten  zurechtweisen 
wollte, bekam sogleich Gelegenheit, d as h e rr
liche G ebiß  zu bewundern, welches der brave 
C aro  ihm drohend entgegenwies. D e r V erlust 
dieses braven H undes, welcher zu den besten 
seiner Zeitgenossen gezählt werden m ußte, 
tra f  mich außerordentlich schmerzlich, w as n u r 
ein W aidm ann  begreifen kann, welcher selbst 
einen guten V orstehhund besessen. M ir  wird 
der C aro  unvergeßlich bleiben.

K r a i n b u r g  am  2 4 . August 1 8 8 0 .
Z. S t .

(Personalnachnch t.) K önig H um bert, der 
von V alsavaranche, dem berühm ten J a g d 
aufenthalte seines verstorbenen V a te rs  zurück
gekehrt ist, hat an der vom R s  A a lan tuom o 
m it so großem  E ifer getriebenen Hochgebirgs- 
jagd einen derartigen G efallen  gefunden, daß er 
den dortigen A lpenbewohnern versprach, im
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nächsten J a h r e  wieder zu kommen; er schoß 
2 4  Steinböcke und 2 0  Gem sen.

(Preußisches Jagdgesetz). D ie  Jagdgesetz
vorlage, welche in  der letzten Session  des 
preuß. L andtages dem H errenhause vorgelegen, 
w ird, wie es heißt, im  M inisterium  fü r Land
wirthschaft einer neuen U m arbeitung u n te r
zogen, wobei wahrscheinlich die von der H erren - 
Haus-Com m ission geltend gemachten Ansichten 
Berücksichtigung finden w ürden. D ie  R egierung 
wünscht den Abschluß dieser A ngelegenheit; m an 
zweifelt indessen, ob bei der Verschiedenartigkeit 
der Ansichten über die Grundsätze dies möglich 
sein werde.

(Jagdgesetzgebuug.) W ie w ir außeröster- 
reichischen deutschen B lä tte rn  entnehmen, hat 
der Landes-A usschuß von E lsaß-L othringen  
ein Jagdgesetz fü r dieses R eichsland ge
schaffen. D e r  in  d ritte r Lesung angenom 
mene E n tw u rf zählt 9  P a ra g ra p h e , die sich 
hauptsächlich m it den Pachtangelegenheiten und 
Ü bergangsbestim m ungen  befassen. E s  wird 
die B ildung  gemeinschaftlicher m it den G e- 
meindcmarkungen übereinstimm ender J a g d 
bezirke angeordnet; dieselben müssen ver
pachtet werden und zw ar jedesm al auf die 
D a u e r  von 9  J a h re n . Gem eindem arkungen 
können n u r dann getheilt werden, wenn jeder 
T heil mindestens 2 0 0  Hektare um faßt. D ie 
Pachtgelder fließen in  die Gemeindekasse, 
um  zwischen den E igenthüm ern im V e r
h ä ltn iß  zur Besitzfläche vertheilt zu werden. 
E inen  selbstständigen Jagdbezirk bilden zu
sammenhängende Flächen von mindestens 
2 5  Hektaren Land. —  Jü n g s t wurde von 
dem schlesischen Forstvereine bei einer allge
meinen V ersam m lung in  Liegnitz die F rage  
verhandelt, inwieweit A bänderungen des p reu 
ßischen Jagdschongesetzes vom 2 6 . F eb ru a r 
1 8 7 0  nothwendig seien. D e r  R eferent D r .  
Chongo erklärte , daß es bei dem F o rtb e 
stehen des jetzigen Jagdschongesetzes und bei 
der schonungslosen A rt, wie die Rustikalen 
das W ild  abschießen, ganz unmöglich sei, im 
Hochgebirge einen Rehw ildstand zu erhalten. 
G ra f  Jo sef von Frankenberg - Ludw igsdorf 
wünscht fü r jede P ro v in z  ein besonderes 
Schongesetz. S pec ie ll zu Vorschlägen für 
ein zu erlassendes Jagdschongesetz übergehend, 
empfahl er un ter Anderem dem Elchwild, 
um  dasselbe vor dem Aussterben zu schützen, 
eine absolute S chonung  von fünf b is sechs

J a h re n  zu bewilligen. D ie  Schußzeit des 
m ännlichen R o th - und D am w ildes soll sich 
höchstens bis zum J a n u a r  erstrecken, der 
Rickenabschuß auf die Z e it  vom 1. Decem ber 
b is 1. J a n u a r  eingeschränkt, der D achs 
a ls  absolut schädliches T h ie r fü r vogelfrei 
e rk lärt, die W ildente durch eine längere 
Schonung  geschützt, A uer- und B irkhennen 
sollen gar nicht geschossen werden. S ch ließ 
lich beschloß der V erein bei B e ra th u n g  einer 
neuen Jag d o rd n u n g  um  A enderung der 
Schonvorschriften einzuschreiten. Auch auf 
dem sächsischen Forstm ännertage wurde eine 
V erlängerung  der Schonzeit fü r weibliches 
R ehw ild und das V erbot die H asen m it 
S ch lingen  zu fangen, sowie größere S tre n g e  
bei G ew ährung  resp. Entziehung von J a g d 
karten gefordert.

(U ng tücksfall). D e r „K lagenf. Z e itu n g " 
berichtet m an  au s A rnoldstein, 13 . A ugust: 
„ B e i der am D o n n e rstag , den 12  d. M .,  
stattgehabten Gem senjagd am Dobratsch stürzte 
der hiesige Forstbedienstete H a n s  Kubick, S o h n  
des G ra s  G oeß'schcu R entm eisters zu E b en 
th al, au s der sogenannten „Bockstelle" rück
lin g s über eine W and in eine Tiefe von über 
16  K lafte r, wobei er zwei M a l  am Felsen 
anschlug und endlich m it zerschmettertem K örper 
am G rie s  liegen blieb. D ab ei hatte derselbe 
den S trick , dessen m an sich bei Passirung  
dieser äußerst gefährlichen S te lle  unbedingt 
bedienen m uß, beim F a lle  in  diesen schauder
haften A bgrund mitgerissen, so daß an eine 
eventuelle H ilfeleistung oder R e ttu n g  nicht 
gedacht werden konnte, da ein zweites S e i l  
nicht vorhanden w a r ."  D e r  Leichnam des 
verunglückten Forstbeam ten Kubick wurde 
am 1 3 ., wie m an u n s schreibt, m it zer
schmetterten G liedern  aufgefunden. Derselbe 
wurde über B leiberg  nach Arnoldstein gebracht, 
wo am  1 4 . die B esta ttung  des Unglücklichen 
un ter großer B etheiligung vor sich ging. 
E s  sei noch nachgetragen, daß H errn  Kubick 
(einem erst fünfundzw anzigjährigen M anne) 
das Unglück erst nach S ch lu ß  der G em sen
jagd tra f, gegen 3  U hr N achm ittags, a ls  er 
die gefährlichste S te lle  bereits passirt hatte, 
so daß er sich des S icherheitsseiles entledigen 
zu können glaubte. Noch ein S c h r itt  und er 
w äre außer aller G e fah r gewesen.

(Vertraueusdusetiger Forstwart!) D ie 
„Salzburger Zeitung" meldet aus Zell am
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S e e :  S a m s ta g , den 2 1 . d. M .  N achm ittags 
3  U hr, ging eine Gesellschaft, bestehend aus 
dem k. k. Fo rstw arte  K a r l  G eißler aus 
U ttendorf, dem W irthssohne Jo sef S ch ern - 
th an er au s Fusch, dann einem L ehrers- und 
einem K räm erssohne au s U ttendorf, auf die 
J a g d  nach der U ttendorfer Schattseite . Hiebei 
Passirte dem Josef S chern thauer, a ls  die 
Gesellschaft gegen das S tu b ach th a l abstieg, 
das Unglück, einem am  W ege stehenden H olz
staffel zu nahe zu kommen ünd sich daran  
m it dem G ew ehre , von welchem das Z ü n d 
hütchen nicht entfernt w ar, zu verhängen. 
D e r  S ch u ß  ging los und tra f  unglücklicher
weise den F o rs tw art Jo sef G eiß ler in der 
Bauchgegend derart, daß er nach 10  M in u ten  
seinen Geist aufgab.

(D ie Frösche a ls  Feinde der K a rp fen .) 
I n  einem schlesischen B la tte  wird berichtet: 
V on dem Fischmeister des Besitzers der H e r r 
schaft W arm b ru n n , G ra fen  Schaaffgotsche, 
w ar u n s m itgetheilt worden, daß einer der 
größeren Fischteiche abgelassen würde, um  eine 
T ren n u n g  der in demselben befindlichen K arpfen  
verschiedener Ja h rg ä n g e  vorzunehmen. B ei 
unserem E intreffen fanden w ir den Teich be
re its  ziemlich wasserleer, und Tausende von 
K arpfen  wälzten sich in dem darin  befindlichen 
Schlam m e, während eine M enge Arbeiter- 
beschäftigt w aren, die größeren und kleineren 
K arpfen  zu trennen und in Körbe zu sammeln. 
Hiebei w ar u ns auffällig, daß auf einer M enge 
besonders größerer K arpfen  Frösche m it w eit
gespreizten B einen saßen, die sich auf dem 
Rücken derselben anzuklammern und festzu
halten  suchten. D e r  Fischmeister, über diese 
auffällige Erscheinung befragt, erklärte, daß 
die Frösche sehr gefährliche Feinde der K arpfen  
seien und jährlich in dem Teiche einen V erlust 
von drei b is vier P ercen t der letzteren herbei
zuführen pflegten, indem sie sich auf dem Rücken 
der Fische zu schwingen suchten, sich m it den 
V orderfüßen in  den Augenhöhlen festklam
m erten und von dem Schleim e und den am 
M a u le  der K arpfen  etwa befindlichen N a h 
ru n g sm itte ln  lebten. I n  offenem freiem W asser, 
erzählet der Fischmeister weiter, gelänge es den 
Fröschen seltener, sich an den K arpfen  fest
zuklammern, da eine schnelle B ew egung der 
Fische genüge, sie au s dem Bereiche ihrer 
Feinde zu b r in g e n ; hätten dieselben erst ein
m al den Rücken erklommen, so seien die 
K arpfen  verloren, da die Frösche so fest säßen,

daß ein Abstreifen derselben nicht mehr möglich 
sei. D e r  Tod der K arpfen  werde nach lä n g 
stens vierzehn T agen  b is drei Wochen dadurch 
herbeigeführt, daß, wie bereits oben erw ähnt, 
sich die Frösche m it den V orderbeinen in  die 
Augenhöhlen eingrüben, wodurch ein A u s 
laufen der Augen herbeigeführt würde und 
die Fische erblinden und verhungern müssen. 
A ls B ew eis fü r das E rzählte  ergriff der 
Fischmeister einen Frosch, der auf einem fast 
2 1 / 2  P fu n d  schweren K arpfen  saß, an einem 
H interbeine und hob an demselben Frosch und 
K arpfen  in  die Höhe. E rst durch einen 
heftigen Ruck gelang es, beide Thiere von 
einander zu lösen. D e r K arpfen  w ar von 
gelblicherer F a rb e  a ls  die anderen gesunden 
T hiere, vollständig abgem agert und gab n u r 
noch geringe Zeichen des entfliehenden Lebens 
von sich.*)

(A lte  H irschgew eihe). A us London wird 
gem eldet: B eim  Abbruche eines alten, an 
einer der nach London führenden R öm erstraßen 
gelegenen G ebäudes, welches urkundlich seit 
sechs Ja h rh u n d e rte n  a ls  W irth sh a u s  bestcht, 
und zw ar merkwürdigerweise ohne je seinen 
Aushängeschild, die Abzeichen der C o rp o ra 
tion der Ziegelstreicher, geändert zu haben, 
fand m an un ter einer M a u e r  von fast 
cyklopischer S o lid itä t  eine dicke Lage sehr 
wohl erhaltener Hirschgeweihe, durchschnittlich 
von einer S tä rk e , wie m an sie bei dcr 
heutigen G enera tion  dieser W ild a rt kaum 
noch findet. E ine interessante, jedoch wohl 
n iem als zu beantwortende F rag e  ist die, zn 
welchem Zwecke m an die Geweihe in  dieser 
Tiefe verm auert h a t;  konnten sie je einer so 
colossalen M a u e r  a ls  U nterlage dienen oder 
w ar der W ildstand im  T h ale  der Themse zu 
jener Z e it so zahlreich, daß m an diese Geweihe 
n u r a ls  S c h u tt überm auerte?

(W ild-Zuchtvere 'm .) I n  P a r i s  hat sich 
un ter dem N am en ,,1 'llu io u  cie8 L lo v e u r"  
ein V erein gebildet, welcher es sich zur A uf-

*) Die Thatsache, daß der Frosch auf dem Fische 
gefunden wird, ist nicht neu, aber die Ursache, das 
„Warüm", gehört der Controverse an. Der 
Frosch liebt das Glänzende und hascht darnach, 
hat er sich auf dem Fische verankert, dann kann 
er nicht mehr los kommen, so meinen manche 
Fischer. Ja, sie sagen, das Auge des Fisches wirke 
auf den Frosch ebenso berückend, wie der rothe 
Lappen, welcher zum Zwecke des Froschfanges ver
wendet wird. D. R.
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gäbe m acht, sowohl W ild aller G a ttu n g en , 
a ls  auch gute Vorstehhunde aufzuziehen. Z u  
diesem Zwecke wurde ein T e rra in  bei der 
E isenbahnstation von A uteuil erworben und 
dasselbe zu einer A rt von zoologischem G arten , 
jedoch n u r  fü r  alle W ildgaltungen  und J a g d 
hunde eingerichtet, welche dort ra tionell ge
zogen werden so llen , um  allen passionirten 
J ä g e rn  und Besitzern einer herabgekom

menen J a g d  die Gelegenheit zu bieten, 
dieselbe wieder in  guten S ta n d  bringen zu 
können. W ir  in  Oesterreich haben, w as das 
W ild  anbelangt, einen derartigen  V erein nicht 
n ö th ig ; anders steht die Sache  m it den 
H u n d e n ; ein ra tionell gebildeter und gelei
teter kynologischer V erein  w äre eine N o th 
wendigkeit; am besten w äre es w o h l, der 
Jagdschutzverein nähm e sich der S ach e  an.

I n s e r a t e .

Leopold Gaffer,
k. k. Kof -  und A r r n e e - W a f f e n f a b r i k a n l  in Wi en.

Niederlage:
I ., Nohtmarkt Ne. 8,

empfiehlt sich zur Lieferung von Jagdgewehren vorzüglicher Qualität, Patronen und allen Sorten 
Jagdrequisiten. Auch werden Reparaturen übernommen und exakt ansgeführt. Jllustrirte Preis-

Courante gratis und franco.

I n  der W a l l i s h a u s s e r  schen B uchhan dlung (J o s e s  K lem m ), H oher 
M arkt N r . 1 , ist zum antiquarischen P reise am L ager:

M im  a-kl -ik ForstpriidiictkWcht
von Dr. Karl Heyer.

M i t  2 7 5  A b b i l d u n g e n ,  s t a t t  3  fl. 6 0  kr. ö s t e r r .  W ä h r .  f ü r  2  fl.

Non Hartig'5 Lehrbuch für Jäger,
in 2  B ä n d en , haben w ir noch eine kleine A nzahl Exem plare der alten A u flage  

am Lager, welche w ir zu dem äußerst b illigen P reise  von fl. 1 .8 0  abgeben.

0  i 3 n 3 - u l V 6 n !
^ » a i R I S L  t z L  Z 8 T R « I » I » o l L -

in KÜN8Llll in W68lfal6N rmä kübslanck am ttarr,
em p fsü len  ib r  llinnu-kalvtzr, b e s te s  lla ß ä x u lv sr  kür H in ter la ä sr , g ep resst, n atnrb lank , xrob k örn ix  

n u ll s ta rk  ^ v irk sn ä , sxee ieN  2 nr Ill'LielunA ^ eittraA S n äer  L eb ü sse .

Gi n Wi kdHändt er
bittet Förster und J ä g e r ,  die einen ziemlichen Posten  W ild  contractlich liefern können, um 

Angabe der B edingungen an die Expedition dieser Z eitung .
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Schmber's erste österr. Patent-Schuh-Me-erlage
in W ien , I., Tuchlauben N r . 5 , im H ofe,

erzeugt und erhält Lager aller Gattungen Jagdstieffetten und Stiefet, vollkommen wasser
dichte Stiefet aus Stoffen in Verbindung mit Kautschuk und Leder, alles Bisherige über

treffend. ü̂rschschuhe, Stiefletten und Stiefet aus den besten Sorten Leder erzeugt. 
Die seit Jahren bestrenommirten wasserdichten Aitzstiefek mit Kautschuk sowie Schneestiefel 
werden für die Herbstsaison schon jetzt mit neuerlichen Verbesserungen vorräthig gemacht, 
und liegt über deren erprobte Verwendbarkeit durch die österreichische Wordpok-K2pedition 

die Originalbescheinigung des k. k. Stabsarztes Herrn Ar. Kepes zur Einsicht vor.

Dreißig gute Ĥolographien
von

N i e r n b e r g e r .
Zusammen im Carton 

als

E n th ä lt: Auerhahn. — Schildhahn. — Auerhenne und Birlhenne — Rebhühner. — 
Haselhühner. — Schneehühner. — Steinhühner. — Fasanen. — Stockenten. — Eisvögel. — 
Spieß-Ente. — Rohrhühner. — Brachschnepfen. — Große Sumpfschnepfen. — Uferschnepfen. — 
Kibitz. — Rohrdommel. — Singdrossel und Misteldrossel. — Großer Schreiadler. — Thurm
falke und Grünspecht. — Kormoran-Scharben. — Fasan und Gänsesäger. — Zierente. — 
Wildgänse. — Steinadler. — Alter Stock-Enterich und junges Mittel-Enten-Weibchen. — 
Braunkopf-Enterich und Ente. — Löffelenten. — Spieß-Enten-Weibchen. — Junges und altes 
Rothkehlchen.
W ir  offeriern d ieses schöne E xem p lar für fl. 1 8 .—  ö. W . oder R . M .  3 6 .—  

Expedition der „Jagd-Z eitun g"  in W ien , H oher M arkt N r. 1.

! ! !  L  O v t v i t Ä v r ! ! !
(3 a §  ä  8 t ü e k e.)

Lev-uni, -  , Auf lief Kntenjagll,
kflappt, vgf klein fueksbau.

!! K e lw n s le  A im m e iÄ e r ä e  e i n e s . j e ä e n  l a K ä l i e d d a b e r s !! 
ver86uä6t §6§6Q LiQ86QäuLA von nur 1 ü. ö. per LtüolL krruieo uuä 80kort

M .  D .
K u n s tk s n c U u n g ,  W i e n ,  III ., 8 e i 6 I g s s s s  9 .

- Der Unterzeichnete empfiehlt sein Lager in J a gd g ew eh ren  aller Systeme, Scheiben- 
ibülhsen, R ev o lv er  rc. unter Garantie für solideste Ausführung und ansgezeichneten̂ Schuß. Aus
führliches Preisverzeichniß auf Verlangen gratis und franco.

G ießen  L i»n i»»V r,
Oberhessen. Waffenhändler.
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Ksis.». Könixl. 
>̂>erli«c>i8ie 

.tllerlieolliiiix.

j u  8 t 6 i 6 r i n L i  k ,

Kolilene lleilaille 
karis 1878.

Llation ssellibsok Oei' ungarisoken iVestbsiin.
S v K t l L I L  « L v l  8 r T L 8 « I »  D .  R l L T L .

öeginn clei' 1 'nsubencui' /Vnfang8 Teplembei'.
^IkLlisek - murialiselt« iinä Lisensäuerliv^e  ̂ 2iexenmoILe, Mied, LielllsmiLäsI- avä 
ttae1l80vlLer8täudullx8-IiiIlLlLtiollvii, Xoll1en8aiiik Lääer, 8taIi1bäLsr, 8ii88rvL88erdätlvr, 

kjekteimLäelbäüer, Lal1«8 Volldaä mit Livrielltaiix ra KaItvvL886revren.
^ukrLAbn unä Lestslluoxerl von ^olinun^on nnä Nin6ral^vä836rn bsi äsr

ö i - u n n s n v i l - e e l i o n
i n  O - I e io d . s n d s r 'g ',  L t s l s r r r i L i ' l L .

8ekll88 mit OIivkv Lore 6sl. 12 in 3V" Lrei8, v i 8 lLN2  

50 8el»ri1tv.

. . ..

f r s n r  X .  8 e e n g e r ,

Liieii86NiNÄo1i6i',

^ V ie il)  I.) 8 e i 1 « r § a 8 8 6  4
(N 622Ä N in)

n 's r rk s t  l i s m  6 r s b s n ,
s m x ü s k lt  s e in  k ,axsr  v o n  OboKe 8 o r e -  
Oevveln'sn n n ä  D x p r ss s b ü s k s sn  m it  
ä s n  n s n s s t s n  e ip r o d ts s tsn  V sr ssk lu ss-  
s^ s ts in sn , s o w is  arusrik . R sv o lv er , 
Lo^aräu8 ^nrkinLscliinsn, O laskn^sln, 
sn § I. ä a § äartik s1n , L lnnition  v o n  nnr  
a n erk a n n t d e s tsr  Q u a litä t n n ä  ^.us- 
t'ükrnnA ans ä sr  6sv^sdrkakrik IV. ä . L. 
8 v 0 l i  Ll, 8 o n ,  k ion äon  o ä sr  i0 8 k f  

K irnen, L u ä a x s s t .

krei8-konrantv ant Verlangen.

Wildpret-Ankauf.
D ie  seit m ehr a ls  4 0  J a h re n  in  B udapest bestehende W ildhandlung  C a r l  P a l  (vorm als 
A. F u c h s b e r g e r )  empfiehlt sich zum Ankäufe des Ergebnisses einzelner Jag d en , wie auch 
zur Abnahm e der Ja h re s -A u sb eu te  großer und kleiner Herrschaften in jeder W ildgattung , 

gegen B aarzah lu n g  und C au tio n se rlag .
G efällige A nträge wollen gerichtet werden an

K arl W s ,
Wildhändler in Budapest, IV., Fischplatz.

Verlag der WalliShausser'schen Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  ln Wien, Hoher M arkt N r. 1.
Für die Redaktion verantwortlich J o s e s  K l e m m .  Druck von I .  B . WalliShanfser in Wie».
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Heins,jagd.
M airh o fen , Schw az, T iro l, 6 . S e p t .  1 8 8 0 . 
Ic h  beehre mich, das E rgebniß der vom 

3 0 . August b is incl. 4 . Sep tem ber d. I .  im 
fürstlich Auersperg'schen Ja g d rev ie r  M a i r 
hofen im Z ille r th a l bei günstiger W itterung  
abgehaltenen G em sjagden m itzutheilen.

S o n n ta g  den 2 9 . August ist der hohe 
Ja g d h e rr  Fü rst F ran z  Auersperg m it feinen 
hohen Jagdgästen  und zw ar:

S r .  D urchlaucht P rin z  E ngelbert A uer
sperg,

S r .  Excellenz G ra f  G ondrecourt,
H e rrn  G ra f  C la m -G a lla s ,
H e rrn  M ilbanke,

im  Laufe des N achm ittags in M airho fen  
eingetroffen, wo bei W ildauer übernachtet 
wurde. M o n ta g s  früh, den 3 0 . August, wurde

in die S tillu p p e  aufgebrochen, wobei ein 
kleiner WaldCrieb eingeschoben und 2 Stück 
Gem sen erlegt wurden.

Am  zweiten Ja g d tag e  (Trieb von R ofel 
gegen Rebenzaun) wurden 2 5  Stück erlegt.

Am  dritten Ja g d tag e  (Trieb Hasenkaar) 
w urden 16 Stück geschossen.

Am vierten Jag d tag e  (Trieb Weißkaarecke, 
W aldtrieb) w urden 5  Stück Gemsen auf die 
Decke gebracht.

Am Abende dieses T ag es tra f  auch S e .  
D urchlaucht F ürs t K insky in  S tillu p p  ein, 
um  an den letzten zwei Ja g d tag en  theilzu- 
nehmen.

Am  fünften Ja g d tag e  wurde der innere 
R ebenzaun- oder B ierbergtrieb  gemacht und 
hiebei 2 4  Stück Gemsen geschossen.
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Am sechsten und letzten Jag d tag e  (T ri- 
stantrieb abw ärts) w ar das E rgebniß  13 Stück 
und hiem it wurde die J a g d  m it einem G e- 
sam m tresultat von 8 5  S tück beendet.

D ie  Herrschaften begaben sich nach M a ir -  
hosen, von da nach kurzem A ufenthalte nach 
Z ell, um  in  den G em srevieren  von S a l z 

burg, Obcrösterreich und S te ie rm ark  das 
edle W aidwerk fortzusetzen. *) 

W aid m annsheil!
Atzachteilner,

k. k. Oberförstern, fürstl. Anersperg'schcr Jagdleiter.

Weitere Mittheilungen wären erwünscht 
der Redaction.

Die Jagd in Niederösterreich?)
Bon Johann Hlewatd.

Von der Parteien Gnnst nnd Haß verwirrt, 
Schwankt dnS B ild der Jagd

I m  Laufe der Z eiten  dürfte kaum ein 
W irtsch aftszw e ig  oder Nutzungsobjcct derart 
tiefgreifende und m annigfaltige  W andlungen  
und V eränderungen durchgemacht haben, a ls  
die W ildzucht, die J a g d ,  d as Jagdrcch t, oder 
wie ich ganz allgemein sagen will, das J a g d 
wesen, nnd zw ar nicht allein in Oesterreich, 
sondern überhaupt in E u ro p a . E s  wird 
unzweifelhaft m it vieler B erechtigung ange
nom men, daß, che die einzelnen Völkerschaften 
bei der B ild u n g  geordneter Gemeinwesen an 
langten , es nam entlich der Jag d b e trieb  und 
die Viehzucht w aren , welche die ersten A n
fänge einer nach gewissen G rundsätzen ge
leiteten Bodenbenützung herbeiführten. N u r  
bei einem sehr dünnen, wenig zahlreichen 
Bevölkerungsstande eines B odengebietes ist 
die E rh a ltu n g  desselben ausschließend oder 
doch vorherrschend durch die J a g d  und den 
Jagdbetrieb  denkbar.

D a s  Jagdgew crbe schließt größere gesell
schaftliche V erbindungen a n s . Jägervölkcr 
leben in  kleinen H orden oder T ru p p s  aufge
löst, ihre Wohnsitze häufig wechselnd nnd 
daher abhängig von den sich ändernden 
W itterungszuständen, welche auf den S ta n d  
des W ildes und auf die O r te  des V o r
kommens in genügender M enge einen E in 
fluß nehmen. Nachdem fü r die Jägervölkcr, 
die eine feste Ansiedlung noch nicht kannten, 
der W ald  den nothwendigen Schutz gegen 
rauhe W itterungszustände bot und überdies 
die E rh a ltu n g  eines ausreichenden W ild 

*) Vortrag im Vereine für die Landeskunde 
in Niederösterreich; auch abgedruckt in dessen Blät
tern, XIV. Jahrgang.

standes, namentlich der großen W ildgattungen  
im W alde am meisten gesichert erschien, 
w aren J ä g e r  und Jagdvölker auch die n a tü r 
lichen Freunde und Beschützer des W ald es . 
F ü r  die unverkennbar in einem ganz lockeren 
V erbände lebenden einzelnen Jü g e r tru p p s  oder 
H orden m ußten sich, schon um die un v er
meidlichen Zusam m enstöße m it den benach
barten  ähnlichen H orden zu vermeiden, gewisse 
Jagdgebiete  abgrenzen, deren W ildstand und 
Ja g d e rtra g  m it zunehmender Bevölkerung 
nicht m ehr ausreichend w ar, um  die B e 
dürfnisse der einzelnen T ru p p s  oder S tä m m e  
zu decken. D e r Uebergang zur Viehzucht be
reitete sich dadurch von selbst vor.

I m  Vergleiche m it den Jägervö lkern  
nehmen somit die H irtenvölker eine höhere 
C ultnrstufe ein. A llerdings treib t sie das 
Aufsuchen von W eidegründen je nach der 
Ja h re sz e it zu einem periodischen U m her
w andern, allein sie nehmen doch wenigstens 
fü r die W interszeit feste Wohnsitze ein. Um 
für den Viehstand das nöthige W in tc rfu tter 
zu verschaffen, w ar m an genöthigt, an tiefer 
gelegenen, hiezu geeigneten W aldorten  R o 
dungen vorzunehmen, bei welchem Geschäft 
das F euer besonders hilfreich gewesen sein 
dü rfte ; —  m an tra f  Vorkehrungen, um  den 
G rasw u ch s und den F u tte re rtrag  auf solchen 
Rodeflächen zu erhöhen, m an hegte oder 
zäunte dieselben ein, um  sie gegen das E in 
dringen von W ild  oder Viehherden zu sichern. 
A uf solche Weise ebnete die Viehzucht dem 
Ackerbau den W e g ; — den einm al gerodeten 
Flächen suchte m an  den möglichst höchsten 
E r tra g  abzugewinnen und kam somit zum 
G etreidebau.

I n  dem M a ß e , a ls  der Ackerbau eine 
größere A nw endung fand, m ußten sich die
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Völker an bleibende Wohnsitze binden, und 
somit jenes herumziehende Leben der Jä g e r-  
Horden, oder der bereits Viehzucht treibenden 
S tä m m e  aufgeben. D e r  einm al u rb a r  ge
machte und daher in seinem W erthe bedeutend 
erhöhte B oden wurde von den einzelnen 
Volksstäm men nicht m ehr verlassen , und 
dauernde Ansiedelungen erhoben sich auf dem
selben, deren B ew ohner sich zur Erreichung 
gleicher Zwecke, —  A bw ehr fremder Angriffe, 
Bekäm pfung w ilder T hiere  u. dgl. —  
wechselweise unterstützten und schließlich zu 
einem Gem eindeverbande vereinigten und ab 
schlossen. W enn der Einzelne auch jene 
G rundflächen, welche in  der N ähe seiner B e 
hausung lagen, die er u rb a r gemacht hatte, 
bebaute und Pflegte, selbe daher fü r sein 
P rivatinteresse benützte und in dieser B e 
nützung von der Gem einde geschützt wurde, 
so w ard ihm der Schutz fü r die erzogenen 
Bodenfrüchte mehr aus der Ursache zu Theil, 
weil er dieselben angebaut hatte, seine Arbeit 
somit d aran  haftete, nicht aber weil m an ihn 
a ls  den E igenthüm er des betreffenden G rundes 
anerkannte. Diese A nfänge eines P r iv a tb e 
sitzes finden w ir jedoch n u r  fü r den znm 
landw irtschaftlichen  B etrieb  verwendeten 
B oden, nicht fü r den W ald  und das W eide
land, die fortan  a ls G em eingut behandelt 
und benützt wurden.

E s  ist eine lange Z eitperiode, welche die 
n u r flüchtig skizzirten Entwickelnngsphasen 
des Völkerlebcns um faßt. M i t  ihnen im Z u 
sammenhange entwickelten sich n u r  allm älig 
F orm  und Beschaffenheit der H au sh a ltg e - 
räthe und Werkzeuge, der J a g d -  und K rie g s
waffen. Jn so lan g e  daS E rträ g n iß  der Ja g d  
vorherrschend für die E rn äh ru n g  der ein
zelnen Volksstäm mc nothwendig w ar, ge
hörte das W ild  selbstverständlich demjenigen, 
welcher es erlegte und somit in seinen Besitz 
brachte. E ine A enderung an diesem V e r
hältn iß  tra t  erst ein, a ls  durch die besser 
entwickelte Viehzucht und den Ackerbau der 
Bevölkerung vermehrte N ah ru n g sm itte l ver
schafft w urden und sich das P rivate igen thum  
an G ru n d  und B oden  klarer und fester a u s 
gebildet hatte.

Trotz der großen V orliebe aller, M it te l 
europa bewohnenden Völkerstämme fü r die 
J a g d  und die Ja g d a u sü b u n g  sehen w ir die
selbe allm älig in den G enuß  und Besitz 
einzelner Bevorzugten übergehen. D ie V e r
änderungen, welche sich allm älig in  den

socialen Verhältnissen der großen M enge und 
in der S te llu n g  der verschiedenen B ev ö l
kerungsclassen und S tä n d e  un ter und zu 
einander vollzogen, zogen auch die J a g d  in 
den K re is  ih res Einflusses.

Z u r  Z e it der A usbildung staatlicher 
V erhältnisse in M itte leu ro p a  w ar die J a g d  
a ls  ein jedem „F re ien "  zustehendes Recht, 
von diesem hoch geachtet und werth gehalten.*) 
N iem and dachte d aran , die „F reien" in der 
A usübung  dieses, in ihren Angen durch a ltes 
Herkommen geheiligten Rechtes zu beschränken,
—  allm älig  jedoch bildete sich der G ru n d 
satz au s, daß wohl die F reiheit der J a g d  
anerkannt, jedoch auch dem G rnndeigenthüm er 
das Recht zuerkannt werden müsse, jedem 
Andern das B etreten  seines G ru n d es um  
W aidwerk zu treiben und W ild zu fangen 
oder zu erlegen, untersagen zu können. D ieser 
G rundsatz ging unzweifelhaft aus der A n 
schauung hervor, G ru n d  und B oden und die 
auf demselben un ter großem M üheaufw and  
erzogenen Früchte müssen höher gestellt und 
ihnen ein kräftigerer Schutz zuerkannt werden, 
a ls  der J a g d  und dem Jagdbetriebe . D ie  
allgemeine D urchführung dieses G rundsatzes 
m ußte schließlich dahin führen, daß dem 
„F re ien " die Ja g d a u sü b u n g  n u r auf seinem 
eigenthümlichen G ru n d  und B oden, oder a ls 
M ite ig e n tü m e r  von Gemeindebesitz zustand,
—  ans dem letzlern selbstverständlich unter 
jenen Beschränkungen, welche die Gemeinde 
fü r die Benützung des gemeinschaftlichen 
E igenthum es ausgestellt hatte

Nicht das E rlegen der Jag d th ic rc  w ar 
somit verpönt, sondern lediglich das B etre ten  
fremden E igenthum es, fremden G ru n d es  und 
B odens w ar untersagt. E ine Aenderung 
tra t  erst ein, a ls  zunächst die M acht der 
Landcsfürsten und der von diesen begünstigten 
H errschaftshcrren größere G eltung  erlangte 
und das S tre b e n  entstand, die unangenehme 
M itjag d  der unteren S tä n d e , namentlich der 
B a u e rn  zu beschränken, und soweit immer 
durchführbar, au s der J a g d  ein Sonderrech t 
fü r  die bevorzugten S tä n d e  zu machen.

I n  Niederösterreich w aren, namentlich an 
der Ostseite des W ienerw aldgebirges, ausge
dehnte Jagdgebiete im «Besitze der Landes-

-) „Hörige Leute" waren vom Tragen und 
Gebrauche der Waffen ausgeschlossen. Sie hätten 
die Jagd nur durch das Fangen des Wildes, 
somit durch Methoden, wobei Waffen nicht erfor
derlich sind, ausüben können.
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fürsten. I n  den „ B lä tte rn  des V ereines fü r 
Landeskunde", J a h rg a n g  1 8 7 2 , S .  5 4 , theilt 
das V ereinsm itglied H e rr  R eu te rer eine sehr 
schätzenswerthe A bhandlung über den W ild 
bann in  Niederösterreich m it, in  welchem auf 
zwei G ru n d lag en  fü r den B estand dieser a u s 
gedehnten landesfürstlichen Jagdrechte  hinge
deutet w ird, und zw ar 1. auf das Vorkom m en 
sogenannter K önigsforste, d. h. des J a g d 
reservates wegen m it dem K ön igsbann  belegten 
Forste in  unserm  Lande und 2 . auf das 
P riv ileg ium  Friedrich I .  B arb aro ssa , vom 
1 7 . S ep tem ber 1 1 5 6 , fü r Heinrich Ja so m ir-  
gott, durch welchen F re iheitsb rief die M a rk 
grafschaft Oesterreich m it der M a rk  ober 
der E n n s  vereiniget und zu einem H erzog
t u m  erhoben wurde.

Ic h  glaube hiezu bemerken zu dürfen, daß 
m ir kein urkundlicher B eleg bekannt is t, 
wodurch das Vorkommen sogenannter K ö n ig s
forste in Oesterreich, namentlich aber im  G ebiet 
östlich vom W ienerw aldgebirge bestätiget würde. 
E s  liegen lediglich A nhaltspunkte vor, w o rau s 
geschlossen werden kann, daß M attighofen  in 
Oberösterreich ein königlicher H of und der 
dort gelegene K obernauser W ald  einst ein 
K önigsforst w ar. W eiter östlich läß t sich weder 
der B estand eines königlichen H ofes noch 
eines m it dem K önigsbann  belegten Forstes 
erkennen. Auch die B eru fu n g  auf den F re i
heitsbrief von 1 1 5 6 , um  au s demselben ein 
Jagdrech t fü r die österreichischen Landesfürsten 
auf dem bezüglich ih res Jag d b e trieb es am 
meisten in F rag e  kommenden T errito riu m  
östlich vom W ienerw alde, von der D o n a u  bis 
an die A lpen reichend, ableiten zu wollen, 
stößt auf Schwierigkeiten. I m  J a h r e  1 1 5 6  
gehörte die ganze südliche H älfte  des heutigen 
Kreises un ter dem W ienerw alde, von S o le n a u  
b is an den H artberg  und S em m erin g , noch 
gar nicht zu Oesterreich. D a s  ganze n u n 
mehrige N eustädter und Neunkirchner G ebiet 
bildete dam als die G rafschaft P itte n , welche 
erst im J a h r e  1 1 9 2  nach dem Aussterben der 
T rau n g a u e r a ls  ein A llod ia l-E igen  an die 
B abenberger kam.

Nach dem A ussterben des B abenberger 
Fürstenhauses kam nicht n u r  dieses G ebiet, 
sondern auch der nördlich gelegene T heil des 
K reises un ter dem W ienerw alde, welcher seiner 
größten A usdehnung nach ebenfalls ein Allod 
dieses H auses w ar, an P rz em is l-O tto k ar und 
von diesem an die H ab sb u rg er. D a ra u s  er
klärt sich ganz einfach der B estand eines

landesfürstlichen Jagdrcch tes oder Jag d reg ä les  
auf diesem B oden. D ie  Landesfürsten waren 
hier die Ja g d h e rrn  auf einem ihnen a ls  Allod 
zustehenden G ebiet. B eim  Verkaufe, bei der 
V erpfändung oder bei der Lehengabe von 
Herrschaften auf diesem T errito riu m  wurde 
jedesm al ausdrücklich betont, ob das J a g d 
recht m itverkauft, m itverpfändet, oder a ls 
Lehen mitvergeben wurde.

W enn auch die ersten H ab sb u rg er große 
Jag d freu u d e  w aren  —  Friedrich der Schöne 
dürfte seinen A ufen thalt in G utenstein vo r
züglich m it Rücksicht auf die J a g d  m it so 
großer V orliebe genommen haben —  so erlitt 
das landesfürstliche Jagdrech t schon un ter 
Albrecht dem W eisen manche E inbuße. D e r 
lahme H err m ußte auf d as Jagdvergnügen  
verzichten. U nter ihm  unterblieb die W ieder
besetzung der S te lle  des O berstjägerm eisters, 
welchen M a n g e l sein S o h n  Herzog R u d o lf
IV .  bei Gelegenheit der E rbhuld igung  in 
W ien am 2 0 . Novem ber 1 3 5 8  in feierlicher 
W eise wieder behob.

I n  der am  2 0 . Novem ber 1 3 5 8  au sg e
stellten Urkunde *) sagt der H erzog: „D az  
w ir sazzen m it unserr fürstlichen gezierde, in 
aim gestul, auf dem H off ze W ienn, dahin 
w ir, allen H erren , D ienstleuttcn, vnd m annen, 
R itte rn , vnd Knechten, vnsers fürstentum es 
von Oesterreich, auf denselben tag, gebotten 
hatten, v ns, a ls  irm  Herren zu huldenn, vnd 
ir  lehen von vns ze emphahen. Und öunder- 
lich, hatten w ir dahin fü r vns berusfet, vnd 
besendet, a ls  recht ist, alle vnser A m ptleut, 
in vnserm fürstentum e ze Oesterreich, vns da 
ze dienen vnd ze w artenn yeklicher, m it seinem 
Am pte, a ls  er geseczet vnd geordnet, des
selben tag s  w urden w ir inne, vnd erfunden 
gepresten a in s Jä g e rm e is te rs , in dem ege- 
nanten vnserm fürstentum , vnd das dasselb 
Jägerm eister A m pt von todes wegen, vor viel 
Z eiten , ledig worden w ar, Und w an der vol- 
kumenheit fürstlicher Wirde, nnleidig sei, aller 
gepreste, nicht allein an ir  selber, sondern 
auch an den ire n , darum b nach guter Vor
betrachtung, vnd weisen R a te , vnserer Herren, 
D ienstm anne, und ander vnser getreuen, würfen 
w ir das am t wieder auf" u. s. w ., wie d a s 
selbe bei seinen V orfah ren  bestanden. R u d o lf  
IV  belehnte m it der W ürde eines J ä g e r-

*) Original im fürstl. Liechtenstein'scheu Haus
archiv, beglaub. Abschrift im k. k. Haus-, Hof- und 
Staats-Archiv.
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Meisters deu R itte r  Friedrich von Kreußbach, 
und gab ihm zu Leheu: „das H a u s , daz da 
her hiez Napotenkirchen, vnd fürbaz ewiklich, 
durch geleichnizze willen, des A m ptes, heizzeu 
vnd genant sin sol, Jegerberg , m it allen 
nuczen, rechten vnd gütcrn, die dazu gehöreut" 
u. s. w. D e r  neue Jägerm eister genoß die 
ihm  verliehene W ürde n u r  einige M onate , 
er starb schon im J a h r e  1 3 6 0  und liegt in 
der Augustinerkirche zu B ad en  begraben. I n  
der W ürde des „su p re iu u o  m a x is te r  v e n a- 
to ru m "  folgte ihm sein S o h n  W ilhelm , m it 
dem das Geschlecht der Kreußbach im  M a n n s 
stamme aussta rb . Auch er wurde in  der 
Augustinerkirche zu B aden  beigesetzt. D a s  
Oberstsägerm eisteram t gedieh nun  an die 
H erren  von G re iß  zu W ald . I n  der Kirche 
zu P h y ra  bei S t .  P ö lten  befinden sich die 
sehr schönen G rabdenkm ale von mehreren 
dieses Geschlechtes.

R u d o lfs  I V  große B orliebe fü r die J a g d  
dürfte sich auch au s dem Umstande entnehmen 
lassen, daß er sich selbst den T ite l eines 
„R eichs-O berjägerm eisters" beilegte.

Neben jenen O berstjägerm eistern, welche 
diese W ürde leheuweise a ls  ein erbliches H o f
am t im Besitze hatten, sehen w ir sehr bald 
am Hofe und im Dienste der österreichischen 
R egenten auch noch Forstm eister oder W a ld 
meister in Funktion, die m it der V erw altung  
und Leitung des Jagdw esens thatsächlich be
tra u t  w areu .

D ie  V eranlassung zur Bestellung eigener 
Jag d -O b erb eam ten  dürfte wohl in dem U m 
stande zu suchen sein, daß der erbliche J ä g e r 
meister m ehrm als, aus welch' imm er einem 
G runde , zur A usübung  des oft mühevollen 
Jagddienstes nicht geeignet w ar, und somit 
auf die B estellung eines entsprechenden E r 
satzmannes Bedacht genommen werden mußte. 
E ine solche D ienstestrennung fand schon unter 
Herzog Albrecht I I I .  m it dem Z opfe statt. 
W ährend W ilhelm  von Kreußbach die W ürde 
des O berstjägerm eisters bekleidete, werden a ls 
Forstm eister und eigentliche Jag d -O b erb eam te  
Albrechts I I I .  genann t: W erner der Schenk 
von R ied , und nach diesem H a n n s  von D ie 
trichstock. D ieser letztere hatte seinen Wohnsitz 
im „G jaidschloß zu H ad ersd o rf."  E r  w ar 
eine besondere V ertrauensperson  der Herzoge. 
E r  ist a ls  Zeuge aufgeführt im  Testam ent

H erzogs Albrecht I I I . ;  er w ar anwesend, a ls 
zu H olenburg  am 2 2 . Novem ber 1 3 9 5 , nach 
A lbrechts I I I .  Tode, zwischen den Herzogen 
Albrecht IV . und W ilhelm  ein die R egen t
schaft der Länder und die V erw altung  des 
H ausverm ögens betreffendes Uebereinkommen 
abgeschlossen wurde. S e in  S ie g e l befindet sich 
an der diesfälligeu Urkunde.

A ls  ein tüchtiger J ä g e r  wird auch Herzog 
E rnst der E iserne genannt. D ie  S a g e  erzählt, 
daß er im  J a h r e  1 4 1 0  bei seiner B r a u t 
w erbung um  die C im burg is von M assovien 
diese letztere auf einer J a g d ,  wo sie von 
einem B ä re n  überfallen wurde, au s einer 
großen G efah r befreite.

Auch K aiser Friedrich I I I .  w ar in seinen 
jüngern J a h re n  ein großer Jag d freu n d . D e r 
T h iergarten  nächst der B u rg  zu W r.-N e u 
stadt verdankt ihm seinen dermaligen Um fang. 
Um die J a g d  im Freien  zu fördern, ordnete 
der K aiser in einer von In n sb ru ck  au s am 
2 0 . M ä rz  1 4 5 7  an den Jägerm eister Ulrich 
Achs ertheilten In s tru c tio n  den A nbau der 
Heide oberhalb N eustadt m it Föhrensam en 
an, und träg t auf, daß m an dabei wie in 
N ürnberg  vorgehen soll. Z u r  E rk lärung  dieser 
letzter« W eisung diene F o lg en d es: I n  N ü rn 
berg hatte der dortige B ü rg e r P e te r  S tro m e r  
schon im J a h r e  1 3 6 8  m it der A nsaat von 
F öhren  auf ausgedehnten öden G rundflächen 
begonnen, welche ein vortreffliches Gedeihen 
zeigten. Diese W aldan lagen  trugen der P a 
triz ier-Fam ilie  S tro m e r  den N am en „die 
W aldstrom er" und das erbliche Forstm eister
am t des N ü rnberger S ta d tw a ld e s  ein. D e r 
R u f  der S trom er'schen  W aldan lagen  v e ran 
laßte in den J a h re n  1 4 2 3  und 1 4 2 4  auch die 
S ta d t  F rankfu rt a. M . zu einem ähnlichen 
Unternehm en, und scheint auch Friedrich I I I .  
zum A nbau des S te in fe ld es zwischen N eustadt 
und Neunkirchen A nlaß  gegeben zu haben. 
D e r  dam als begründete W ald , der große 
Föhrenw ald , ist heute ein sehr werthvolles 
Besitzthum der S t a d t  W r.-N eu stad t. D ie 
H ofjagden blieben in  demselben bis in  die 
V ierzigerjahre unsers Ja h rh u n d e r ts  im  B e 
triebe. D ie  S a g e  weiß von manchem pikanten 
Abenteuer zu erzählen, dessen Schauplatz das 
„neue W ir th s h a u s " ,  der Z usam m enkuuftsort 
der Jagdgäste , gewesen sein soll.

(Fortsetzung folgt.)
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Eidgenössisches Kchongesetz.
P u b lica tio n  betreffend die J a g d .

G em äß A rt. 5  der eidg. V ollziehungs
verordnung über das Jagdgesetz vom 1 2 . A pril 
1 8 7 6  wird hiem it bekannt gem acht:

1. D a ß  die F lug jagd  m it dem 1. Herbst- 
m onat, die allgemeine J a g d  m it dem 1. W ein 
m onat eröffnet wird. D e r  S ch lu ß  fü r beide 
findet am 1 5 . C hristm onat statt.

A uf der F lug jagd  dürfen vor B eg in n  
der allgemeinen J a g d  keine andern a ls  
H ühnerhunde (S te l l -  oder Vorstehhunde) 
verwendet werden. V o r E röffnung  der a ll
gemeinen J a g d  darf kein Hase geschossen 
werden (A rt. 1 3 , Z iff . 2 , kantonales Gesetz.)

D ie  F lug jagd  soll regelrecht und m it 
möglichster Schonung  des landw irthschaft- 
lichen B etriebes vollzogen werden.

Jed e  J a g d  in G etreidefeldern oder R eb- 
geländen vor beendigter E rn te  oder W ein 
lese ist untersagt.

2 . D ie  J a g d  aus Hirsche, R ehe, Gem sen 
und M urm elth iere  ist auf die Z e it  vom 1. 
H erbstm onat b is 1. W einm onat beschränkt; 
die J a g d  auf Federwild ist offen vom 1. H erbst
m onat b is 1 5 . C hristm onat, die übrige B e rg 
jagd vom 1. W einm onat b is 15 . C hrist
m onat.

Hirschkälber, Rehkitzen, Gemskitzen und 
die sie begleitenden M u tte rth ie re  dürfen we
der gefangen noch geschossen w erden ; ebenso 
sind A uer- und B irkhennen zu schonen.

B e i der J a g d  auf Hochwild ist die 
V erw endung von Laufhnnden und R epetir- 
waffen untersagt.

3 . A n S o n n -  und Feiertagen ist jede 
J a g d  v e rb o te n ; einzig die T ödtung  von 
R aub th ieren  ist an diesen T agen  erlaubt.

4 . V om  achten T age  nach S ch lu ß  der 
Jag d zeit an ist der K au f und Verkauf von 
W ildpret jeder A rt und das V ertragen  d es
selben verboten, m it A usnahm e desjenigen, 
welches, amtlich nachgewiesen, au s dem A u s 
lande eingeführt ist. W iderhandlungen w er
den m it einer B u ß e  von F r .  2 0  b is F r .  6 0  
bestraft.

5 . D ie  Freiberge N r . 1 4  und 15  
bleiben, wie b ish e r, auch dieses J a h r  be
stehen.

Außerdem  wird das Ja g e n  auf Gem sen 
fü r einen T heil des C a n to n s  län g s der 
Luzernergreuze verboten.

D ieses B anngebiet u m faß t:
D ie  Rothhornkette (B rien zerg ra t), das 

H abkernthal, den G ebirgszug  des Gem m e- 
n a lp h o ru s , den S ig r isw y lg ra t,  die K ette 
des H ohgant und das G ebiet der obern 
Z u lg  und der obern Emm e.

D ie  G renzen sind:
D ie  C antonsgrcnze gegen Luzern von 

W ald  bei S ch an g n an  b is zum R o th h o rn ; 
die gerade Linie R o th h o rn  b is U rsprung 
des Schw andenbachcs; der Schwandenbach 
b is zur E inm ündung  in den Brienzersee; 
das nördliche Ufer des B rien z ersee 's ; das 
nördliche Ufer der A are zwischen B rienzer- 
und T hunersee ; das nördliche Ufer des 
T hunersee 's b is zur E inm ündung des S ta m p -  
ba che s ; der S tam pbachgraben  bis zu seinem 
U rsprung; die Linie von da über obere 
M a tte  (1 3 9 2 )  und Z etten a lp  b is zum 
U rsprung des Horenbaches auf der U nter- 
Z e tten a lp ; der Horenbach bis zu seiner 
E inm ündung in die Z u lg ;  die Z u lg  bis 
zum R o th m o o s; die Linie von hier b is zum 
U rsprung des Schw arzbaches ; der S ch w arz 
bach bis zu seiner E inm ündung in  die 
E m m e; die Linie von hier nach dem Kirch- 
thurm  S c h a n g n a u ; die S tr a ß e  S ch an g n au - 
M arbach  bis zur C antonsgrcnze gegen Luzern 
bei W ald .

6 . D ie  Jag d p a ten tg eb ü h r m it S tem p e l 
b e tr ä g t :
s.) F ü r  die J a g d  auf alles G ew ild m it 

Einschluß der Gem sen, R ehe und Hirsche 
F r .  8 0 .6 0 .

6 ) F ü r  die J a g d  m it einzigem Ausschluß der 
Gem sen, Rehe und Hirsche F r . 5 0 .6 0 . 
B e rn , den 14. August 1 8 8 0 .

D e r  D irec to r der D o m a in e n : 
Sch eurer. *)

*) Wir sagen dem geehrten Herrn Domainen- 
Director für diese gefällige Mittheilung besten 
Dank.

Die Redaction.
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Eme Jagd aus Mßpferde.
D e r Reisende F . S ch ä le r  richtet aus 

Z an z ib a r, 3 0 . J u n i  1 8 8 0 , an die R edaction 
des „ S p o r n "  nachstehenden B rief, der so 
viel interessante D e ta ils  enthält und m it so 
frischer U nm ittelbarleit geschrieben is t, daß 
w ir es u n s  nicht versagen konnten, denselben 
seinem vollen In h a lte  nach unseren Lesern 
m itzutheilen. D e r  B rie f  träg t noch die 
S pec ia lü b crsch rift: „V ier T age an den Usern 
des K in g an i"  und la u te t:

Am 5 . J u n i ,  M it ta g s  12 U hr, verließen 
w ir, D r .  B öhm  und ich, Z a n z ib a r ;  w ir 
benutzten eine D how  (kleines Seegelboot, so 
wie unsere H ä rin g s-F ä n g e r) , einem In d ie r , 
N am ens S e w n a , gehörig, welches sogar eine 
m it seidenen Kissen versehene C ajüte  hatte. 
W ir  fanden an B o rd  den p e r s  Z u p eriau rs  
Etienne, Chef der französischen M ission zu 
B agam oyo und den li-öre O s c a r ,  einen D üssel
dorfer von G eb u rt, einen vortrefflichen Jä g e r. 
Letzteren hatte  ein merkwürdiges Unglück 
betroffen; er w ill eine P a tro n e  gewaltsam  
hineinschieben oder herausnehm en, das weiß 
ich im Augenblick nicht mehr, kurz und gut, 
das D in g  geht los, fäh rt nach hinten heraus 
und zerschmettert dem Arm en den rechten 
O b e ra rm . D e r  englische A rzt konnte die 
P a tro n e  nicht finden; zum Glück fiel ti-Li-a 
O s c a r  dem bew ährten deutschen A rzt D r .  
Fischer (derselbe diente sein J a h r  bei den 
G ard e-D rag o n e rn  ab) in  die H ände, der ihm 
den A rm  —  natürlich einige Centim eter 
kürzer —  wieder herstellte. W ir  segelten 
bei sehr schlechtem W inde, und anstatt um  
sechs U hr in B agam oyo zu landen, m ußten 
w ir, da es dunkel w ar, vor Anker gehen. 
N u n  begann eine Nacht, von der m an sagen 
kann: „ O  du N ach t!"  Denken S ie  sich den 
Z ustand , in dieser verankerten Nußschale circa 
zwölf S tu n d e n  zuzubringen! Ic h  wurde am 
elendesten, E in e r rollte imm er über den 
Andern w eg; am meisten th a t m ir l lk ie  
O s c a r  le id , dessen A rm  noch sehr schwach 
w ar. Endlich brach der M o rg en  an (ich 
m uß hier noch einschalten, daß w ir kein 
W asser an B o rd  h a tte n ); w ir kreuzten noch 
zwei S tu n d e n  vor der Küste, b is w ir, bis 
an  den Bauch im  W asser watend, dem Lande 
zuplantschten. Am Lande w aren fünf- bis 
sechshundert m it englischen C arab in ern  be
waffnete M enschen; einzelne trugen auch 
Pfeile  und B o g e n , dies die Leibgarde des

In d ie r s  S e w n a ,  welcher m ir die Träger- 
fü r meine Expedition liefern sollte. S e in e  
O fficiere hatten alte rothe englische T uch
uniform en an. N u n  begann eine Geschieße 
und G ebrülle , wie es sich kein Mensch denken 
kann, dicht an meinen O h ren  drückten die 
K e rls  im m er per P isto let die G ew ehre lo s ;  
ich w ar in der größten S o rg e , daß eins 
springen könne, denn der Lauf w ar fast 
imm er ein D ritte l voll P u lv e r. D ieses L os
knallen von P u lv e r haben die hiesigen E in 
w ohner m it den U ngarn  gemein, dort kann 
auch kein Fest ohne das obligate Geknalle 
gefeiert werden.

D ie  Leute stürzten nun  Alle auf mich 
lo s (D r .  B öhm  w ar weiter hinten geblieben); 
J e d e r  wollte den M o u n g u  (weißen M a n n )  
in  nächster N ähe sehen, Jed e r ihm die H and 
geben, w as E inzelne zum G esichter-Schneiden 
veranlaßte, denn m anchm al faßte ich etw as 
fest zu. Endlich w ar auch dies überstanden 
und w ir erreichten das von dem I n d ie r  S e w n a  
für mich eingerichtete H a u s ,  w as nichts zu 
wünschen übrig  ließ ; Jed e r ein großes Z im 
m e r, seidenes B e tt  m it dito M osguito -N etz, 
einen luftigen E ß sa lo n , B adezim m er, Koch, 
A lles ganz norm al. B agam oyo liegt einige 
hundert S ch ritte  vom Gestade des indischen 
O c ea n s , ein breiter S a u m  von S a n d  trenn t 
es vom M e e re ; hinter dem S a n d e  ziehen sich 
b is in 's  Unendliche üppige P alm enw ülder fort.

W ir  besuchten N achm ittags B ru d e r  O s c a r , 
liehen ihm den braven H und T y ra s ,  der zur 
Veredelung (? ) der R ace  benutzt werden 
soll. E ine E in ladung  der B rü d e r  zum D in e r 
schlugen w ir au s, und suchten früh das Lager- 
auf, um  die letzte N acht auszugleichen. D e r 
Hauptzweck unserer Reise w ar F lußpferde zu 
schießen, wie verbrachten also den V orm ittag  
des 7 . J u n i  m it Verpacken der Gewehre 
und B ag ag e  und verließen, da es b is dahin 
regnete, erst gegen 3  U hr B a g am o y o , um  
u n s  nach dem am  Ufer des K ingan i gele
genen kleinen D o rf  K iw alan i zu begeben. 
D ie  T e te  nahm  ein M a n n  der M ission, 
N am ens M a r t ia l ,  ihm zur S e ite  einer u n 
serer D iener, N asibu. Beide hatten  den 
A uftrag , nicht so unvernünftig  zu rennen. 
D a n n  folgten zwölf von S e w n a 's  S o ld a te n , 
theils zu unserem Schutz, theils zum T rag en  
des Gepäcks, den Beschluß machten D r .  B öhm  

> und ich m it den D ienern  F a ra d ji und M a rem a .
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B agam oyo ist in der nächsten N ähe von 
S c h a m b a 's  Landgütern umgeben, später kommt 
m an an eine weite P r a i r ie ,  m it sechs bis 
acht F u ß  hohem , schilfartigem G r a s  be
wachsen, au s dem hier und da ein B a u m  
hervorrag t. E in  B i ld ,  wie ich es fast in 
jeder amerikanischen Reisebeschreibnng gefunden 
habe. W er sich hier ohne C om paß verirrt, 
der ist aufgeschrieben. Diese P ra ir ie  erstreckt 
sich b is zum K iugan i und dient dem F lu ß 
pferd, G iraffe , A ntilope, Leopard und einer 
Unzahl von V ögeln zum A ufenthalt. V or
hatten drei M oräste  zu passiven, deren I n 
h a lt ein dunkelblauer S ch lam m  u n s bis 
über den Bauch reichte; ich hielt unw ill
kürlich den Athem  an, um  die M ia sm en  nicht 
aufzunehm en; dies schien m ir eine C entra le  
des F iebers zu sein.

E in e r h in ter dem A ndern eigentlich fo rt
während ausgleitend (der R egen hatte den 
B oden  schlüpfrig gemacht), erreichten w ir 
auf circa einen M e te r breiten W egen um 
6  U hr Abends K iw a la n i, wo der vorsorg
liche H e rr  S e w n a  bereits ein Z e lt  hatte 
aufschlagen lassen.

Nachdem w ir unsere m it M o rast ü b er
zogenen K leider gewechselt h a tte n , nahm en 
w ir ein D in e r ein, welches der v o rausge
sandte Koch M a h a m a r i in S cene  gesetzt 
hatte  und welches in Anbetracht der V e r
hältnisse ausgezeichnet w ar. D a s  G etränk 
bestand aus A le , C la re t und Sodaw asser. 
Unser D in e r um standen an hundert E inge
borene, die jede unserer Bew egungen m it 
A rgusaugen  bewachten und öfters in ein 
schallendes G elächter ausbrachen. Nachdem 
ich nun den B efeh l gegeben hatte, daß N ie
mand ohne G ru n d  schießen solle, legten w ir 
u n s nieder, in der Ferne das G runzen  des 
Kiboko (F lußpferd ) hörend.

M e in  G este ll, auf dem ich schlief, w ar 
einen F u ß  zu kurz, einen halben zu schmal, 
an S c h la f  w ar also nicht viel zu denken. 
M o rg e n s , den 8 . J u n i ,  w aren w ir früh auf 
den B e in e n , indessen wurde unsere G eduld 
wieder h a rt auf die P ro b e  gestellt. W ir  hatten 
den besten K iboko-Jäger der Gegend, N am ens 
Amisi, engagirt und erklärte derselbe, w ir 
könnten die Kiboko nur schießen, wenn M a d ji  ! 
mdogo (kleines W asser) sei. Ebbe und F lu th  ! 
im indischen O cean  machen hier, drei M eilen  
vom Gestade im K iugani, einen Unterschied 
im  W asscrstande von 5 — 6 F u ß . Endlich, 
etw as nach 9  U hr, brachen w ir auf, bewaffnet

m it einem C en tra l N r. V I  und M au ser- 
Büchse. W iederum  ging es durch hohes 
G r a s ;  nach einer halben S tu n d e  erreichten 
w ir das Ufer des K iugani. E s  bot sich u ns 
ein w ahrhaft g roßartiger Anblick dar, das 
rechte Ufer des F lusses , so weit das Auge 
reichte, P r a i r ie ,  das linke Ufer ein w ahres 
B lä tte r-M e e r , undurchdringlich für Auge und 
S o n n e . Tausende und Abertausende von 
B äum en , um rankt von Lianen, die dieselben 
schon zum großen T heil getödtet hatten, 
boten sich dem Auge dar. D aneben wälzte der 
schmutzige F lu ß  seine W ellen dem M eere  zu.

Z w ei F lußpferde stürzten sich bei unserm  
Ankommen in den S tro m . I n  einer E n tfe r
nung von 6 — 8 0 0  S c h r itt  sahen w ir die 
Köpfe von fünf Kiboko aus dem W asser 
hervorragen, w ir schlichen u n s n ä h e r , die 
T hiere m ußten u n s  aber gesehen haben, denn 
sie tauchten un ter und kamen n u r imm er einen 
M om ent, um  Lust zu schnappen, nach oben.

W ir  gaben zehn b is fünfzehn Schüsse, 
hörten die K ugeln auch einschlagen, aber ein 
E rfo lg  w ar nicht sichtbar. D e r S ch u ß  vom 
hohen Ufer auf den blendenden W asserspiegel 
w ar unsicher, die Hitze betrug 3 5  G ra d , 
durch fortw ährendes H in - und H errcnnen 
am Ufer w aren  w ir todtm üde. W ir  be
schlossen also ein B o o t zu nehmen und die 
Thiere im W asser zu attaguiren . M i t  vieler 
M ü h e  und vielem G elde fanden w ir endlich 
zwei Leute, die u ns in  einem ausgehöhlten 
B aum stam m  und m it zwei R u d e r n , die 
w ürdig w ären, abconterfeit zu werden, gegen 
die Kiboko führten.

W ir  schossen nun auf 5 0 — 6 0  S c h r itt  auf 
die T h ie re , S ch u ß  auf S ch u ß  schlug ein, 
die E xplosions-K ugeln explodirten ausw endig, 
ohne den geringsten Schaden  zu th u n , sind 
also für Dickhäuter von der T ageso rdnung  
abzusetzen.

W iederum  kein directcr E rfo lg , w ir w aren  
m ehr wie niedergeschlagen. D en  zweiten und 
dritten T a g  dieselbe Geschichte. D en  vierten 
T a g  beschloß ich die J a g d  aufzugeben und 
fü r die S a m m lu n g  des D r .  B öhm  Vögel 
zu schießen. W ir  begaben u n s, um  K ähne 
zu nehm en, an das U fe r, dies ver
zögerte sich und da sich wieder F lußpferde 
vor u ns zeigten, konnten »vir cs nicht u n te r
lassen, einige Schüsse abzugeben. Ich  ver
wundete mich an der linken H and , so daß 
ich d as G ew ehr im m er auf den A rm  au f
legen m ußte, plötzlich schrie ein N eger: L ib o k o
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alllÄ kuta  (todtes N ilp ferd), ich sah hin und 
sah einen F u ß  nebst hin und wieder einem 
E nde Bauch aus dem F lu ß  auftauchen. D er 
Ju b e l  w ar natürlich g r o ß , das T h ie r w ar 
den T ag  vorher geschossen und hatte eine 
M au ser-K u g e l dicht un ter dem G ehör be
kommen, die durch und durch gegangen w ar. 
M a n  lasse sich durch N ichts b e irren ; dieser 
eine S ch u ß  beweist, daß m an auch m it kleinem 
C alibe r Dickhäuter todten kann, wenn m an 
u u r den rechten P latz trifft.

Leichte Gewehre, das ist hier die P a ro le , 
denn selbst eine R iese e rlahm t, wenn er bei 
3 5  G ra d  M a u m u r  m it N r . V I  in den 
H änden  längere Z e it  halb im Anschlag liegt. 
Und im W asser sind die T hiere  n u r  per 
Fangschuß zu erwischen.

Ic h  werde mich hierüber später noch ganz 
detaillirt äußern. W ir  erfuhren nun  durch 
einen Schw arzen , daß die E inw ohner, sobald 
w ir den F lu ß  verlassen h a tte n , aufpaßten, 
bis die angeschossenen Kiboko todt in  die 
Höhe kamen und daß m an m indestens ein 
halbes Dutzend in 's  S ch ilf  geschleppt habe.

W ir  boten G eld für die Z äh n e  au s und 
tra ten  N achm ittags 3  Uhr den Rückweg nach 
B agam oho an.

T a g s  darau f erreichten w ir per D how  
Z an z ib a r und acht T age  darau f w arf u n s  
ein afrikanisches F ieber derartig  nieder, daß 
w ir glaubten, den Geist aufgeben zu müssen.

Ic h  ran n te  un ter Anderem einm al des 
N achts im  Hemde auf die S tr a ß e ,  ich g laubte, 
ich würde verrückt.

„Itie Premier Nsmmerless" (das 8elW M im-Iagdgewehr ohne
Hähne.)

In d e m  ich mich anschicke, den M echanism us 
dieses 86lk-a,otinA-Gewehres im Besonderen 
zu beschreiben, möchte ich vor Allem gerne 
den Lesern dieses Fachblattes meine A n 
schauung aussprechen, welche ich heute über 
Gewehre solcher C onstructionen gewonnen. 
Ic h  hatte schon einm al G elegenheit mein 
U rtheil über diese Gew ehre zu veröffentlichen, 
ich erklärte mich seinerzeit —  au s schwer
wiegenden G ründen  —  unverhohlen gegen 
diese W affen.*) M e in  Verdikt w ar rück
h a ltlo s , ganz meiner m om entanen Eingebung 
gemäß und um meine positive S te llungnahm e 
zu kennzeichnen und zu bekräftigen, will ich 
u u r bloß einige S ä tze  recitireu.

Ic h  sagte z, B . : „D ie  H a m m e rlsg s
bilden setzt in E ngland die lls-u ts n o u v e a u t^ , 
wenn sie auch nicht ganz das Verdienst der 
nouv6L uts8  haben, da bekannterm aßen einige 
M odelle, wie sene M o n tig n y 's  oder D reyse 's  
allen neu aufgetauchten J a h r e  vorhergingen. 
D ie  F rage , w eshalb  nun diese L a rn m e ile s s

*) S ieh e  „Jagd-Z eitung", Jahrgang  X X II  
(1879), S e ite  67 , „Gewehre auf der Pariser 
W eltausstellung."

heute so Plötzlich in um gearbeiteter Auflage 
durch die E ng länder wieder a n 's  Tageslicht 
gebracht worden sind, kann m an bloß dahin 
beantw orten, daß diese das Bestreben hatten, 
etw as N eues auf den G ew ehrm arkt zu bringen, 
ihr Bestreben aber keinesfalls ein practisches 
Z ie l hatte, w as übrigens sehr bald die Z u 
kunft dadurch lehren w ird, daß die erhofften 
E rfolge nicht eintreten w erden" u. s. f. 
u. s. f. Ic h  hatte das ausgesprochenste M iß 
trauen  gegen diese N euerungen, ich fand an 
diesen G ew ehren nicht die genügenden S ic h e r
heitsvorrichtungen angebracht und glaubte 
auch, es sei die nothwendige S o lid itä t  in  der 
C onstruction nicht vorhanden. Und wenn ich 
mich in diesen beiden Punkten täuschte und 
mich nun veran laß t sehe, mein U rtheil 
zu rectificiren, so ist dies theils der nach
stehend beschriebenen U m arbeitung des S ich er- 
heitsrastes zuzuschreiben, welche mich zu 
einer gegentheiligen Ansicht bringen m ußte, 
andererseits aber einer E rfah ru n g , die ich in 
Bezug auf die D auerhaftigkeit des Verschluß
körpers im verflossenen J a h re  zu machen G e 
legenheit hatte. M eine B efürchtungen sind nun 
vollkommen gehoben und ich brauche überdies
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n u r noch auf die verhältn ißm äßig  große A n 
zahl von G ew ehren solcher A rt hinzuweisen, 
die in E ngland  sowohl a ls  in Amerika factisch 
schon in erfolgreicher V erw endung stehen, ich 
brauche ferner bloß auf die G ew ehre der 
Schützenkönige C ap ita in  B o g a rd u s  und D r . 
C arver aufmerksam zu machen. H aben sie 
u n s nicht zur G enüge bewiesen, daß auch 
zu scharfer A rbeit ein H a in m erle sü -G ew eh r 
tauglich is t?  D r .  C arv er, den w ir vor 
Kurzem  erst in  W ien zu sehen Gelegenheit 
hatten, zeigte u n s namentlich die W iderstands
fähigkeit der U lanarasrless durch seine gewohnte 
H andhabung in  suell a  iouAÜ rn a n n e r. —  
C ap ita in  B o g a rd u s  hingegen erntete im ver
gangenen M o n a te  J u l i  bei N ew -H ork  m it 
solchen H a n n n e rle so  die glänzendsten E rfo lge . 
E r  schoß gegen Z e it  und gewann, nebenbei 
bemerkt, bei einem Taubenschießen auf 3 0  H ard s  
D istanz, indem er 1 0 0  T au b en  ohne F e h l
schuß schoß, gegen seinen- engl. G egner, der 
auf 2 8  V a rd s  D istanz bloß 8 8  T auben  
erlegte.

A ll dies spricht entschieden dafür, daß 
ausschließlich n u r die M acht der G ew ohnheit 
die M ehrzah l der J ä g e r  b isher bestimmte, 
n u r die m it H ähue versehenen G ew ehre zu 
gebrauchen. Je d e  S icherheit ist nun  auch bei 
den lU am naerless vorhanden, sobald sich der 
J ä g e r  m it E rfo lg  bemüht hat, sich die erfor
derliche H andhabung eigen zu machen.

W ir  gehen daher auf die detaillirte  B e 
schreibung der vorliegenden Illu s tra tio n en  
ein, denn diese geben u n s  am deutlichsten 
über A lles Aufschluß.

W ie ersichtlich, ist dieses neue G ew ehr 
nach dem D ox  I ^ v e r -P r iu c ip e  des soliden 
Doppelriegel-Verschlusses gefertigt und daher 
auch geeignet, die A nfertigung des b isher 
bekannten solidesten Verschlusses, d. i. des 
dreifachen Triplex-Verschlusses nach Wunsch 
zuzulassen. D ie  Schlösser sind nach der alten 
einfachen M ethode, sogenannte Rückschlösser, 
welche sich bekanntlich leicht vom B ascu le  
und S chafte  trennen lassen und unabhängig

function iren . D ie  A rt der E ntzündung erfolgt 
vermittelst fixer Z üudstifte , welche d as E in 
dringen jedwelchen Schm utzes zu dem S c h lo ß 
werke verhindern.

Obgleich die H ähne bedeckt sind und diese 
ans Ja g d e n  im Dickicht durch die Acste der 
B äu m e oder durch den Rockärmel, Uhrkette 
rc. nicht behindert werden und überdies noch 
eine freiere V isirung gestatten, w as speciell 
beim Taubenschießen oder Glaskugelschießen 
nicht zu unterschätzen ist, könnte doch E in  
und der Andere glauben, daß die genannten 
V ortheile illusorisch gemacht sind, weil der 
S p o r ts m a n  augenblicklich nicht sagen kann, 
ob sein G ew ehr gespannt sei, bekannterm aßen 
aber dies bei m it H ähnen  versehenen G e 
wehren sogleich zu sagen verm ag, allein da
gegen erscheint die V orrichtung, bestehend au s 
der auf dem Schlosse rechts und der links 
befindlichen O effnung  ( 3 )  a ls  das schätzbarste 
Rem edium . D ie O effnungcn sinh m it C rystall- 
g las bedeckt und messen im Durchmesser 
^8  -Soll, sie gewähren dem J ä g e r  den E in 
blick auf die inneren H ähne, welche blank 
p o lir t oder vergoldet sind, um ihm, deren 
aufgespannte oder herabgelassene Lage, recht 
rasch und leicht erkenntlich zu machen.

D ie  I l lu s tra t io n  zeigt u n s  auch den D u rch 
schnitt und zugleich die S im p lic itä t  des 
M echan ism us. D ie  S tah ls tan g e  (^.) corre- 
spondirt an  einem Ende m it der N uß  (L) 
des Schlosses und an dem anderen Ende 
m it dem Z ah n e  (0 ). O effnet m an  also den 
Verschluß, so erfaßt der Z a h n  (6 ) während 
des S enkcns der Läufe die S tah ls tan g e  ( ^ ) ,  
schiebt sie v o rw ärts  und spannt den inneren 
H ahn , beim Zuschließen des G ew ehres geht 
die S tah ls tan g e  wieder zurück und läß t das 
Sch loß  zum Abfeuern bereit.

D ie  interessanteste N euerung resp. die vor 
Kurzem  gemachte A bänderung des S icher- 
heitsrastes m uß nu n  besonders hervorge
hoben werden, sie allein h a t das ganze G e 
wehr zu einem untadelhaften  erhoben. U r
sprünglich bildete die auf der Außenseite des
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Schlosses noch ersichtliche S p e r re  ( 6 ) ,  welche 
beim O effnen oder S p a n n e n  des G ew ehres 
automatisch vorsprang und die Z ü n g eln  direct

Z ündstiftens gehindert w ard , wie es die 
S icherheit bedingt, sondern weil die S p e rre  
bloß den Zweck hatte, d as Abdrücken der

absperrte, den Gegenstand eines jedenfalls 
gerechtfertigten M iß tra u e n s , weil durch ihn 
nicht der innere H ah n  am Erreichen des

Z ü n g el zu verhindern. Diese A rt der A b
sperrung konnte m an daher insoferne a ls  
ungenügend bezeichnen, a ls  der J ä g e r  un ter
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Umständen im G lauben , das G ew ehr sei 
versperrt, hierin jedoch.getäuscht, d aran  n u r 
zufällig w ahrnehm en konnte, daß sich die 
S p e rre  verschoben und die Z ü n g e ln  freige
stellt hatte, w as, wenn es unbemerkt bleibt, 
fü r den J ä g e r  selbstverständlich vcrhängniß- 
volle Folgen haben kann.

D ie  absolute S icherhe it m angelte diesem 
G ew ehre und es konnte daher den B e ifa ll 
des ruhig  und ohne V oreingenom m enheit 
urtheilenden Büchsenm achers am allerwenigsten 
erringen. Aber auf diese Weise w a r dem 
E rfinder die V eranlassung gegeben, einen 
W eg zu suchen, der diesen M a n g e l beheben 
konnte. D ie s  ist ihm  gelungen, indem er die 
ganze Z üngelsperre verw arf und eine sinn
reiche V orrichtung am Schlosse anbrachte, 
welche die inneren H ähne solange abgesperrt 
h ä lt, b is die Z ü n g e ln  abgedrückt werden. 
W ir  ersehen das G anze in den nachstehenden 
Illu s tra tio n e n  F ig . I, II, und III.

F ig . I rep räsen tirt das gespannte Sch loß , 
der Druck des Z ü n g e ls  an die vorstehenden 
Endtheile (6  und v )  der S ichcrheitssperre  
und der A bzugsstange räum en den W eg des 
H ahnes zum Z ündstiften  (L ).

F ig . II zeigt u n s  den H ah n  m it seinem 
verlängerten unteren Haken (L) nebst der 
A nnahm e, a ls  würde er fallen ohne das 
Z ü n g e l gedrückt zu haben oder a ls  nicht ganz 
aufgezogen, wobei er in  beiden F ä llen  u n a u s 
bleiblich von der S icherheitssperre  (^.) erfaßt 
w ird, bevor er den Zündstiften (H) erreicht.

F ig . III. D a s  S ch loß  erscheint auf 
dieser Z eichnung, a ls  hätte m an auf rechtem 
W ege, d u r c h  d a s  Z ü n g e l  den H ah n  
fallen lassen, wodurch sich der S ch lag  d es
selben auf den Z ündstift (L ) ergibt. V e r
möge des Druckes, den das Z ü n g el auf das 
E ndthcil der S p e r re  (0 ) übt, senkt sich vorne 
die S icherheitssperre  (/V) und gibt dem unteren 
Haken (8 )  des H ahnes den nöthigen R au m .

D a s  G ew ehr ist demgemäß durch diese 
E rfindung  vor j e d e r  zufälligen E n tladung  
i m m e r  u n d  s t e t s  geschützt. Je d e s  Sch loß  
m it seiner S icherheitssperre  ist von dem 
anderen ganz unabhängig  und kann n u r von 
dem eigenen Z ü n g e l berührt und verstellt 
werden. A ußer dieser besprochenen S icher- 
heitsspcrre kann m an gleichzeitig auch noch 
die Z üngelsperre beibehalten. D ie  Schlösser 
sind sehr einfach und können, da sie nach 
dem M u ste r der alten gewöhnlichen Rück
schlösser gemacht sind , auf bekannte A rt 
leicht zerlegt und gereinigt werden, ebenso 
auch durch einen gewöhnlichen A rbeiter re p a r ir t 
werden, sobald sich die Nothwendigkeit dazu 
ergeben sollte.

Alle Waffeutechniker und W affenfreunde 
werden daher zweifelsohne diesen Fortschritt 
m it V ergnügen verzeichnen und sich die d a rau s  
hervorgegangenen V ortheile zu Nutzen machen 
wollen.

W ien, August 1 8 8 0 .
Iranz I .  Seenger.
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Der österreichische llngelstscher.
V on dem bew ährten vaterländischen 

Schriftste ller I .  P f u n d  h e l l  e r  ist soeben 
in  der Mcmz'fchen H o f-V erlag s- und U niver
sitäts-B uchhandlung  ein eben so anregendes 
a ls  lustiges Büchleiu über die „K unst des 
A ngelus un ter besonderer Berücksichtigung 
der österreichischen V erhältn isse", erschienen. 
P fundheller ist ein experim entaler Angelfischer 
und hat auf diesem Gebiete reiche E rfa h ru n 
gen gemacht. E r  sagt in der V orrede des 
hübsch ausgestatteten M erkchens: „ Ich  hielt 
es fü r entsprechend zur Lösung meiner A uf
gabe zuerst theoretisch-instructionell und dann 
in F o rm  der E rzäh lung  von Thatsachen und 
Erlebnissen vorzugehen. „ D e r  zweite T heil 
enthält eine R eihe von gelungenen C h arac- 
teristiken von bekannten Angelfischern au s  der 
guten alten Z e it  w ie: „E ine  B egegnung m it 
d e m F lo rid sd o rfe rN a tty  B u m p o " , „ d e rS c h ill
professor", „Z w ei von der A ngel" u. s. w., 
welche der Angelkundige in dem Büchlein selbst 
nachlesen m ag. U ns interessirt zunächst der 
erste T heil, der vom Angelfischen überhaupt, 
den Verhältnissen fü r den A ngler in W ien, 
von der A usrüstung  des A ng lers n. s. w., 
handelt. D ie  Forcllenfischerci ließ der V e r
fasser un b erü h rt, weil er die nächst W ien 
Angelnden im Auge hat. W ie sehr aber in 
dieser R ichtung das Buch verdient ein V ade- 
mecum jedes A nglers zu werden, mögen 
nachstehende zwei Ausschnitte d arthnn , die 
w ir demselben entnehmen. D e r  erste behan
delt die A usflüge und lau te t:

W er fü r seine A ngeltouren durch V e rh ä lt
nisse an der Z e it  beschränkt ist, der th u t am 
besten, sich m it dem In u n d a tio n sg eb ic te  des 
„D onau-D urchstiches" bekannt zu machen —  
die Bäche um  W ien zu begehen und auch am 
W ienfluße über „H ütteldors" h in au s Umschau 
zu halten. D e r  W iener-N eustädter C an al, 
einst fü r die Kleinfischcrei lohnend, kömmt 
gegenwärtig wenig in  B etracht.

Um m it E rsp aru n g  von Z e it an das 
Jnun d a tio n sg eb ie t zu gelangen, benütze m an 
die „ T ra m w ay ."  I n  der nächsten N ähe

ih rer letzten H altsta lion  im „ P ra te r"  liegt 
die „R udolfs-B rücke" und jenseitig derselben 
glitzern offen und halb verdeckt vielversprechende 
Wasserstrecken und T üm pel des Jn n n d a tio n s -  
gcbietes.

M a n  hat sodann die W ah l, im abge
dämm ten „K aiserw asscr," oder etw as ent
fern ter noch auf- und ab w ärts  län g s dem 
„ S tad la n erd a m m e "  sein Glück zu versuchen.

F ü r  solche Angelgänge, die, ist m an gut zu 
F u ß , auch an die verschiedenen T üm pel und 
Rohrteiche um „A sp e rn ,"  in die vom H a u p t
strome nun abgetrennte „Lobau" und auch 
an die W assergrüfte von „ S ta d la u "  führen 
können, sind, nachdem alle die Fischwässer 
verpachtet, „ E rlau b n iß - oder Fischkartcn" zu 
lösen, welche die D a u e r  eines J a h re s  haben.

E s  w äre vom S tandpunk te  der B illigkeit 
gegen die Abnahm e eines m üßigen „A ngel
zolles" gar nichts einzuwenden, w ären die 
H erren  Fischpüchtcr nicht sogleich m it ihren 
Zugnctzen hinter jenen Fischen her, die bei 
Hochwässern au s dem H auptstrom e in  M assen 
auf das Jn u n d a tio n sg eb ie t überziehen. Allein 
eine bezahlte Fischkarte in der Tasche 
und vor sich ein ausgefischtes W asser hat 
immer einiges Tragisch komische für den 
Angelfisch er.

W ollte  sich eine Gesellschaft von A nglern 
constitnircn, welche sämmtliche W ässer des 
Jnn n d a tio n sg eb ie tes in  Pacht nehmen würde 
und dabei von der Anw endung des Zugnetzes 
abstünde, es ließe sich so ganz in  der N ähe 
W iens eine der besten und zugleich rentabelsten 
Fischereien auf den „ W u rm " und m it dem 
Köderfischlcin ctablircn uud wäre sodann die 
E rlau b n iß  des A ngelus für den Einzelnen 
m it fünf, ja  m it zehn G ulden  nicht zu theuer 
erkauft.

Indessen lassen sich selbst, wie gegenwärtig 
die D inge stehen, bescheidene E rfo lge erzielen 
und ist auch der F an g  sehr großer Fische 
nicht gänzlich ausgeschlossen.

I m  k. k. P ra te r  hat sich neuerer Z e it 
fü r den Angelfischer eine unerfreuliche W en 
dung vollzogen, denn fü r eine in der Wiener- 
Bevölkerung so zu sagen eingebürgert gewesene, 
harmlose U nterhaltung bedarf es nun  einer 
speciellen E rlau b n iß  des O bersthofm eister
am tes, die eben nicht leicht erlangt werden 
können soll. V orgefallene grobe M ißbräuche 
dürften hiezu A nlaß  gegeben haben.
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W eiter hinab am  linken D o n a u -U fe r  
empfehlen sich A usflüge über M ühlleiten  nach 
S ch ö n an  und O r th ,  insoferne dortige F a n g 
stellen am H auptstrom e von der vorrückenden 
D o n an -R eg u lirn n g  nicht über den H aufen 
geworfen sein werden. Auch au fischreichen 
T üm peln  fehlt es nicht, n u r  m uß m au die 
M ü h e  nicht scheuen, sie ausfindig zu machen.

M a n  benützt zu einer solchen Excursion, 
die sich jedoch nicht au einem T age durch
führen läß t, den F rühzug  der S ta a ts b a h n  
b is zur S ta t io n  „ S ta d la u ,"  übersteigt sodann 
in  den S te llw ag cn  nach „ S ta d l-E n z e rsd o rf"  
und legt den Rest der T o u r  in ^  oder 
I J / 2  S tu n d e n  daun zu F u ß  zurück.

S chönau  gegenüber —  eine Uebcrfuhr 
verm ittelt den Verkehr —  dehnt sich das 
„Fischam ender-W assergebiet" a u s . D o r t  stößt 
m an auch in einer w ah rh aft reizenden B a u m 
welt auf die Ueberrcste eines großen A rm es 
der D o n a u  aus älteren T agen . D o tir t  m it 
Raubfischen aller A rt und in  ansehnlichsten 
G rößen , galt dieses tiefe S tillw asscr lange 
a ls  eine reiche V orra thskam m cr fü r Gcwerbc- 
und Angelfischer.

N u n , vom H auptstrom e abgetrennt und 
n u r  bei starken E isgängen  und bedeutenden 
Hochwässern noch überfluthet und dann ver
sorgt m it neuem Fischzuwachse, hat diese P e rle  
aller Angelwässer viel von ih rer B edeutsam 
keit verloren. D o r t  auch, überdacht von hoch
stämmigem Auholze, das aus dem einstigen 
S tro m b ette  emporsteigt, b irg t sich ein tiefer 
T üm pel, der den N am en „H auptm annslacke" 
füh rt. I m  S o m m er ein unnahbares G elsen
nest, ist die „H auptm annslacke" im S päth erb ste  
durch die S a g e  von ihrem  Hechtreichthumc 
ein A nziehungspunkt, der dann Viele an sich 
lockt und berückt wie die E rzäh lung  von 
A llad in 's  W underlam pe.

D ie  Fischamender W ässer sind einschließ
lich der kleinen „Fischa" an drei „G ew erbe
fischer" verpachtet. E s  ist n un  räthlich und 
auch schicksam, sich rechtzeitig m it demjenigen von 
ihnen zu verständigen, in dessen W asser m an 
fischt und sich nicht erst an O r t  und S te lle  
besuchen, oder, besser gesagt, überraschen zu 
lassen. Ich  fü r meinen T h e il unterh ielt m it 
dem Fischer Patzelt im  D orfe  „Fischam end" *) 
einen freundlichen Verkehr und befand mich 
gut dabei. E r  ging m ir stets wohlmeinend

*) Eine vorortliche selbstständige Ansiedlung, 
grenzend an den Markt „Fischamend."

und bereitwilligst an die H and. Leider m ußte 
ich den braven M a n n  vor zwei J a h re n  ver
lieren. W eil er sich auf das „Schiffen" so 
sehr verstand, a ls  auf das „Fischen", wagte 
er an einem Ja n u a rta g e , wo die D o n au  stark 
E is  trieb, gefangene Fische vom Schönauer- 
Ufer wegzuführen. I m  H auptstrom e gerieth 
der tiefgehende K ahn  zwischen mächtige Blöcke, 
schöpfte W asser, kippte um  und Patzelt m it 
seinem Knechte und einem B uben  fand in den 
reißenden F lu th en  den Tod.

A u fw ärts  von Fischamend, d. i. zurück 
gegen W ien finden sich um  M a u u sw ö rth  
Augelstellen. H aben sie auch durch die W asser
bauten in  der D o n au  ihre Bedeutsamkeit ver
loren, so vermögen sic doch noch immer be
scheidene Wünsche zu befriedigen.

Nach Fischamend und auf die Schwechat 
führen S te llw ä g e u ; ihre S ta n d o rte .s in d  am 
„ S tu b e n rin g "  und auf der „Landstraße."

A uf dem T e rra in  von Schwechat stehen 
dem Angelfischer die „Schw echat" und der 
„kalte G a n g "  zur V erfügung, n u r ist n o th 
wendig, daß nran sich m it der Oertlichkeit 
sehr v e rtrau t macht. K ennt m an diese genau, 
dann wird m an  auch nicht vergebens angeln.

D ie  S tillw ässer und das anderweitige 
G erinne  von K a ise r-E b ersd o rf und A lbern 
werden heute keinen „A ngler" von V erständ
niß m ehr verlocken, dafür ist dort am H a u p t
strome der „G rnndfischer" ein viel gesehener 
M a n n .

„K losterneuburg" gegenüber zieht sich am 
L ang-E uzersdorfer Ufer ein S te in d am m  hin, 
vor dem durch viele J a h r e  der „Schillfischer" 
seineu H u t zog; hausten doch dort seine 
größten Fische. N u n  ist durch eine colossale 
S an d b an k  das „Tiefw asser" abhanden ge
kommen und sind m it der Tiefe auch die h e rr
lichen Schillfische verschwunden. 8 ic  t r a u s i t  
^loria. ru u n ä i. Auch die N ähe von K orneu- 
burg  ha t donauauf- und ab w ärts  annehm bare 
Angelplätze aufzuweisen, allein W iener A ngler 
sind dort n u r selten Gäste.

R enom m irte Positionen ans S ch ill und 
Hecht finden sich in der D o n a u  bei G re ifen 
stein und T u lln . S ie  werden vorzugsweise 
von der G a rd e  der Angelfischer besucht, denn 
dort kommen in der R aubsaison Käm pfe vor, 
die ihren  ganzen M a n n  verlangen. W er sich 
dagegen m it dem Asus ruluoruur begnügt, 
findet auf der K losterneuburger Wasserstrecke 
bis Kritzeudorf h inauf m ehr a ls  eine G ele-
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gcnheit, W ü rm er und Köderfischleins zu ver
brauchen.

Letzte Z ie le  strom aufw ärtiger T ouren  
sind H ollenburg (letzte D am pfsch iff-S ta tion) 
und M elk. W er G eld  und Z e it  hat, kann 
an beiden O rte n  m it den S e ig n e u rs  unter 
den Raubfischen Bekanntschaft machen. B ei 
M elk hat einm al H o f-P ho tograph  A ngerer 
den K am pf m it einem vielleicht 2 5  bis 
ZOpfündigen Hecht zu bestehen gehabt. S chon  
im O berw asser sichtbar, brach der Fisch durch 
einen heftigen S ch lag  die A ngelruthe und 
gewann m it der halben S c h n u r  wieder die 
Tiefe.

Besuche des Leithaflusses, der M arch  
und der T raisen  gehören ebenfalls nicht 
m ehr zu den Seltenheiten , obwohl die Leitha, 
die noch früher a ls  die D o n a u  durch die 
R egu lirung  gem aßregelt w ard , viel durch 
das Vertrocknen ihrer belobten und gerne 
besuchten „A usstände" verloren hat.

W eil aber eine solche A rgonan ten fah rt 
G eld und Z e it beansprucht, —  sie läß t sich 
erfolgreich nicht in einem T ag e  vollziehen —  
soll m an gleich einem umsichtigen G en era l 
schon früher eine R ecognoscirung des T e r 
ra in s  unternehm en, um , findet die wirkliche 
Action statt, bereits in stru irt zu sein, wo 
m an fischen müsse und w as die Oertlichkeit 
sonst fordert oder bietet.

M a n  muß nicht glauben, es bedeutet 
das „ v 6 n i, v iä i"  des J u l iu s  C äsa r auch 
fü r den fahrenden Angelsischer das sich an 
knüpfende „ v ie l"  jenes römischen Im p e ra to rs ,  
oder in  die Angelsprache übersetzt: „Jetzt 
habe ich eingelegt und jetzt beißt auch schon 
der Fisch."

F ern er führte m an  auf A usflügen in  die 
W eite nebst einem starken K ödervorrathe stets 
auch einen „ E ng taub  cl" m it. D enn  m an 
kann durch Z u fälle  seine Köderfische schon 
vor deren Gebrauche einbüßen und sie sodann 
m it dem Fcderkielzeuge zu fangen, ist sehr 
problematisch.

I n  E inöden und an  Fangplätzen, welche 
von der Landstraße oder von Ansiedlungen 
weitabliegen, fische n iem als allein. Ic h  hätte 
dieses Außerachtlassen einm al am „ S a r a s -  
dorfer R ohrteiche" m it dem Leben bezahlen 
können und entging n u r durch einen glück
lichen Z u fa ll jenen S tro lchen , die es auf 
mich abgesehen hatten.

Verstehst D u  Dich daher auf S c h u ß 
waffen, dann fehle auch D einem  R equifito-

rium  der „R evolver" nicht. W enn es sein 
m uß, kannst D u  wenigstens auf ihn zäh len ; 
denn er läu ft D i r  n iem als davon, außer D u  
selbst würdest m it ihm laufen ."

D e r  zweite bringt in nachstehender Weise 
Notizen der A ngel: „ I s t  das W etter sehr
heiter und das W asser sehr klar, dann ver
zichte auf die A rbeit m it dem Fischstocke.

B lä s t dagegen der W ind  au s S ü d  oder 
S ü d o s t und wird er sich gegen W est wenden, 
oder steigen G ew itte r auf, dann nim m  den 
Fischstock zur H and .

W enn auch bei sehr günstiger W itterung  
kein Fisch beißt, oder an dem Köder n u r 
nascht, ist entweder in  der N ähe ein G ew itte r 
ausgebrochen, oder m an hat in längstens 
4 8  S tu n d e n  S tu r m , Regen oder Nebel zu 
erw arten.

B e iß t der Fisch n u r spärlich, w ird die 
günstige W itterung  in veräirderliches W etter 
umschlagen.

S o b a ld  bei veränderlichem oder stü rm i
schem W etter und bei ungünstigem W inde 
dennoch die Fische den K öder fraßgierig  an 
nehm en, hat m an im S o m m er innerhalb  
4 8  S tu n d e n  schönes W etter zu erw arten 
und im Herbst auf einen regenfreien T ag  zu 
rechnen.

S p rin g e n  die Fische stark im W asser, 
dann steht ein S te ig en  desselben bevor, aber 
der A ngler wird wenig oder gar nichts fangen.

D a s  Angeln nach einem G ew itter ist von 
noch größerem  E rfolge begleitet, a ls  vor 
demselben.

V om  Z uge  des W indes hängt beim 
Angeln ungemein viel ab. D e r N ordw ind, 
so er bläst, ist ein Aviso fü r den A ngler, 
seinen Fischstock nicht zu strapcziren.

Durch häufiges Angeln w ird m an ein 
zuverlässiger W etterprophet und kann die 
meteorologischen B u lle tin s  entbehren.

D ie  Fische befleißen sich wie die Menschen 
bei ihren M ahlzeiten  einer gewissen Z eitein - 
theilung. F rü h  m orgens bis gegen 9  Uhr 
legen sie die größte F raßgierde an den T ag , 
später t r i t t  ein S tills ta n d  ein, wahrscheinlich 
verdauen sie. D ie  M ittag ss tu n d en  sind fü r 
den Angelsischer ganz w erth los und er m ag 
im  S o m m er b is 5  U hr nachm ittags R uhe 
halten. I n  der herbstlichen R aubsaison kömmt 
gegen 2  U hr wieder einiges Leben un ter die 
beschuppten W egelagerer.

I n  kleinen Flüssen fischt sich sehr gut 
bei fallendem W asser. I m  S tro m e  tr it t  der
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entgegengesetzte F a ll  e in ; dort geht der Fisch 
beim Fallen  des W assers in  die Tiefe und 
ist für die Angel nicht leicht erreichbar. Aber 
am besten wird sich angeln, hat das W asser 
seinen gewöhnlichen S ta n d .

Am  W asser wähle D einen S ta n d  derart, 
dam it D u  die S o n n e  weder gerade vor D ir , noch 
hinter D ir  hast. Vermeide jede laute C on- 
versation und auffallende B ewegungen. H alte  
Dich, soweit cs angeht, vom W asser weg, 
nachdem die vorbeiziehenden Fische das G e 
ringste bemerken, w as am Ufer vorgeht und 
die Flucht ergreifen, erscheint es ihnen ver
dächtig.

H ast D u  die G ew ißheit, daß dort, wo 
D u  angelst, der erhoffte Fisch zahlreich v o r
handen sei, dann verändere nicht zu häufig 
D einen S ta n d  und habe G eduld . I m  ent
gegengesetzten Fa lle  darfst D u  die M ü h e  nicht 
scheuen, den Fischen m it der A ngelruthe emsig 
nachzugehen.

T reffen sich M ehrere  an einem nicht zu 
ausgedehnten A ngelplätze, dann verlangen 
Herkommen und gute S i t te ,  daß D u  Deinen 
Fischstock dem des N achbars nicht zu nahe 
bringst, weil dieser zufällig mehr Anbisse 
bekommen haben sollte, denn D u  selbst.

W ie der „B eam te" im  G efühle der Pflicht 
das A m tsgeheim niß nicht P re is  geben wird,

ebenso soll der „A ngler" aus U tilitä tsg ründen  
sein Fischgeheimniß hochhalten, oder m it 
anderen W orten  nicht ansschwatzen, wo er 
einen guten F an g  gemacht hat, da er sonst 
G efah r läuft, das nächstemal an der p re is 
gegebenen S te lle  wenigstens zehn Angelfischer 
zu finden.

B ev o r D u  irgendwo das erstemal die 
A ngel in ein W asser tunkst, verständige Dich 
m it dem, dem cs gehört und läge es in Auen, 
wo sich ein W ildstand befände, auch m it dem 
J ä g e r ,  um  unangenehme Begegnungen zu 
vermeiden.

T rag e  D einen F a n g  n iem als im  offenen 
Fischsacke, sondern gedeckt durch eine R eise
tasche, dam it sich nicht der fremde Neid an 
D eine Ferse hänge.

S p ie le  in  der W irthsstube , im  C lub , 
unter Angelgcnossen nicht den Renomm isten, 
der alles weiß, m it allen Fischen schon ange
bunden hat, sondern sei einfach und bescheiden 
und B eides wird D ir  besser forthelfen, a ls 
die P rahlsucht und Aufschneiderei. Z iehe 
m it gehobener S ee le  durch die grünen G rü fte  
an D e in  „W asserrevier," frank, frei und m it 
B egeisterung sprechend:
Wer hier mit Schill und Hecht nicht angebunden, 
Dem blieb versagt, was Mancher tief empfunden.

L iterarisches.
Taschenkalender für den Landwirth für das 

Jahr 1 8 81 .
Dritter Jahrgang. Herausgegeben und redigirt 

von Hugo N. Nitschmann.
Wien. Verlag von Moritz Perles.

D e r „Taschenkalender fü r den Landw irth" 
wurde schon beim Erscheinen des ersten 
Ja h rg a n g e s  anerkennend von u n s beg rü ß t; es 
ist ein practisch eingerichtetes Handbuch, in 
dem der Landw irth A lles, w as ihn interessirt, 
findet. D e r  vorliegende Ja h rg a n g  ist neuerlich 
vervollständigt, wichtige b isher nicht behan
delte M a te rien  sind cinbezogen worden. 
H ervorragende Fachm änner haben die ein
zelnen Them en behandelt, so z. B . Professor 
W i l c k e n s  „D ie  A lterbestimm ung des P fe r 
des," Professor D r .  G . W i l h e l m  „D ie 
S a a t -  und Ernteverhältnisse unserer C u ltu r 

pflanzen," Professor E m i l P e r e l s  „A ngaben 
über die wichtigeren landwirthschaftlichen 
M aschinen" u . s. w. D e r  J ä g e r  findet 
Tabellen, welche sämmtliche W ildschon- und 
Abschußzeiten in O esterreich-U ngarn enthalten. 
E s  genügt wohl den I n h a l t  eines Artikels 
zu verzeichnen, um zu zeigen, wie eingehend 
das G anze gearbeitet ist. S o  finden w ir 
un ter dem T ite l A rbeit: „Leistung der Arbeiter 
im landwirthschaftlichen B e trieb e ; Leistung 
des Z ugviehes im landwirthschaftlichen B e 
triebe; Angebung über Leistung, P re is  
u. s. w. der landwirthschaftlichen M aschinen 
u, s. w. Ucberdies ist dem K alender bei- 
gcgebcn eine Eisenbahnkarle von Oesterreich- 
U ngarn , ein Verzeichniß der landw irthschaft
lichen L iteratu r der letzten zehn J a h re ,  ein 
Notizbuch, ein Pergam entblättchen. D a s  
G anze ist sehr gefällig ausgestattet.
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(Thierftnchen-Gefttz.) „D ie  Gesetze zur 
A bw ehr und T ilg u n g  ansteckender Thierkrank
heiten und der R inderpest. D a s  D esinfections- 
gesctz fü r Eisenbahnen und Schiffe. D ie  V oll- 
zngsvorschriften zu diesen Gesetzen. E inge
hende D arstellung  aller in  diesem Gesetze 
enthaltenen Thiersenchen fü r Com m issions- und 
S taatsprüfungszw ecke von D r .  Ä. L e c h n e r ,

k. k. Professor am W iener Thierarznei - I n 
stitu te." S o  lau te t der T ite l des soeben a u s 
gegebenen 2 0 . B an d es der allbekannten 
M anz'schen G esetz-Sam m lung  und diese ein
fache M itth e ilu n g  möge auch a ls  Anem pfeh
lung einer gut redigirten, compendiösen A u s
gabe hingenom m en werden.

M a n n ig fa lt ig e s .
(Jagdkarten für Schlesien.) S e .  k. und k. 

Apostolische M a jes tä t haben m it Allerhöchster 
Entschließung vom 2 4 . August d. I .  dem 
vom Landtage des H erzogthum s Schlesien 
beschlossenen Gesetzentwürfe betreffend die 
A usfo lgung  von fü r die D a u e r  von 3  J a h re n  
gültigen Jag d k arten  die Allerhöchste S a n c tio n  
allergnädigst zu ertheilen geruht.

(F ifchertag .) W ie die „Linzer Z eitu n g " 
berichtet, h a t am 2 9 . August in  R ed l (O b e r-  
Oesterreich) eine V ersam m lung der Fischerei- 
berechtigten der Vöckla, R ed l, Ager und der 
Nebenbäche stattgefunden, und wurde die 
B ild u n g  eines G au v erbandes, die W ah ru n g  
der gemeinsamen In teressen  der Fischerei in 
diesen Gewässern beschlossen.

(T odesurteil.) Am  M o rg en  des 3. A pril 
d. I .  w urden die beiden W aldheger I .  Nosek 
und J o h a n n  D oleza l in dem W aldtheile  
„ H ara n ty "  im Albrechtitzer R eviere (Bezirk 
Holitz) in  B öhm en von Wildschützen ermordet. 
D e r M ö rd e r Jo sef B a re s , 23 J a h r e  alt, 
wurde am 3. d. M .  vom k. k. S c h w u r
gerichtshofe in  C hrudim  zum Tode durch den 
S t r a n g  verurtheilt.

(Bären in den Tiroler Alpen.) D ie 
B ew ohner des freundlichen A lpendorfes 
Reschen sind feit einiger Z e it  in  nicht ge
ringe A ufregung dadurch versetzt, daß sich 
auf ihren Alpen ein B ä r  von colossaler 
S tä rk e  herum treib t, welchem schon zahlreiche 
S c h a ft  und m ehrere Stück Ju n g v ieh  zum 
O p fe r fielen. D ie  Unverschämtheit M eisters 
Petz verstieg sich kürzlich sogar so weit, daß 
er unw eit des O r te s  in  der M ittagsstunde  
die ziemlich belebte Poststraße übersetzte. Alle 
bisherigen Versuche demselben beizukommen,

w aren erfolglos. M a n  ist hier allgemein der 
Ansicht, daß der B ä r  von den angrenzenden 
Schw eizer B ergen  herüberkomme und, ver
folgt, sich wieder dahin zurückziehe. Z u m  
Schutze ih res  E igen thum s haben sich die 
Viehbesitzer der Gegend dahin geeinigt, b is 
auf W eiteres auf den Alm en Nachtwachen 
aufzustellen und W achtfeuer zu un terhalten .

(Wölfe in Kram.) I n  den zur F re ih e rr 
von A pfaltrern 'schen Herrschaft F re ith u rn  im 
Tschernembler Bezirke gehörigen B uchen
w aldungen hatte sich, wie die „Laibacher 
Z eitu n g "  berichtet, schon seit einiger Z e it  ein 
beträchtliches R u d e l W ölfe eingenistet, welches 
die Umgebung seit m ehreren Wochen unsicher 
machte und auch ziemlich großen Schaden 
anrichtete, indem beispielsweise in der G e 
meinde Tributsche allein der Schafstand von 
den W ölfen um  3 0  Stück verringert wurde. 
Um diesem T reiben ein Ende zu machen, 
ordnete die k. k. B ezirkshauptm annschaft in  
Tschernembl aus den 2 3 . August eine allge
meine T reib jagd a n ,  an welcher auch der 
H e rr  B ezirkshauptm ann persönlich T h eil nahm . 
D a s  E rgebniß  der J a g d  w ar ein günstiges, 
indem 2  W ölfe, ein M ännchen und ein W eib
chen, erlegt wurden.

(Krebsftuche.) Ueber die im  heurigen 
J a h r e  aufgetretene Krebskrankheit veröffent
licht H e rr A. M icha, der bedeutendste K re b s
händler B e r lin 's  und der Besitzer der großen 
K rebszucht-A nlagen in H oppegarten , in  der 
„Deutsch. Fischerei-Zeitung" folgenden Artikel: 
„V o r einigen T agen  benachrichtigte mich ein 
Fischer au s der Umgebung B e r lin s , daß in 
einem F ließ , welches er seit 3 0  J a h re n  zum 
Fisch- und K rebsfang  gepachtet, die Krebse 
massenhaft absterben. Nachdem ich mich an 
O r t  und S te lle  begeben, theile ich hier das 
R esu lta t m einer B eobachtungen m it, eine
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wissenschaftliche Untersuchung den G elehrten 
überlassend. Ic h  fand auf dem G ru n d e  des 
F ließes, namentlich an den scharfen Ecken, 
wo das W asser sich stößt, viele Schalen  und 
Füße von Krebsen aufgetrieben. E s  gelang 
u n s , gegen 2 0  Stück noch lebende Krebse zu 
fangen, welche jedoch schon die S y m ptom e des 
baldigen T odes an sich trugen. An diesen 
lebenden Krebsen hafteten je gegen 6 0  b is 
1 0 0  W ürm er, welche den K örper bedeckend, 
hauptsächlich die Augenhöhlen ausfüllten. 
Nachdem ich die S ch a le  des O berkörpers 
entfernt, fand ich dieselben W ürm er in  den 
Kiemen, wohin sie unten zwischen den B einen 
und der W and  der S ch a le  E ingang  gefunden 
hatten. Auch in  der schleimartigen neuen 
H au t, welche sich un ter der S chale  entwickelt, 
hatten sich diese T hiere festgesetzt. Diese 
Schm arotzer, welche den Krebsen sowohl das 
Athm en erschweren, a ls  auch ihnen das 
B lu t  aussaugen, sind unzweifelhaft Ursache 
des Absterbens derselben. H e rr D r .  H ilgen
dorf ha t den N am en dieser madenähnlichen 
T hiere festgestellt, es sind liraneliio lläe lla , 
pai-am ta. Ic h  habe nun gefunden, daß diese 
P a ra siten  die Krebse sofort verlassen, nach
dem der Tod der Krebse eingetreten, und 
erklärt es sich dadurch, daß die Ursache der 
Krebsseuche b isher nicht aufgefunden wurde. 
Kranke Krebse, welche ich beobachtete, griffen 
sich in  kram pfartigem  Z ustande m it den 
Scheeren an  und ließen sich nicht wieder 
lo s —  daher das Auffinden der einzelnen 
G liedm aßen —  auch kann m an w ohl a n 
nehmen, daß die Gelenke am meisten durch 
die d a ran  haftenden W ürm er leiden. I n  dem 
W asser selbst fand sich —  m it bloßem Auge 
deutlich erkennbar —  ein weißer P ilz  (N ^ -  
A roerosis), welcher d as W asser wolkenartig 
durchzieht. Ic h  bin der M ein u n g , daß au s 
diesem P ilz , welcher sich auf den Krebsen 
ablagert, die oben genannten W ürm er ent
stehen; die Fische, welche diesem P ilz  durch 
ihre schnelle B ew egung keinen R uhepunkt 
bieten, blieben vollständig gesund. D a s  A b
sterben der Krebse wurde b isher n u r im 
fließenden W asser und in  kleinen Teichen 
bemerkt und in solchen F ällen  stets einige 
Z e it nach großen wolkenbruchartigen R egen
güssen. Ic h  verm uthe, daß das von den 
W iesen abstürzende, die Bäche sichtlich ver
unreinigende Regenw asser die Substanzen  m it
brachte, welche der P ilzb ildung  Vorschub 
leisten. E inen ähnlichen V orfa ll in  kleinerem

M aßstabe  hatten  w ir bereits vor 6  J a h re n  
in der S p re e , in der Gegend von Beeskow 
und F ürstenw alde; derselbe ha t sich jedoch 
dort nicht w iederholt und der Fan g  von 
Krebsen w ar in diesem J a h r e  dort sogar 
recht gut. W ie oben bemerkt, ha t sich in 
größeren S e e n  noch keine S p u r  dieses A b
sterbens der Krebse gezeigt, und, wenn meine 
V erm uthungen einigermaßen zutreffen, so wird 
dieses nicht zu befürchten sein. A ndernfalls 
w äre der Schaden enorm. V on sämmtlichen 
Krebsen, welche in  deutschen Gewässern ge
fangen werden, kommen neun Z ehn tel aus 
S e e n  und n u r  ein Z ehn tel ans Flüssen. A us 
O st- und W est-P reußen  und aus Pom m ern , 
den H auptbezugsquellen, sind b isher keine 
Nachrichten über massenhafte E ingänge von 
Krebsen eingetroffen." —  D ie  „G raze r 
T agespost" schreibt: D ie  im  vorigen J a h r e  
im E lsaß  und B a y e rn  ausgebrochene Krebsen- 
krankheit, die sogenannte Krebsenpest, zieht 
sich im m er m ehr gegen den S ü d e n  herab und 
ha t auch in den steirischen Gewässern E in 
gang gefunden.

(Jagd in Norwegen.) I m  „W aidm ann" 
finden w ir einige M itthe ilungen  über die 
Ja g d e n  in Norw egen, denen wir Folgendes ent
nehm en: D ie  Ja g d e n  in  N orw egen sind
gegenwärtig derart, daß jeder Frem de sich 
einen Schein  zu lösen hat, der 5 0  K ronen 
(etw a 6 0  M ark ) kostet; m it diesen versehen 
kann er in  den G ebirgen alle W ildarten  
schießen. D ie  Jag d zeit beginnt in  einigen 
D istricten  am 1. Sep tem ber, in  anderen am
1. O ktober, in  den meisten am 1 5 . S e p 
tem ber. A uf Federw ild kann m an in gewissen 
D istricten  sogar schon am 1 5 . August jagen. 
W ill m an  R ennthiere  jagen, so th u t m an 
am  besten, da dieselben auf dem D ovre- 
G ebirge nicht m ehr so häufig sind, nach 
Jo tu n h e im  zu gehen. Auf dem D o v re  ist 
O le  N am sdem oen in  R ingeb ö e-G u ld b ran d s- 
dalen ein solider F ü h re r. W em  das I o tu n -  
gebirge zu hoch oder zu schroff ist, der kann 
nach B ergenstift-E id fjo rd -H ardanger reisen. 
H ier ist T h o rb jä rn  Helgesen in  M au rs ta d t 
ein guter F ü h re r und selbst R ennth ierjäger. 
W ill m an in den T h ä le rn  jagen, so verständige 
m an sich, m it den betreffenden B esitzern; ein 
jeder, der Land und W ald  hat, ist jagd
berechtigt u ns kann und wird auch die E r 
laubniß  jeden Frem den, der m it einem J a g d 
schein versehen, nach Uebercinkunft ertheilen.
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Um Elenw ild zu schießen, gehe m an nach 
G u ld b ran d sd alen ; hier ist dasselbe sehr häufig, 
doch sind die Jagdgesetze derartig , daß ein 
E igenthüm er von so oder so viel W ald  
1 Stück, wer m ehr ha t 2  und wer noch 
m ehr besitzt, 3  erlegen kann. D ie  meisten 
Grundbesitzer schießen entweder gar nicht oder 
lassen das W ild  von N achbarn resp. bekannten 
Schützen erlegen, einige machen auch in den 
Z eitungen  C h ris tian ia 's  bekannt, daß hier 
oder da 1 — 3  Elche gegen eine kleine V e r
gütung zu schießen sind. D e r  J ä g e r  bean
sprucht fü r sich selten m ehr a ls  den Kopf, 
höchstens noch die H au t, und ähnlich ist es 
m it den R en n th ie ren ; für ihn w äre der 
weite T ra n s p o r t  des W ild p re ts  fast eine 
Unmöglichkeit. Nachdem er K opf, H a u t und 
den besten B ra te n  zum augenblicklichen G e 
brauch für sich genommen, erhält der F ü h re r 
den Rest. B ib er gibt es in  N orw egen n u r 
noch in wenigen D istricten  und stehen die
selben imm er unter dem directen Schutz eines 
in  der R egel sehr bem ittelten E ig e n tü m e rs ,  
w eshalb es seine Schwierigkeiten ha t ,  von 
diesem die E rla u b n iß  zur J a g d  zu empfangen. 
E in  schlimmer Umstand für den fremden 
J ä g e r  liegt in  der V erordnung , daß Hunde 
in  N orw egen nicht eingeführt werden dürfen. 
F ü r  Elche, R eunthiere, B ä re n  und Hasen 
ist in der R egel gegen eine kleine V ergütung 
bald ein H und beschafft, für H ühner wird 
dieses schon schwieriger se in , denn erstens 
gibt cs nicht viele dressirte H ühnerhunde und 
zweitens sind die wenigen meist in H änden von 
J ä g e rn , die sich sehr bedenken würden, einem 
Frem den ihren H und zur J a g d  zu überlassen. 
U nter den H asen und B ürenhunden  findet 
m an selten schöne, noch weniger reine T hiere, 
dagegen sind ganz vorzügliche Elchhunde, m an 
nennt sie F innenhunde, vorhanden. Dieselben 
sind im m er grau , m it langer, prächtiger, 
buschiger Fahne, kräftig gebaut und besitzen 
vorzügliche G eruchsorgauc.

(Brütende Eiderenten.) I n  der von uns 
bereits besprochenen interessanten S ch rif t von
E . F . v. Hom eyer „Reise nach H elgoland, den 
Nordseeinseln S y l t , Lyst u. s. w. lesen 
w ir : „ E s  w ar natürlich mein W unsch, b rü 
tende E iderenten zu sehen, und H err Friede 
hatte auch die G ü te , mich zu einigen Nestern 
zu führen, die nicht fern von unserem  Wege 
w aren. D ie F arb e  des W eibchens h arm on irt 
sa so sehr m it dem Haidckraute, daß der

brütende V ogel in solcher Umgebung nicht 
leicht zu sehen ist. D azu  kommt uoch die 
völlige Unbeweglichkeit desselben. D ie s  zeigte 
sich recht deutlich, a ls  w ir ein Nest in  imm er 
engeren Kreise um gingen. B e i solcher G elegen
heit pflegt der V ogel den K opf zu drehen, 
um der B ew egung des M enschen besser 
folgen zu können, aber nichts davon konnte 
bemerkt werden, nicht einm al das Zucken des 
A uges. D e r  brütende V ogel gab auch nicht 
das kleinste Zeichen von Leben, wodurch er 
sich Hütte verrathen können. M a n  würde 
aber sehr irren , wenn m an die E iderenten 
fü r kluge V ögel halten wollte, die im G efühl 
ihrer Gleichsarbigkeit m it der Um gebung so 
handelte. D a s  ganze B ild  des so sta rr da
sitzenden V ogels ha t vielm ehr etw as unbe
schreiblich D um m es. D re i, vier Personen 
umkreisen ihn, er bleibt starr und steif; aller 
Augen sind beobachtend und sta rr auf ihn 
gerichtet —  er bleibt unbeweglich, völlig 
apathisch —  selbst das Auge ist unem pfind
lich, wenn cs vom menschlichen Auge ge
troffen w ird ."

( E i n g e s e n d e t . )
D a s  neue englische N e w a rk 's  P r ä p a ra t  

empfiehlt sich fü r jeden N isle- oder S p o r t s -  
m an zum R einigen aller S c h ro t-  oder K ugel- 
gewehre. E s  n im m t gänzlich jeden Rückstand 
an s den Läufen und ist ein sicheres M itte l 
gegen R ost und gegen jede Aetzung. Nach 
dem Gebrauche des G ew ehres soll m an 
dessen Läufe nie m it W asser reinigen, da 
sich oft Rostflecken, selbst bei der sorgfältigsten 
B ehand lung  ansetzen. E s  genügen einige 
T ropfen  von diesem P rä p a ra te  auf einen m it 
W erg (G a rn )  umwickelten W ischer, m it dessen 
H ilfe die Läufe m om entan rein werden und 
vor jeder Aetzung geschützt bleiben. D ieses 
P rä p a ra t  dient auch zum Einschmieren des 
äußeren G ew ehres und jeder S te lle  des V e r
schlusses und W erkes, die einer R eibung a u s 
gesetzt ist. E s  hat überdies den V orzug, 
daß es nicht stockt, wie beispielsweise das in 
G ebrauch stehende O e l. Z u r  Jagdsaison  
empfiehlt sich dieses vorzügliche P rä p a ra t  
au fs  Beste. A lleiniges D epo t bei F ran z  X. 
S e e n g e r ,  in W ien. D ie  Flasche zu 8 0  kr. 
ö. W . (S ie h e  In se ra t) .

(Herrn Franz Jol). Kwizda, k. k. H of
lieferant in Korneubnrg.) Um eine gute
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Sache  zu fördern, berichte ich Ih n e n , daß 
ich I h r  allbekanntes k. und k. conc. K orneu
burger V iehpulver schon seit m ehreren J a h re n  
bei meinen Pferden zur H in tan h a ltu n g  der 
bösartigen  D rüsen , welche hier zu Lande 
häufig und periodisch au ftre ten , m it dem 
glücklichsten E rfo lge anwende. Ebenso und

gleichfalls m it dem besten E rfo lge verwende 
ich I h r  k. und k. priv . R estitu tio n s-F lu id  
fü r P ferde, besonders nach starkem, anstrengen
dem R itte , zur K räftigung  der S eh nen .

D a ru v a r . G ra f  J a n k o v i c s .
Betreffs der Bezugsquellen verweisen wir auf 

die Annonce „Thierheilmittel" in heutiger Nummer.

I n s e r a t e .

Leopold Gasser,
k. k. Kof -  und A r m e e - W a f f e n f a v r i k a n t  in Wi en.

Fabrik:
Bttakring, Festgaste Nr. 13,

Niederlage:
I., Nohtmarkt Nr. 8,

empfiehlt sich zur Lieferung von Jagdgewehren vorzüglicher Qualität, Patronen und allen Sorten 
Jagdrequisiten. Auch werden Reparaturen übernommen und exakt ausgeführt. Jllustrirte Preis-

Courante gratis und franco.

Wildpret-Ankaus.
D ie seit m ehr a ls 4 0  J a h re n  in B udapest bestehende W ildhandlung  C a r l  P a l  (vorm als 
A. F u c h s b e r g e r )  empfiehlt sich zum Ankaufe des Ergebnisses einzelner Jagden , wie auch 
zur Abnahm e der Ja h re s -A u sb eu te  großer und kleiner Herrschaften in jeder W ildgattung , 

gegen B a a rzah lu n g  und C au tio n se rlag .
G efällige A nträge wollen gerichtet werden an

ßark M l ,
Wildhändler in Budapest, IV., Fischplatz.

E cht englische (nicht amerikanische)

M sch-Conlerven
für

Jagdpartien, Fußtouren und Reisen
in reicher A u sw ah l empfiehlt

das Depot englischer Delikatessen,
81adt, Tuchlauben 4. 

Preiscourante stehen zu Diensten.

6 0  Stück

lebendes Damwild
und 6 0  Stück

lebende junge Fasanen
werden abgegeben beim 

Forstamt öernowic bei Tabor, Böhmen.

Die besten
Z e w e h r p s r o p s e n

au s schönem F ilz  per M ille  9 0  kr. 
elast. P ap p e  „ 7 0

liefert
Carl Krawanh, Trebitsch.

B ei R a s c h  L f  C o c h  i n  E i s e n a c h  er
schien und ist durch jede B uchhandlung 
zu beziehen: W aidm ännische A n tiq u i
täten . E ine S a m m lu n g  interessanter 
C u rio sa 's  zur K enntniß  vorm aliger G e 
bräuche und M axim en beim Jagdw esen. 
M itg e th e ilt von A . H orstm ann, k. O b e r 
förster a. D .  P r e i s : 7 5  P fg . G egen 
Einsendung von 8 0  P fg . in  B riefm arken 
versenden w ir überallh in  franco p r. Post.
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lK-----------------
Men 1873 

Verdienst-Medaille. 
G -----------------

K . k. a. pr.
<A-----------------

Linz 1789
Silberne Medaille.

G -------------------------

L ed er  - L o n s e r v ir u i lg s  H e i
von

Grögee «k Rosam, Simmering bei Wien.
Dieses O el hat vorzüglich gerbende, conservirende, styptische und antiseptische Eigen

schaften, d rin gt, mittelst eines weichen Pinsels aufgetragen, in  Leder jeder A r t , wie S tiefe l, 
Schuhe, Riemzeug rc., sogleich nach dem Einölen, ohne des langwierigen und lästigen E in 
reibens m it der Hand zu bedürfen, vo llständ ig  e in  und macht das Leder sofort weich, 
geschm eidig, d au erh aft und  höchst wasserdicht.

P r e i s e :
franco Post oder Bahnhof Simmering-W ien per Flasche inclusive Blcchflaschcn exclusive sonstiger Emballage 
gegen netto Cassa.
Flasche N r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
enthält netto 10 D eca , 15 D eca , 30 D eco , 40 D eca , 1 K il., 3 K il . ,  4 4 K il., 10 K il., 25 K il. O el

P re is  25 kr., 35 kr., 55 kr-, 65 kr., fl. 1.30, fl. 3 .60, fl. 5.20, fl. 11.50, fl. 28 .— per Flasche, 
1 Stiick feiner Haarpinsel zum Aufträgen des O elS  5 kr. 

dlL. N r. 2 und 3 werden auch in Glasflaschen zum Preise von 30 und 50 kr. per Flasche abgegeben.
D eta il-D e p o ts  in W ien: bei den Herren Friedm ann L  K auders, I. Bezirk, S te fa n s-  

Platz 5, I .  Löwy, I., Schottengasse 6, k. k. Tabak-Trafik, I-, Schauflergasse 6, August Scheschegg, 
II., Praterstraße 52, k. k. Tabak-Trafik, V I., Magdalenenstraße 6.

A n e r k e n n u n g .
Herren K röger L  A o sa m  in S im m ering.

Kufstein, am 14. Ju n i 1880.
D a s  mir im O ctober 1879 gelieferte Leder-Conservirungs-Vel, haben außer mir der 

k. k- Forstasslstent Franz Neffl in Lusstein, der k. k. Forstwart Josef Erhärt in Vorderthiersee, 
der k. k. Forstgehilfe A lo is  Schtatter in Kufstein, erprobt und dasselbe einhellig a ls in seinen 
Eigenschaften in jeder Beziehung vorzügliches M itte t  zur B ehandlung der Fußbekleidung be
funden, und empfehle es ganz besonders für grobe Aergschuhe zu strapazirlichen G ängen bei 
schmelzendem Schnee und morastigem Boden, wie nicht minder zu weiten G ängen auf staubiger 
S traß e an. rc. rc.

gez. W zl. M o l l ,  k. k. Forstverwalter in Kufstein.

Dreißig gute Photographien
von

N i e r n b e r g e r .
Zusammen im Carton ats

D i  r L  L i  r l  -  2 R  1 i r
E n t h ä l t :  Auerhahn. —  Schitdhahn. — Auerhenne und Birkhenne — Rebhühner. —  

Haselhühner. —  Schneehühner. — Steinhühner. —  Fasanen. —  Stockenten. —  E isv ö g e l. —  
S p ieß -E n te . —  Rohrhühner. —  Brachschnepfen. —  G roße Snm pfschnepfen. —  Uferschnepfen. —  
Kibitz. — R ohrdom m el. — S ingdrossel und M isteldrossel. — G roßer Schreiadler. — Thnrm - 
salke und Grünspecht. —  K orm oran-Scharben. —  Fasan und Gänsesäger. —  Z ierente. —  
W ildgänse. — S te in a d ler . —  A lter Stock-Enterich und ju n g es M itte l-E n te n -W eib ch en . —  
Braunkopf-Enterich und E n te. —  Löffelenten. — Spieß-E nten-W eibchen. — J u n g e s  und a ltes  
R otkeh lchen .
W ir offeriern dieses schöne Exemplar für fl. 18.—  ö. W . oder R. M . 36 —  

Expedition der „Jagd-Zeitung" in Wien, Hoher Markt Nr. 1.
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«^k.b0oneE°I."°u ŝen V>Epu^
K. ̂ 7!v?Ne^«on'sIluilI lüi- kkerde.

in itts l bei LedandlonA  vou Losserso  8 ed ä d sv , O iekt, Ldsuiog.ti8iou8, V srreokooxso , V erstauodunA so, 8eknso- 
k lopp , Lug-, llükt-, L rs u r- , 8ekolterläk io6 , O lisdersekw äcke, 8 te ikdsit der 8 ek o so  o o d  Lloskslo  etc. 1 kls-soks 

1 40. k r.  ̂ ^ ^ ^   ̂ ^

8 tigre 60 k r. — L u k e  50 kr. — 8 ods.ko, 2 ie x so  ood  8 ekw sioe 50 k r . 
l ^ a « > n ^ 0 t ^ i n n v n i l l » 0 > »  s e se o  dis Loktverpestoox io  8 ta lloo§en, xleiod-eitiA  v o o g sa l-e b io d e io ltts i , x ssigoet 
L /V S I I I I  V I ,^ I U I IS ^ IU I  V V I ro r  V erw enduo^ io  8 lL lleo ^eder ^ r t ,  auk ^VsidepIätLso, 8 eklLolitdLokell e t o . — 

1 k acket s. >/z L ilo  15 k r.
U n i i v a n  liN ssl ü ' i l l ' o i ' v s l l i a  gexso  ^ o sek w e llo o e  Oer v rö s e o  iio LekIsauA S oo d  LIN H alse, d s i  xotartiZ er 
t / I  U s V I I "  U IIU  s » I U V  und  bedsokliv lior D rüse dei kksrdsn , sow ie xsgso  LutsreotLÜ nduox und

^ l ö O l l l ö ^  kör L o o d e . 1 k la sc k s  1 S 50 k r

62ll6Il1l̂ 6l̂ II* kür kkerde, 8 SAS0  OsIeoksALlleo und  8edoeo- oder klussA alleo. 1 k la sc k s  1 ü. 50 kr.
d is  8soc!ie  und esw ödolioke L ra o k k s itso  der k s o s s ,  L o ten , 

l l v l l ^ u i v v i  l U I  N a U S I j v I I U ^ V I  N iikoer, ksrlküdoer^sto . L io  k a c k s t 50 k r.

H u ^ 8 2 l ! l 6  L ü ^ s ^ l ' ü ^ 25 ^ ^ V L o O e ,  und  -u r  korderooss des L aodw oclisss. L io s

e sx so  8trsdlkLnle. L in s  k la se ü s  70 k r

H ü l l ö  I l Ä l 8 Ä I 1 1 I I ^ ü 6  6e§eo den iooe rn  O lirw urio der D oods. — L in e  k lasc lie  2 0. 25 k r. ö. ^V.

Hessen d is  D oodek raok lie it. L ine  8edaek tsi 1 ü .

KlÄÎ 6ĤÎ IV6I* §6§eo L la u so w e k  (L laososeoeke) 1 k la sc k e  70 k r.

K ü ! ! I ( p i I l 6 I 1  L U tü u o ^ s o ^ l^ I^ c ^ ü e ü s 's  ^Ü ^SO ^K r. ' ^  ^ l 'io io io s  snedt, k artoack iee  V erstopfung ood

der k last. In  L istokeö  ä  6 ü . und 3 ü. und k a c k e tso  L 30 kr. ^
Ü Ü Ä U ! i 6 I 1 8 2 l I ) 6  d e s ^ i ^ d e ^ ' l  ^ e § e / I ' ü ^ ^  k u ssra u d e  C kraberausscdlae, 8 eklaiop0llioaoks)

^ ^ 1 8 1 6  M e d s e ^ S ?  ^e§eo Veistopkuox, L lu trsro i§oo§s Llrttel oo d  k rü servativ  geeso  L o k k . 1 LIeek

kör 8 elrake, bew äürte s  k litte l ssexso die D äio ioerrudr. L in  k ac k e t 70 kr.

8 0 ^ ^ 6 i N P U l V 6 k ^  L ^o°K Iäo68^ ^ K ^ ^ O e ^ ^ ^ .^  ^  verlo rener k re ss lo s t. L in  x io ssss  k ac k e t 1 S. 26 kr.

^ V U I * I H p ! I l 6 I1 L in ^ L Ie o ü d ü e d se  I ^ M ^ K i ^ '  L ioxsw eidew urio sr oderk so p t, O esti-uslarvs.

L rilvk  L. ä. A .: IV ittw ano, ^ p . ; 
Lruek L ck. L.: L. L öton, ^p.; 
L riiiiu : L . Lö too ;
L rü m i: 8 te io b rs e k e r ;
LLeräillA : 3. L rd p re sse r ; 
L x x e u k u rx : K larer L  8 ö k o s ; 
L m is: k s io tio g s r ;
kloridsckor/: O. 8 trL sse r; 
O IvßlAuitr: dolius L i tto s r ;
6 r »2  : 3. ku rx ls itd o er, ^ p . ;  
k r o iu : 3ak . ö k r is t;

6rc»88-6erim^8: L. UltLiuxer; 
tilllUlläkII: R a iio a o o ; 6  8 c d a tü s r ; 
H e rro ^ v u d u rx : 8 . 'k u x eo d sa io ; 
H o rn : 3. L r a o r l ; 3. O e id l ; 
Xrom s: o .  L itrx e ro ; 6 ö § I ; 
L rvm sillü listkr: O dsrodorker; 
L sg .: L. O sttl, L xo tk . ; 
L L nxvolois: L . k la re r ;
L illr : 3. 6 . V islA utk; 6 k ris t; 
IllkIK: 8 esd ö ek ;
O d e rk o ll s d ru i in O rü o s t s id l ; 
k r k x :  k ö r s t ,- k o ritse k ;

k ll rx 8lkI1 ^ k .  6 I ie c k d ;

8t"G ölten : k? 8e/de'l;
VillLvIi: kl. k ü rs t;
^L iäk o k eu  k. 6 . I k 3^L : L ieb l; 
^V illlklm sdlllA : 3. 8 trok io rt^e r; 
V Vr.-N eustadt: 8 alm doksr; 
2vv1tl: 8 . lin d er; 3. Ouio.

bi»^50 0 d u ld e n ! ' d eo ss lb so  der xerioktliokso Lostrakoox u o ts iL isk su  Kanu, vm pssrigt «m s N eoom ponse
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Schreitier's erste österr. Patent-Schuh-Niederlage
in Wien, I., Tuchlauben Nr. 5, im Hofe,

erzeugt und erhält Lager aller Gattungen Jagdssiessetten und Stiefel, vollkommen wasser
dichte Stiefel aus Stoffen in Verbindung mit Kautschuk und Leder, alles Bisherige über

treffend. Vürfchschuhe, Stieffetten und Stiefel ans den besten Sorten Leder erzeugt. 
Die seit Jahren bestreuommirten wasserdichten Ailzstiefel mit Kautschuk sowie Schneestiefel 
werden für die Herbstsaison schon jetzt mit neuerlichen Verbesserungen vorräthig gemacht, 
und liegt über deren erprobte Verwendbarkeit durch die österreichische Aordpot-Krpedition 

die Originalbescheinigimg des k. k. Stabsarztes Herrn Ar. Kepes zur Einsicht vor.

8elill88 mit OIivkv Lore 6al. 12 in 30" kreis, Listann 
50 8elirit1e.

. . . .

k > a n r  X . b e e n g e n ,
L i ie k s ö n w a e l i s r ,

^ V i v i r ,  I . ,  8 6 i I t z r K A 8 8 6  4

n s e l i 8 t  6 e m  6 r s b s n ,
e m x lls b lt  » s in  R agor  v o n  LKoKk 8orv- 
K ow ebron u n d  R xp ro ssb ü o b so u  m it  
don u s u e s tsn  erp ro b testen  V erseb ln ss-  
s^sternen , so w ie  am erik . R ev o lv er , 
B o g a rd u s ^V urlm asebiusu , k la s k u g s lu ,  
e u g l. d a g d a rtik e ln , ü lu u itiou  v o n  nur  
u n erk an n t b ester  Q u a litä t und ^.us- 
fü brung ans der O ow ebrtabrik  IV. Li. 6 .  
Lvott H. 8on, L o n d o n  oder loses 

Kirnen, B u d a p est.
^ .I ls iu ig e s  B a g er  v o n  UtztVLriL's n e u e 
stem  kvinixunxs - kräparatv, d ie  

R la seb e  2 u  80 kr.

O i 3 n 3 - u IV 6 l'!
< I «L lk « v I » I » o lL ,  > ' i> I v t r t Ä I » iI I » r » n < t n

IN könsakl in Weelfalen nnä kübelanl! am Nanr,
em p leb len  ibr L iaN L -L lllver, b e s te s  d a g d p u lv er  für H in terlad er , g ep resst, n aturb lank , grob k örn ig  

u n d  sta rk  w ir k e n d , sp e e ie ll  rur R rL ielu ug w e ittra g en d er  L eb üsse.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein Lager in Jagdgewehren aller Systeme, Scheiben
büchsen, Revolver rc. unter Garantie für solideste Ausführung und ausgezeichneten Schuß. Aus
führliches Preisverzeichniß auf Verlangen gratis und franco.

Gießen L>»ni»»er,
Oberheffen. Waffenhändler.
A lle  in  diesen B lä ttern  besprochene oder bloß angezeigte Literatur h ält  

vorräthig die W allishansser'sche B uchhan dlung (J o se f  K lem m ) in W ie n .
I . ,  hoher M arkt N r . 1 .

Verlag der Wallishausser'schen Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  ln Wien, Hoher M arkt Nr. l .
Für die Redaktion verantwortlich J o s e s  K l e m m .  Druck von I .  B . Wallishausser in Wien.
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Erscheint am 15 nud letzten jeden M onats. Abonnement: W a l l i S h a u s s e r'sche B u c h h a n d l u n g  i n  Wi e n .  
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A n h alt: I a g d b c r i c h t  a u s  Oes ter re ich isch-Schles ien.  —  Jagdu ng l i i c k .  —  D r e s s u r  u n d  R a c e .  — D i e  J a g d  in  N ie d e rö s te r 
reich.  —  D a s  S c h n e l l f e u e r - G e w e h r ,  S y s t e m  S o p e r .  —  E ingesende t .  —  M a n n i g f a l t i g e s .  —  I n s e r a t e .

Jagdbencht aus Hesteneichisch-Schtesien.

F re iw aldau , 2 0 . S e p t .  1 8 8 0 .

E s  stürm t uud regnet draußen und ich 
sitze hier am Schreibtisch und sammle eigene 
und fremde Beobachtungen und Berichte aus 
den hiesigen Ja g d re v ie re n ; bin ich doch her
gekommen darin  zu sagen. B e i dieser G e 
legenheit lernte ich die prachtvollen W a l
dungen kennen, welche meist m it Fichten und 
Buchen bestanden sind; Lärchen und B irken 
kommen selten vor, Eichen fast gar nicht. 
A ll' diese W ä ld e r , im Fürstbischöflicheu 
wenigstens, sind m usterhaft gehalten, sie sind 
im A usm aße von 6 4 .0 0 0  österr. Jochen 
E igenthum  des B is th u m e s von B re s la u . Um 
das Wegschießen des auf die Felder heraus-"

wechselnden W ildes zu verhindern, sind aber 
noch außerdem  einige angrenzende Gem eiude- 
sagden dazu gepachtet.

D ie  Gegend erinnert sehr an die schöne 
S te ie rm ark , sie ist gebirgig und m au findet 
auch B erge  von bedeutender Höhe, wie z. B .  
den „großen K eil" und den „A ltv a ter,"  auch 
ist sie sehr wasserreich. Ueberall rieseln kleine 
Bäche im  W alde, in  einem derselben wurde 
einst G old  gewaschen, daher er den N am en 
„G oldbach" füh rt, doch w ar das E rgebniß  
so wenig gewinnbringend, daß m an die G o ld 
wäscherei wieder aufließ. Viele dieser Bäche 
treiben S äg em ü h len  und alle diese Bäche und 
Flüsse, von dem kleinen „Kreuzerwasser" bis
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zu der große W asserräder treibenden „B ie le" , 
welche dieses J a h r  so große Verheerungen 
anrichtete, sind m it Forellen  bevölkert.

D e r  W ildstand ist vortrefflich, namentlich 
w as  Hochwild betrifft, geringer ist er an 
R ehen, trotzdem Ricken g a r nicht geschossen 
werden dürfen, doch ist es bekannt, daß sich 
das R ehw ild stets verm indert, wenn sich der 
S ta n d  des Hochwildes verm ehrt. Z u  den 
vorzüglichsten R evieren  gehören „E insiedel", 
„T h o m asd o rf"  und besonders „ G ab e l"  I n  
letzterem R eviere w urden voriges J a h r  bei 
e i n e r  J a g d  8 Hirsche gestreckt und selten 
fäh rt m an durch das R evier ohne Hochwild 
zu sehen, welches, namentlich im W in te r ganz 
nahe der F ah rstraß e  herankom mt und die 
V orbeifahrenden anäugt.

I n  diesem J a h r e  sind die H irschjagden, 
trotzdem sie vom schönsten W etter begünstigt 
w aren, lange nicht so ergiebig ausgefallen, 
wie im J a h re  1 8 7 9 . B e i den 6 Hirschjagden, 
an denen ich T h eil nahm , w urden nicht so 
viele Hirsche gesehen, a ls  in  oberw ähnter 
G ab lerjagd  geschossen worden w aren. D ie 
Förster klagen auch allgemein über das geringe 
E rgebniß , a llerdings kommt in B etracht, daß 
die drei ersten Ja g d e n  in R evieren gehalten 
w orden w aren, wo kein S ta n d w ild  ist, aber 
auch die sonst guten Jag d en  ließen Heuer 
a u s , so z. B . Kienseifen und H errm anstad t. 
„D ie  Hirsche halten  Heuer keinen S ta n d ,"  
sagt der O berforstm eifter, „in  jenen Theilen, 
wo w ir voriges J a h r  im m er Hirsche ange
troffen, sind Heuer g a r  keine." I m  J a h re  
1 8 7 9  wurden zwischen 4 0 — 5 0  Hirsche vom 
Sechser au fw ärts  und circa 1 5 0  Stück K a h l
wild abgeschossen. I n  B eziehung ans das 
V erhältn iß  des Abschusses von T hieren  zu 
den Hirschen sind die M einungen  hier ge
theilt, die E inen behaupten, daß m an zu 
wenig, die Anderen, daß m an zu viel K a h l
wild abschösse.

I m  W in te r kommt das W ild  im m er in 
jene bewaldeten K uppen, welche m an hier 
„Büschel" nennt und werden alljährlich einige

Stücke —  Thiere —  in diesen W äldchen 
geschossen. D ie  Hirsche werden hier gewöhnlich 
sehr stark im W ildpret, setzen aber wenig 
Enden auf, 1 4 — 1 6 -E n d e r  sind schon sehr 
selten, doch trifft m an m itun ter schon noch 
sehr starke G eweihe. D ie  Ursache dürfte darin  
liegen, daß die W älder jetzt gut durchforstet sind, 
noch vor wenigen J a h re n  gab es Dickichte, 
in welche sehr schwer einzudringen w ar und 
wenngleich die T reib er hier gut geschult sind, 
so liegt doch die V erm uthung  sehr nahe, daß 
sie es bequemer fanden, allzu dichtem G e 
strüppe au s dem W ege zu gehen, daher die 
alten, erfahrenen Hirsche in  ihren sicheren 
Verstecken von der K ugel lange bew ahrt 
worden w aren. G etrieben wird hier sehr 
ruh ig , es sind auch stets W aldaufseher ein
getheilt, welche die Treibwege in  O rd n u n g  
halten  und die T reib er sind stolz ans ihre 
D isz ip lin .

I n  einem N achbarreviere sollte einst eine 
Hirschjagd abgehalten werden, der J a g d h c rr  
klagte aber, daß er keine ordentlichen T reiber 
habe, „ n u n ,"  meinte ein a lter Bursche, „der 
H e rr soll u n s  h a lt e i n l a d e n . "

D ie  N iederjagd, namentlich die R eb h ü h n er
jagd, ist unbedeutend. I n  Folge der W olken- 
brüche w urden Heuer viele H ühner ertrunken 
aufgefunden, so fand m an einm al 1 6  Stück 
beisammen in einem Kleefelde und in einem 
anderen R eviere 1 4  Stück. W ild tauben  waren 
im J u l i  m assenhaft zu sehen, seit den letzten 
Regengüssen findet m an n u r hie und da eine, 
W achteln sind wenig da, ebenso w ar der 
W aldschnepfenstrich im F rü h jah re  schlecht. 
D ie  A usübung  der H ühnerjagd  ist hier 
übrigens m it mannigfachen Hindernissen ver
knüpft; das Jagdgesetz gestattet den Abschuß 
vom 1. S ep tem ber an, nun  aber steht noch 
b is zur M itte  S ep tem ber viel F ruch t auf 
den Feldern , namentlich H afer, dahin nun 
flüchtet sich, Deckung suchend, Hase und H uhn , 
zu dieser Z e it  ist's  also schlecht jag en ; sind 
die Felder aber abgeräum t, so sind die Hühner- 
vollkommen ausgewachsen und so scheu, daß
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sie schon von W eitem  vor dem Schützen au f
stehen und daher schwer zu schießen sind.

F ü r  die Hochjagd ist ausreichend gesorgt, 
m an findet Iag d sch irm e, Hochstände und 
„ B a u d e n " , die letztgenannten fast auf jedem 
B erge, womöglich auf einer B löße  und an 
einer Q uelle . D erle i B auden  sind auf der „ D re h 
baudenlehne", am „H asensp rung", „Nessel- 
kam m ", am großen und kleinen „K eil" rc. rc. 
Am „Urlich" sind sogar 2 , E ine fü r die 
Herrenschützen oder höheren Forstbeam ten und 
daneben eine fü r die J ä g e r ,  wo auch die 
Küche ist. D ie  neueste ist auf der „H irsch
wiese", dort balzen die A uerhähne ganz nahe 
der H ü tte . S äm m tliche B au d en , m it A u s 
nahme der „steinernen B au d e"  sind au s 
starken fichtenen B oh len  gezimmert und ver
sehen m it Tisch, S tü h le n , einer großen Pritsche 
fü r  6 — 7 Personen, Kachelofen und eben 
solchem Herde, einer H ängelam pe und dem 
nöthigsten Küchengeschirre. E inige haben nebst 
dem B odenräum e noch 1 oder 2  K eller.

I n  der „ G ab e l"  ist ein vollständiges ein
stöckiges Ja g d h a u s  m it einer genügenden A n 
zahl von Z im m ern  um  eine größere J a g d 
gesellschaft beherbergen zu können. F rü h er 
m ußten die J ä g e r  w ährend der A uerhahn
balze und der H irschbrunst in äußerst unge
nügenden Unterkünften, n u r  au s  einem H eu
lager bestehend, welches uothdürftig  m it 
B re tte rn  überdacht w ar, die Nächte zubringen, 
w as namentlich zur B alzzeit auf diesen Höhen 
von 3  —4 0 0 0  F u ß  nicht besonders ange
nehm gewesen sein m ag. I m  T h o m as- 
dorser-R eviere sind nicht weniger a ls  sieben 
solcher B auden , im  ganzen beiläufig fünfund
zwanzig. S ie  sind eine w ahre W o h lth a t für 
das Jag d personale , welches in  der B runstzeit 
z. B . wochenlang draußen liegen m uß, und 
das ausschließliche Verdienst des jetzigen O b e r
forstmeisters H e rrn  M iklitz , eines ebenso 
tüchtigen F orst- a ls  W aidm annes und heiteren 
Gesellschafters, der w ohl den N am en eines 
V a te rs  seines Forstpersonales verdiente, denn 
auch die eigens fü r Förster und O berförster

erbauten zweckmäßigen und geschmackvollen 
H äuser w urden auf seine Anregung errichtet. 
F rü h e r  m ußten alle Forstbeam ten in P r iv a t 
häusern eingemiethet werden.

D ie  R eviere sind in 6  V erw altungsbezirke 
eingetheilt m it einem O berforstm eister, drei 
Forstm eistern, sechzehn O berförstern  und bei
läufig  zwanzig U nterförstern und W ald  aus
schern. D a s  ganze P erso n a l ist m it H in te r
ladern  bewaffnet.

E ine Eigenthümlichkeit, die ich, auf so vielen 
Ja g d e n  und den verschiedensten Gegenden wo 
ich auch w ar, noch n irgends bemerkt habe, ist die, 
daß fast alle Fö rste r und selbst W aldaufeher 
Sitzstöcke m it sich führen, das sieht m an bei 
u n s gewöhnlich n u r bei Herrenschützen. D ie 
schwächste S e ite  sind die H unde, eigentliche 
Schw eißhunde, sowie D achshunde gibt cs 
nicht, ebensowenig Bracken, w ohl aber findet 
m an V orstehhunde, welche auf den Schw eiß 
gehen.

D ie  erste Hirschjagd fand hier am
2 4 . August auf der „G oldkoppc" statt, lieferte 
aber kein E rgebniß , da zwei Hirsche und ein 
Fuchs gefehlt wurde, die zweite w ar ein 
p a a r  T ag e  darau f in „R othw asser" , cs wurde 
viel R ehw ild  gesehen, doch meist G aise, fiel 
aber n u r ein S ch u ß  und zw ar ein Fehlschuß 
auf einen Bock, die dritte fand am nächsten 
T age in demselben R eviere statt, geschossen 
wurde ein guter Sechser, der jedoch bereits 
auf 8  zeigte und ein Rehbock. Nothwasser 
hat B auernrcv iere  zu N achbarn, w as wohl 
n iem als ein S eg en  ist, Hirsche sind übrigens 
h ier, sowie auf der „Goldkoppe" nur 
Wechselwild. D ie vierte J a g d  in  Kien-, 
seifen und jene im H errm anstäd ter R eviere 
am nächsten T ag e  lieferte nu r 2  Hirsche, 
der rothe B e rg  3 , einen Sechser, einen Achter 
und einen K apitalzehner, der „große K eil" 
2  Stücke, einen Sechser und einen Achter. 
Am 6 . S e p t .  wurden im  R evier „Einsiedl" 
7 Hirsche gejagt, 3  gestreckt, D in s ta g  7. S e p t. 
in „ G a b e l" , Hochgebirge, 4  gesehen, 2  ge
schossen; M ittw och, da Feiertag  w ar, wurde

*
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keine T reib jagd abgehalten, sondern n u r zuge
drückt und hiebei ein starker Z w ö lfer und 
ein Rehbock geschossen; D o n n e rs tag  8 . S e p t .  
R evier „T h o m asd o rf,"  (schwarzen B erg) 
8  Hirsche gesehen, 5  kamen zu Sch u ß , davon 
wurden 2  gefehlt, einer angeschossen und 
2 erlegt; F re itag  9. S e p t . ,  R evier „E insiedl" 
6  Hirsche vorgekommen, wovon 4  beschossen 
w urden, davon wurden aber 3  gefehlt und

einer geschossen; S a m s ta g  10 . S e p t .  C om - 
bin irte  J a g d  in den R evieren „T h o m asd o rf"  
und „ G a b e l" , vorgekommen 6 Hirsche, davon 
2 gefehlt und 4  geschossen. E s  dürften w a h r
scheinlich vor B eg in n  der H irschbrunst noch 
einige Ja g d e n  abgehalten werden. D a s  sind 
die b isher m ir bekannten Ergebnisse der 
heurigen Hirschjagdcn.

W. W . Kutschenreiter.

Iagdungtück.
W ie berichtet w ird, hat sich am S a m s ta g , 

den 18 . d. in  den Liechteustein'schen Revieren 
auf dem S em m erin g , und zw ar in  der N ähe 
des W olfsberges, ein schweres Unglück zuge
tragen. D e r Lehrer in  B reitenstein , I .  R eiser, 
ein T e iln e h m e r  der J a g d , hatte ein R eh 
angeschossen, aber nicht zu Tode getroffen; 
der Bock suchte hoch zu werden und der 
Schütze, in  der M ein u n g , cs könne ihm dies 
gelingen, eilte auf denselben zu und suchte 
ihn  m it dem Kolben seines G ew ehres nieder
zuschlagen; er vergaß, daß noch der eine 
Lauf der W affe geladen w ar, der S ch u ß  ging 
lo s  und fuh r dem unglücklichen J ä g e r  in  
die B auchhöhle und drang b is in das Rück
g ra t;  R eiser starb noch an demselben T age 
an der erlittenen W unde.

D ie  Geschichte klingt fü r den ersten 
Augenblick ganz unglaublich und m an begreift 
sie nu r, nachdem m an erfahren, daß R .  
ein ganz unerfahrener Schütze, eigentlich ein 
Ja g d d ile tta n t w ar, dem das Jagdfieber noch 
vollständig in den G liedern  saß und alle B e 
sonnenheit r a u b te ; sein V orgehen w ar ja in  
der T h a t, wie es einem u n s  zugehenden B e 
richte zu Folge, R eiser selbst in  seinen letzten 
Augenblicken characterisirte, „unglaublich u n v o r
sichtig."

G efährlichem  R aubzeug gegenüber kommen 
w ohl auch bei experimentirtcren J ä g e rn  
M om ente von derartiger G eistesabwesenheit 
vor, einem so harm losen W ilde gegenüber

aber, wie es in der R egel das R eh ist, ge
hören sie zu den Seltenheiten . V o r m ehreren 
J a h r e n  ha t einer unserer F reunde bei 
G elegenheit einer B ären jag d  in  R u ß lan d  
ein B eispiel von derartig  geisteslähmender 
W irkung des Jag d fieb ers  erlebt. E in  J a g d -  
theilnehm er, der w iederholt B ären jagden  m it
gemacht hatte, erschien auf dem R endezvous
platze ausgerüstet m it einem Doppelgewehre 
und einem sechsläusigen R ev o lv er; er w ar 
so glücklich zuerst auf den B ü ren  zu S ch u ß  
zu kommen und ihn zu treffen, so daß der 
B ä r  sich n ic d e rth a t; allein F reund  Petz hatte 
nicht genug, er wurde wieder hoch, erhielt 
den zweiten Sch liß  und machte M ien e , nach 
kurzem Schw anken den Schützen anzunehm en; 
dieser nun, anstatt den Unhold ankommen zu 
lassen und ihm  die F ü llung  des R evolvers 
zu kosten zu geben, vergaß vollständig, daß 
er noch A n griffs- und P ertheid igungßm itte l 
habe, machte K ehrt und floh von dem B ä re n  
scharf verfolgt, der indeß bald von den übrigen 
Jag d th eiln eh m ern  erlegt wurde.

E s  wird M anchem  geschmacklos dünken, 
wenn w ir an den F a ll einige warnende B e 
merkungen knüpfen, allein es ist durch die P e r 
sönlichkeit und hie Verhältnisse des M a n n e s , 
den es getroffen, allzu ernst, a ls  daß w ir 
u ns m it der E rk lärung , es sei durch eine 
aus dem Jag dfieber entstandene m om entane 
G eistesabwesenheit veran laß t worden, begnügen 
und zur T ageso rdnung  übergehen sollten.
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D ie  Sache ist wichtig genug, daß w ir nicht auf 
die G efah r hin Selbstverständliches zum so 
und so vielten M a le  zu wiederholen, einige 
K ritik an der A rt und W eise üben sollten, 
wie heutzutage ohne irgend wie darnach zn 
fragen, ob alle Jag dgäste  auch m it der W affe, 
welche sie führen sollen, v e rtrau t sind, zu
weilen eine S c h a a r  von Jagd theilnchm ern  
aufgebracht w ird, un ter denen ein gutes D r i t t-  
theil eine stete rege Lebensgefahr für alle 
Uebrigen und im besten F a lle  thatsächlich eine 
V ereitlung jeden Jagdglückes ist. W ir  haben 
so wiederholt das V ergnügen zu leiden gehabt, 
m it J ä g e rn  in  einer Linie zu marschiren, 
welche dem köstlichen W inkle in  des unsterb
lichen B oz „Pickwikicrn" an U nerfahrenheit 
und Unbehilflichkeit noch hätten  ein D o u b lt  
vorgeben können. Diese H erren  sind noch am

wenigsten gefährlich, wenn es ihnen selbst 
oder durch die In te rv e n tio n  A nderer endlich 
gelungen den S ch u ß  in  den Lauf gebracht 
zu haben; am bedrohlichsten erscheinen sie 
und sind sie, wenn sie ih r G ew ehr zu laden 
suchen; kluge Leute weichen ihnen daher a u s , 
wo sie können. B e i dieser S ach lage  sollte 
m an sich eigentlich w undern, daß nicht noch 
m ehr Unfälle vorkommen. E in  M a n n , der 
m it der J a g d  nicht v e rtrau t ist, soll unter 
allen Umständen, bevor er selbstständig a ls 
J ä g e r  auftritt, einen förmlichen C u rsu s bei 
einem durchgebildeten W aidm anne durchmachen 
und es soll ihm  gar nicht gestattet werden, 
größere Ja g d e n , wo cs seinen Genossen nicht 
im m er möglich ist ihn im  Auge zu behalten, 
mitzumachen.

Dressur und Race.
W iederholt wurden an u n s Zuschriften 

gerichtet, welche in  lobensw erther W ißbegierde 
u n s  die F rag e  v o rleg ten , wie so es denn 
komme, daß H unde, welche offenbar nicht 
von reiner R a c e ,  ja  dem Anscheine nach 
ganz gemeine K öter seien, auf der J a g d  sich 
sehr brauchbar bewiesen, während andere, 
deren tadellose A bstam m ung bei constanter 
Z üchtung edlen B lu te s  nachgewiesen sei, m it 
allen erdenklichen Fehlern  behaftet seien, die 
einen richtigen J ä g e r  veranlassen m üßten, sie 
a ls  geradezu jagdschüdliche T hiere  über den 
H aufen zu schießen.

Diese Thatsachen sind ganz unbestreitbar, 
und w ir wollen auch g a r nicht unsere Z e it  
dam it verlieren , ihre Richtigkeit in  Z w eifel 
zu ziehen, um  so m ehr, da fortw ährend in 
nahezu sämmtlichen Fachblättern  Fälle , welche 
den oben angeführten S a tz  zu bekräftigen 
geeignet scheinen, m itgetheilt werden. W ir  
denken am Besten zu thun , wenn w ir die 
F rag e  geradezu beantw orten und erklären, 
„wie so das komme."

Nicht alle J ä g e r  sind Hundezüchter und 
n u r  sehr wenige sind es in dem S in n e , daß 
sie sich über die N a tu r  des H undes erst klar 
zn werden suchen und ebenso stehen sie der 
F rag e  der D ressur gegenüber. Alle jene 
vermeintlichen Hundekenner, welche sich ein
bilden , fü r alle In d iv id u en  einer R ace 
feststehende M erkm ale in B ezng auf ih r 
T em peram ent, ihre A nlagen und deren B i l 
dungsfähigkeit u . s. w. angeben zu können, 
sind über das W esen des H undes im  U n
klaren und Alle, welche denken, allgemein 
giltige R egeln  fü r die D ressur der H unde 
aufstellen zu können, welche w ähnen , der 
seiner R ace  nach edle H und sei schon des
halb leichter zu dressiren, befinden sich in 
derselben Lage.

D ie  H unde sind nämlich nicht bloß nach 
den A rten , sondern und zwar ganz wesentlich 
auch nach den In d iv id u en  verschieden. J a ,  
es kommt vor, daß bei einem W urfe , der 
aus vier oder fünf Ju n g e n  besteht, jedes 
einzelne desselben ganz andere Q u a litä te n
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a ls  vornehmlich entwicklungsfähig besitzt. W ü r 
den die E igenthüm er von H unden nicht bloß 
d a rau f sehen, w as  ihre H unde leisten, sondern 
auch die Liebe oder d as In teresse  haben, sie 
aufmerksam zn beobachten, so könnte gar kein 
Z w eifel darüber bestehen. F a ta l  gerade fü r 
J ä g e r  ist der Umstand, daß die N eigung zur 
individuellen D ifferenzirung bei H unden um  
so ausgepräg ter a u f tr i t t ,  je edler im A llge
meinen die R acc  ist, der sie angehören. 
D a r in  liegt auch der G r u n d , w arum  cs so 
schwer ist, eine A rt constant zu erhalten, so 
daß ihre körperliche Erscheinung gleichsam 
schon ihre Q u a litä te n  g a ran tir t.

V iel leichter und constanter a ls  edle 
H unde erhalten gemeine, wie die M öpse, die 
W olfshunde u. s. w. ihren N accncharacter; 
denn bei den letztgenannten gleichen sich die 
Ju n g e n  wie ein E i dem andern in Allem 
und Je d e m ; sämmtliche M öpse sind dumm, 
sämmtliche W olfshunde bissig und tückisch. 
Schon  D oggen, namentlich aber P u d e l u n ter
liegen dem Gesetze der individuellen F o r t 
pflanzung, und zw ar trotzdem sie zugleich 
schlimme und gute Eigenschaften sehr leicht 
und m anchm al auf m ehrere G enerationen  
h inaus vererben. I n  der M ehrzah l der A rten 
des Hnndcgcschlechtes ist eine fortw ährende 
Um- und Rückbildung unablässig thätig , nahezu 
wie bei den Menschen.

M a n  m uß dies fortw ährend unverrückbar 
im Auge beh alten , um  nicht zu den ärgsten 
Fehlschlüssen verleitet zu werden. E s  ist 
eine Thatsache, daß H undcfam ilicn, in  denen 
die S ta u p e  einm al eingerisscn ist, kaum jem als 
davon befreit werden, so daß sich m it pein
licher G ew ißheit sagen läß t, in derartigen 
Fam ilien  kommen meist zwei D ritth e ile  der 
Ju n g e n  zwischen dem dritten und siebenten 
M o n a te  um ; ja  in den derartig  heimgesuchten 
Fam ilien  der großen R acen , wie N e u f u n d 
länder, D oggen, M a s tif f 's  u. s. w. existirt 
die G efah r, daß die Ju n g e n  au der S ta u p e , 
die sich ohne vorausgegangene Ansteckung 
erzeugt, zn G ru n d e  gehen, noch nachdem sie

jäh rig  geworden sind; so erben sich ganz 
gewiß auch seelische Q u a litä te n  fort, aber 
bei den vielfachen V a rie tä te n , welche da zu 
T age  kommen, m uß m an im m er d a rau f gefaßt 
sein, daß sehr prononcirte  Eigenschaften, welche 
fü r M erkm ale der N ace gehalten werden, in 
diesem und jenem In d iv id u u m  nahezu b is zur 
Unkenntlichkeit verwischt sind, w ährend sie an 
einem und dem andern seiner Geschwister 
oder an einem Theile der E lte rn  oder an 
beiden E lte rn  sehr energisch zu T age  treten.

W a s  ich m ittheile, beruht auf thatsäch
licher E rfa h ru n g ; ich zog durch Jah rzeh n te  
hindurch H unde und habe m it ängstlicher 
Gewissenhaftigkeit darüber gewacht, daß kein 
frem des B lu t  die Q u a litä te n  der m ir ange
hörenden Hundcfam ilie edelster R ace  trübe 
oder schmälere. A ber wenn ich selber auch 
nicht fü r die intactc E hre  der M u tte r  meiner 
H undefam ilie besorgt gewesen w äre, so dürfte  
es doch kaum einem D o n  I n a n  ans den 
b laublütigen  Geschlechtern des B loodhundS, 
der P o in te r  oder selbst der N e u fu n d lä n d e r  
gelungen sein, ih r nahe zu treten, da ih r 
Gesponse, ein H und von ganz besonderer 
S tä rk e , tollkühnem M u th e  und großer G e 
w andtheit a ls  R a u fe r, sehr eifersüchtig auf 
sie w ar und ih r alle Zudringlichen erfolgreich 
vom H alse zu halten wußte. N u n  trotzdem 
und obgleich ich überzeugt bin, daß niem als 
fremdes B lu t  in  diese F am ilie  sich einschlich, 
glich doch n iem als in Bezug auf seelische 
Q u a litä te n  eines der Ju n g e n  dem andern. 
G ew iß Alle konnten bellen , beißen und 
schwimmen, Alle hatten eine Nase —  aber 
dam it hörte die Gemeinsamkeit der E igen
schaften a u f; w ährend der E ine von der 
höchsten In te lligenz  und so bildungsfähig  
w ar, daß m an  ihm  die schwierigsten D inge 
in  wenigen Lectionen beibringen konnte, er
w ies sich ein A nderer geradezu a ls  stum pf
sinn ig ; der E ine ging beinahe von selber ans 
den M a n n , der Andere erlernte diese Kunst 
trotz aller M ü h e , die m an  sich gab, ihn ab 
zurichten, gar nicht. D e r E ine schwamm wie
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ein W asserkünstler, den Anderen m ußte m an 
dazu nöthigen, daß er in 's  W asser ging und 
sofort.

J a  bei einem W urfe  gewann ich einen 
H und von ganz ausnehm ender Wachsamkeit, 
der begleitete jeden Besucher in  mein Z im m er 
und ließ ihn  dann nicht wieder fort, ehe ich 
es gestattete; er w ar ein solches W under, 
daß einer m einer Freunde den W unsch äußerte, 
„von dieser R ace  möchte er ein Ju n g e s  
haben ." B eim  nächsten W u rfe  erhielt er den 
schönsten H und, der gcwölft w ar. W a s  wurde 
d a ra u s ?  E in  sehr guter A pporteur, trefflicher 
Schw im m er, aber so lässiger W ächter, daß 
es einem G a u n e r  möglich w ar, a u s  dem G e 
mache, in welchem der H und  schlief, nächt
licher W eile ein D oppelgew ehr, einen Pelz 
und diverse Kleinigkeiten zu stehlen, ohne 
daß der H und sich auch n u r  gerührt oder 
Laut gegeben hätte.

D a ß  ist aber bei den eigentlichen J a g d 
hunden ebenso und dies rü h r t  eben sowohl 
von der E igenheit der H unde, sich zu indi- 
vidualisiren, a ls  von der N eigung, durch drei 
b is  vier G enerationen  die Eigenschaften der 
V ore lte rn  zu vereben, her. B e i derselben F a 
milie, von der ich bereits erzählt, machte ich 
in  der nächsten G en era tio n  eine gar sehr 
verblüffende E rfah ru n g . O b w o h l w ir bisher 
in derselben n u r schwarze oder schwarzweiße 
Exem plare vom reinsten N eufound länder-H a- 
b itu s  erlebt hatten, erschien in  einem W urfe  
auf einm al ein weißlich, spitzschnauziger H und 
m it aufstehenden —  m an kann da gar nicht 
sagen „ B eh ä n g ,"  m an m uß sagen —  O h ren  
und g rau  gebrannten Rücken, eher ein W o lfs 
hund a ls  etw as anderes. „ S ie  hat sich 
offenbar versehen", meinte der J ä g e r .  Ich  
dachte aber dam als und denke noch heute, 
daß dies ein Rückschlag w ar nach einer M e s 
alliance, die doch einm al, weiß der Him m el 
w ann und weiß der H im m el wie, in  der 
F am ilie  vorgekommen w ar.

S o  gut dies geschehen konnte, ebenso gut 
kaun es vorkommen, daß sich plötzlich seelische

Eigenschaften an einem K öter finden, die m an 
ihm  seinem Aeußeren zufolge gar nicht zu
trau en  sollte. Auch dieser w olfshundartige H nud 
hatte alle guten Eigenschaften seiner B rü d e r, 
er sah nicht so edel aus wie sic, aber er 
w ar so edel; es ist m ir vorgekommen, daß 
o rd inär gestaltete B auernhunde a ls  Jag d h u n d e  
ebenso excellirten, wie die besten Brackirer. 
A ber solchen Erscheinungen gegenüber begnügt 
m an sich in  der R egel dam it, sie zu konsta- 
tiren , ohne dem nachzugehen, wie viel dazu 
die Züchtung beigetragen.

D e r  N eigung, bei der Z ucht individuelle 
S p rü n g e  und Rückschläge zu machen, welche 
die vermeintlich stabilen Raceeigenthüm lich- 
keiten abschwächen, w ird aber auch jeder zu 
begegnen wissen, der auf die Gesetze, nach 
denen sich die V ererbung der schlimmen und 
guten Eigenschaften der H unde vollzieht, ein 
wachsames Auge hat. D e r  wird sich sorg
fältig  hüten, H unde oder H ündinnen, welche 
m it entschiedenen Fehlern  behaftet sind, zur 
Z ucht zuzulassen; er wird im  G egentheil 
d a rau f bedacht sein, H undepaarc  zusammen 
zu stellen, deren jedes In d iv id u u m  die E igen
schaft, um  die es ihm zu thun ist, im  wesent
lichen G rad e  besitzt. I n  den Ju n g e n  werden 
diese Eigenschaften in  erhöhtem M a ß e  zum 
Vorschein kommen und es w ird dem Züchter- 
gelingen, diese in  ungeahnter Weise constant 
zu machen, wenn er zugleich die A nlagen, 
welche die jungen H unde von den E lte rn  
überkommen, fortw ährend übt und zu K räften  
ausbildet.

E s  gibt heutzutage n u r m ehr wenige 
M enschen, welche ihre O h ren  bewegen können, 
der von der C ivilisation unbeleckte Mensch 
aber verstand es seinerzeit ebenso gut die 
O h re n  zu spitzen, wie dies gegenwärtig noch 
jedes R ennpferd  zu thun  im  S ta n d e  ist. A n 
lagen, die nicht fortw ährend geübt werden, 
treten im m er schwächer auf und verlieren sich 
endlich gänzlich.

E rst in jüngster Z e it  habe ich die E hre 
gehabt, eine P o in ter-F am ilie  kennen zu lernen,
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deren M itg lieder eben so sehr, a ls  sie an G e 
stalt und F a rb e  ähnlich w aren, an T em p era 
m ent, In telligenz  und C h a rac te r  verschieden 
w aren. D ie  F am ilie  bestand a u s  drei H unden 
und einer H ündin , alle vier Geschwister 
w aren  dunkelsemmelfarb, hochbeinig, gut be
hängen und ihre G esta lt deutete d a rau f hin, 
daß m an  hier ein gutes P ro d u c t von einer 
M ischung englischen und deutschen P o in te r-  
th ü m s vor sich habe. D ie  H ünd in  w ar aber 
durch die Lebensweise, die sie gezwungen w ar 
bei einer alten J u n g f ra u  zu führen, zum be
häbigen, dicken und gegen K älte  und Nässe 
äußerst empfindlichen Z im m erhund  gew orden; 
der eine B ru d e r, der in dem H ause eines 
wohlhabenden B ü rg e rs ,  der n u r  alle heilige 
Z e it zur J a g d  ging, der verhätschelte Lieb
ling von H erren leu ten  und Gesinde w ar, hatte 
alle erdenklichen U narten  und brachte, wenn 
er einm al auf die J a g d  m itgenomm en wurde; 
A lles in  U nordnung, er ging auch vott S p a 
ziergängen weg den H asen nach und wurde 
endlich, weil ihm  die J ä g e r  den T od gedroht 
halten, wenn sie ihn wieder einm al auf u n 
rechten W egen erwischen sollten, strenge bei 
Hause gehalten. D ie  anderen B rü d e r  waren 
bei richtigen J ä g e rn ,  w urden, wenn die Z e it 
da w ar, gezwungen, im  Feld zu arbeiten und 
sonst zu ordentlichem W andel, zu G ehorsam  
und M äßigkeit angehalten und w aren im 
G anzen m usterhaft in  ihrem  Benehm en auf 
dem Felde und zu H au se ; n u r  hatte der E ine 
im  Felde die üble G ew ohnheit, daß er allzu 
hastig suchte und im  Uebereifer hie und da 
etw as überg ing ; gerade dieser w ar m ehr m it 
rau h er S tre n g e  a ls  m it gutem W o rt und 
unablässiger F ü h ru n g  erzogen worden.

J a  unablässige F ü h ru n g , das i s t 's ; der 
edelste H und wird ein fahriger H und, wenn 
sein H e rr ihm nicht stetig gleiche überwachende 
Aufmerksamkeit w idm et; denn die T riebe des 
H undes sind m ancherlei und stark und der 
J ä g e r  begehrt von ihm  nahezu so viel, a ls  
die Menschen überhaupt von dem S c h a u 
spieler, der auch n iem als au s  seiner N olle

fallen soll, ob ihm  nun  auch noch so klüglich 
zu M u th e  ist und ob er auch viel freudiger 
einige S tündchen  bei einer G eliebten oder 
beim G lase  W ein im Kreise m unterer Zech- 
gcnossen zubringen würde, a ls  daß er im 
S in n e  vor Leuten, die ihn eigentlich gar 
nichts angehen, Leid und Freud , Gedankentiefe 
oder D um m heit heuchle.

I n  die B ru s t des Jag d h u n d es , sei er 
nun zehnm al ein Vorstehhund, ist die V e r
folgungssucht gelegt; w itte rt er einen H asen, 
so tre ib t ihn seine N a tu r  darau f loszuspringett 
und ihm  den G a ra u s  zu machen, aber m an 
ha t ihm  das m it fortgesetzter M a h n u n g  a u s 
getrieben, so daß er äußerlich scheinbar ruhig  
und unbeweglich bleibt, wenn er a ls  M eister 
gelten so ll; aber legt ihm  die H and a u f 's  
H erz in  solchen Augenblicken und ih r werdet 
staunen, wie cs Pocht und h äm m ert; alle 
seine F ib e rn  zucken und tresben ihn an, dem 
n n r  eingeschläferten, aber nicht getödteten 
T riebe zu gehorchen; daß er wie eine M a u e r  
steht, ist der T rium ph  der Erziehung, der 
S c lbsten tänßerung , das w as ih r bei dem 
M enschen den S ie g  der V ernunft über die 
S in n e  nennt.

Eingeschläfert n u r ist der wilde T rieb , 
aber jeden Augenblick bereit, wieder wach 
und über die „bessere" N a tu r  des H un d es, 
die ihm  angeübt worden, H err zu werden. 
I s t  der H e rr  fahrlässig und behält er ihn 
nicht m it unerschöpflicher G eduld im Auge, 
so ha t auch der H und bald seinen unbe
wachten M om ent und geht demselben, im B erufe  
noch durch Gewissensbisse gehemmt, nach; 
aber die M ah n u n g en  des Gewissens werden 
imm er schwächer und die Lockungen des T r ie 
bes im m er unwiderstehlicher; endlich gibt es 
kein Z ö g ern  und H alten  m ehr und wie von 
S in n e n  renn t er dem flüchtigen W ilde nach, 
weder der gellendste P fiff, Noch die Angst 
vor der Peitsche h ä lt ihn zurück, er eilt fo rt 
wie to ll. B is  er das W ild erreicht ha t oder 
so m üde ist, daß er selbst vor Ueberm üdung 
hinfällt.
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W er weiß, welche Schwierigkeiten dam it 
verbunden sind, einen H und ferm zu dressireu, 
ja  sogar dam it, einen ferm dressirten in seiner 
G ü te  zu erhalten, der wird m ir Recht geben, 
wenn ich behaupte, n u r  ein characterfester 
H e rr kann einen H und ferm  dressireu oder 
ferm  dressirt erhalten. Aber wie wenige 
Menschen können den vollgiltigen Anspruch 
darau f erheben, characterfest genannt zu 
w erden?

D em gem äß können dies auch wenige 
Hundebesitzer und daher sind und w aren ferm 
drefsirte Hunde von scher eine S e lten h e it und 
nicht n u r weil es so wenig w ahrhaft edle 
H unde gibt, finden sich auch so wenig ferm 
dressirte H unde. Alle Vorzüge constanter 
Z ucht edlen B lu te s  gehen verloren, wenn 
der H und nicht d as Glück hat, von einem 
richtigen H e rrn  geführt zu werden. E in  
solcher H e rr  darf weder au s Gleichgiltigkeit 
noch au s T räg h e it dem H unde irgend einen 
Feh ler ungcrüg t nachsehen; er darf aber 
auch weder au s Unbesonnenheit noch aus 
Leidenschaft den H und ungerecht oder unbillig, 
d. h. außer V erhältn iß  zur G rö ß e  seines 
V ergehens strafen. J e d e r  ungerechte S ch lag  
tödtet einen V orzug des H undes und dieses 
T hier, das, verständig gehalten, so liebens
würdig, so treu , so gehorsam ist, w ird, wenn 
es „verschlagen" ist, d. h. durch ungerecht 
ertheilte und m it verhaltener W uth  hinge
nommene M ißhan d lu n g en  zu einem gefähr
lichen Feinde der M enschen, der boshaft, 
tückisch, diebisch, bissig, schadenfroh, n u r  mehr 
Lust am Schlechten ha t und stets das G e 
gentheil von dem th u t, w as m an von ihm 
verlangt.

D ie  Fahrlässigkeit der B ehand lung  macht 
au s dem besten H unde einen unzuverlässigen 
C alfactcr und n irgends S ta n d  haltenden 
V aganten , der H erren  wechselt, so leicht wie 
B alle ttänzerinnen  Handschuhe und Liebhaber, 
und jede G ü te , die m an ihm erweist, damit 
lohnt, daß er dem H ause, wo er sie erfahren, 
Lebewohl sagt.

D ie  ungerechtfertigte H ärte  schafft aber 
den H und von den besten A nlagen zu einem, 
dem G em einw ohle gefährlichen Verbrecher 
um, der n u r m ehr dazu gut ist erschlagen 
zu werden.

B ean tw orten  w ir also die an u n s  ge
stellte F rag e  m it Rücksicht auf die vorstehenden 
A usführungen , so müssen w ir sagen, daß 
ebensowohl H unde edler R ace, welche nichts 
laugen, a ls  H unde ord inärer R ace, welche 
gute Jn s tin c te  zeigen, Vorkommen können; 
wenn ein H und edler R ace a ls  ein ver
kommenes S u b je c t erscheint, so ist entweder 
ein Rückschlag oder die schlechte F ü h ru n g  
S c h u ld ; wenn ein gemeiner K öter güte 
Jn s tin c te  zeigt, so ist Z eh n  gegen E in s  zu 
wetten, daß sich vor so und so viel J a h re n  
ein T ropfen  edlen B lu te s  in  seine Fam ilie  
v e rirrt und daß er durch einen intelligenten 
H errn  geführt worden. D a s  ist ohne F rag e  
allezeit der K ern  der möglichen A ufk lärungs
gründe. G u te  A nlagen ohne Erziehung helfen 
wenig und die beste E rziehung kann kein 
W under wirken, wo die N a tu r  sich völlig 
stiefmütterlich bei V erleihung ihrer G aben  
erwies.

D ie s  A lles m uß heute, wo m an so viel 
von Hundecrziehung redet und so flink bei 
der H and ist A usstellungen zu a rran g iren , 
recht kräftig betont werden und ist kaum oft 
genug zu wiederholen. B e h ä lt m an  das G e 
sagte, wie cs sich gebührt im Auge, so wird 
m an auch finden, daß die A rt, wie m an 
b isher m it Hundeschancn vorgegangen, nicht 
geeignet ist, günstige Folgen auf die H unde
zucht zu übeu. D enn  da kümmerte m an sich 
um  die inneren Q u a litä te n  der H unde meist 
n u r  insoferne, a ls  sie in ihrer äußerewErschei- 
nung zum Ausdrucke kamen, m an beurtheilte 
sie entweder n u r  nach dem Augenschein oder 
nach P o in ts  und die Z üchter w aren daher 
auch nicht veran laß t, bei dem Z usam m en
stellen der P a a re  ans die inneren Q u a litä te n  
zu sehen; ja  welche wichtige R olle  bei a n 
erkannt guten Jäg h ü ndfam ilien  Nebst det
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constanten Z ucht auch die constantc treffliche 
F ü h ru n g  spielte, wurde gar n iem als beachtet 
und hervorgehoben. D a s  m uß in  Z ukunft 
anders werden. D ie s  kann aber n u r geschehen, 
wenn die F rag e  der Hundezucht a ls  etw as 
E rnstes , a ls  E tw a s , das nicht n u r nebenher 
abzuthun ist, behandelt w ird. W ir  schlagen 
also fü r künftige H undeausstellungen vor, 
daß m an auch die H unde in  ihrem  B erufe  
arbeiten lasse oder wenigstens die b isher sehr 
leichtfertig gegebenen und aufgenommenen 
Notizen über die ihnen eigenen Q u a litä te n  
sehr gewissenhaft erhebe und zusammenstelle, 
so daß m an dann in der Lage ist racereine 
H unde m it racereinen H ündinnen, deren 
innere Q u a litä te n  ih rer tadellosen äußeren 
Erscheinung vollständig entsprechen, zu paaren .

A nfänge dazu sind allerdings gemacht, 
aber es m uß ans diesem W ege entschieden 
und eifrig fortgeschritten werden, wenn m an 
nennensw erthe R esu lta te  erzielen w ill. Auch 
hat m an sich von der nachgerade bedrohlich 
werdenden S u c h t, die E ngländer, welche d as 
P rin c ip  der T heilung  der A rbeit bei ihren 
H unden ans d as Aeußerste getrieben haben, 
nachzuahm en, abzuwenden.

Nicht fü r Alle p aß t A lles, sagt ein 
gutes altes S p rich w o rt, w as den E ngländern  
ihre V erhältnisse gestatten, ist bei u n s  u n 
möglich. M a n  suche au s  den wenigen Exem 
p laren  der reinen deutschen V orstehhundrace, 
welche noch zur H and sind, die R ace  wieder 
in zahlreichen In d iv id u en  herzustellen und 
der österreichische J ä g e r  w ird wieder einen 
H und haben, der nahezu zu allem, und zwar 
m it gutem E rfolge zu verwenden ist. Auch 
der Z ucht der D achshunde w äre größere 
S o r g f a l t  zu widmen und überhaupt unser 
M a te r ia l  zu pflegen und in  sich, aber nicht 
durch Z u fü h ru n g  ausländischen B lu te s  zu 
veredlen.

E s  ist jammerschade, daß der kynolo- 
gische V erein, der sich hier in W ien vor 
einigen J a h re n  gebildet hatte, ein so kläg
liches Ende nahm , denn ohne ein solches

In s t i tu t  ist fü r die Hundezucht trotz aller 
Anstrengungen E inzelner eine durchgreifende 
Besserung nicht zu erw arten.

M a n  m uß da langsam  aus bescheidenen 
A nfängen d as W ünschenswerthe zu erreichen 
suchen. E in  solcher V erein m uß aber die 
H ebung der Z ucht und die rationelle D ressur 
a ls  g le ichw ertige  F ac to ren  zur E rziehung 
brauchbarer H unde im  Auge hab en ; in  seinen 
W irkungskreis fallen dann Hundepension, E r 
z iehungsanstalt, V eransta ltung  von H unde
ausstellungen, V erbreitung von populärw issen
schaftlichen S ch riften  über die H unde, deren 
R accn , deren D ressur u. s. w.

D ie  A rt, wie m an b isher die H unde
ausstellungen veranstaltete, lediglich n u r um 
A usstellungen von ganz anderen Tendenzen, 
das große C ontingent der H undcfreunde zn 
sichern und so die Kosten fü r U nternehm un
gen, welche m it der Hundezucht gar nichts 
zu thun  haben, aufzubringen, h a t der Pflege 
der kynologischen In teressen  b isher n u r 
Schaden gebracht. Auch w äre bei jeder 
solchen A usstellung ein gewisses P ro g ra m m , 
das die J u r y  bei B eurtheilung  der H unde zu 
leiten hätte, auszugeben, um  doch der P r o 
tection, welche da gewöhnlich das große W o rt 
füh rt, ein fü r allem al die M öglichkeit abzu
schneiden in einer Weise vorzugehen, derzu- 
solge die Sache  den Eindruck macht, a ls  
gälte es nicht die H unde sondern die B e 
sitzer oder Besitzerinnen derselben zu präm iiren . 
S chreiber dieses w ar wiederholt J u r o r  bei 
H undeausstellungen und ha t sich in  Folge 
dieses E hrenam tes —  m an soll dies kaum 
glauben! —  manche sehr unangenehme F e in d 
schaften zugezogen. D a  w ar etwa vor zehn 
J a h re n  in  der N ähe von W ien eine A u s 
stellung, zu der auch ein schäbiger R e triver, 
ein Gemisch von langhaarigem  S e t te r  und 
N e u fu n d lä n d e r , geschickt worden w a r ; dieser 
H und wurde m it einer M edaille  p räm iirt, 
nicht weil er rein  oder schön, sondern weil 
sein H e rr  ein ausgezeichneter Fabrikan t w ar. 
B e i Gelegenheit derselben Ausstellung erhielt
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der schönste und stärkste M astiff nicht den 
E hrenpre is , weil —  sein H err a ls  G ro b ian  
und R aufbold  verrufen w ar. J a ,  es kam 
vor, daß m an einer V orstehhundfam ilic den 
ersten P re is  gab, nicht weil die Hunde von 
tadellos reiner N ace und bester Q u a litä t  —  
es w aren edlere H unde da —  w aren, sondern 
weil ih r H e rr  ein ausgezeichneter J ä g e r  
w ar, der seit m ehr a ls  zwanzig J a h re n  dem
selben R eviere in  vielfach belobter F ü h ru n g  
vorstand.

B e i G elegenheit einer dieser Ausstellungen 
wurde dem Verfasser dieser Z eilen  die E hre 
zu T h eil m it der Abfassung des officiellcn 
B erichtes be trau t zu w erden ; er ging m it 
E ifer an die Sache und sagte rückhaltlos 
seine M ein u n g , welche darau f hinauslief, daß 
seiner Ansicht nach das H undem ateria l zw ar 
recht gut sei bei u n s , daß aber für constantc 
Z ucht und fü r D ressur bei u n s gar nichts ge
than  werde, so daß w ir bei allem Reichthum , 
wenn das so fortginge, in nicht allzu ferner 
Z e it  voraussichtlich gänzlich verarm en würden.

Z u  dem größten E rstaunen des V e r
fassers fand er später in dem cndgiltigen 
Bericht a ll' das, w as er gesagt, in das ge

rade G egentheil verkehrt und es w urde da 
den österreichischen H unden ein so schmeichel
haftes Loblied gesungen, daß der unbefangene 
Leser glauben m ußte, auch ans diesem G e 
biete stehe A lles so gut bei u n s , daß eine 
Aenderung oder N euerung n u r entweder 
völlig überflüssig oder vom Uebel sein könne.

Selbstverständlich ist cs seither auf dem 
G ebiete der Hundezucht nicht besser geworden 
und cs wird insolange nicht besser werden, 
b is m an nicht m it der E rkenntniß der vor
stehenden W ahrheiten  auch den ernsten W illen  
verbindet, die Angelegenheit a ls  eine ernste 
und wenigstens fü r den H undefreund hoch
wichtige aufzufassen und zu behandeln, Z ucht 
und D ressur aber, nicht wie b isher dem Z u 
falle ü b erläß t, sondern beide nach au s lan g 
jäh rig er E rfah ru n g  abgezogenen Grundsätzen 
strenge regelt. D a ß  unsere S ta a ts m ä n n e r  
sich m it derartigen  F rag en  beschäftigen wird 
kein Mensch verlangen, daß aber unsere 
Vereine, denen J a g d  und Jagdschutz a ls  
Zweck vorschweben, sich ihnen m it allem 
E ifer zuwenden sollten, liegt w ohl in der 
Logik der Sache.

—n —.

Die Jagd ia Zuederösterreich.
V an Jo h a n n  U ervatd . (Fortsetzung.)

Auf dem H orizont des Jagdw esens steigt 
nunm ehr meteorgleich K aiser M ax im ilian  I .  
h e rau f; er w ar nicht n u r der erste, er w ar 
eben so unbestritten auch der beste W a id 
m ann seiner Z eit. V on G enera tion  zu 
G eneration  lebt die E rin n eru n g  an ihn fo rt; 
wie er ein gar wackerer H e rr gewesen, ein 
kühner und tapferer K äm pfer, so im T u rn iere  
wie im Ernste der S ch lach t; ein gewandter 
und unerschrockener J ä g e r ,  der vor keiner 
Anstrengung oder G e fah r zurückwich; ein 
unvergleichlicher Schütze und geübt wie wenig 
ein Anderer seiner Z e it  im Gebrauche der 
K riegs- und Jag d w affen .

W ie sich der ewig grüne Epheu am 
liebsten uni die u ra lten  S tä m m e  schlingt

und sic stets m it frischem und tief gefärbtem  
Laube u m ra n k t, a llerdings m anchm al ihre 
w ahre G esta lt verhüllend, imm er aber den 
mächtigen Eindruck des gewaltigen S ta m m e s  
w ahrend, so umkleidet auch der grüne E phen : 
S a g e  und Gedicht, unsern erlauchten Kaiser- 
M ax . W a s  die E rin n eru n g  von ihm  be
w ahrt, w as Gedicht und S a g e  hinzugefügt, 
zeigt, daß er dem Volke stets ein G egen
stand w arm er V erehrung w ar und geblieben ist.

Z u  den Z eiten  M ax im ilian s wurde, 
namentlich von Frankreich ausgehend, bei den 
Ja g d e n  ein großer P ru n k  entfaltet. Dieselben 
hörten jetzt aus ,  eiu Unternehm en voll B e 
schwerden und ernsten G efahren  zu sein. 
D ie  B edeutung eines Ja g d ta g e s  wurde nach
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der M enge des erlegten W ildes beurtheilt, 
die J a g d  artete in ein M afsenerlegen von 
Wildstücken verschiedener A rt a u s . V on  diesem 
V erlaufe , den die Entwicklung des J a g d 
wesens und des Jagdbetriebes im M itte la lte r  
genommen h a tte , machte n u r  eine W ild a rt 
eine A usnahm e, es ist dieses die Gemse. 
E s  scheint, daß m an fü r H of- und P ru n k 
feste Gem sengebirge doch a ls  einen etw as zu 
unbequemen B oden  betrachtete. E in  nicht 
unwesentlicher T h eil des w ahren und echten 
Jä g e rth u m s  hatte  sich d am als  in  die Hoch
berge der A lpen zurückgezogen. D ie  J a g d  
auf Gem sen und S te in w ild  konnte stets nu r 
unter großen A nstrengungen und Beschwerden, 
die J a g d  auf B ü re n  überdies auch n u r unter 
großen G efahren  ausgeführt werden.

K aiser M ax im ilian  I .  betrieb m it beson
derer V orliebe die H ochgcbirgs-, beziehungs
weise die Gem senjagdeu und bediente sich 
dabei des sogenannten S c h a f te s , d. h. drei 
bis vier K la fte r langer W urfsp ieße , m it 
denen 'er die eingestellte G em se , wie der 
Theuerdank erzählt, „ a u sw a rf ."

V o r einigen J a h re n  habe ich, gestützt auf 
ein reiches B ew eism atcriale , im A lterth u m s- 
Vereine dargethan, daß der K aiser bei seinen 
Gem senjagden den S c h a ft a ls  ausschließliche 
Jagdw affe  vorherrschend verwendete, n a 
mentlich w ährend seiner Jugendzeit und der 
Z e it des kräftigen M a n n e sa lte rs , und daß 
er erst später, a ls  ihm  das Nachsteigen bis 
in die unm ittelbare N ähe des W ildes anfing 
beschwerlich zu werden, zur V erw endung der 
A rm brust überging, w as der Theuerdank a ls  
„eine neue M a n ie r"  bezeichnet. Ic h  gebe 
gerne zu , daß eine Gcm senjagd m it dem 
„ S c h a ft ,"  a ls  der einzigen Ja g d w a ffe , ein 
m ühevolles und bezüglich seiner E rfolge 
zweifelhaftes Unternehm en w ar, allein nach
dem es n u r  zu gut bekannt ist, m it welcher 
V orliebe M ax im ilian  in schwierige, ja  ge
fährliche U nternehm ungen e ing ing , kann es 
u n s auch nicht befrem den, daß cs ihm be
sonders zusagte, die Gem senjagd in  jener 
Weise au szu fü h ren , welche eben die gefähr
lichere w ar. Außergewöhnliche und gefähr
liche U nternehm ungen erscheinen gleichsam als 
die S ig n a tu r  der Beschlüsse unseres erlauchten 
W aid m an n e s , wenigstens w ährend seiner 
Jugen d jah re .

I n  B ezug auf die Gem senjagden des 
K aisers M a x  m it Anw endung des S ch aftes  
m uß ich mich auf den S a tz  berufen: „ D a s

W ah re  ist nicht im m er auch das W ahrschein
liche." A uf dem zum K apite l 2 0  des T h eu er
dank gehörigen Holzschnitt sehen w ir den 
K aiser, wie er m it dem S ch a ft eine Gemse 
„ au sw irf t"  und dabei in große G efah r des 
Absturzes von der Fe lsw and  geräth. D e r 
Schlüssel zur A usgabe 1 5 1 7  des Thenerdank 
sagt zu diesem Abenteuer ganz lakonisch: 
„A berm alen ein geferlichkeit so dem E dlen 
T heuerdank am G em sen-Jayd  bey Jn nsp rugk  
begegnet ist, dann ihm schafft vnnd all 
zinckchen an seinem Fußeyscn, außerhalb eines 
das haftet und sich doch h a rt bog, auf einer 
hohen p latten  entgingen." Ich  habe an 
einem anderen O r te  dargethan, wie sich au s 
diesem Abenteuer allm älig die „ M a rtiu sw a u d - 
S a g e "  entwickelte. 5

D ie  Z eiten  des K aisers M ax im ilian  I .  
sind auch durch den Umstand bemerkenswerth, 
daß sich dam als der Uebergang von den alten 
Jagdschußw affen , dem Pfcilbogcn und der 
A rm brust, zum Gebrauche des Feuergew ehres, 
wenn auch nicht vollständig, so doch ziemlich 
weitgehend vollzog. I n  dem Gebrauche des 
Pfcilbogens und der Arm llrust brachte m an 
es a llerd ings zu einer großen Fertigkeit, allein 
bezüglich ih rer W irkung und ih rer V erw en
dung a ls  Jagd w affen  blieben sie doch n u r 
von untergeordneter B edeutung. G an z  ähn
liche V erhältnisse zeigte im  Anfange auch das 
F e u e rg cw eh r, namentlich jenes m it dein 
Lnntenschloß. D ie  S icherheit des Schusses 
stand noch un ter der A rm brust, das Laden 
und das Abfeuern w aren com plicirt und zeit
raubend, das ganze G ew ehr w ar unbehilflich, 
schwer und wenig geeignet zum raschen' G e 
brauche, wie ihn die J a g d  verlangt. D ie  
Entwicklung des Feuergew ehres nahm  indessen 
einen verhältn ißm üßig  schnellen V erlau f, nach
dem ini J a h r e  1 4 5 0  das Luntenschloß m it 
H ah n  und Schlagfeder eingeführt worden 
w ar. I m  J a h r e  1 4 9 8  stellte m an zuerst 
Pirschbüchsen m it gebogenem S chafte  her, 
im  J a h r e  1 5 1 5  kam zuerst der sogenannte 
H agel- oder Schrotschuß zur Anw endung, im 
J a h r e  1 5 1 7  wurde zu N ürnberg  das R a d 
schloß erfunden.

K aiser M ax im ilian  I. betheiligte sich 
persönlich auch bei einem kleinen W ettstreit, 
welcher zwischen der V erwendbarkeit der 
A rm brust und des Feuergew ehres ausgc- 
tragen  wurde. Nachdem sich dieser V orfa ll

0 Vogl's Volks-Kalender 1879.
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im Reichenauer T häte , somit im Bereiche 
unseres engeren V aterlandes vollzog, möge es 
m ir gestattet sein, denselben hier zu erwähnen. 
I m  „W eißkunig" wird auf S e ite  8 4  zu
nächst des K aisers M ax  außergewöhnliche 
G ew andtheit und S icherheit im  Schießen, 
und wie er „m it der A rm prust und m it dem 
S täch linpogen , der Pest schütz im E rnst, und 
der gewissist pirscher des w ildprets gewesen" 
hervorgehoben, und dann erzäh lt: „au f am  
zeit in  Oesterreich in  dem steierischen G epirg , 
gleich auf der G ren iz  in ainem ta l, genannt 
die Reichenau, an  demselben gepirg jaget 
de.r K unig  Gem bsen. N u n  w ar ein G em b s- 
pokh, in ain gar hoche S ta in w a n d t einge
standen, den kam Gem bsenjäger, wol m it dem 
schafft möcht ausw erffeu, und a ls  das gcjaidt 
ain E nd t het, w ar derselb Gem bspokh in der 
Höchen S ta in w a n d t gesehen. D e r  K unig  het 
bei Jm e , gar amen gueten puxcnschützen m it 
N am en J o r g  P u rg k h art, der kundt m it der 
handpuxen insonndcrheit wol schießen. Also 
hieß der kunig denselben, E r  solle m it seiner 
puchsen denselben Gem bspokh schießen, darauf 
gab er dem K unig  A ntw ort, der G em b s
pokh stund zu hoch, und möcht den m it der 
puxen n it erreichen. D a  uam  der K unig 
sein S täch linpogen , in  sein H and t, und 
sprach, secht auf, Ich  w ill den Gem bspokh 
m it meinem S täch linpogen  schießen, und 
erschoß also denselben Gem bspokh in dem 
E rsten schuß, darob die, so dabei w aren  groß 
wuuder uam en, denn derselb Gem bspokh, auf 
hundert K la fte r hoch stund, und ist darnach 
dieselb S ta in e iu w au d t, des bemelten w under
lichen schuß zu einem gedachtnuß genannt 
worden, des kunigs schuß." S o  der W eiß 
kunig. W enn m an im  Reichenauer T hale  
durch die P re m  den W eg über das Gscheid, 
welches die G renze zwischen Oesterreich und 
S te ie rm ark  bildet, zurücklegt, um  nach Kapellen 
und in das N euberger T h a l  zu gelangen, 
ziehen sich u n s zur rechten H and fort und fort 
die ebenso im posanten wie malerischen W ände 
des G rünschachers hin, welche sich schließlich 
zur R axalpe erheben. I n  m äßiger E n t
fernung ober dem kleinen O r te  P re m  zweigt 
sich ein S e itcn g rab en  ab, welcher die G rie s -  
leiten-R ottc  durchzieht und m it seinen oberen 
Verzw eigungen in die F elsw ände hinaufreicht, 
um  schließlich in  einen ziemlich ausgebreiteten 
Schnttkessel auszulaufen . E s  bauen sich hier
über einander der Predigerstuhl, die H anbcn- 
lcithen und endlich die Königsschußwand aus.

D ie  F e lsw an d , aus welcher K aiser M a x  I .  
den Gemsbock m it dem „ S täh lin p o g en "  
herabgeschossen hat, heißt also zur E rin n eru n g  
an diesen M eisterschuß heute noch die „K önig
schußwand."

M ax im ilian s Nachfolger in Oesterreich, 
Ferd inand  I . ,  w ar, wie der größte T h eil der 
Fürsten  seiner Z e it, cm Jag d freu n d . D a s  
erste Jah rzeh en t seiner R egierung  w ar jedoch 
d e rart stürmisch bewegt, daß bei ihm  daß 
W aidwerk vollständig in  den H in tergrund  tra t . 
E ine große Ja g d freu n d in  und in ihren 
jüngern  J a h re n  eine kühne und gewandte 
R eite rin  w ar seine G em ahlin , A nna von 
U ngarn . Nicht ohne In teresse ist eine A n 
zeige der W iener R egierung vom 3 0 . A pril 
1 5 3 0  an den K önig, wom it sie in  Folge 
B ericht des W aldm eisters W olfgang K allen- 
perger über den Z ustand  der J a g d  nach der 
Türkeninvasion re la tio n ie rt? )  Nicht die V e r
wüstungen des W ildstandes durch die Türken 
beklagt die R egierung , ihre Beschwerde ist 
gegen m ehrere H errschaftsherren  gerichtet, 
welche die eingetretenen anarchischen Z ustände 
benützt hatten , um  Uebergriffe auf lan d es
fürstliche Ja g d te rrito rie n  zu machen. E s  
werden gen an n t: C hristof von Z inzendorf, 
Besitzer von P o ttendorf, der A bt von N e u 
berg wegen Uebergriffen auf G utensteiner 
G ebiet, W olfgang M atseber von Ju d e n a u , 
ferner der Bischof von P assau  wegen Auen 
bei Z eiselm auer und Stockerau, die Pirck- 
heimer und H auser zu Sachsengang, die 
T eufel auf Forchtenstein u. m. a.

Um gegen die stets um  sich greifenden 
W ild - und Jag d frev e l eine wirksamere A b
w ehr zu schaffen, legte F erd inand  den G ru n d  
zu einem ganz selbstständigen Jagdgerich t und 
unterstellte dasselbe dem Forstm eister. V on  
den „Klosterjunckhfraucn zu S t .  Laurenzen" 
erkaufte er am 2 9 . J u l i  1 5 6 0  um  den 
Kaufschilling von 1 6 0 0  G u lden  den Auhof 
bei H ütteldo rf und bestimmte denselben „zu 
des Forstm eisters stätter Residenz vnd B e 
hausung ." D a s  dem Forstm eister zugestan
dene Jagdgericht ist w ohl zu unterscheiden 
von dem in Purkersdors befindlichen W ald 
gericht, welches die eigentliche H errschafts
verhaltung  des landesfürstlichen W aldam tcs 
w a r? )  Heute noch kann m an im  Auhofe die

2) K. k. Hofkammcr-Archiv fase. I .  4 .
3) Verc>l. D r. Luschin, Gesch. des Gerichts

wesens in Oesterreich, S .  172.
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für W ild -  und Ja g d frev le r bestimmten Arreste 
sehen.

Ueber den Um fang des landesfürstlichen 
Jagdgebietes oder Jagdreserv a tes  im  Lande 
unter der E n n s , nach dem Tode F erd in an d s I .  
1 5 6 4 , gibt ein Verzeichniß über die ange
stellten Forstkuechte und reitenden Forstknechte 
(heute H ofjäger und reitende Hofjäger) und 
deren Besoldung, welches der dam alige J ä g e r 
meister E ra s m u s  von Scherffenberg vorlegte, 
Aufschluß. Solche Jagdbedienstete befanden 
sich in K losterneuburg, H äggenthal, H ü tte l- 
dorf, G ablitz, Laab, A tzgersdorf, A ltenleng
bach, A lland, M inkhendorf, T ru m a u , Entzcs- 
feld, Weissenbach an der T riesting , W iener- 
Neustadt, Neunkirchen und Gloggnitz. Ferner
en den Auen im P ra te r ,  E bersdors , Reichen
w art, A rbesthal, T u ln , P e tronell und H a s la u . 
Am „Leittaperg" zu E isenstadt, H of, H o rn 
stein und P ra ittenste in  (B ra it te n b ru n n ?). 
Endlich „Enthalt» der T h a in aw "  zu S t a m 
m ersdorf, W o lle rsd o rf, R ohrbach, Aspern 
und W eiden. E s  dürfte genügen, wenn ich 
n u r erwähne, daß dam als noch die O r te  und 
H errschaften Eisenstadt, Hornstein, Forchten- 
stein, Landsee u. s. w, zum Lande un ter der 
E n n s  gehörten. D ie  Jäg e re i-A u slag en  w aren 
zu jener Z e it  sehr m äßig  S i e  betrugen im 
letzten R eg ie ru n g sjah re  F erd in an d s I .  ( l5 6 3 )  
m it Einrechnung der K ö rn er-, M eh l-  und 
Holzdcputate 3 4 9 0  G ulden  3  D en . Z u r  
K ostenersparung fü r d as M a h len  des G e 
treides wurde dam als in  H ütteldorf eine 
M ü h le  erkauft.

E ine viel ausgesprochenere Vorliebe für 
die J a g d  a ls  K aiser Ferd inand  I .  hatte sein 
S o h n  K aiser M ax im ilian  I I .  (von 1 5 6 4  bis 
1 5 7 6 ). E r  legte bei der „ K atte rb u rg "  und 
„ K attc rm ü h l"  einen neuen T h ie rg arten  an, 
in  welchen vorzüglich „T en d ln " , d. h. D a m 
wild, eingestellt wurde. D e r  B ru d e r des 
K a ise rs , Erzherzog C a r l ,  ertheilte am 
3 . J u n i  1 5 7 0  den A uftrag , d as K atterholz 
m it einem Eichenzaune einzufrieden. A us 
diesem T h ie rg arten  wurde später der S c h ö n 
b runner P ark . I n  den J a h re n  1 5 6 6 , 6 7  
und 6 8  wurde bei S im m erin g  das „neue 
G ebäude" erbaut, und dabei ein Fasanen- 
und M ufslongarten  hergestellt. V on dem 
Neugebäude wird erzählt, daß cs auf jenem 
O r t  vorkommt, wo im  J a h r e  1 5 2 9  S u l ta n  
S o lim a n s  Z e lt  stand, und daß cs jenen 
Um fang abgrenzt, welchen dam als das ge
nannte Z e lt  eingenommen hatte. I m  k. k. H of

kammer-Archive befinden sich die sehr einge
henden, auf die Anlage des „neuen G e 
bäudes und F a sa n g a rte n s"  bezugnehmenden 
B au ac ten , aus denen sich jedoch kein A n 
haltspunkt ergibt, wodurch sich die, S o lim a n s  
Z e lt  betreffende E rzäh lung  n u r im geringsten 
bestätigen ließe. M a n  w ählte fü r die A nlage 
des F asan g a rten s und „neuen G ebäudes" 
jenen P latz, welcher dem beabsichtigten Zwecke 
am besten entsprach, und ohne F rag e , ob auf 
demselben einst S o lim a n s  Z e lt  stand oder 
nicht. D ie  ersten Baukosten w aren geringe, 
sie betrugen in  den erwähnten drei J a h re n  
1 5 6 6 , 67  und 6 8  zusammen n u r 1 0 6 0  st. 
3  A  3 ^ / 2

Nach dem Tode des E ra s m u s  von S ch e rf
fenberg bestellte M ax im ilian  I I .  den W olf 
S ig m u n d  F re ih errn  zu A uersperg  a ls  „ O b r i-  
stcn L andt Jäg e rm a is te r in  Oesterreich Min
der der E n n s"  und ertheilte demselben ddto. 
W ien 1. F e b ru a r 1 5 7 5  eine eingehende I n 
struction „w as er von wegen der W lld tpred t- 
beschädiger fürnem eu, hanndlen vnnd verrichten 
so lle" .4) Nachdem diese In s tru c tio n  über das 
W esen des oben erw ähnten Jagdgerichtes 
A ufklärung gibt, glaube ich dieselbe w enig
stens nach den H auptzügen andeuten zu sollen.

Nachdem die W ilddieberei derart um sich 
gegriffen hatte, daß der W ildstand an vielen 
O r te n  ganz herabgekommen w ar, und m ehrere 
J ä g e r  von den W ilddieben erschossen worden 
w aren, wird an g eo rd n e t:

1. W ildpretbeschädiger sind, wenn möglich 
bei der T h a t  festzunehmen und dem F o rs t
meister zu überliefern.

2 . S o llte n  W ilddiebe entfliehen, so sind 
deren G rundobrigkciten, „sy seyn P re la ten , 
G rau en , H erren , vom Adel, S te l l  oder M ark h t, 
niem and hierinnen außgenom m en, oder der
selben V erw alte r, P flegern  oder R ich ter,"  
verpflichtet dieselben auszuliefern.

3 . W ollte  diese A uslieferung verweigert 
werden, so ha t der Forstm eister sofort an  den 
K aiser, oder fa lls  dieser nicht im Lande ist, 
an die R egierung  Anzeige zu erstatten, welche 
ungesäum t d as Erforderliche veranlassen 
werden.

4 . Je n e  W ilddiebe, welche überwiesen 
werden, daß sie den W ildfrevcl bereits 3

0  K. k. Hosk.-Archiv. Lit. I .  fasc. 4 Bergs, 
auch Kaiser M axim ilians II. Jagdordnung vom  
Jahre 1575 v. D r. B . Dudik im Archiv für österr. 
Gesch.-Quellen, 38. B d . S .  341.



519

J a h re  betreiben, sind an s dem Lande unter 
der E n n s , nachdem sie zuvor „U rphedt" ge
schworen, auszuweisen, ih r Besitz ist zu ver
kaufen und der E r lö s  nach Abzug ihres 
„A tzungsgellt" au sie auszufolgen.

5 . D ie H ehler sind ans die E ntfernung 
von 6  M eilen  von der G renze des kaiserlichen 
W ildbannes zu verweisen.

6 . D ie  W ilddiebe und H ehler, welchen 
ein J a h r  ihres F revels überwiesen wurde, 
sind m it einer G eldbuße oder in  anderer 
Weise zu bestrafen. S o llte n  sie rückfällig 
werden, so sind sie an die G aleeren  abzugeben.

7. I m  Falle  der Z ahlungsunfäh igkeit 
sind G eldstrafen in A rbeitsleistung um zuw an
deln.

I n  Deutschland hatte in  der zweiten H älfte  
des X V . und im  Laufe des X V I .  J a h r 
hunderts die W ildzucht und die J a g d  eine 
fü r die B auernbevölkerung höchst drückende 
A usdehnung angenom m en. Noe M e u r e r ,  
C hur-M ainzischer A m tm ann, sagt in der 
V orrede zu seinem in F ran k fu rt a. M .  1 5 6 1  
erschienenen „ J a g -  und Forstrecht" wie fo lg t: 
„ F rü h e r habe m an jeder Z e it  m it J a g e n  
und Hetzen die Früchte im Felde verschont, 
aber jetzunder nicht allein in  W äldern , R eynen, 
H ölzern, V orhölzern, B e rg  und T h a l rc., 
sondern in allen Hecken, auch den B aufeldern , 
einen B a n n , Forst und Gehege will gemacht 
und also im ganzen Laude und Fürstenthum e 
b is an der S tä d te  M a u e rn  fü r B a n n , Forst 
und Gehege will gehalten und eingezogen 
werden. I te m , daß die arm en U nterthanen 
ofterm alen um  solcher S ach en  willen peinlich 
gem artert, gefragt, in langen G efängniß  ge
halten, an Leib, Leben und G u t gestraft 
worden, und dann nicht allein durch Ja g e n  
und Hetzen den S a a te n  und den Früchten 
zu keiner Z e it verschont, sondern auch keine 
Beschützung der Früchte durch Z äu n e  oder 
durch H unde zugelassen. D ie  A rm en zu 
solchen allen noch m it H unger und W einen 
zu ihrem  eigenen V erderben zusehen, ja  darzu 
frohnen und helfen müssen."

D a s  frühe M itte la lte r  hatte zum Schutze 
der J a g d  strenge S tra fe n  bestimmt, im X V . 
und X V I .  J a h rh u n d e r t  arteten dieselben in 
Deutschland sogar zur B a rb a re i aus. D e r  
ohnehin große Druck, welcher auf dem B a u e rn 
stande lastete, wurde durch die E n ta rtu n g  
der W ildzucht und Ja g d a u sü b u n g  im höchsten 
G rad e  gesteigert, die B a u e rn  wurden zur

Verzweiflung gebracht. I n  den Ländern am 
R hein  und in  Süddeutschland fanden zuerst 
vereinzelte m it dem N am en „B undschuh" 
bezeichnete B auernaufstände statt, welche in 
den J a h re n  1 5 2 4  und 1 5 2 5  in den großen 
B auernkrieg übergingen. D a ß  auch die aus 
der J a g d  hervorgegangenen Bedrückungen eine 
der H auptveranlassungen zum allgemeinen 
Aufstande w aren, geht au s dem Punk t 5  des 
von den B a u e rn  verbreiteten, 12  Beschwerde
punkte enthaltenden M anifestes hervor.

W ird  die F rag e  gestellt, ob derartige 
Z ustände auch im  Lande unter der E n n s  
eingetreten w aren, so kann m it aller B estim m t
heit m it „N ein" geantw ortet werden. E s  will 
dam it durchaus nicht gesagt sein, daß in 
unserm  Lande der B a u e r  dam als keine Ursache 
hatte, sich über die W ildzucht und die J a g d 
ausübung  zu beschweren. D a ß  das W ild  
nicht im  Ueberm aße angezogen wurde, ja  gar
nicht angezogen werden konnte, ergab sich aus 
andern Um ständen. D a s  Land un ter der 
E n n s  w ar durch das ganze X V . J a h r h u n 
dert durch Parteikäm pfe und Kriege bedrängt. 
D ie  Käm pfe zwischen den Herzogen Leopold 
dem S to lze n  und E rnst dem Eisernen, später 
zwischen Albrecht dem Verschwender gegen 
K aiser Friedrich I I I .  und schließlich die I n 
vasion des Landes durch M a th ia s  C o rv in u s, 
führten Z ustände herbei, un ter deren E influß  
an das Anwachsen eines allzuhohen W ild - 
standes nicht zu denken w ar. D a m a ls  dürfte 
wohl Jed e rm an n  nach B elieben gejagt und 
W ild  erlegt haben. I n  lästiger W eise konnten 
sich n u r  die großen R a u b th ie re : B ä ren , Luchse 
und W ölfe verm ehren.

I m  Lande un ter der E n n s  kommt in 
Bezug auf die J a g d  auch ein anderer U m 
stand zu erw ägen. Noch im  X V . und A nfang 
des X V I .  Ja h rh u n d e r ts  w ar hier d as „R eiß - 
gejaid," die sogenannte „niedere J a g d "  im 
Genusse der G em einde-Insassen ; dem Landes- 
fürsteu oder H errschaftsherrn  stand n u r die 
„hohe J a g d "  und d as „Federspiel" zu. I n  
den W ildarten , welche zum „R eißgeja id" 
gerechnet w urden, bestand ein großer U nter
schied. D a s  B anntaid ingbuch einer österrei
chischen G em einde au s dem X V . J a h r h u n 
dert sagt d ie s fa lls : „V on dem freien G ejaid , 
das ist der B ä r ,  so m an den fället, so ist 
er des, der ihn gefället hat, aber die rechte 
B rankn  und den K opf, soll m an gegen H of 
überantw orten , auch Füchse, Hasen und W ölfe 
sind ganz frei." H u r  w a r dem H errschasts-
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Herrn somit vorbehalten der Hirsch, das R eh 
und d as Schw arzw ild , d. i. W ildschweine. 
D a s  B anntaid ingbuch einer anstoßenden G e 
meinde au s derselben Z e it  sagt über den 
B ä re n  wie oben, ferner jedoch: „H asen, die 
lux, fux und rech, und wolff und sau seind 
alle frei, und d as d ritt rech soll m an gen 
Hof geben." H ie r verblieb a ls  „hohe J a g d "  
dem H errschaftsherru  n u r der Hirsch.

Diese Jag d th e ilu n g  änderte sich b is zum 
B eginne des X V I I .  J a h rh u n d e r ts  vollständig, 
d. h , es w ar dam als die ganze J a g d ,  hohe 
J a g d ,  R aißgejaid  und Federspiel bereits im  
Genusse der H errschaftsherren . D ie  A u s 
schließung der Landbevölkerung vom Ja g d b e 
triebe führte namentlich K aiser M ax im ilian

I I .  herbei. I n  der bereits erw ähnten I n 
struction an  den Oberstjägerm eister W olf 
S ig m n n d  von A uersperg  vom I .  F e b ru a r 
1 5 7 5  heißt es vom „R aiß g e ja id " , daß „solcher 
lu ß t auch n it gemeinen Leutten, sondern den 
vom Adl selbst gepürt, und daher das R a iß 
gejaid den gemeinen Leutten nicht m ehr zu 
belassen ist, doch das Vogelgejaid d a run ter 
n it verstan d en ."5) V on dem den Gem einde- 
Insassen  einst zugestandenen Rechte zum E r 
legen von B ä re n , Luchsen, W ölfen, Hasen, 
R ehen, ja  selbst W ildschweinen, w ar ihnen 
noch das „V ogelgejaid" geblieben.

(S c h lu ß  fo lg t.)

0  K. k. Hofkammer-Archiv, sasc. I .  4.

D a s  Schnelffeuer-Zewehr, System S o M .
Gelegentlich des ersten österr. B u n d e s 

schießens bewunderten unsere Schützen die 
Leistungen des M a r t in i  H enry  S y s te m 's  und 
anerkannten allgem ein dessen S u p e r io r itä t  
über unsere System e. A llerd ings kaun die 
ganz besondere Leistungsfähigkeit dieser engl. 
Arm eewaffe gerechterweise von N iem andem  
in Z w eifel gezogen werden. S o  wie sie 
conftru irt ist, h ä lt sie den Vergleich m it 
jeder von den europäischen N ationen  adop- 
tirten  W affe a u s . Jedoch braucht m an sich 
n u r die Umstände in 's  G edächtniß zurück
zurufen, un ter welchen das S y stem  M a r tin i  
zur engl. Landcsw affe erhoben wurde, um  
E rk lä ru n g sg rü n d e  fü r die einigerm aßen u n 
verdiente P o p u la r itä t  dieser W affe zu ge
winnen.

I m  J a h r e  1 8 6 7 , a ls  m an noch d a ran  
zweifelte, daß die H in terlad er im Allgemeinen 
zu gleicher H öhe der Vervollkom m nung, resp. 
T ragfähigkeit gebracht werden könnten wie 
die V orderlader und a ls  noch die wichtigsten 
Vorzüge einer K riegsw affc, wie sie die A rt 
des C a lib e rs , des Laufes, dessen Z üge  und 
der M u n itio n  thatsächlich bilden, in einem 
Dunkel gehüllt w aren, schrieb die „8m aU  
^ .rm s  L e ise t O o m w itse "  in Woolwich einen

C o n cu rs  au s und beschäftigte sich m it der 
Verbesserung von H in terladern  zu K rie g s
zwecken. (D a s  S y stem  S n id e r  entsprach schon 
nicht m ehr allen A nforderungen.) D e r  a u s 
gesetzte T erm in  zur E inreichung aller System e 
w ar der Novem ber des J a h r e s  1 8 6 8 . B is  
dahin w urden 6 5  verschiedene M echanism en 
vorgelegt und der rigorosesten P ro b e  u n te r
zogen. V on dieser Z a h l  sind 2 C ategorien 
von Verschlüssen in C om bination  gezogen 
worden, jene m it den vorstehenden S ch u b e r
systemen, wie sie in  Frankreich und P reu ß en  
zu Armeezwecken existiren und jene m it dem 
soliden Blockvcrschlusse, welche den Pulversack 
des Laufes direct absperren. D ie  dortigen 
m ilitärischen A utoritä ten  hatten den Block
verschluß vorgezogen, weil er thatsächlich 
solider ist und empfahlen daher fü r  den 
M ilitä rgebrauch  den Verschluß M a r t in i  m it 
dem Lauf H enry  vereint. Diese Entscheidung 
der Commission erfolgte im  F eb ru a r 1 8 6 9 , 
von welcher Z e it  au  die E rzeugung dieser 
W affen  rasch in A ngriff genommen worden 
w ar. D ie  Commission t r a t  außer Function , 
aber die Einreichungen bei der N egierung 
hörten nicht auf ;  es kamen noch fort und 
fort neue E rfindungen a n 's  Tageslicht, so
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daß dieselben m ilitärischen Waffcntcchniker kurz 
nach erfolgter definitiver Entscheidung fü r 's  
M a rtin i-G e w e h r noch zwei andere System e 
ernstlich sull fuckice stellen hätten  können; 
und diese w aren das S o p e r  H enry und das 
W estley-R ichards H enry .

O b w o h l nun nach E rp ro b u n g  dieser bei
den System e sich das S o p e r-G e w e h r be
sonders a ls  ein Besseres denn das M a r t in i  
in Bezug auf Verschluß, W iderstandsfäh ig 
keit, einfach zerlegbaren M echan ism us und 
rapide H andhabung  herausstellte, so konnte 
oder wollte m an die endgiltige Entscheidung 
nicht m ehr ändern. D ie  A nfertigung der 
M a r t in i  - Armcewaffe w a r schon in  vollem 
G an g e .

M a n  gab allgemein zu, daß das M a r 
tin i-G ew ehr, a ls  solches, eine der besten unter 
den zur selben Z e it  in V erw endung gestan
denen W affen sei, aber m an w ar auch be
rechtigt anzunehmen, daß eine N a tio n , die ihr 
Prestige zu w ahren wünscht, vor keiner A u s
gabe zurückweicht, sobald es gelte die a ller
vorzüglichste W affe , die es zur Z e it gibt, 
für den D ienst zu adoptiren und speciell 
dann nicht, wenn die fü r diesen Zweck p rä -  
lim inirte  S u m m e  noch nicht ganz verausgab t 
erscheint, wie cs factisch der F a ll  gewesen. 
D ie  unbedingte Nothwendigkeit ist selbst bis 
heute noch nicht eingetreten, die M a r t in i 's  
zu ersetzen oder abzuändern, obwohl englische 
Waffentechnikcr in officiellen Berichten deren 
M än g e ln  unverhohlen und wiederholt au s- 
sprachen. M a n  ha t beispielsweise die S p i r a l 
feder, Patroncnzieher u. dgl. des G ew ehres 
schon längst verdam m t, a u s  erprobten G rü n 
den, aber wie gesagt, die Nothwendigkeit ist 
nicht eingetreten selbe abzuändern, trotz der 
schon vorhandenen M odificirungen nach S w in -  
b u rn  und F ie ld . D ie  M a r t in i 's  haben auf 
dem Continente noch keinen R iv alen . D ie s  
der T rost der S ö h n e  A lb io n 's .

B etrachten  w ir aber diese authentische 
H istoria  genau, so finden w ir zur G enüge, 
wie kleinlich m anchm al in so hochwichtigen

Fragen  verfahren w ird. K aum  daß m an 
m it großen Kosten das erste H interladersystem  
S n id e r  adoptirt hat, so wollte m an schon 
dasselbe durch eiu besseres ersetzen; dies 
geschah, und kaum daß hievon ein T heil 
angefertigt w ar, so beschäftigte schon das 
S o p e r-G e w e h r m it seinen uoch nie dage
wesenen Schicßresultaten  die Aufmerksamkeit 
dieser kompetenten H erren , welche jedoch die 
Gelegenheit unbenützt lassend, die A nfertigung 
der M a r t in i 's  zum Abschluß brachten.

Trotz alledem kann m an jedoch ruh ig  
behaupten, daß die Anschaffung eines neuen 
S y s tem s dort auch nicht m ehr lange auf sich 
w arten  lassen w ird, in  Anbetracht des im m er 
m ehr sich steigernden S treb en d  nach V e r
besserungen und zu Folge der m it dem S o p e r-  
G ew chre zu W im bledon und R cading öffent
lich angestellten P ro b en , deren erzielten R e 
sultate, speciell beim Schnellfeuern, noch in 
lebhafter E rinnerung  verblieben.

E s  ist notorisch, daß der S o ld a t  M a r 
wick bei diesen Gelegenheiten in einer M in u te , 
ohne zu visiren, bloß das G ew ehr in  die 
R ichtung der Scheibe haltend, un ter den 
günstigsten Verhältnissen 6 0  M a l ,  sage sech
zig M a l  geladen und geschossen hat. E in  
R esu lta t, w as m it keinem anderen Gewehre 
b isher erreicht werden konnte.

D e r  M echan ism us dieser W affe un ter
scheidet sich auch von der M ehrzah l der bekannten 
besten System e. S ie  hat einen am S chafte  
rechts angebrachten Seitenschlüssel, der ver
mittelst eines Daum endrnckes nach abw ärts  
den H ah n  spannt, den Verschlußtheil hebt 
und öffnet und den Patroncnzieher functioni- 
ren  läß t.

D e r  Verschlußtheil senkt sich nicht wie 
bei dem M a r tin i  sobald m an die P a tro n e  
in die K am m er einführen will, sondern da 
derselbe auf eine m it dem Laufe Parallel 
stehende Achse m on tirt ist, hebt er sich von 
links nach rechts, indem er sich in kreisför
m iger R ichtung nach a u sw ä rts  dreht, so zwar, 
daß der Schütze in den Lauf freien Einblick
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gewinnen und selben von der K am m er ans 
reinigen kann, fa lls  sich hiezu die N othw en
digkeit ergibt. E in  analoger Druck von unten 
nach au fw ärts  b ring t den Verschlußtheil auf 
seinen P latz zurück, w orauf daun das G ew ehr 
abgefeuert werden kann. Bezüglich der E in 
te i lu n g  des Schloßw erkes ist keine Abw ei
chung von unseren altbekannten Schlössern 
zu verzeichnen; die Schlagfeder, N u ß  und 
S ta n g e , so auch der Z ündstift sam mt dem 
Piston  sind in  W ah rh e it dem E nfield-G ew ehre 
entnommen, während die B estandtheile des 
übrigen K öpers an Z a h l  dcducirt und wesent
lich vereinfacht sind ; außerdem  aber die so 
oft den D ienst versagende S p ira lfe d e r des 
M a r t in i 's  ganz entfernt ist. D ie  S chäftung  
ist aus einem S tücke; beim M a r tin i  bekannt
lich in  zwei Stücken getrennt, w as fü r die 
größere W icdcrstandsfähigkcit des ersteren 
zweifelsohne spricht.

Z u m  Schlüsse sei jedoch bemerkt, daß 
gegenüber den vielfach gezogenen Vergleichen, 
die im m er und stets zu G unsten des S o p c r-

G ew ehres ausfielen und gerechterwcise a u s 
fallen m ußten, das M a r t in i -  G ew ehr sich 
doch des w eitaus größten R u fe s  erfreut, und 
a ls  die beste Armeewaffe gilt. D ie s  ist und 
bleibt erklärlich, solange sich die engl. Armee 
dieser W affen  bedient.

W i e n ,  im  S ep tem ber 1 8 8 0 .
Kranz K. Seenger.

N a c h s c h r i f t .  D a s  M o rg e n b la tt des 
„N euen W iener T a g b la tte s "  vom 17 . S c p t .  
n. e. b ringt, wie ich bemerke, aus B e rlin  
folgendes T e leg ra m m : „D ie  Vorversuche m it 
dem von dem Abgeordneten Löwe-Calbe er
fundenen G ew ehr-R cpetirm echanism us sind 
so günstig ausgefallen, daß dessen E in führung  
in  der deutschen Armee bevorsteht. D ie  F eu e r
wirkung der deutschen In fa n te r ie  (12  gezielte 
Schüsse binnen 2 2  b is 2 b  S ecunden) würde 
dadurch eine S te ig e ru n g  erfahren, wie sie 
b isher noch bei keiner Armee verhanden ist."

S o ll te  sich dies bestätigen, dann werden 
w ir auch bald eine allgemeinere Thätigkeit 
auf dem Felde der W affcntechnik bemerken.

( E  i n  g e s e il d r t .)

Sch loß  S m ilk au  per W ottitz, 17 . S e p t .  1 8 8 0 .
H e r r  R e d a c t e u r !

Ic h  erlaube m ir Ih n e n  hierm it anzu
zeigen, daß bei einer gestern, den 1 6 . S e p 
tem ber abgehaltenen J a g d  im  R evier Hurky 
auf der m ir gehörigen Herrschaft S m ilk au , 
T ab o re r K re is , B öhm en, einer meiner J a g d -  
gäste, R ittm eister G ra f  Leopold T h u r  n, einen 
großen W aldschnepf erlegt hat. D a  dies 
aller Wahrscheinlichkeit nach der erste in  der 
Henrigen H erbstsaison erlegte W aldschnepf sein 
dürfte, glaube ich, daß es I h r e  Leser interes- 
siren dürfte, diese M itth e ilu n g  durch S ie  zu 
erhalten.

Gleichzeitig will ich noch erwähnen, daß 
cs m ir auf der Henrigen H ühnerjagd passirt 
ist, daß eine starke Kette H ühner, aus einem 
Kleefelde, aufgetriebcn, in eine W aldparzelle 
(Lipowec bei der E isenbahnstation K lein- 
H crm anic, F ran z  Jo se fs -B ah n )  einfielen und 
dort, a ls  m an  dieselben H inaustreiben wollte, 
s ä m m t l i c h  auf den W ipfeln  des circa 
bO jährigen Fichtenbestandes angetroffen w u r
den. W o h l ein seltener F a ll!  da es wohl 
m anchm al vorkömmt, daß ein oder d as andere 
H uhn  sich in den B äu m en  verfängt, der 
E in fa ll der ganzen Kette auf den B äum en , 
m eines W issens nach, sehr selten geschieht.

O b ig es  bestätige
G raf W urn. August Aoerr.
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Mannigfaltiges.
(H ofsagd.) S e .  M a jes tä t der K aiser hat 

sich am M o n ta g  den 2 7 . d. M . in Gesell
schaft des K önigs von S ach sen , der am 
M o rg en  des bezeichneten T ag es in W ien 
e in traf, dann des P rinzen  Leopold in B a ic rn  
und eitler Anzahl von hohen Jagdgästen  m it 
S cp arath o fzu g  znr J a g d  nach Ncuberg be
geben.

(K ro n p rin z  R u d o lf  a u f  der G em seiffagd.) 
S e .  k. k. H oheit der durchlauchtigste K ro n 
prinz Erzherzog R u do lf kam am 2 0 . d. M . 
M o rg en s  in der Jn g e rin g  a n ;  um 10 Uhr 
wurde auf einigen der vom Festzug her be
kannten B ergpon ies nach dem H öllthale 
aufgebrochen, wo eine große Anzahl Gemsen 
eingetrieben w ar und die aufgebotenen T reiber 
die Aufstellungspunkte inne hatten. Leider 
hatte sich, wie der „Presse" gemeldet w ird, 
die W itterung  in  Folge S tu rm e s , R egens, 
Schneegestöbers und N ebels so ungünstig 
gestaltet, daß das Einsteigen der T reiber 
m it G e fah r verbunden gewesen wäre, weß- 
halb die J a g d  abbestellt und die Rückkehr 
in das Ja g d h a u s  angetreten wurde. F ü r  den 
2 1 . d. M .  w ar der T rieb  im  T hierthale  
bestimmt, wo wenigstens 1 4 0 0  Gemsen bei
sammen w aren ; leider w ar .die W itterung 
nicht besser gew orden; die H öhen lagen unter 
Schnee, ein eisig kalter W ind wehte Regen 
und Schnee in  das Gesicht. Trotzdem be
gann das T reiben und S e .  k. und k. Hoheit 
brachte 4 0  Stück Gem sen auf die Decke, 
während unter günstigen Verhältnissen leicht 
die doppelte A nzahl hätte erlegt werden 
können. Am 2 2 . d. M .  wurde bei noch 
imm er ungünstiger W itteru n g  in der Küchel 
gesag t, und der durchlauchtigste K ronprinz 
schoß 1 0  Gemsen ab. D ieses in den hie
sigen Jag d a n n a len  noch nicht vorkommende 
günstige R e su lta t ,  besonders m it Rücksicht 
auf die schlechte W itteru n g , zeigte den durch
lauchtigsten K ronprinzen nicht n u r  a ls  a u s 
gezeichneten Schützen, sondern auch gestählt 
im  E rtrag en  der größten S trap a tzen . S e .  k. 
und k. H oheit ha t sich über den Jn g e rin g er 
Ja g d a u sf lu g  sehr befriedigt ausgesprochen 
und fuh r am 2 3 . d. M .  früh 4  U hr mittelst 
S ep a ra tzn g  von Knittelfeld nach W ildalpen 
ab. W ie au s W ildalpen  unterm  2 5 . d. M .  
gemeldet w ird, schoß der K ronprinz w ährend 
der dortigen Ja g d e n  einen Hirsch und

13  G em sen; die Abreise S r .  k. k. Hoheit 
erfolgte am 2 7 . d. M .

(Personatnachnch ten .) S e .  k. k. H oheit 
der durchlauchtigste K ronprinz  Erzherzog 
N u d o l f hat  sich am S o n n ta g , den 19 d. M .,  
nach K nittelfeld zur J a g d  des G ra fen  O then io  
L i c h n o w s k y  begeben; an den Ja g d e n  in  
den dortigen R evieren nahm  unter andern 
auch der F ü rs t E m il F ü r s t e n b e r g  Theil. 
G ra f  N . C h o t e k  läß t in  seinem Csereviczer 
Forste zu E hren  des K ronprinzen Erzherzog 
R u d o l f  ein Jagdschloß bau en ; der K ro n 
prinz trifft am 1 5 . O ktober daselbst zur 
Adlerjagd ein, bis dahin soll, wie m an  dem 
„E g y erte les"  meldet, das im Schw eizer S t y l  
erbaute Jagdschlößchen fertig sein.

(Hochwild-Jagden des Grafen Wilczek.) 
Nach der Rückkehr des K aisers von den M a n ö 
vern in  U ngarn , in  der letzten S ep tem ber- 
woche, veranstaltet H a n n s  G ra f  Wilczek in 
den steiermärkischen Revieren seines Bcsitz- 
thum es „W ildalpeu" eine große Hochwild- 
J a g d , zu welcher außer dem K ronprinzen 
R u d o lf auch dessen S chw ager, Herzog Leopold 
von B a ie rn , eintreffen werden. In teressan t 
dürften diese auf drei T age  in Aussicht ge
nommenen Ja g d e n  dadurch werden, daß ein 
aus ersten K ünstlern  bestehendes W aldhorn - 
Q u a r te t t  die Jag d h e rren  begleiten w ird. G ra f  
Wilczek liebt un ter allen M usik-Instrum enten  
das W ald h o rn  insbesondere und üb t sich auf 
demselben sehr fleißig, in stru irt von einem 
unserer ersten M eister aus dem H ofopern- 
Orchestcr. (W . A. Z .)

(E in Jagderfolg.) S e in e  Excellenz der 
H e rr  Ackerbauminister J u l iu s  G ra f  von 
Falkenhayn ha t am 1 0 . S ep tem ber d. I .  
im R aschinz-Forst bei Bolechov in G alizien 
einen sehr starken E b er erlegt.

(Seltene Jagdbeute.) M a n  schreibt dem 
„ F rd b ltt ."  au s K rem s am 18 . S ep tem b er: 
D ieser T age wurde in den zum Lehengute 
W einzierl bei K rem s gehörigen Auen auf 
einer R ebhühnerjagd von dem hiesigen S o l i -  
e ita to r F ran z  B la h a  ein weißköpfiger G eier 
m it S c h ro t geschossen. Derselbe ist 1 1 3  Cen- 
tim eter lang, h a t eine F lugw eite von 2 4 0  Cen- 
tim eter und wog sieben K ilo. D ie ältesten 
hiesigen J ä g e r  können sich n i ^ t  erinnern,
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daß je ein solcher G eier in  unserer Gegend 
geschossen wurde.

(Die R au rise r  Gesellschaft) jagte vom 16. 
b is 3 1 . August und brachte an zwölf Ja g d -  
T agen  fünfundachtzig Gem sen, einen Fuchs 
und einen A lpen-H aseu auf die Strecke. 
F re ih err von V e lth e im -H arb k e  w ar durch 
anderweitige E ngagem ents an  der Theilnahm e 
verhindert, w ährend S e .  E rlauch t der regie
rende G r a f  O tto  zu S to lb e rg  - W ernigerode 
n u r w ährend der zweiten Woche mitwirkte. 
Indessen wußte der G ra f  qualitativ  sich für 
die geringe S tückzahl zu entschädigen. H err 
von A lvensleben, welcher kürzlich der Gesell
schaft an S te lle  des ausgeschiedenen H of- 
Jägerm eisters F re ih errn  von Veltheim -D estedt 
beigetreten ist, zeigte, wie au s der Schußliste 
erhellt, sowohl in  der W ah l wie in  der A u s 
nutzung der S tä n d e  eine überlegene F orm . 
E s  erlegten: H e rr von A lvensleben-N eu- 
gattersleben dreiunddreißig G em sen , H err 
von Krosigk-Hohenerxlebeu achtzehn Gemsen 
und einen F u c h s , G ra f  von W ilam ow itz- 
M öllendorff achtzehn Gemsen und einen Hasen, 
H e rr von K rosigk -R athm annsdorf elf Gemsen 
und S e .  E rlauch t G ra f  O tto  zu S to llb e rg - 
W ernigerode fünf Gem sen. ( S p o rn .)

(K rieg  den W ö lfen .) D ie  „ k e t i ta  U s- 
p n b l ig n s  1 ? ran^ais6", ein in m ehreren h u n 
derttausend Exem plaren verbreitetes S o u s b la t t  
erzählt in einer N otiz, daß im J a h re  V I  
der republikanischen Zeitrechnung in F ran k 
reich 5 3 5 1  W ölfe gegen Schußpräm ien  in 
der H öhe von 1 2 6 .0 0 0  F ra n c s  getödtet 
worden seien; der erste N apoleon habe dann 
die P räm ien  herabgesetzt und der dritte habe 
—  in Mexiko und S y r ie n  beschäftigt —  
keine Z e it  gehabt, sich m it den W ölfen zu 
beschäftigen. „ I h m  und Deutschland danken 
w ir die neue G eisel," declam irt das B la tt ,  
„die W ölfe, um  deren Vernichtung es sich 
handelt, sind E indringlinge, welche im  Gefolge 
der deutschen Arm een im  J a h r e  1 8 7 0  die 
Grenze überschritten haben. Diese Thatsache 
sollte die W o lfstöd ter zur Verwegenheit stim
men. Nicht n u r um eine F rag e  der M ensch
lichkeit handelt cs sich, wie die „8 o eiö t6  
l l '^ A r ie u l tu re "  m eint, in  diesem Falle , es 
ist eine F rag e  des P a tr io t is m u s ;  also K rieg 
den W ölfen ."

(Jüg d erg tb n is t.)  D e r  „ S p o rn "  erhält 
folgenden B ericht au s Donaueschingen vom
3. b is 13 . August 1 8 8 0 . E s  schossen: 
F ü rs t von Fürstenberg in  neun Ja g d tag e n  
15 Nehböcke, E rbprinz  von Fürstenberg in 
sechs Ja g d tag e n  19 Nehböcke, E rbprinz  zu 
Hohenlohe - O ehringen  in zehn Ja g d tag en  
2 9  Rehböcke, E rb p rin z  zu H ohenlohe-W alden
burg in sieben Ja g d tag en  2 9  Rehböcke. E s  
w urden also in S u m m a  9 2  Rehböcke zur 
Strecke gebracht, davon 5 6  m it der Büchse 
und 3 6  m it S ch ro t. Am 5. August w urden 
2 3  Rehböcke geschossen.

(Z u r  W an d e ru n g  der Vögel.) D e r  königl. 
O b erfö rster v. M engersen richtet an die 
R edaction  der Zeitschrift „ N a tu r"  unter 
Haste 1 0 . S ep tem ber 1 8 8 0  nachstehende 
bemerkenswerthe Z u schrift: I n  den letzten 
T agen  des O c tober 1 8 7 8  wurde bei G ele
genheit einer Hochwildjagd im Bezirke der 
königlichen O berförstere i Lauenau auf der 
Höhe des D eistergebirges in der M i t ta g s 
stunde eines klaren kalten T ag es  ein Z u g  
von K ranichen in einer Höhe von etwa 
2 0 0  M e te r über dem Erdboden bemerkt, 
welche in langer R eihe geordnet und in  süd
westlicher R ichtung über das T reiben h in 
zogen. I h r e  A nzahl betrug 7 — 8 0 0  Stück 
und ih r eigenthümliches Geschrei w ar weithin 
zu hören. Neben diesem Geschreie w ar 
deutlich ein Gezwitscher kleinerer V ögel zu ver
nehm en, welches m it den Kranichen näher 
rückte und bei ihrem  W eiterziehen nach und 
nach verstumm te. W ahrzunehm en w aren die 
Urheber dieser Töne auch m it bewaffnetem 
Auge n icht; eine Täuschung d a rü b er, daß 
diese Laute von einer großen Z a h l  kleinerer 
m it den K ranichen weiter ziehender V ögel 
h e rrü h rte , ist aber ausgeschlossen, weil die 
J ä g e r ,  welche während des T reibens in 
E ntfernungen  von 1 0 0  b is 2 0 0  M e te r postirt 
w aren , sämmtlich das Gezwitscher von oben 
her in  derselben Weise gehört h a tte n , und 
diese W ahrnehm ung sofort nach dem T reiben  
constatirten. D a  die kleineren V ö gel, wenn 
sie neben oder h in ter den Kranichen herge
flogen w ären, hätten gesehen werden müssen, 
so wird n u r  die Annahm e übrig  bleiben, 
daß sie in  dem Gefieder der Kraniche ver
steckt oder vielleicht auf denselben die Reise 
au sgeführt haben. D ie  S p ec ie s  der ge
fiederten S ä n g e r  aus den ganz deutlichen 
Lauten zu erkennen, würde einem K undigen
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nicht schwer geworden sein." S o  weit der 
O b e rfö rste r; die Thatsache ist jedenfalls 
interessant und w ir fordern unsere vogel
kundigen M ita rb e ite r  auf ,  u ns ihre Ansicht 
über den F a ll m itzutheilen.

(C on fisca tio n  der Ja g d g e rä th e .)  W ir 
lesen im  „B erl. S p o rn "  I n  Bezug auf die 
durch § . 2 9 5  des Strafgesetzbuches vorge
schriebene C onfiscation  der Jag d g erä th e  bei 
der unbefugten Ja g d a u sü b u n g  hat das R eichs
gericht, I I I .  S tra f s e n a t ,  durch Erkenntniß 
vom 6. Decem ber 1 8 7 9  ausgesprochen, daß 
bei Jagdvergehen die E inziehung des G e 
w eh res , des Jag d g e rä th es  und der Hunde 
nicht dadurch bedingt ist, daß der T h äter 
jene Gegenstände in der Absicht, m it den
selben unberechtigt die J a g d  auszuüben, m it
genommen oder m it sich geführt hat, sondern 
n u r dadurch, e in m al, ob ein Jagdvergehen 
begangen is t, und so dann , ob der T h äter 
die fraglichen Gegenstände zur Z e it der V e r
übung desselben bei sich geführt hat.

(Abschuss von Elchwild in der Umgegend 
von Königsberg.) E in er M itth e ilu n g  des 
O berforstm eister M ü lle r  von K önigsberg an 
den „W dm ." entnehmen w ir Fo lgendes: „ E s  
ist eine allgemein bekannte S a c h e , daß das

Elchwild großentheils von Espen-, B irken-, 
K iefern- rc., wesentlich aber auch von Eichcn- 
zw eigen, W ipfeln  und Borke lebt und daß 
dasselbe Schonungen dieser H olzarten noch 
im 2 5 -  bis 3 0 jäh rigen  A lter vernichtet. 
D ieser letztere Umstand hat mich gezwungen, 
an denjenigen O rte n , wo der Schaden durch 
diese W ildgattung  ein überm äßiger w a r, den 
Abschuß einiger Stücke Elchwild während 
der Jag d zeit anzuordnen. D ie s  V erfahren  
werde ich auch ferner beobachten, da ich mich 
nicht berechtigt erachte, irgend eine W ild 
gattung in den königlichen Forsten m eines 
Bezirkes so weit zu schonen, daß hiedurch die 
E rh a ltu n g  des W aldes unmöglich w ird. 
Uebrigens hat sich der Bestand an Elchwild 
in  den königlichen Forsten des hiesigen B e 
zirkes w ährend meiner neunjährigen W irk
samkeit Hierselbst nicht verm indert, son
dern verm ehrt, wie sehr auch die große 
M eh rh eit der an die R eviere grenzenden 
Privatjagdberechtigten bestrebt ist, das über
tretende W ild  zu tödten oder wenigstens zu 
Schanden  zu schießen."

D r u c k f e h l e r - B e r ic h t i g u n g .  I n  der vori
gen Num m er ( l7 )  ist auf S e ite  4 8 2 , zweite S p a lte , 
der Nam e des Herrn Einsenders statt „Atzach- 
leitner" zu lesen: „A. Hochleitner." Ebenso ist 
auf S e ite  497, erste S p a lte , Zeile 15 von unten, 
„Hitschmann" anstatt „Nitschmaun" zu lesen.

I n s e r a t e .

Leopold Gaffer,
k. k. K o f -  u n d  K r r n e e - W a f f e n f a ö r i k a n t  in W i e n .

Fabrik:
Ottakring, ck'estgajse Nr. 13,

Niederlage:
I., Nohtmarki Nr. 8,

empfiehlt sich zur Lieferung von Jagdgewehren vorzüglicher Qualität, Patronen und allen Sorten 
Jagdrequisiten. Auch werden Reparaturen übernommen und exakt ausgeführt. Jllustrirte Preis-

Courante gratis und franco.

Hot- A OerielitsaclvoknK 1, 2. Lloesc.
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O i 3 n 3 - u l V 6 p !
i n K ö n 8 a li l  i n W k stfA lk n  u n d  k ü b e la n l!  AM t ta n r ,

sniptsüksn ibr I)iana-?Illv<I', 1)68k68 lln^clpulvsi- t'nr IlinterNutüi-, gepresst, n^kurbk^nk, ^robüörni^ 
uncl starkr ^v iiüsncl, 5p6ei6ll 2 u r L rriisN m ^ vvkittiÄ^sncksl- 8 eb ü8 ss .

mittelst welcher die Füchse aus weiter Umgegcud überall hin, wo man sie haben will, 
sicher gekirrt werden, davon den Wind verlieren und betäubt werden, — in diesem 
Zustande alle inftinktmähigc Vorsicht anher Acht lassen, daher sicher in das Eisen 
eingehen, sowie auch gejagt, ans dem Ansitze geschossen, oder auch vergiftet werden

können.
D ie Fangzeit beginnt im O ctober und endet mit dem M onat März. Ein fangknndigcr W aid

mann ist in der Lage bei Anwendung der Schleppe binnen 14 T agen aus einem Umfange von 
mehreren Q uadratm eilen sämmtliche Füchse herbeiznkirren und so die ganze Umgegend von Füchsen 
zu reinigen. G egen Portofreie Einsendung von fünf G ulden östcrr. W ährung oder 9 Reichsmark 
versende ich nach allen Richtungen des I n -  und A uslandes (an fehleres nur gegen Waarscndung) 
die für 8 Abkochungen entsprechende W itterung sammt erforderlichen Spezieu  und genauen Instruk

tionen per Adresse: Leopold Icilker, M samverg, Niedcrösterreich, Post Kornenvnrg.

Echt englische (nicht amerikanische)

Msch-Conserven
für

Jligdpartieii, Fußtouren uud Reisen
in reicher A u sw ah l empfiehlt

das Jepot englischer Iekicatessen,
Stadt. Tuchlanben 4. 

Preisconrautc stehen zu Diensten.

6 0  Stück

lebendes Damwild
und 6 0  Stück

lebende junge Fasanen
werden abgegeben beim 

Forstam t Oernowic bei T abor, Böhmen.

Vorstehhund,
englischer R ace , H / 2  J a h r e  a lt, vorzüglicher 
W asser-A pporteur, ist um  7 0  fl. zu ver

kaufen. Adresse in  der Expedition .

Zu kaufen gesucht!
S e c h s  S tück weibliches R olhw ild  (M u tte r-  
thiere). G efällige O fferten  m it P re isan g ab e  
rc. erbittet die Herzogliche Jag d v erw altu n g  

G re in b n rg  bei G re in , Oberöstcrreich.

E s  wird hierm it bekannt gemacht, daß der 
W ildabschuß von E del-, D a m - und S ch w arz 
wild für die gegenwärtige Jagdsa ison  an 
einen W ildprethündler abzugeben gesucht wird. 
N ähere  A uskunft ertheilt das fürstliche F o rs t
am t in  Griitz bei T ro p p au , O esterr.-Schlesien .

Werteste Methode
Wildenten und Wildgänse

mit Sicherheit zu fangen.
D ie A nleitung zur A nfertigung und H an d 
habung der hiezu nöthigen, neuesten, ein
fachsten und billigsten V orrichtung gibt un ter 
G a ra n tie  fü r sicheren E rfo lg  gegen E insen
dung des B e trag es von 1 fl. 2 0  kr. der 
E rfinder C a r l  W aid m n n n  in  S t r a ß - S o m -  

merein (Ungarn).



527

Empfehlenswerthe Werke ans der Jagd- und ForM eratur,
welche in der

Ä V a l l i s h a u s s e r ' s c h e r r  B u ch h an d lu n g  (J o se f  K lem m ) in  W i e n ,  I . ,  H oher M arkt 1 ,
vorräth ig  sind.

J a g d leh re . Unterricht im Jagdwesen für angehende J äg er  von J u l. T h. G r n n e r t .  1. T heil:
Jagdthierkunde. 1879 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl- 3. -

E m il N eg en er 's  Jagdm cthoden und Fanggeheimnisse. Ein Handbuch für J äger und J a g d 
liebhaber. 5. Änfl. verbessert von C. von S c h le b r ü g g e .  1877 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 3 .—

Jagdbnch. Schußtafeln für sämmtliche in Deutschland und Oesterreich heimische W ildarten
nebst Jagdkalender. I n  Leinwand g e b u n d e n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 6 .—

Ueber die Dressur englischer Borstehhunde. Vortrag von Georg P o h l .  1880 . . . .  fl. — .30 
D ie  Krankheiten der H unde und deren Heilung von D r. C. H. H e r t w ig .  2. Ausl. 1880 . fl. 3.60  
Neuestes illustrirtes Jagdbuch. Erfahrungen und Anweisungen zu einem rationellen Betriebe 

der M ittel- und Riederjagd von A- B i e r m a n n  und D r . O d e r f e l d .  3. Ausl, mit
vielen Abbildungen. 1878 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 3 .—

S tu d ie n  über die A rbeiten  der W iederbew aldung und Berasung der G ebirge von Ober- 
forstmeister L e m o n tz e y . I m  Auftrage des k. k. Ackerbauministeriums übersetzt von 
Prof. D r. Arth. Freiherrn von S e c k e n d o r fs .  E in Band Text m it einem A tlas von
36 Tafeln. 1880 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 10.80

A n leitu n g  zmn Berkohlen des H o lz e s . Ein Handbuch für Forstmänner, Technologen u. s. w.
von C. H. Freih. von B e r g .  2. Anst. 1880 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2.60

L eitfaden für Unterricht und Prüfu ng  des Forstschntz- und tech. H ilfspersonales in den k. k.
östcrr. S ta a ten  von Heinr. C. W e e b e r .  6. Änfl. 1880 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2 .50

Lehrbuch der Forstwirthschaft für Forstmänner und Waldbesitzer von Carl F isch  bach. 3. verm.
Anfl. 1877. G e b u n d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 6 .50

S ä e n  und Pflanzen  nach forstlicher P raxis. Handbuch der Holzcrziehnng von H. B u r c k h a r d t .
4. Anfl. 1870. Gebunden .  fl. 6 .—

Lcxicon für J äger und Jagdfrennde, oder waidmännisches Conversationslexicon von G . C.
H a r t ig .  2. verm. Anfl. G eb u n d en ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   fl. 6.30

Handbuch für Jäger, Jagdberechtigte und Jagdlicbhabcr von G . F . D i e t r ic h  a n s  d em  
W in c k e ll .  4. Ausl, bearbeitet von I .  I .  von T sc h n d i. 2 Bde. m it Abbildungen. 1865.
G e b u n d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . f l .  10.—

C . E . D ie z e l's  Niederjagd. 4. Anfl. mit Portr. und 15 Illustrationen. Gebunden fl. 6 .—
J ag d sig n a le  und F anfaren . Zusammengestellt von I .  R o s n e r .  2. Anfl. Cart. . . .  fl. — -48
W äid m an n s Lust. Liederbuch für Deutschlands Jäger und Jagdfreunde. H eransg. von Edm.

W a l l n  er. Erfurt. Cart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fl. — .60
D a s  Buch vom  gesunden und kranken H unde von V . G o t t w e i s .  4. Anfl. Leipzig. 1877 . fl. - . 6 0  
D a s  R eh . E in monographischer B eitrag zur Jagdzoologie von R aou l R itt. v. D  o m b r o w s k i .

M it 15 Tafeln Abbildungen. W ien. 1876. Brosch, fl. 5 .— , geb unden ......................... fl. 6 .—
D a s  E d e lw ild . M onogr. Beitrag zur Jagdzoologie von R aou l R itt. v. D o m b r o w s k i .

M it 35 T afeln nach Originalzeichnnngen des Verfassers. W ien. 1878. Cart............. fl. 12 .—
A n s  dem Tagebuch e in es W ild tö d ters . Jagdskizzen für Freunde des Waidwerkes und deren

Frauen von R aou l R itt. v. D o m b r o w s k i .  M it Illustrationen. W ien. 1878. Cart. . . fl. 1 0 .— 
Geschichte meiner 10 Vorstehhunde. Enthaltend praktische Beispiele, sowohl über die Dressur 

des Hühnerhundes, a ls auch über die Führung des ferm dressirten Hundes, damit er
nicht »erliege, von Ladislaus von B  u ja u  o w i e s .  W ien. 1862 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 1 .50

D e s  gerechten und vollkom m enen W aidm ann's Praktika zu Holz, Feld und Wasser, oder 
die edle Jägerei nach allen ihren Theilen. Ein Lehrbuch für angehende und ein Handbuch 
für geübte Jäger und Jagdfrennde von Karl von T r a i n .  4 . verm. und Verb. Anfl.
W eim ar 1873 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 3 .60

D er Jagd h u n d . Anleitung zur Ablichtung und Anwendung des Hühner-, Dachs- und Schw eiß
hundes, sowie Heilung der bei den Hunden vorkommenden Krankheiten von C- H o r s ta t t .
2. Ausl. Neuwied. 1879 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . f l .  — .90

D ie  S tam m väter der H nnderaccn von L. H. J e i t t e l  e s . W ien. 1877 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. — .70
Fang des einheimischen R aubzeuges und Naturgeschichte des H aarraubwildcs von E. v. d.

B o sch . M it 100 in den Text gedr. Holzschnitten. B erlin . 1879 . . .  . . .  fl. 4.20
D er Jag d h u n d , seine Züchtung, Erziehung, W artung, Dressur und Führung von C. E.

Freiherrn von T h ü n g c n .  5. Anfl. W eimar. 1872 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl. 2 .25
D ie  Forstbenutznng von Carl G e y e r .  5. Anfl. mit Holzschnitten. B erlin . 1878 . . . f l .  7 .20
D er F ang  des R au b zeu g es. Praktische Anleitung und Gebrauchs-Anweisungen von Ad.

P i e p e r .  3. verm. Änfl. M oers. 1 8 8 0 . . . . .  . . . f l .  — .90
B o n  der in nuferem V erlag e  erscheinenden „ J a g d - Z e i t u n g "  sind noch ein ige E xem plare  

der früheren J ah rg ä n g e , m it A u snahm e 1 8 5 8 , 1 8 5 9 , 1 8 6 0 , vorhanden, welche w ir b is  auf 
W eiteres  zum herabgesetzten P reise  von fl. 3 .5 0  —  M . 7 .—  gebunden, und fl. 2 .5 0  —  M . 5 .—  
ungebunden pro J a h rg a n g  abgeben.
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Selillss mit llüolrs Lore Lai. 12 in 30" kreis, vistanr 
50 8eiiritte. ^ r a n r  X . L e s n g e r ,

6  ü oll 8 6N m n eil 6 1 ',
I.) 8 6 jl6 i'A Ä 8 8 tz  4

(N 6 2 2 a liiii)
N 3 6 i l8 i  cksm  6 r s b e n ,

em püslilt 86IN k,a.§er von Liiokk 8 o re-  
Os^vsln'en null Dx^rs88düoli8kn mit 
äon nonsüten orpi odtostsn  Voi sodlns»- 
K^stomsn, 8orvis remorik. Uovolvor, 
Ho§ku cln8 tVnrkmklKellinsii, Olrrsl^u^sln, 
on^l. ^kt^clartiksln, LInnition von nnr 
nnorlrnnnt t>68tsr tzurrlit.'it nnct ^.N8- 
tttiu'nno- mi8 clor Oo^veinkadrilc VV. se. 6 . 
8 o o it  äl. 80N , Im näon oäer lo svk  

kirner, Uuä.-lx68t.
^1ieinitz68 k-a^or von  ^eiVLrK's n o n s-
8tbin k e in ix u n x s - k rä p a ra te , Mo

I?lL8oti6 2N 80 Kr.

Dreißig gute Ĥolographien
von

N i e r n b e r g e r .
Zusammen im Lariau a ls

M r r N ä  -  D R  1 4»  x r
E n t h ä l t :  Auerhahn. — Schildhahu. — Auerhenne und Birkhenne — Rebhühner. — 

Haselhühner. —  Schneehühner. — Steinhühner. — Fasanen. —  Stockenten. — E isv ö g e l. —  
S p ich -E n te . —  Nohrhühner. — Brachschnepfen. — Große Snmpfschnepfen. — Uferschnepfen. —  
Kibitz. — R ohrdom m el. -  S ingdrossel und M isteldrossel. — G roßer Schreiadler. — Thurm 
falke und Grünspecht. —  K orm oran-Scharben. — Fasan und Gänsesäger. — Z ierente. —  
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Die Jagd m Zuedeiösleneich.
B o n  Jo h a n n  Wewal'd. (S ch luß .)

V om  K aiser M ax im ilian  I .  wissen w ir, 
daß er namentlich den beschwerlichen und 
gefährlichen Jag d en , besonders aber den Hoch- 
gcbirgsjagden zugethan w ar. K aiser M a x i
m ilian I I . ,  der an einer Herzkrankheit leidend 
w ar und anstrengende Bew egungen vermeiden 
mußte, brachte die A u -Jag d e n , insbesondere 
die P ratersagden , in Ausnahm e. E ine große 
J a g d  wurde im J a h r e  1 5 7 3  im P ra te r  dem 
Könige von P o len , Heinrich von V a lo is , 
veranstaltet. D ieser w ar, heimlich von K rakau 
entfliehend, durch Schlesien nach W ien ge
kommen.

W ährend  der langen R egierungszeit 
R udo lfs I I .  (von 1 5 7 6 — 1 6 1 2 )  läß t sich 
n u r ein Rückgang im Jagdw esen w ahrnehm en. 
M an n ig faltige  M ißstände  rissen ein, von allen 
S e ite n  werden Beschwerden erhoben. B e 
schwerden gegen angrenzende H errschaftsherrcn, 
welche llebergrisfe auf landcsfürstliche J a g d 

gebiete machen, Beschwerden über E ig en 
mächtigkeiten und Uebergriffe der Ja g d b e 
amten und Jagdbediensteten, Beschwerden 
über die steigenden A uslagen  des Jag d w esen s , 
deren Deckung aus Schwierigkeiten stößt,
u. s. w. Zunächst m ußten M aß reg e ln  ge
troffen werden gegen die Uebergriffe der 
Fleischhauer von E rdberg  und der übrigen 
an den P ra te r  grenzenden O rtschaften, denen 
derselbe fü r den E in trieb  ih res V iehes besonders 
bequem gelegen w ar. I m  J a h re  1 5 8 6  erschien 
d iesfalls das erste V erbot und nachdem d a s 
selbe nicht genügende R esu lta te  erzielen ließ, 
wurde d as V erbot un ter S tra fa n d ro h u n g  mit 
dem P a te n t vom 7. August 1 5 9 2  erneuert.

I m  J a h r e  1 5 7 7  w urden die G efälle der 
beiden G rafschaften Eisenstadt und Forchten- 
stein zur B ezahlung der J ä g e re i-  und Fatknerei- 
A uslagen  in Oesterreich un ter der E n n s  a n 
gewiesen. D ie  dortigen Rentm eister hatten
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jedoch n iem als hinlänglich G eld , um  die 
Z ah lu n g en  rechtzeitig bestreiten zu können, 
m an  gerieth in  arge Rückstände, so daß im  
J a h r e  1 5 8 5  die ganze E inrichtung wieder 
aufgehoben und das W iener V icedom am t zur 
S o ld zah lu n g  beauftrag t wurde. B esonders 
übel kam die Falknerei weg. B i s  zum J a h r e  
1 5 8 7  w aren bei derselben die Rückstände 
b is 2 0 0 0  G ulden  angewachsen. D e r  F a lken
meister H a n s  H ager von Allentsteig ba t nu r 
um  2 0 0  G ulden . K aiser R u d o lfs  E rledigung, 
welche auf dem R eferatsbogen  m it B leistift 
niedergeschrieben ist, la u te t:  „T hue  dahin
nichts, vnnd werden wol andere m ittel zu 
Handen sein, m an solle denselben n u r  nach
denken also auch an itzo den Falkner etw as 
geben, dam it sie sich und die V ögel erhalten 
können, m an werde sovil darau ff n it bedürffen. 
2 8 . N ovem bris 8 7 ."

G egen dieUebergriffe des Jägerpere isonales , 
welches seine S te llu n g  bestens fü r sein In teresse 
auszunützen strebte, nahm en die Beschwerden 
gar kein Ende. U nterm  2 7 . S ep tem b er 1 5 8 4  
macht die B uchhalterei V orstellungen bezüglich 
der wachsenden Jä g e re i-A u sla g en  und bemerkt, 
daß sie die Kosten zusammenstellen ließ, welche 
die letzten 8 J a h r e  un ter dem O berstjäg er
meister E ra s m u s  von Scherffeuberg, und 
8 J a h r e  seit W olf S ig m u n d  von Auersperg 
O berstjägerm eister ist, aufgelaufen sind, daß 
nunm ehr im J a h r  durchschnittlich 1 5 3 0  fl. 
m ehr aufgehen und G etreide und G erste über 
3 0  M u th  m ehr verlang t werden. S ie  führt 
namentlich über die M an ip u la tio n  des R üd en 
m eisters Beschwerde und bean trag t A b än 
derungen, welche vom Erzherzog E rnst in 
V ertre tung  des K aisers genehmigt werden.

Z u  welchen etw as befremdlichen C o rre 
spondenzen d am als Jagdangelegenheiten  V e r
anlassung gaben, dürfte durch einen besondern 
F a ll  illustrirt werden. Erzherzog, später Kaiser- 
M a th ia s ,  welcher den K aiser R u d o lf I I .  in  
W ien vertra t, beauftragte un term  18. O k 
tober 1 6 0 3 , über A n trag  des O b erstjäger
meisters C a r l  F re ih errn  von H arrach , den 
P rä la te n  T h o m as zu K losterneuburg, daß er 
die einem In w o h n e r  von S ta ll in g , welchem 
der O berstjägerm eister seit einigen J a h re n  
denLerchenfang verpachtet hatte, abgenommenen 
Fangnetze und „ 5 0  B a n d ln  Lerchen" zurück
stellen lasse. Desgleichen w ird der P r ä la t  
aufgefordert, einen Schw einstall, welcher in  
dem V orholz am „obern  Eck" genannt, 
unm ittelbar neben der dort befindlichen W ild 

sulz errichtet wurde, w egräum en zu lassen. 
Diesen Schw einstall, in  welchem das in den 
W ald  zur M a st eingetriebene B orstenvieh 
übernachtete, hatte m an unverkennbar darum  
in die unm ittelbare N ähe der W ildsulz gestellt, 
um  das W ild  zu verjagen.

I n d e r  A ntw ort, welche der P r ä la t  T h o m as 
erst am 1 2 . Decem ber 1 6 0 3  an den E rz 
herzog gelangen ließ, bemerkt derselbe bezüglich 
des Schw einstalles, daß dieser keine N euerung 
sei, denn er sei im  „nächst abgeloffenen J a h r "  
schon hergestellt worden. D ie  abgenommenen 
Lerchennetze anbelangend sagt der P r ä la t ,  daß 
der O berstjägerm eister einem U nterthan von 
E ypeldau , dem der P r ä la t  den Lerchenfang 
verpachtet hatte, auch die Netze wegnehmen 
ließ. E r  sei bereit dem In w o h n e r  zu S ta ll in g  
die Netze ausfolgen zu lassen, „wenn auch 
H err L an d -Jäg e r-M e is te r in simile dem 
arm en U nterthan  zu E ypeldau das seinige oder 
den gebührenden W erth  dafür, unweigerlich 
w ill erfolgen lassen." Ueber eine derartige 
A n tw o rt etw as zu bemerken, erscheint w ohl 
a ls  entbehrlich.

I n  etw as geänderter Weise gestalteten 
sich die Jagdverhältn isse im Lande un ter der 
E n n s  un ter K aiser Ferd inand  I I .  (reg. 1 6 1 9  
bis 1 6 3 7 ), der überhaupt die dam als sehr 
erschütterte landesfürstliche A u to ritä t wieder 
herstellte. U nter ihm  kamen die Hochwild
jagden zu K aiser-E bersdorf, auf der Lobau 
und den benachbarten D o nauauen  in  A uf
nahm e. D a s  durch den P ra te r ,  das N eu- 
gebüude und K a ise r-E b e rsd o rf  gebildete 
specielle Jagdgeb ie t wurde durch Laxenburg 
erweitert.

S ch o n  K aiser M a th ia s  hatte unterm  
1 5 . A pril 1 6 1 7  angeordnet, daß, um  die 
abgekommene „R aygerzucht" wieder in A uf
nahme zu bringen, Laxenburg nicht m ehr zu 
verpfänden sein w ird. D ie  vollständige Rück
lösung der Herrschaft verzögerte sich mehrere 
J a h re ,  b is endlich erst am 2 2 . August 1 6 3 3 , 
Ferdinand I I .  Laxenburg seiner G em ah lin , 
der K aiserin  E leonora, zum lebenslänglichen 
Genusse zuweisen konnte. N u n  kam auch die 
Falkenjagd im  dortigen T h iergarten  wieder in 
A ufnahm e.

G egen eine R eihe von H errschastsinhabern 
im  Lande un ter der E n n s  bestand die B e 
schwerde, daß sie sich im Laufe der letzten 
Z e it  widerrechtlich landesfürstliche Jagdgebiete 
angem aßt haben. M i t  M a n d a t vom 2 0 . N o 
vember 1 6 2 8  ordnete Ferd inand  I I .  eine
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commissionelle E rhebung an, d arau f h in
weisend, daß er bereits im „Jü n g st ge
h a lte n en  Landtag, dero getreuen N . O e . 
Landstendten, neben andern Punkten, auch 
wie ein beständige Verläßliche guete Jä g e r-  
O rd n u n g  in diesem Erzherzogthum b O este r
reich aufzurichten sei, habe fürtragen  lassen." 
F ü r  die diesfülligen E rhebungen verordnete 
er a ls  Commissäre den O berst-L andjäger- 
meister in  Oesterreich un ter der E n n s , Adam 
F re iherrn  von Herberstein, den G eorg Achaz 
G ra fen  von Losenstein, den S ig m u n d  Adam 
F re ih errn  von T ra u n  nnd den Amand F rc i- 
herrn  von G e ra .

U nterm  1 4 . M a i  1 6 2 9  werden die 
S tä n d e  aufgefordert, ihre Ausschüsse zu den 
V erhandlungen bekannt zu geben. Diese 
wählen, u. zw .: O .  W> W . „ Jg n a tz iu s  Abt 
zu Lilienfeld, K a r l  F rh . v. S a n th illie r , 
H e rrn  Hektor K h o rn fa i l" ; U. W . W . 
„C hristoph A bt zu Heiligenkreuz, Ulrich 
F rh . v. C oncin, G g . Christoph W a lte r s 
kirchen" ; O .  M .  B .  „G eo rg  Abt zu A lten- 
burg , B ern h ard  H e rrn  v. Pnchaim b nnd 
M ichael Ludwig W opp inger"; endlich U .M . B . 
„G eo rg  A bt zu G öttw eig , S ig m u n d  Adam 
F rh . v. T ra u n  und W o lf C hrist. v .V o lckhra". 
D a s  Nam ensverzeichniß dieser C om m issions
m itglieder wurde am  2 0 . M a i  1 6 2 9  vom 
G ra fen  J o h a n n  B alth ase r v. H oyos vorgelegt.

E s  begannen nunm ehr jene V erhand
lungen, über welche das V ereinsm itglied H err 
M euterer in der E in g an g s erwähnten A b
handlung über den W ildbann  in N iederöster
reich M itthe ilung  macht. M i t  M a n d a t vom 
2 8 . J u n i  1 6 2 9  w urden 27  H crrschaftsherren  
aufgefordert, die R echtstite l bezüglich m ehrerer 
von ihnen benützten Jagdgebiete  nachzuweisen. 
W enige der Aufgeforderten leisteten bis 
1 1 . August 1 6 2 9 , dem d iesfalls gestellten 
T erm in , Fo lge. Unterm  2 9 . Novem ber er
ging eine erneuerte A ufforderung, m it dein 
Beisatze, fa lls  die V orlage der abverlangten 
Nachweise nicht binnen 3  W ochen erfolgen 
sollte, „m ehr ermelte W iltbanne und G e- 
ja id ter"  eingezogen und die S äu m ig en  und 
Ungehorsamen derselben verlustig erklärt werden 
würden.

Diese V erschärfung und die Ueberzeugung, 
daß der K aiser ein Jg n o rire n  seiner A uf
träge, namentlich in  Jagdsachen, wo seine 
persönliche N eigung m it im S p ie le  w ar, nicht 
ruhig  hinnehmen werde, wirkte. D ie  vorge
legten Akten wurden von der Commission

sorgfältig geprüft. E iner Anzahl von Herr-- 
schaftsherren wurde ihre W ildbahn  belassen, 
diejenigen, welche noch nicht hinreichende B e 
weise beigebracht, zur V orlage w eiterer D o 
kumente aufgefordert, Anderen endlich, welche 
ein Besitzrecht g a r nicht nachzuweisen ver
mochten, wurde der Jag dbetrieb  auf lan d es
fürstlichem Ja g d te rr ito r iu m  ganz eingestellt.

Kaiser Ferdinand I I .  betrieb m it gleicher 
Vorliebe die J a g d  und die Falknerei. V on 
ihm wurde gesagt, daß er in  drei D ingen  
unermüdlich gewesen, u . zw. in der D evotion , 
d. h. in den religiösen Uebungen, im R a th e  
und auf der J a g d . Ueber seine Jag d resu lta te  
führte er Ausschreibung. I n  der k. k. H of
bibliothek befinden sich zwei Schreibkalender 
au s den J a h re n  1 6 2 4  und 1 6 2 6 , in  welche 
der K aiser seine Jagdergebnisse auf besondern 
B lä tte rn  eintrug. M i t  dem K urfürsten Jo h a n n  
G eorg  I .  von Sachsen, w ohl dem ersten 
N im rod seiner Z e it, wurden die Nachrichten 
über die Jag dcrfo lge  ausgetauscht. V on  O r th  
au s theilte der K aiser am 11 . J u l i  1 6 3 4  
dem Fürsten  J o h a n n  Ulrich von Eggenberg 
m it, daß er sich dort bereits 9  T age befinde, 
daß er 17 Hirsche eingebracht, von denen 
ein V ierzehnender 5 5 0  P fu n d  gewogen und 
am Z im m er über 3 ^  Z o ll „Feist" hatte.

Nicht ohne Interesse ist eine E ingabe der 
Gem einde K a iser-E bersdorf, welche dieselbe 
im A nfange des J a h r e s  1 6 3 4  an K aiser 
F erd inand  I I .  richtete. S i e  beschwerte sich 
über die großen B elästigungen, welche ih r 
aus der wiederholten Anwesenheit des K aisers 
und seines G efolges erwachsen und bittet 
um einen zehnjährigen S teu ern ach laß . Diese 
E ingabe kam am 10. J ä n n e r  1 6 3 4  in  einer 
S ta a tsra th ss itzu n g  zur V erhandlung, in welcher 
unter dem P räsid ium  des Fürsten  Jo h a n n  
Ulrich von Eggenberg anwesend w a re n : K önig 
Ferd inand  I I I . / )  Erzherzog Leopold W ilhelm , 
der Bischof von W ien, dam als A nton I I .  
W o lfra th , F ü rs t G undacer von Liechtenstein, 
G ra f  von M eg g au , G ra f  T rau tm an n sd o rf, 
G ra f  S la v a ta ,  G ra f  F rankenburg , G ra f  
B ru n o  M a n sfe ld , G ra f  W erdenberg, H e rr  
M ax im ilian  B rem er, A bt Ig n a z  von L ilien
feld, dann die H erren  B ertho ld  und S chellhas. 
D a s  Ansuchen der Gem einde wurde abge
wiesen?)

9  Ferdinand III . war im Jahre 1634 bereits 
gekrönter König von Ungarn und Böhm en.

9  K. k. Hoskammer-Archiv F a se . L  1.
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K aiser Ferdinand I I I .  befestigte die ver
schiedenen von seinem V a te r  getroffenen E in 
richtungen im J a h r e  1 6 4 1  durch ein neues 
Ja g d m an d a t. D a m a ls  kam durch den Prinzen  
M a th ia s  von M ed icis das Flugschießen m it 
Schrotgew ehren auf Fasanen, R ebhühner, 
W achteln, Schnepfen u. dgl. Federw ild in 
Aufnahm e. E s  w ar dieses „ein neues edles 
und schönes Exercitium , davon m an vorhero 
in  unsern Ländern sehr wenig gew ußt h a t."

D ie  A uslagen , welche durch das J ä g e re i
wesen und den Jagdbetrieb  verursacht wurden, 
w aren  b isher verhältn ißm äßig  geringe, nu n 
m ehr beginnt eine wesentliche S te ig e ru n g  
derselben, zum großen Theile durch die großen 
A nforderungen und Uebergriffe v e ran laß t, 
welche von Jagdbediensteten aller Dienststufen 
gemacht wurden. A ls I l lu s tra tio n  hiezu nu r 
einige D a ten . E in  Vcrzeichniß vom J a h r e  
1 6 4 7  zählt 2 3 2  „W ild tb rä th -S u lz e n "  soge
nannte Salzlccken auf, zu deren E rh altu n g  
in  dem genannten J a h r  die colossale M enge 
von 6 9 6  M etzen S u d sa lz  und 1 3 9 0  C entner 
S te in sa lz  verrechnet wurde.

Erzherzog Leopold W ilhelm  erstattete 
unterm  3 0 . Sep tem ber 1 6 3 8  an seinen 
B ru d e r K aiser Ferd inand  I I I .  die Anzeige 
über die Uebergriffe der J ä g e r  zu E b ersdorf 
und O r th  und beantragte in energischer Weise 
eine Abhilfe. Nachdem der dam alige O b erst
jägermeister G ra f  B ru n o  M an sfe ld  die J ä g e r  
zu vertheidigen gesucht hatte, ordnete der 
K aiser eingehende E rhebungen an. D a s  E r-  
hebungsprotocollconsta tirt merkwürdige D inge, 
z. B . : D ie J ä g e r  beschwerten sich, daß m an 
ihnen das ihnen zustehende K lau b - und D ü r r -  
lingsholz in den Auen entziehen w ill. D em  
entgegen w ird erhoben, daß den J ä g e rn  a ller
dings das am B oden liegende K laubholz, 
welches au s den durch W inde abgebrochenen 
Aesten oder sonst zufällig entstandenen D ü r r -  
lingsholze bestand, zusteht; sie (die Jä g e r)  
lassen nunm ehr jedoch die schönsten gesunden 
S tä m m e , ja  ganze Auslächentheile fällen, 
lassen diese B äu m e liegen, bis sie trocken ge
worden sind und bezeichnen sie nun a ls  ihnen 
zustehende D ü rrlin g e  D a s  R esu lta t dieser 
E rhebungen w ar, daß Ferdinand I I I .  die A n
träge seines B ru d e rs  Leopold W ilhelm  ge
nehmigte.

W ährend der langen R egierung  des 
K aisers Leopold I .  (von 1 6 5 7 — 1 7 0 5 ) wurde 
das Jagdw esen in Oesterreich genau geregelt 
und erhielt ein strafferes System . D ie  „neue

J ä g e r- ,  Hetz- und B aizordnuug  vom 16. M ä rz  
1 6 7 5 " / )  bestätigte die frühern  Jag d m an d a te  
und ergänzte sie durch verschiedene Z usätze: 
„nachdeme b isher in  unserm  Erzherzogthum e 
Oesterreich un ter der E n n s  m it den G ejaiden 
große U nordnung gehalten und dieselben zu 
ungewöhnlicher Z e it  fürgenom m en worden, 
auch in ander W eg bei denen so W ildbahn  
haben, viel schädlicher M ißbrauch einge
schlichen." W ie u n s des K aisers B io g rap h , 
G ottlieb  R in g , erzählt, w ar Leopold I .  ein 
großer Jad g freu n d  und vortrefflicher Schütze. 
E ine besondere F reu n d in  der J a g d  w ar seine 
erste G em ah lin  M a rg a re th a  Theresia von 
S p a n ie n . A us A nlaß  des Hochzeitsfcstes 
(1 6 6 6 ) fand im  P ra te r  eine große „Lust
jagd" statt, welche durch einen Kupferstich 
verewiget wurde, der gelegentlich der historischen 
A usstellung der S ta d t  W ien im  J a h r e  1 8 7 3  
un ter N r. 5 2 4  zur Exposition gelangte.

E in  ganz eigenthümliches V erh ältn iß  be
stand in  B ezug auf das H alten  von J a g d -  
und Hetzhunden fü r die Ja g d e n  der L andes
fürsten, wozu die Klöster Lilienfeld, M elk, 
G öttw eig , Z w e ttl und K losterneuburg seit 
unvordenklichen Z eiten  verpflichtet w aren. 
A ußer den H unden  hatte jedes dieser K löster 
auch einen „Rüdenknecht" zu verpflegen. 
W o h l selbstverständlich m achten, diese S tif te  
w iederholt Versuche, sich dieser ihnen lästigen 
O bliegenheit zu entziehen; sie scheiterten 
aber an den energischen E inw endungen des 
Landjägerm eisters. S p ä te r  fand jedoch eine 
Ablösung statt. K losterneuburg entrichtet der
m alen noch jährlich 3 5 0  fl., welche a ls  
Unterstützung fü r W aisenkinder von J a g d 
bediensteten verwendet werden.

S ch o n  un ter Leopold I .  wurde, angeregt 
durch den von Ludwig X I V . in  Frankreich 
bei J a g d e n  entwickelten P runk , auch hier bei 
den kaiserlichen Ja g d e n  eine große P rach t 
zur S c h a u  getragen. Diese Uebung steigerte 
sich un ter K aiser Jo se f I .  (von 1 7 0 5 — 1 7 1 1 ) , 
noch m ehr aber un ter dem prachtliebenden 
K aiser K a r l  V I . (von 1 7 1 1  — 1 7 4 0 ) .

Noch un ter Leopold I .  im  Ja h re  1 6 6 6  
betrug die „Jäg ere i-B eso ld u n g " 1 6 .2 4 9  fl. 
und die „E x tra-K osten" 1 .1 9 5  fl., ohne die 
sehr erheblichen G etreide- und K ö rn er-D ep u ta te  
zu rechnen. Diese Kosten vermehrten sich 
unter den beiden Nachfolgern umsomehr, a ls  
auch die Falknerei oder B aitzjagd in  um fang-

3) 6 o ä . Aust. 489 .
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reicher Weise in Aufnahm e kam. Nam entlich 
steigerten sich un ter K a r l  V I .  die aus ver
schiedenen Aulässen hervorgegangenen sogenann
ten „E x tra -A u slag e n " , welche jährlich 1 0 - 
b is 1 2 .0 0 0  G ulden  betrugen. E s  bezog 
z. B . der Oberstsägerm eister fü r jeden vor 
M a r ia -M a g d a le n a  geschossenen „geschlagenen" 
Hirschen 5 0 0  G ulden . D e r  Durchschnitt 
wurde jährlich m it 3  Stücken veranschlagt.

I n  den letzten Lebensjahren K a r ls  V I . 
betheiligte sich auch die Erzherzogin M a r ia  
T heresia an den Ja g d e n  und Reiherbaitzen, 
ein V ergnügen, das sie noch später während 
der ersten Periode ih rer R egierungszeit a u s 
übte. I n  Laxenburg w ar, wie u n s  der 
H istoriograph ihres H oflebens, Adam  W olf 
erzählt, die Baitze m it den Falken ihre beliebte 
M o rg enun terha ltung . A llerd ings tra ten  in 
diesem V ergnügen oft S tö ru n g e n  ein. M a r ia  
Theresia w ar ja M u tte r  von 15  K indern. 
S p ä te r ,  namentlich seit dem J a h re  1 7 5 9 , 
betheiligte sie sich n u r noch an den S ch ieß 
jagden. D a s  dermalen W eigl'sche Etablissement 
in  H e rn a ls  soll einst ein kleines Jagdschlößchen 
der K aiserin-K önigin  gewesen sein.

S o  sehr M a r ia  Theresia d as J a g d 
vergnügen schätzte, und ih r G em ahl, der 
spätere Kaiser F ran z  I . ,  demselben zugethan 
w ar, w aren ih r dennoch die großen Unzu
kömmlichkeiten, welche un ter ihrem  V ater im 
Jagdw esen eingcrissen w aren, und die d a rau s 
hervorgehenden großen A uslagen nicht ent
gangen. K aum  w aren die ersten Kriege um 
ih r  E rbe abgeschlossen, so dachte sie schon 
an die B ehebung dieser Uebelstände. S ie  
forderte im Anfange 1 7 4 4  den dam aligen 
Hofkammerpräsidenten J o h a n n  G eorg  G rafen  
von Dietrichstein, den O berstjägerm eister 
J u l iu s  G ra fen  von H ardegg und den K am m er
ra th  von S a f f r a n  zur B erichterstattung und 
A ntragsste llung  „über die künftige Bestellung 
der hiesigen Jäg e rey  und deren S a la r i ru n g "  
betreffend aus. Ueber diese W eisung erfolgte 
am 5 . S ep tem ber 1 7 4 4  von den drei 
G enannten  gemeinschaftlich ein eingehender 
V o rtrag , welchem der Hofkam merpräsident 
jedoch ein S e p a ra t-V o tu m  beigeschlossen hatte. 
W ährend ersterer die beim „Jägereiw esen" 
bestandenen Verhältnisse im  Allgemeinen un ter
suchte und A nträge stellte, beschäftigte sich 
das letztere m it den bei den Bezügen des 
O bcrstjägerm eisters eingerisscnen M ißständcn, 
und m it m ehreren dem O berstjägerm eister

a m ts-S ek re tä r  J o s H  von Oggertschnigg zur 
Last fallenden Ucbergriffcn.

D ie  Bezüge des O b ris t-Jäg crm eis te rs  
schildert das S c p a ra t-V o tn m  wie fo lg t:

„ G eh a lt, und B eygänge B e lan g en d : 
genüßet selber derm alen an B esoldungen, in 
B aarem  G eld  7 0 0 0  fl., dann das D ritte l 
deren eingehenden S tra ffg e ld crn , so zwar 
derm alen wenig B e trag e t."

„ D a s  R cisgejayd in dem ganzeil L andes
fürstlichen W ild p ah n ."

„Alle gespießte, und alle schadhafftige 
Thiere, w orunter auch die, V on der Herrschaft 
angeschossene, so den nehmlichen T ag  nicht 
gefunden, hinnach gezogen worden.

„zway H undert C laffter H olz."
„fünfzehn M u th  K orn , und drcysig M u th  

H aber, nebst dcme, w as B ey  dem R in g h au s  
an K orn  crsparret w ird ."

„Achtzehn C cntner, und Achtzehn Metzen 
S a lz ."

„D ie  N o th d n rfft Heu an s dem P ra t te r ,  
w orinnen er auch eine Z a h l  Viehc Waiden 
kann."

„V on jedem B eeren, so in einem Ja g e n  
geschossen, oder gefangen w ird, zehen E m m er 
W ein aus dem H of-K eller. Und endlichen 
die Lcrchen-Fäng und Vögel-gejaid in- und 
außer des G ehölzes, in dem königlichen 
W ild p ah n ."

D e r  V o rtrag  schildert die eingerissenen 
Uebergriffe und M ißstände, und bean trag t 
R eform en, au s denen sich beim „Jägereiw esen" 
eine jährliche E rsparung  von 2 9 .4 5 7  fl. 
erzielen ließe. D ie  auf diesem V o rtrag  von 
M a r ia  T heresia 's  eigener H and niederge
schriebene R esolution  lau te t: „ P lace t dem
obrist jägermcister indeme dieser ohnedem 
nicht m ehr fort komcn kan 4 0 0 0  fl., ainem 
künsftigen auch nicht m chrer den jetzt wenig 
depense und mühe haben und die ersten charge 
bey hoff nicht dieses einm ahl haben und doch 
m ehrer Unkosten haben. D em  am bts secretario 
1 5 0 0  fl. es ist aber der gesambten jägerey 
zu bedeuten das sie sich von allen aygenutz 
und excessen also Hütten und ihre dienstc 
embsiglich Versehen wie in widrigen nmbständen 
ohne weitere Untersuchung oder gnad zu hoffen 
alsogleich vom Dienste kennen wurde. M a r ia  
T heresia."^)

S o  wie beim Jagdw esen ordnete die 
K a ise rin -K ö n ig in  auch beim Oberstfalken-

9  K. k. Hofkammer-Archiv (Fase. I -  4.)
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meisteramte mehrfache auf E rsparungen  h in 
zielende R eform en an. D ie  Falknerei und 
Baitzjagd ging in  Oesterreich unter der E n n s  
allm älig  ihrem  Erlöschen entgegen.

K aiser Jo se f I I .  w ar a llerdings ein 
Jag d freu n d , allein er läß t sich durchaus nicht 
a ls  ein passionirter Jag d lieb h ab er bezeichnen. 
E r  betrachtete die J a g d  vom Gesichtspunkte 
der E rh o lu n g  und der Leibesübung. E r  
betrieb noch Neiherbaitze und P arfo rce jagd , 
allein m it Recht kann gesagt werden, K aiser 
Jo se f w ar der letzte Falkenjäger in  N ieder
österreich. S ch o n  im  J a h r e  1 7 9 3  hob K aiser 
F ran z  das O bersthoffalkenm eisteram t ganz auf. 
A llerd ings führte F ü rs t Ferd inand  T r a u t 
m annsdorf auf seinem G u te  O b e rw a lte rsd o rf  
bei B ad en  in  den V ierzigerjahren unsers 
Ja h rh u n d e r ts  kleine Falkenjagden au s , allein 
das w aren n u r noch verbleichte E rinnerungen  
an  eine entschwundene P rach t, Falkenjagden 
des einstigen großen S ty le s  w aren es nicht. 
D ie  sind in  Niederösterreich, schon m it Rück
sicht auf die B odencultu r, fü r immer vorüber.

Wesentliche Aenderungen in den V e r
hältnissen des Jagdw esens führte Kaiser- 
Jo se fs  „ J a g d -  und W ildschützen-O rdnuug" 
vom 2 8 . H o rn u n g  1 7 8 6  herbei. S ie  hatte 
in  erster R eihe den Schutz der Feldfrüchtc 
im  Auge. D a s  H a lten  eines Schw arzw ild- 
standes (W ildschweine) wurde auf T h iergärten  
beschränkt. E r  selbst ließ den bei 4 8 0 0  Joche 
haltenden T h ie rg arten  bei H ütteldorf anlegen. 
Urkundlich wird jedoch ein S a u g a r te u  zu 
Laab schon zu M a x im ilian s  I .  Z eiten  und 
auch später erw ähnt.

D a ß  K aiser Jo se f darau f bedacht w ar, 
das laudesfürstliche Jag d rech t in seinem alten 
Umfange aufrecht zu halten , geht ans dem 
Umstande hervor, daß er den bei ihm bean
trag ten  V erkauf oder V erpachtung der beiden 
Herrschaften W ölkersdorf und K a ise r-E b e rs
dorf, unterm  6 . M ä rz  1 7 8 7 , m it der a u s 
drücklichen B eru fu n g  auf den Umstand zurück
w ies, daß die W äld er und A uen dieser zwei 
Herrschaften „einen wichtigen T h eil des 
kaiserl. hohen W ild b ah n s ausm achen."

Ic h  komme nun  zur E rw äh n u n g  des 
Schicksals, welches die J a g d  und das J a g d 
recht in  unseren T ag en  erlitten  haben. W enn 
es auch beim T ite l des Jagdgesetzes vom
7 . M ä rz  1 8 4 9  heiß t: „wodurch die A u s 
übung der Jagdgerechtigkeit geregelt w ird ," 
so läß t sich doch nicht verkennen, daß die 
Zielpunkte dieses Gesetzes weit über eine

bloße „R egelung" hinausgingen. I n  eine 
Besprechung dieses Gesetzes und seiner noch 
lange nicht zum Abschlüsse gekommenen C on- 
sequenzen will ich mich nicht einlassen. Ich  
würde wahrscheinlich viele E inw endungen her
vorrufen, auch wollte ich n u r erzählen, nicht 
aber erörtern oder C ritik  üben. D a s  Gesetz 
vom J a h r e  1 8 4 9  hob auch die letzten Reste 
des 8 0 0  J a h r e  alten landesfürstlichen J a g d -  
rechtes auf dem B oden des K reises U. W . 
W . auf.

A llein nicht bloß dort, sondern a llerorts 
ist eine A nzahl von neuen Jagdgebieten  ent
standen; die J a g d  ist ein allgemeines L ieblings
vergnügen, auf welches m an großen W erth  
le g t, geworden. S o  sehr ich Jed e rm an n  
V ergnügen und E rh o lu n g  gönne, so hindert 
mich das nicht zu sagen, daß die J a g d  n u r 
von denjenigen betrieben werden sollte, welche 
viel überflüßiges G eld und viele überflüßige 
Z e it  haben. B e i denen dieses nicht der F a ll 
ist, fü r die ist cs gerathener, sie lassen 
die F lin te  am N agel h ängen ; diese ist 
dort besser au ihrem  Platze, a ls  in  ih rer 
H and . W ie viele Grundbesitzer, B a u e r  darf 
m au kaum m ehr sagen, gab es, und g ibt es 
noch, welche in dem S tre b e n , ih rer F am ilie  
einen H asenbraten  auf den Tisch zu setzen, 
es versäumen, derselben das B ro t  zu ver
dienen und zu erbauen.

Z u m  Schlüsse möchte ich nu r noch dem 
W ildstande im Lande un ter der E n n s  einige 
W orte  widmen. Ich  habe oben schon hervor
gehoben, daß hier die W ildzncht n iem als einen 
den Feldfrüchtcu und der B odencultu r wesent
lich nachtheiligeu Um fang besessen hat. Z ie m 
lich lange haben sich in  unserm Lande, ja  
selbst b is in unsere Z e it  die großen R a u b 
thiere erhalten.

Noch in den Z w anzigerjahren  kam der 
Lux in den Alpen, vom Wechsel b is W aid - 
Hofen an der A b b s, ziemlich häufig vor. I n  
der G utensteiner S te in ap istin g  wurde durch 
eine R eihe von J a h re n  jährlich ein Lux, ja  
in m ehreren J a h re n  w urden selbst 2  b is 3  
Stücke dieses gefährlichen R aub th ieres ge
fangen. Noch im J u n i  1 8 2 7  schoß der noch 
lebende Förste r R eiser einen Lux auf der 
W asserleiten bei S tix en s te iu ; der letzte Lux 
wurde, so weit m ir bekannt, in  N iederöster
reich im J a h r e  1 8 2 9  am Fegenberg bei 
S ch w arzau  geschossen.
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A uf S e ite  1 0 9 , Ja h rg a n g  1 8 7 6  unserer 
V ereinsb lä tte r, erzählt das von m ir m ehrm alen 
erw ähnte V ereinsm itglicd, H err M euterer, das 
E rlegen eines Luxes im  Novem ber 1 8 2 0  bei 
Altleugbach. Z u  dieser N otiz glaube ich 
beifügen zu sollen, daß, im Falle  das E reigniß 
wirklich in der dort erzählten A rt stattgefunden 
h a t ,  das vom B irn b au m  herabgeschossene 
T h ie r sicher kein Lnx w ar. D ie  M itthe ilung  
des alten Förste rs Denkenberger, von dem 
H err R eu terer diese E rzäh lung  erfahren hat, 
klingt etw as stark wie „ J ä g e r la te in " .

W ölfe wechseln auch derm alen noch, u. z. 
aus U ngarn  herüber nach Niederösterreich. 
I m  schneereichen W in te r 1 8 4 6 — 4 7  sprang 
ein W olf über eine Schneeverwehung in  den 
kaiserl. T h ie rg arten  ein und richtete dort 
durch m ehr a ls 1 0  T age  arge V erheerungen 
an, bis er endlich bei einer T reib jagd  von 
S r .  kaiserl. H oheit dem Erzherzog F ran z  
K a r l  geschossen w urde. E in  sehr seltenes 
R a u b th ie r  ist im  Lande un ter der E n n s  die 
Wildkatze (ib'olis O a tn s, I J n n . ) .  E in  sehr 
starker K a ter wurde im  O ctober 1 8 7 0  in 
geringer E ntfernung  vom Hubm er'schen G ast
haus im N aßw ald  geschossen. Auffallend 
lange h a t sich das größte europäische R a u b 
thier, der B ä r ,  in  Niederösterreich erhalten. 
D a n ie l Fischer, ein B ru d e r unseres V ere in s
m itgliedes H e rrn  A nton Fischer von Ankern, 
w a r der glückliche Schütze, welcher bei einer 
am 2 6 . J u l i  1 8 3 5  am G ip p l bei S t .  Egyd 
am N euwalde abgehaltenen T reibjagd auf 
demselben S ta n d e  binnen der Z e it  von kaum 
^  S tu n d e  die letzten zwei B ä re n  in N ieder
österreich erlegte.

I n  unserer Z e it  des Ueberm aßes von 
S onntagssch ießern  und B ra ten jäg e rn  hat sich

ein wesentlicher T heil des echten und w ahren 
W aidm annsw esens, wie einst in den T ag en  
K aiser M ax  I . ,  in die Hochberge zurückge
zogen. D ie  Gemse, der Hirsch, der A uer
und B irkhahn  verursachen bei der J a g d  große 
körperliche Anstrengungen, denen sich, G o tt 
lob, nicht viele der m odernen Sch ießer u n te r
ziehen wollen und können.

D ie  W ild - und Jagdfreunde  Oesterreichs 
verehren in S r .  M ajes tä t dem K aiser F ran z  
Jo se f den ersten W aidm ann unserer Z eit, 
einen „hirschgerechten J ä g e r"  in  der alten, 
höchst ehrenvollen B edeutung dieses T ite ls . 
U nter jene J ä g e r  und W aidm änner, welche 
der J a g d  auch ein wissenschaftliches R elief 
zu geben trachten, fü r welche jeder J a g d ta g  
eine neue G elegenheit zu anregenden F o r 
schungen und Beobachtungen auf dem G ebiete 
der Thierkunde ist, ja  a ls  V orbild  eines 
wissenschaftlichen W aidm annes in  dem u m 
fassendsten und eminentesten S in n e  des W o rtes , 
darf ich S e .  kaiserl. H oheit den durchlauchtig
sten K ronprinzen, Erzherzog R u d o lf zählen 
und bezeichnen. D ie  „Fünfzehn T ag e  auf 
der D o n a u "  werden gewiß jedem Fachm anne 
B elehrendes bringen und V ergnügen bereiten, 
sowie eine R eihe um fangreicher A bhandlungen, 
welche m it einem S te r n  bezeichnet, die „ M i t 
theilungen des O rnithologischen V ereines" 
zieren, a ls  höchst werthvolle Bereicherungen 
aus dem G ebiete der Thierkunde bezeichnet 
werden müssen.

D iesen beiden letztgenannten erlauchten 
W aidm ännern , so wie jedem w ahren W ild 
freund und J ä g e r  in der bessern B edeutung 
des W o rtes , bringe ich ein w arm es „ W a id 
m an n sh eil."

Eine fleiennärkische 8chieMätte.
Ereignisse werfen ihre S ch a tten  nicht 

n u r v o rau s, sondern lassen ihn oft auch hinter 
sich zurück. U nter „ S ch a tten "  sollen übrigens 
hier nicht etwa böse V orboten  oder etw as 
O m inöses, sondern im  erstern Falle  schlechter
dings n u r Zeichen, die einem Ereignisse vor
anzugehen pflegen, im  anderen Falle  Nach
wirkungen oder Consequenzen verstanden 
werden. D a s  im  Laufe des S o m m ers  in

W ien abgehaltene große Bundesschießen zählt 
gewiß zu den Ereignissen, und so konnte 
es nicht fehlen , daß dem geräuschvollen 
m odernen Schützenepos verschiedene S ch ieß 
stätten, Schützenvereine und Gesellschaften 
nachdrängten, um  auch ihren geschichtlichen 
S ch a tten  in die G egenw art zu werfen. I n  
der T h a t  kommen da gar mancherlei interes
sante vergessene D inge zur S prach e  und es
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kann nicht geleugnet werden, daß sich in der 
V ergangenheit so mancher Schießstütten und 
Schützengesellschaftcn oft ein herrliches Stück 
Culturgcschichte m it abspielt. E inen besonderen 
Anspruch auf unsere Theilnahm e machten da 
die alten Schützenfeste m it ihren eigenthüm 
lichen Schicßwcrkzeugen, originellen Gestalten 
und noch originelleren B räuchen und G e 
w ohnheiten; Feste, bei denen cs oft hoch 
herging und die nicht selten auch einen g ra n 
diosen C harakter annahm en.

V on einer bescheidenen Schießstätte in 
einem ganz verborgenen W inkel der schönen 
grünen S te ie rm ark  wird sich freilich nichts 
absonderlich M erkw ürdiges berichten lassen, 
und ein kleiner, au s zufällig aufgefundener 
Q uelle  geschöpfter B e itrag  zu ih rer E ntstehungs
geschichte wird freilich im  oben angedeuteten 
S in n e  n u r einen spärlichen S ch a tten  werfen. 
Indessen dürften ein p a a r scheinbar ganz ge
ringfügige Umstände doch nicht alles In teresses 
bar sein.

I m  F rü h ja h re  1 8 3 5  tru g  m an sich in 
der P a a l  m it dem Projekte der B ild u n g  einer 
Schützengesellschaft und der E rrichtung einer 
„priv ilegirten  Schießstä tte ." P a a l  im P a a l 
graben zählte dam als theils am Paalbache, 
theils am östlichen und westlichen Abhänge 
des G ra b en s  nicht m ehr a ls  3 2  H äuser und 
gehörte zur Steuer-gemeinde S t a d l  im  po li
tischen Bezirke der dam aligen Herrschaft 
Goppelsbach. D e r m ehr a ls  3 S tu n d e n  von 
N orden nach S ü d e n  lange P a a lg ra b en  wird 
von dem gleichnamigen, nicht weniger a ls 
5  sogenannte M au th m ü h len  und das S t a h l 
hammerwerk P a a l  in B ew egung setzenden 
Bache durchflossen. D em  V erw esam te in 
der O rtschaft P a a l  unterstanden eigentlich 
1 0  H äm m er, w orunter 7 Z errennhüm m er m it 
einer Produktion  von 3 0 6 0  C tr . Roheisen 
m it 3 2 .0 0 0  F u ß  Kohlen und von 2 4 4 5  C tr . 
S t a h l  im  W erthe von 2 9 .4 3 0  sll C . M .  
W ir  sprechen hier natürlich von dam als. 
L ängs des rechten U fers des Paalbachcs 
führte ein W eg oder vielmehr ein Fußsteig

in den Paalw inkcl über die Fladnitz nach 
K ärn then  in  den politischen Bezirk W citen- 
fels. W ir  müssen dieser topographischen 
S itu a t io n  insbesondere erwähnen, weil bei 
der F rag e  der E rrichtung einer Schießstütte 
dieser Fußsteig namentlich in B etracht kam.

Z n  dieser E rrichtung bedurfte m an selbst
verständlich eines Consenses sowohl von S e ite  
der politischen Bezirksbehörde a ls  auch des 
K rc isam tes in Iu d e n b u rg . B e i dem letzteren 
w ar das fürstl. Schwarzcnberg'sche O b e r-  
vcrw esam t in  M n ra n  a ls  vorgesetzte In s ta n z  
der S tahlham m erw crkc in der P a a l  schon 
zu A nfang des J a h r e s  1 8 3 5  um B ew illigung 
der E rrich tung  einer Privilegirten S ch ieß 
stätte bei der Gewerkschaft eingeschritten und 
hatte das K re isam t eine A eußerung der po li
tischen Bezirksobrigkcit in Goppelsbach über 
diesen Gegenstand abgefordert. Letztere gab 
auch am 2 4 . A pril 1 8 3 5  ih r G utachten ab, 
erhob aber in demselben Bedenken gegen die 
ursprünglich projektirtc Schußlin ie , resp. den 
Schießstand wegen der M öglichkeit der B e 
streichung des Fußsteiges im Paalw inkel durch 
die K ugeln von Fehlschüssen.

Diese löbliche B ehörde bestand zu jener 
Z e it  au s einem Bezuckscommissär, zugleich 
V erw alte r der H errschaft Goppelsbach, einem 
Am tsschreiber und einem G erichtsdiencr, die 
Spitze  der O brigkeit bildete aber der Besitzer 
der genannten H errschaft; da nun aber dieser 
Letztere zu oberst der sich neu gestaltenden 
Schützengesellschaft figurirte, so macht es 
einen seltsamen Eindruck zu sehen, wie sein 
a ls  Bezirkscom m issär fnngirender B eam te 
Schwierigkeiten gegen das Unternehmen erhob.

D a  es nun  bei solchen Gelegenheiten 
nicht ohne eine Commission zur P rü fu n g  der 
Localverhältnisse abgeht, so ordnete auch das 
K re isam t am 14. M a i  1 8 3 5  eine solche an, 
welche denn auch am 2 0 . August an O r t  
und S te lle  zusam m entrat und vom K re is- 
ingenieur, dem politischen Bezirkscomm issär 
und P a a lc r  W erksverwcscr reprüscntirt wurde. 
N atürlich  bildete der Schützcnstand, die
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P lac iru n g  der Scheiben und die S c h u ß 
linie den Gegenstand der eingehendsten U nter
suchung, und nachdem A lles gehörig erwogen, 
erm ittelt, abgemessen und beaugenscheinigt, 
endlich solche M aß reg e ln  festgestellt worden, 
daß cs bei äußerster Hinciurückung des Schieß- 
standcs in  eine den Paalerbach an sener 
S te lle  flankirende S te in w an d  auch dem 
ungeschicktesten Schützen nicht möglich w ar, 
seine "K ugel anders a ls  in  einer kaum in die 
M itte  des Paalerbaches fallenden Linie abzu
senden, wurde das P ro to co ll geschlossen.

D a s  K re isam t nahm  von dem Local- 
befnnde Akt; da aber ein an den Schießstand 
stoßender Z iegenstall noch ein Bedenken er
regte, resp. ein H inderniß  bildete, so wurde 
der Gewerkschaft die A lternative der B e 
seitigung dieses S ta l le s  oder der A ufführung 
einer Feucrm aucr gestellt. Zugleich wurde die 
V orlage des M itg lied  cr-Verzeichnisses der 
Schützengesellschaft abgefordert.

D ie Gewerkschaft opferte nun auch den 
Z iegenstall und nachdem nun allen V orbe
dingungen R echnung getragen worden, erfolgte 
m it kreisämtlichcm D ecrete vom 12 . M ä rz  
1 8 3 6  die B ew illigung zur E rrichtung einer 
priv ilegirten  Schießstättc  in der P a a l  unter 
V orbehalt der genauen E in h a ltu n g  aller im 
P ro toco ll vom 2 0 . August 1 8 3 5  festgestellten 
M aß reg e ln  und Beobachtung der bestehenden 
Polizeivorschriften. A us dem M itgetheilten  
dürfte zu ersehen sein, m it welchen Schw ierig 
keiten auch kleine D inge —  hier ein S ch ieß 
stand an einer ganz abgelegenen, von einem 
Bache, sonst aber von lau te r G estrüppe und 
Felsw änden  umgebenen S te lle  —  bei ihrem 
In sleb en tre ten  zu kämpfen haben.

E iner Liste vom 14 . O c to b er 1 8 3 5  zu 
Folge bestand das G ro s  der Schntzengesell- 
schaft au s 3 2  M itg liedern . Dieselben hatten 
sich von P a a l  selbst, von G oppelsbach, S ta d l ,  
S t .  R uprecht, Predlitz und Einach rccru tirt 
und gehörten verschiedenen B ernsen an. An 
der Spitze der Gesellschaft figurirtcn der 
Hcrrschastsbcsitzer von G oppelsbach, dam als

noch H e rr  E rnst H olzel, der dortige 
erste B eam te, zugleich politische Bezirks- 
commissär, sodann der S teuereinnehm er, 
W irthschaftsverw alter und G erich tsactuar 
eben von dort. W enn m an nicht vergißt, daß 
die verschiedenen Bedenken bei E rrichtung der 
Schießstättc von der politischen B ehörde zu 
G.oppelsbach augerregt worden, so kommt 
m au zu dem Schluffe, daß diese H erren  nach
gerade m it sclbstgeschaffenen Hindernissen 
kämpften, und daß es doch weit einfacher 
und natürlicher gewesen w äre, die etwaigen 
Schwierigkeiten gleich bei der ersten E ingabe 
an das K re isam t zu beseitigen. Aber es kam 
formell eben auf eine Commission an und ohne 
diese w äre es selbstverständlich nicht gegangen.

U nter den übrigen M itg liedern  finden w ir 
die H erren  vom P a a le r  S tah lw erk sv erw es
amte, die dortigen S tah lm eiste r und S t a h l 
schmiede, den R eviersäger, Z im m erm eister und 
einen R ealitätenbesitzer, alle von P a a l ;  ferner 
einen K aufm ann , Fleischhauer, C hirurgen, 
Bäcker, M üllerm eister und Realitätenbesitzer, 
zudem einen Lederermeister, sämmtlich von 
S t a d l ;  sodann den P fa rrp ro v iso r, einen 
W irth  und einen Hausbesitzer von S t .  R u p - 
precht, schließlich den P fa rrv ic a r  und einen 
W irth  von Predlitz, und von Einach auch 
einen W irth  und einen Zechner und N cali- 
tätenbesitzcr.

I n  einer besonderen R ubrik  der M i t 
gliederliste findet sich auch die Angabe der 
E ntfernung  des W ohnortes von der S ch ieß 
stätte. D ie  weiteste D istanz betrug nicht mehr 
a ls  1 S tu n d e . A ußer den T heilnehm ern in 
loco wohnten die übrigen Mitschützen nicht 
weiter a ls  eine viertel und eine halbe S tu n d e .

E ine zweite specielle Liste vom 2 2 . O c to 
ber 1 8 3 5  hatte aber ganz besonders illustre 
N am en von M itg liedern  aufzuweifen. E s  
sind d ie s : Erzherzog Jo h a n n , F ü rs t (Jo h a n n )  
Adolph zu Schw arzenberg, F ü rs t A lo is von 
und zu Liechtenstein, F ü rs t P a u l  Eßterhazy 
und P a u l  Adison, „P räsid en t der vereinigten 
S ta a te n  von N ordam erika." S in d  diese
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N am en schon an und fü r sich von besonderem 
Interesse, namentlich in  B eziehung auf eine 
bescheidene Schießstätte  in einem so verborge
nen Erdenwinkel, und w ürden w ir schon die
ser M itg lied er willen es nicht verschmäht 
haben, die Gründungsgeschichte dieser S ch ieß 
stätte aus dem Dunkel an das Licht hervor
zuziehen: so verdienen auch die W ohnorte 
und die dam alige E ntfernung  derselben von 
der Schießstätte eine besondere B eachtung. 
V on W ien, wo Erzherzog J o h a n n  und die 
Fürsten  zu Schw arzenberg  und von und zu 
Liechtenstein wohnten, bis nach dem P a a l 
graben berechnete m an  dam als 4  T agreisen, 
von London, dem A ufen thaltso rte  des Fürsten  
E ßterhazy, bis dahin 3 0  T agreisen und von 
P h ilade lph ia , dem Wohnsitze P a u l  A dison 's, 
b is nach S te ie rm ark , resp. b is zur S ch ieß 
stätte, betrug die E ntfernung  nicht weniger 
a ls  1 7 5  Tagreisen. W ie haben sich seitdem 
die Z eiten  und die Umstände geändert!

Erzherzog J o h a n n !  W o hätte dieser N am e 
gefehlt, wenn es in der grünen S te ie rm ark  
eine gute, schöne, nützliche Sache, oder auch 
n u r  einen vergnüglichen Zweck g a lt!  Aber 
auch auf die andern N am en durften die P a a l 
winkler stolz sein. D ieselben konnten der 
neuen Schießstätte  n u r zum Lnstre dienen und 
derselben ein besonderes Prestige verleihen.

V o r dem N am en P a u l  Adison müssen 
w ir aber insbesondere H a lt  machen und einen 
Augenblick verweilen. D am alig er P räsiden t 
der nordamerikanischen F reistaa ten  w ar, und 
zw ar bereits seit 1 8 2 9 , der G en era l Andrew 
Jackson und blieb cs nach seiner W iederw ahl 
b is 1 8 3 7 , in welchem J a h r e  er M a r t in  von 
B u re n  zum Nachfolger auf den P räsiden ten 
stuhl erhielt. Jackson 's unm ittelbarer V o r 

gänger in  der Präsidentschaft w ar J o h n  
Q u in ch  A dam s von 1 8 2 5  bis 1 8 2 9 , wel
cher dem vielgenannten J a m e s  M o n ro e  ( P r ä 
sident von 1 8 1 7  b is 1 8 2 5 )  folgte. V o r 
diesem ist aber J a m e s  M adisou  zu neunen. 
E r  w ar der vierte P räsiden t der vereinigten 
S ta a te n  von 1 8 0 9  bis 1 8 1 7 . D ie  N am en 
M ad isou  und Adison sind so ähnlich klingend, 
daß m an bei der obigen N am ensangabe an 
eine V erw echslung und etwa an einen Ex
präsidenten denken könnte, denn 1 8 3 5  lebte 
noch M adison  und starb erst am 2 8 . J u n i  
1 8 3 6  auf seinem Landsitze M o n tp e lie r in 
V irg in ien . E r  hieß aber J a m e s  und nicht 
P a u l  und w ar von G eb u rt ein V irg in ier 
und kein Pennsy lvan ier, während bekanntlich 
P h ilad e lp h ia  eine der bedeutendsten S tä d te  
des letzteren S ta a te s  ist und bis 1 7 9 9  auch 
factisch dessen H auptstad t w ar. W elches eigent
liche B ew and tn iß  es daher m it dem N am en 
P a n l  Adison hat, können w ir trotz aller dies- 
fälliger Nachforschung nicht au fk lä ren ; genug, 
daß ein jedenfalls angesehener N ordam erikaner 
seinen N am en der Schützengesellschaft in  der 
P a a l  einverleiben ließ. A ls P räsiden t der 
vereinigten S ta a te n  von N ordam erika, w as 
er übrigens n i c h t  w ar, wenn ihn auch die 
P a a le r  dazu beförderten, würde er inm itten 
der Letzteren a ls  eine exotische G röße  her
vorgeragt haben.

W a s  die H errschaft G oppelsbach betrifft, 
so überging dieselbe im  J a h r e  1 8 4 0  in  den 
Besitz des Fürstenhauses Schw arzenberg, nach
dem schon ein J a h r  vorher m it dem früheren 
In h a b e r  derselben ein K au fs-  und V erkaufs-. 
Vertrag abgeschlossen worden w ar.

W ien, im O ctober 1 8 8 0 .
Adolf ZSerger.

Vom  Adlerhorst.
W . A. B aillie  G ro h m an n  ist ein ersah- l i s s "  " )  gelesen und nach dessen genußreicher

rener J ä g e r ,  ein unerschrockener B ergsteiger Lecture u n s die hier ausgesprochene Ueber-
und —  ein trefflicher Schriftsteller. W ir  
haben sein Buch „ l ^ r o l  anck t l ls  l l^ r o - *) Leipzig: Bernhard Tauchnitz.
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zeugung gebildet. D a ß  w ir außer der E r 
w ähnung des literarischen W erthes der A r
beit dem A uto r auch den T r ib u t  der W erth 
schätzung a ls  J ä g e r  und B ergsteiger zollen, 
enthält fü r  ein W erk, das die g roßartigen  
in  der N a tu r  empfangenen Eindrücke wieder
gibt, das beste Lob.

S p ric h t der E rzäh ler, so folgen w ir ihm 
nicht allein m it vollstem In teresse , sondern 
m it der Ueberzeugung über die Echtheit dessen 
w as u n s  geboten. Bescheiden wird N eben
umständen und S itu a tio n e n  E rw ähnung  ge
than , die fü r den, der das Leben in den 
Hochalpen m it seinen G efahren  und E n t 
behrungen kennt, wichtig erscheinen, der aus 
diesen entnim mt, welche W ege betreten w er
den m üßten, das erfreuliche Z ie l, eine g ründ
liche K enntniß von Land und Leuten, zu er
reichen.

G ro h m an n  lebte J a h r e  hindurch in unse
ren Hochalpcn und ha t sich m it der S prach e , 
den S i t te n  und G ebräuchen der G e b irg s
bewohner v e rtrau t zu machen gewußt. D en 
H olzfäller im entlegenen Hochthale, den W ild 
schützen oder den Pascher, C haractere , in deren 
Denken und Fühlen  cs ebenso schwer ist einen 
Blick zu thun , a ls  es ist das T reiben der 
flüchtigen Gemse zu studiren oder den H orst 
des A dlers zu durchforschen, ha t er in ihrem 
intim sten T h u n  und Trachten belauscht.

D ie  socialen Verhältnisse werden in dem 
Buche ebenso glücklich beleuchtet, der W a h n 
glaube, der in  diesem Lande noch stark in  die 
H alm e schießt, in mancher ergötzlichen Episode 
geschildert, aber auch irrige  Vorstellungen 
widerlegt, wie sie der flüchtige T ourist, der 
das Leben der T iro le r  n u r so kennen lernte, 
wie etwa die Alpen vom Eisenbahnzuge au s, 
sich gebildet.

W ir  empfehlen dieses W erk den Lesern l 
der Ja g d -Z e itu n g  auf das W ärm ste und wollen, 
unsere Ansicht über dasselbe zu unterstützen, 
n u r  eine kleine P ro b e  au s  dessen reichem I n 
halte herausgreifen .

„ W ir  hatten einen beträchtlichen Unweg zu 
machen gehabt, um  den höchsten Punkt der 
F e lsw and  zu erreichen und nachdem w ir J a g d -  
geräth und P ro v ia n t von den S ch u lte rn  ge
worfen, machten w ir u n s  sofort v e n tr s  u t s r r e  
an die R ecognoscirung , indem w ir an  den 
R a n d  des Absturzes krochen und soweit wie 
möglich vorgebeugt auslug ten .

G ro ß  w ar unsere Enttäuschung, a ls  w ir 
ungefähr 8 0  bis 9 0  F u ß  un ter u n s einen 
F e lsv orsp rung  gew ahrten, der w ährend des 
Anstieges unserer Aufmerksamkeit entgangen 
w a r und der sich dachartig gerade über jenen 
T heil der W and ausspannte, un ter dem w ir 
den H orst der A dler vermutheten.

Nach längerer B e ra th u n g  kamen w ir z u . 
dem Entschlüsse, u n s  b is zu diesem F e lsv o r
sprung herabzulassen und denselben zur B a s is  
unserer weiteren O p erationen  zu machen, statt 
wie w ir u n s  ursprünglich vorgenomm en, von 
der Höhe dieselben auszuführen . E inen  der 
M ä n n e r  ließen w ir m it der B estim m ung zu
rück, das schwere, 5 0  K lafte r lange, einen 
halben Z o ll  dicke S e i l  herabzulassen, w ährend 
w ir selbst, M a n n  fü r M a n n , u n s  die H ände 
reichend auf dem R ande  des A bhanges bis 
zur erw ähnten S te lle  u n s  hinarbeiteten. D e r  
saum artige V orsprung  w ar von abwechselnder 
B reite , selten un ter 2 , an manchen S te lle n  
7 b is 8 S chuh  b re it; an  der S te lle  über 
der F e lssp a lte , wo die M ä n n e r  m it dem 
S e ile  aufgestellt w aren, m aß er n u r 3  bis 
4  Schuhe. Außerdem, daß u n s  dieser Um 
stand zwang bei allen Bew egungen die größte 
Vorsicht anzuwenden, w ar es gerade kein 
angenehmes G efühl, über einem gähnenden 
A bgrunde von 8 0 0  Schuhen Tiefe zu stehen, 
m it keinem anderen H a lt zur S e ite  a ls  die 
g latten Felsw ände. 2  oder 3  F u ß  über dem 
V orsprunge trieben w ir einen starken eisernen 
Haken in  den F e ls , durch welchen w ir das 
S e i l  zogen, das mit dem einen Ende über 
den F e ls  abh ing ; die R eibung an den scharfen 
K anten  des letzteren zu vermeiden ließen w ir 
es über einen m it Eisenklamm ern befestigten
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S ta m m  gleiten, der so den D ienst einer 
festen R olle  th at.

M i t  H ilfe des H akens konnten w ir das 
Ende des S e ile s  bis zu jenem Punkte seit
w ä rts  führen, wo ich die fünf M ä n n e r  
postirt hatte, die in  Abständen von 3  F u ß  
einer hinter dem Anderen H and an d a s 
selbe legten.

Nachdem diese A nordnungen getroffen 
w aren, wendete ich meine Aufmerksamkeit 
dem breiten Ledergürtel zu, den ich, ähnlich 
den Feuerw ehrm ännern  um  meine H üften 
gelegt hatte. Ic h  zog d as Ende des S e ile s  
durch den auf der Vorderseite desselben 
befestigten R in g  und knüpfte dasselbe sodann 
an einen starken S ta b ,  der m ir a ls  S itz  
dienen sollte. Diese A rt der Befestigung ist 
der früher gebräuchlichen, sich um  die H üften  
und an den F üßen  festbinden zu lassen, v o r
zuziehen, da diese die freie Bew egung beein
trächtigt, w ährend die Sicherheit, fü r den 
F a ll des A bgleitens vom Holze dieselbe ist.

E in  starker Hirschfänger im  G ü rte l, ein 
kleiner, doch kräftiger S m ith -R e v o lv e r und 
ein besonders langer Bergstock, der an seinem 
oberen Ende m it einer A rt B ootshaken ver
sehen w ar, bildeten meine A usrüstung .

F ü n f  H olzfäller hielten das S e il ,  während 
die beiden F orstw arte , am R ande  des A b
hanges m it gespanntem H ahne lagen, bereit 
mich zu vertheidigen, fa lls  die A dler heim 
kehrten, während ich m it der P lü nderung  
des H orstes beschäftigt. I n  dieser Hinsicht 
w ar mein Leben eben so gut ih rer W ach
samkeit ünd ihrem  sicheren Schutze anvertrau t, 
a ls  den muskulösen A rm en der fünf H olz
arbeiter, die das S e i l  hielten.

M i t  H ilfe des Bergstockes gab ich m ir 
einen leichten S to ß ,  der mich sofort weit 
über den A bgrund führte. O b w o h l ich mich 
nicht zum ersten M a le  in dieser Lage befand, 
so brachte doch der Anblick der schwindelnden 
Tiefe in  den ersten M in u ten  eine aufregende 
W irkung auf meine N erven hervor. B a ld  
hatte ich mich jedoch wieder erholt und

betrachtete die neue S itu a t io n , in  der ich 
mich befand, —  an einem kaum m ehr a ls 
fingerdicken S e ile  über einem Abgrunde von 
1 0 0 0  F u ß  Tiefe schwebend —  m it jener 
Lust, die den an rauhe B erg fah rten  gewohnten 
M a n n  überkommt, wenn ein b isher unge- 
kanntes G efüh l von G efah r seine S ee le  
durchzittert.

D ie  A bfah rt dauerte nicht länger a ls 
1 0  b is 15  M in u ten . A ls  ich gegenüber 
jener Felsspalte , an der sich das V orhandensein 
des H orstes durch ein G ew irre  dü rrer Zw eige 
und U n ra th s-A b lag eru n g  bemerkbar machte, 
angelangt w ar, stellte ich durch zwei kräftige 
Rücke an der S ig n a lle in e  die F a h r t  ein.

Z u  Folge der überhängenden G esta lt 
des Felsens fand ich mich 1 0  b is 12  F u ß  
vom Horste entfernt, eine Schwierigkeit, die 
ich m it H ilfe des B ootshakens leicht überw and. 
E in  W all von dürren  Aesten und M o o s  
hinderte mich vom In n e rn  des H orstes irgend 
etw as wahrzunehm en. Vorsichtig kroch ich 
auf einer abfallenden F e lsp la tte , die zum 
Horste führte, vor, und erhob mich langsam , 
m it der Rechten K opf und Gesicht gegen 
irgend einen A ngriff der jungen A dler schützend.

M a n  kann sich mein freudiges E rstaunen 
denken, nicht einen, sondern zwei junge A dler 
zu finden. S ch rille s  Gekrächze und ominöses 
Zischen brachten sie meinem unerw arteten  
Besuche entgegen. W ährend sie vergeblich m it 
ihren Fittichen um  sich schlugen, stierten 
sie m it den kleinen, doch unaussprechlich 
wilden Augen aus mich und sperrten die 
S ch n äb el so weit a ls  möglich auf, —  deutlich 
anzeigend, daß ihre Frühstückstunde nahe sei.

Ic h  löste meinen Segeltuch-Sack, den 
ich am Sitze befestigt hatte, ab und machte 
mich d aran  einen meiner jungen G efangenen 
da rin  zu versorgen.

W ährend der R aubvogel in den F a lte n  
des Sackes zauste, den ich ihm über den 
K opf geworfen hatte, band ich die kräftigen 
K ra llen , befreite ihn hierauf noch einm al von 
der unwillkom m enen Hülle und versicherte
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m it einer S c h n u r  Schnabel und F lü g e l. 
Nachdem ich ihn nunm ehr im  Sacke u n te r
gebracht hatte, füllte er denselben so voll
kommen a u s , daß ich die Absicht, auch das 
zweite Exem plar in demselben unterzubringen, 
aufgeben m ußte.

D a s  seltene Vorkommen zweier junger 
A dler in einem Horste ließ mich nicht die 
Vorsicht gebrauchen einen zweiten Sack m it
zunehmen und ich m ußte nun auf ein M itte l  
sinnen, meinen noch losen G efangenen u n ter
zubringen.

Nach einigen fruchtlosen Versuchen gelang 
es m ir, ihn durch Ueberwerfen meines Rockes u n 
schädlich zu machen und zu binden. D en  Sack 
m it dem einen V ogel band ich an  die S ig n a l 
leine, den zweiten gedachte ich w ährend der A uf
fa h rt in  der H and zu halten, da ich annahm , 
daß K lauen  und S chnabel hinlänglich fest
gebunden seien, daher keinen Schaden thun 
könnten.

Nachdem meine Expedition einen soweit 
günstigen E rfo lg  hatte, w a r ich froh aus 
dem Horste zu kommen, denn der Gestank, 
der von dem reichlich verstreuten A as a u s 
ging, verleidete den A ufenthalt jedem anderen 
W esen, das zartere N erven h a t a ls  ein R a u b 
vogel. D ie  Ueberreste, die ich gewissenhaft 
zählte, bestanden aus einer halbverzehrten 
Gemse, den Skeletten weiterer drei Gemsen, 
einer Z iege, den Ueberbleibseln eines Schnee- 
hasens und dem Kopfe und H alse  eines 
Rehkitzes.

A uf dem S itze  hatte ich mich zurecht
gerückt, setzte den Haken m eines Bergstockes 
in  der F e lsw and  ein, und gab das Zeichen 
mich aufzuziehen. D en  V ogel hielt ich in 
der Linken, w ährend ich beabsichtigte, mich 
m it der Rechten soweit h in au s zu sichern, 
b is ich wieder in die Senkrechte gekommen. 
Doch ich hatte die Rechnung ohne den W irth  
gemacht.

D e r  erste tüchtige Ruck, den die 2 0 0  F u ß  
ober m ir postirten M ä n n e r, ganz gegen meine 
Anweisung, viel zu kräftig machten, riß  m ir

den Bergstock aus der Faust, so daß er in 
den A bgrund fiel, während ich m it fürchter
licher Schnelligkeit nach a u sw ä rts  schwang. 
M eine  Lage w ar die denkbar gefährlichste. 
D ie  K ra f t  der rückgängigen Bew egung m ußte 
mich m it entsetzlicher G ew a lt gegen die F e ls 
wand schleudern. E s  gab n u r ein M itte l  
zu m einer R e ttu n g  und das w a r zweifelhaft 
genug. Glücklicher Weise verließ mich in 
diesem kritischen M om ent nicht meine G eistes
gegenwart und so ergriff ich diese einzige 
sich m ir bietende G elegenheit Leib und Leben 
zu retten.

D e n  O berkörper zurückgelegt streckte ich 
die Füße  v o rw ärts  und erw artete so den 
fürchterlichen S to ß ,  selbstverständlich so, daß 
meine S o h le n  zuerst den F e ls  berühren 
m ußten. D ie  rückgängige B ew egung des 
P en d e ls , beschleunigt durch meine K ö rp er
schwere, begann, eine Secunde  später w ar 
ich gerettet. D ie  Füße, geschützt durch die 
schweren eisenbeschlagenen Schuhe, w aren  die 
einzigen T heile m eines K ö rp ers , die diesen 
A npra ll au sh a lten  konnten. D a s  alleinige 
böse R esu lta t m einer B e rü h ru n g  m it dem 
F e ls  w ar ein G efü h l der Lähm ung in  den 
F üß en  und ein Prickeln in  Rücken und Lenden.

W ährend  dieser Zwischenfall sich abspielte, 
fühlte ich wie ein dunkler Gegenstand ganz 
nahe an m ir vorbeisauste, ich verspürte 
deutlich den Luftdruck und vernahm  jenen 
pfeifenden T o n , der durch den F a ll  eines 
G egenstandes von bedeutender Höhe h e rv o r
gerufen w ird . Ic h  dachte, es sei ein S te in  
gewesen und wendete meine Aufmerksamkeit 
um som ehr nicht länger dieser Erscheinung zu, 
da Plötzlich ein heftiger Schm erz in m einer 
linken S e ite  dieselbe ablenkte. D em  Vogel, 
den ich un ter dem Arm e tru g , gelang es, 
trotzdem daß ich ihm  den Schnabel m it dem 
Schnupftuche zugebunden hatte, sich lo s  zu 
machen und mich in der S e ite  zu verwunden. 
E tw as  auf die W uude gestreutes Schießpulver 
w ar eine schmerzende aber wirkungsvolle C u r .  
A ls ich nun aufsah, bemerkte ich, daß ich,
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sta tt a u fw ärts  gezogen zu werden, u nver
ändert in derselben Höhe blieb.

Nachher erfuhr ich, daß jener Gegenstand 
den ich fallen sah, der B aum stam m  w ar, 
über den das S e i l  gerollt, der von höchster 
Wichtigkeit fü r die S icherung  m einer F a h r t  
gewesen. D a  ich von diesem Zwischenfall 
nichts wußte, so stieg meine Angst von 
M in u te  zu M in u te . E ine S tu n d e  und noch 
eine h a rrte  ich schon in dieser höchst trost
losen Lage a u s .

E in  wenige F u ß  über meinem H aupte  
vorspringender Felsen gestattete m ir keinen 
Ausblick und auf m ein w iederholtes R ufen  
drangen von O b en  n u r undeutlich vernehm 
bare A ntw orten  zu m ir, au s denen ich n u r 
die W orte  „G ed u ld " und „w arten" verstehen 
konnte.

D e r  Eindruck dieser W o rte  w äre ein 
beruhigenderer gewesen, wenn sich der H im m el 
nicht verschworen hätte, mich überdies noch 
m it einem kalten B ade  in der G esta lt eines 
jener heftigen G ew itterregen zu bedenken, 
von denen m an in  dieser A lpen-R egion oft 
überrascht w ird.

Gänzlich ungeschützt, w a r ich in  fünf 
M in u ten  bis auf die H a u t durchnäßt; der 
Blitz umzuckte mich in  allen R ichtungen und 
fürchterliche Donnerschläge folgten einander 
in  wenigen Secunden .

D ie  S ch au er, welche m ir meine Lage 
erregten, erhöhten sich, wenn ich an die m ög
liche Rückkehr der alten A dler dachte, die 
jedenfalls einen K am pf zur Folge gehabt 
hätte, der un ter den gegebenen Umständen ein 
sehr ungleicher sein m ußte. W enn ich auch 
annahm , daß meine Schützen noch an ihren 
Posten w aren, so w ar doch der S ch u ß  aus 
einen herabstoßenden Vogel, mochte er auch 
noch so groß sein, n u r sehr unsicher und 
läß t überdies die Taktik des G o ld ad le rs  keinen 
zweiten zu. M a n  sieht einen Punk t am H orizont 
und schon im  nächsten M o m en t ist der mäch
tige Vogel m it voller W ucht über sein O p fe r

gefallen. E in ige S ch läge m it seinen starken 
F lügeln  betäuben es, ein fürchterlicher Hieb 
m it dem Schnabel spaltet den Schädel des
selben oder re iß t den K örper von der B ru st 
b is zu den R ippen  auf. W o h l sind auch 
Beispiele bekannt, da der besonnene, u n e r
schrockene J ä g e r  seinen Feind im  Augenblicke 
des A npra lles herunterschoß oder stach. Ich  
hatte glücklicher Weise diesen K am pf nicht zu 
bestehen, die A lten kamen diesen T ag  nicht.

D a s  G ew itte r w ar schon lange vorüber und 
schon begann es Abend zu werden, a ls  ich 
die erste B ew egung des S e ile s  bemerkte und 
meine A uffahrt, die vor vier S tu n d e n  be
gonnen, sich fortsetzte.

W ie ich nachher erfuhr, w ar die Ursache 
der Unterbrechung m einer A uffah rt die folgende. 
A ls  der Block, der a ls  feste Nolle diente, abge
sprungen w ar, durften die M ä n n e r  keinen weiteren 
Z u g  am  S e ile  wagen, da die scharfen F e ls 
kanten die W irkung eines M essers auf d a s 
selbe gehabt hätten . S ie  theilten den U nfall 
dem M a n n e , der aus der Höhe zurückgeblieben 
w ar, m it, der sich sofort an  das F ä llen  eines 
neuen B aum stam m es machte. A ls  er m it 
demselben beladen zu den auf dem V orsp rung  
stehenden M ä n n e rn  abstieg, wurde er vom 
G ew itte r überrascht, ein B litzstrahl schlug in 
einer E ntfernung  von kaum dreißig S ch ritten  
in  den Felsen und betäubt brach der M a n n  
m it seiner schweren Last zusammen. E s  
dauerte geraum e Z eit, b is er seine B esinnung 
wieder erlangt h a tte ; glücklicher W eise u nver
letzt geblieben, konnte er seinen W eg fo rt
setzen.

K aum  hatte ich festen B oden un ter m ir, 
erkannte ich, es sei von höchster Wichtigkeit, 
daß w ir alle noch vor E inbruch der Nacht 
die Höhe erreichen, so daß ich alles F rag en  
und E rzäh len  vermeidend, nachdem das S e i l  
n u r  rasch an einen B aum strunke befestigt 
w ar, den durch die bereits herrschende 
Dunkelheit gefahrvoll gewordenen Aufstieg 
fortsetzte und glücklich vollendete."



543

Aus Afrika?)
A n  Bord des Steamers „Assyria" auf dem indischen Dcean.

D en  2 3 . A pril 1 8 8 0 .
M e in  lieber F reu n d !

Ic h  bilde m ir fest ein, Ih n e n  von V ene
dig geschrieben zu haben, und zw ar am
8 . A pril. W ir gingen am 9 . A p ril an B ord  
des D am p fers  „C ey lo n " , begleitet von einem 
G esang-V erein  in drei G o n d e ln , der die 
wunderbarsten S achen  sang, w ofür ich auch 
heillos bezahlen m ußte. D ie  braven Hunde 
w urden gewaltsam  an B o rd  gebracht, ich hatte 
fü r dieselben von Venedig b is Aden v ierhun
dert M a rk  ohne F u tte r  entrichtet; S ie  werden 
zugeben, daß das etw as b itter ist An B o rd  
fanden w ir von erw ähuensw erthen P ersö n 
lichkeiten die M archioneß of B u te  m it ihrer 
Cousine M iß  S tu a r t ,  beide D am en eroberten 
im  F luge mein Herz durch die Aufmerksam
keit, welche sie den vier H unden schenkten. 
E s  wurde sofort ein Kennell im provisirt, 
den die Ladies mehrfach m it ihrem  Besuch 
beehrten.

Um zehn U hr gab der S te am e r D am pf, 
um  einhalb elf U hr A bends kamen w ir bei 
einer Hundekälte in A ncona an, wo das 
S ch iff bis zum andern M o rg en  liegen blieb.

I n  B rind isi trafen  w ir am 1 1 . A pril 
M o rg e n s  fünf U hr ein, w ir machten einen 
kleinen A usflug  in  die S t a d t ;  m iserables 
Z eu g  von P ferden , indessen w ar es interessant 
zu sehen, daß zwei D ri t te l  derselben, welchen 
w ir begegneten, Hengste w aren.

D en  1 2 . A p r il ,  M o rg e n s  fünf Uhr, 
gingen w ir von B rind isi in S e e , hier w aren 
noch einige Passagiere zu u n s  gekommen, 
d a run ter S i r  J a m e s  Ferguson, G ouverneur 
von B om bay , C olonel P a lm e r und mehrere 
Andere.

U nterw egs w ar wenig zu sehen, mehrfach 
Regen, w ir pasfirten m ehrere In se ln , schließ
lich wurde das M eer etw as hoch und ich 
drückte mich in  die C abine. Am  1 5 . A pril, 
M o rg e n s  sechs U hr, kamen w ir in  A lexandria 
an, hier verließen die beiden Ladies das 
Schiff, um  nach Jeru sa lem  zu gehen.

W ir  w urden auf einen kleinen S te am e r 
gebracht und zum B ah n h o f gefahren, bis *)

*) Der Berliner „Sporn" bringt eine Reihe 
von Original-Corr. aus Afrika, denen wir die 
oben mitgetheilten anschaulich geschriebenen Briefe 
entnehmen.

S u e z  ging die Geschichte per B a h n . V on 
A lexandria b is Aden m ußte ich wieder fü r 
die H unde siebzig F ra n c s  bezahlen, ich werde 
indessen bei der P en in su lar- und O rie n t-  
C om pagnie reclam iren .

Unglaublicher Weise kostet der T ra n s p o rt  
der H unde von Aden bis Z an z ib a r n u r fünf
unddreißig Sch illing , die B ritish -Jn d ia -C o m - 
pagnie scheint also doch etw as reeller, a ls  
die P en in su lar- und O rien t-C om pagn ie .

V on Aden bis Z an z ib a r m uß ich wieder 
fünfunddreißig M ark  bezahlen (ohne F u tte r), 
dafür kann gerade ein Mensch m it Verkösti
gung die Reise auf dem ersten P latz machen. 
V on der S t a d t  A lexandria bekamen w ir wenig 
zu sehen, w ir pasfirten zwei Arme des N il 
und fuhren b is zu der S ta t io n  Ia g a z ig , durch 
große, unabsehbare G erstenfelder hin, aus 
denen hin und wieder P a lm bäum e hervor
rag ten , ein w underbares H etz-T errain . D ie  
u n s  begegnenden Pferde m iserable T hiere. 
G egen zwölf U hr Abends fuhren w ir in den 
B ahnhof von S u ez  ein, sofort hingen sich 
ein halbes H undert schwarze K erls  an alle 
T rittb re tte r  und T h ü ren  deß Z u g es , einer 
der B iederm änner öffnete von Außen das 
Coup^efenster, bot C igaretten  an und sagte, 
a ls  er hörte, daß w ir deutsch sprachen : „A h, 
B ism arck from  B e rlin !"  S ie  können sich 
denken, daß dies bei u n s  einen unendlichen 
Ju b e l  hervorrief.

W ie w ir uun  aus dem Coupäe b is a u f 's  
Sch iff kamen, ist m ir noch heute ein R äthsel. 
I n  der einen H and hatte ich meinen G e- 
wchrkosfer, m it der anderen führte ich den 
braven T y ra s ,  der bereits einem Schw arzen 
in die B eine gefahren w ar, und uun  begann 
ein G edränge, Gestoße und Geschrei, wie 
S ie  es sich nicht vorstellen können ; m ir thaten 
hauptsächlich die arm en Hunde leid. W ir 
kamen also auf dem B okhara  an und gegen 
drei U hr M o rg e n s  in 's  B e t t ,  alle D re i 
w aren w ir in eine C abine gepackt, dabei sing 
es endlich an  w arm  zu werden. M o rg en s  
m ußte ich m ir noch einen K offer von dem 
S te a m e r „V enise" holen, der sich nach dort 
v e rirr t hatte. Um 11 U hr dam pften w ir ab, 
m ehrere liebensw ürdige englische Fam ilien , 
d a ru n te r eine M r s .  I n n e s ,  die im  O ctober 
1 8 7 8  die F am ilie  eines C ap t. Lloyd be
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S in g a p o re  besuchte und Z eu g in  m ar, a ls  
M r .  Lloyd von circa dreißig bis vierzig 
Chinesen erm ordet und seine F ra u  schwer- 
verwundet wurde, ebenso wurde sie selbst durch 
drei B eilhiebe am Kopfe verwundet.

Am 2 0 . A pril schoß ich zwei S ee-A dler, 
von denen der eine auch a u f 's  Deck siel und 
von D r .  B öhm  abgebalgt wurde. D ie  Gestade 
des ro then M eeres sind thurm hohe, öde 
Felsen, die ganze Geschichte macht einen 
todten Eindruck.

Am  2 1 . A pril, M o rg e n s  11 U hr, fuhren 
w ir in den H afen von . Aden ein, derselbe ist 
eingefaßt von ein- b is zweitausend F n ß  hohen 
B ergen , die zum T h eil von den E ngländern  
befestigt sind. E s  stehen um  Aden herum  
mindestens 8 R egim enter (E ngländer).

B eim  Passiren  eines Panzerschiffes, von 
welchem aus nach einer Scheibe geschossen 
wurde, sah ich ein m itra illeuscnartiges G e 
schütz, vier Läufe lagen nebeneinander, schein
bar m it einer M ü n d ungsw cite  von anderthalb 
b is zwei Z o ll  und w urden dieselben bald 
einzeln, bald im  G anzen abgefeuert. D ie  A rt 
der Geschosse konnte ich nicht constatiren, 
wahrscheinlich sind es Explosions-Geschosse 
(natürlich H in terlader).

W ir  kamen schließlich am B o rd  der 
„A ssyria" an nnd richteten u n s  so leidlich 
ein. D ieser D am p fer ist eigentlich kein P a s 
sagierschiff, es w a r n u r  ein Badezim m er da.

Unsere sechs per E ilg u t gesendeten Kisten 
blieben natürlich in Aden zurück, w as mich 
in die größte V erlegenheit setzte; zwei S tu n d e n  
lagen die S te a m e r auf Büchsenschußweite 
nebeneinander, die Sachen  w aren nicht zu 
bekommen, wenn w ir sie in  einem M o n a t 
haben werden, so können w ir von Glück sagen. 
Um 7  U hr A bends dampften w ir a b ;  am 
2 3 . A pril, A bends 9  Uhr, passirten w ir 
C ap G ard afu i, zu deutsch „H üte D ic h !" , 
und nun  langw eilten w ir u n s zwischen H im 
mel und W asser des M öglichsten.

Abends spielte ich m it drei E ngländern  
W hist, aber ebenso unw ah r a ls  es ist, daß 
die U ngarn  alle gute R eite r sind, ebenso ist 
es m it den E ng ländern  m it dem W hist- 
S p ie le n ; H e rr m eines Lebens, spielten die 
Leute eine N a h t!  W enn ich m it diesen Leuten 
eine Reise um  die W elt machte und w ir beim 
S ta r te n  jeder eine M illio n  hätten , ich glaube, 
ich käme an der Spitze  von vier nach Hause. 
D ie  H unde leiden sehr, und da viele M u -  
ham edaner an B o rd  sind, so müssen sie

imm er fest angebunden werden. W ir  sind 
jetzt, S o n n ta g  M itta g  12 Uhr, unter dem 
siebenten G ra d  nördlicher B re ite , haben circa 
3 4  G ra d  W ärm e und wird das S ch iff von 
fliegenden Fischen umschwärmt. G estern haben 
w ir einige D elphine gesehen. Glücklicher Weise 
und drei M a l  unberufen ist die S e e  ruhig. 
Ehe ich nach dem I n n e rn  abrücke, werde ich 
Ih n e n  noch m al schreiben und dann später 
erhalten S ie  Nachrichten durch die afrikanische 
Gesellschaft. Schreiben S ic  doch m al E tw as  
im  „ S p o r n "  und fordern S ie  zum B e itr itt  
zur afrikanischen Gesellschaft a u f ;  der Witz 
kostet, glaube ich, ein M in im u m  von zehn 
M ark  per J a h r ,  m an kann natürlich auch 
m ehr geben. Alle anderen N ationen thun 
m ehr fü r die Sache, die große N ation  der 
Deutschen bring t gerade soviel an B eiträgen  
auf, daß die B ureau-K osten  gedeckt werden.

D a s  Local der afrikanischen Gesellschaft 
ist F rie d ric h -S traß e  1 9 1 ;  jedes M itg lied  
erhält sofort, wenn Berichte von den Reisenden 
einlaufen, dieselben unentgeltlich in Druck 
zugesendet. Also schreiben S i e  m al E tw as  
über die Sache. S ie  sollen auch J a g d -  und 
S p o rt-N o tizen  in  M enge haben. Ich  hoffe, 
A nfang J u n i  einige N um m ern des „ S p o rn "  
in  Z an z ib a r zn erhalten. F ü r  heute Adieu! 
Ic h  fahre M ittw och, den 2 8 . A pril, in 
meinem Schreiben fort. Heute früh haben 
w ir die Linie passirt und gondeln nun zwischen 
H im m el und W asser auf Z an z ib a r lo s . S e i t  
drei T agen  ist das E is  alle geworden, nun 
können S ie  sich die G etränke bei dreißig 
G ra d  R eau m u r durchschnittlich denken. E in s  
m uß ich Ih n e n  noch erzählen. Ich  sah neulich 
eine M asse K erls  m it ganz röthlichen H a a r e n ; 
a ls  ich mein E rstaunen  darüber ausdrückte, 
w urde m ir folgende E rk lä ru n g : die K erls 
hatten sich Kalk in die H aare  geschmiert, um 
die Läuse lo s  zu werden. Ich  sehne mich nach 
den B ergen , des frischen W assers wegen. 
H eute vor einem J a h r e  saß ich auf einer- 
schneebedeckten A lpe oben in  den K arpathen , 
A urel von Dravetzky und B e ta  von Gencsy 
w aren zur A u erh ah n -B a lz  bei m ir —  welch' 
ein C o n tras t!

Z an z ib a r, den 2 . M a i  1 8 8 0 .
Gestern bin ich hier eingetroffen und w ill 

n u r  noch wenig hinzufügen; ich habe einen 
T heil des M ars ta lle s  des S u l t a n s  gesehen, 
großentheils miserable Sch inder, kleine schmale 
Katzen, die n u r einen Kandschuh tragen  können, 
dabei ohne jede Pflege.
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Auch eine C avalcade von E ngländern  
begegnete ich zu Pferde, meistens kleine, hinten 
eng stehende T hiere von Aden, bei denen ich den 
N61VU8 i-erum (Hafer) vermißte. Ic h  bin von 
der langen S e e fa h rt  und der Hitze so betäubt, 
daß ich Ih n e n  nichts m ehr beschreiben kann.

Ueppige V egetation scheint auf der In se l  
vorherrschend, sonst ein H aufen viereckiger 
S te in h äu se r, die so eng aneinander gebaut 
sind, a ls  ob das T e rra in  m it G o ld  ausge
wogen werden m üßte. M itte  J u n i  denke ich 
in 's  In n e re  zu g eh en ; vor m einer Abreise 
schreibe ich Ih n e n  dann noch, die B riefe 
werden dann unregelm äßig  kommen, je nach
dem ich einer C araw an e  begegne. D e r hier 
wohnhafte D r .  Fischer (Preuße) holte u n s  
vom B o rd  der „A ssyria" ab und bewährte 
sich a ls  treuer L andsm ann. Heute will ich 
den verschiedenen C onsuln einen Besuch 
machen, um  dann demnächst vom S u l ta n  
empfangen zu werden. Unser V ertre ter ist 
augenblicklich abwesend.

D ie  H unde sind, dreim al unberufen, hier 
in so leidlicher Verfassung angekommen. D r .  
B reh m  ist augenblicklich in 's  In n e re  gegangen, 
um  V ögel zu schießen und zugleich den V o r
stehhund M ax  zu Prokuren. Also nochmals 
A dieu! —  W ie imm er I h r  „ S r . "

— , den 11. M a i  1 8 8 0 .
M e in  lieber F re u n d !

. . Ic h  will Ih n e n  nu n  d as W enige 
schreiben, w as ich erlebte; wirklicher S p o r t  
v a en t bis cknto.

W enn H e rr  H enry  S ta n le y  in  seinem 
Buche „W ie ich Livingstone fand" sa g t: E r  
habe A bends die E u ro p äer lebensm üde nach 
dem N a s i lnoAn schleichen sehen (hier in  
Z an z ib a r), so ist m ir das to ta l unverständlich ! 
Ic h  ging am Abend m einer Ankunft m it 
H e rrn  O tte n s , dem V ertre te r der F irm a  
H ausing, nach dem N n si inoKn (die einzelne 
P a lm e) und zw ar in  einem frischen Tem po, 
und das Erste, w as ich von E uropäern  zu 
Gesicht bekam, w aren junge Leute, die zwei 
P o n ie s  von Aden gegen einander tria lten  und 
in  festem P fe ifer bei m ir vorbei kamen. 
E inige M in u ten  später begegneten w ir einer 
C avalcade, da ru n te r eine D am e, die in  ganz 
m unterem  G alopp  an u n s  vorbeiging.

E inige T age darau f wurde ich zum P o lo  
eingeladen; auf jeder S e ite  w aren  drei H erren , 
die m it großer G ew andtheit von ihren kleinen 
Pferden au s den B a ll  trieben, die P a r te i

des H e rrn  O tte n s  siegte sieben M a l  hinter
einander, Letzterer, eine kräftige G estalt, so 
circa hundertsiebzig P fund  schwer, schien m ir 
der Altmeister zu sein; er r i t t  einen u n g lau b 
lich kleinen Schim m el-H engst und führte allein 
m ehr Hiebe nach dem B a lle  a ls  die andern 
fünf T heilnehm er zusammen. E s  kommen 
T ag e  vor, wo sechzehn Personen an dem 
S p ie l  theilnehmen. A uf dem S p ielp la tz  be
findet sich noch ein Türkenkopf, nach dem 
gestochen wird, und einige H ürden . Diese 
beiden B ild e r machten wahrlich nicht den 
Eindruck, a ls  ob die E u ro p äer hier elend 
und geschwächt sind.

E inige T ag e  darau f wurden meine B e 
gleiter nnd ich vom S u l ta n  S e id  B arg h ash  
empfangen. E r  kam u n s  bis auf die S t r a ß e  
entgegen und w ir m ußten ihm voran  gehen; 
w ir w aren  in  Frack, Angströhre und ohne 
Handschuhe. Ic h  schreibe hierüber an einem 
andern O rte .

Ich  erhielt die E rlau b n iß  seinen M a rs ta ll  zu 
besuchen, und da sah es denn theilweise trübe au s.

D ie  Pferde w aren an drei verschiedenen 
Plätzen untergebracht. B eginnen w ir m it 
denen, die im P a la s t selbst standen, circa 
zwanzig an der Z a h l , meistens Hengste, kleine 
T hiere, ohne alle C ondition, aber so leidlich 
im  H a a r . Je d e s  T h ie r hatte um  die Fessel 
des linken H in terfußes einen S trick , m it dem 
es an einem drei b is vier F u ß  rückwärts 
angebrachten R in g  befestigt w ar. A uf mein 
B efragen , w as dieser Unfug eigentlich heißen 
sollte, erhielt ich die A ntw ort, die T hiere 
schlügen sich sonst. D e r  S u l ta n  hat drei 
bis vier W agen und circa acht W agenpferde, 
die Schw änze aller Schim m el sind roth gesärbt.

Ich  begab mich jetzt nach dem zweiten, 
in einer Nebenstraße befindlichen S ta l l ,  hier 
w ar die gleiche A nzahl P ferde, die Leibpferde 
des verstorbenen S u l ta n s ,  einige S tu te n  m it 
Fohlen , die ganze Geschichte ein B ild  des 
J a m m e r s ; der H of wurde gerade von G e 
fangenen gereinigt, die jeder einen eisernen 
R in g  um  den H a ls  hatten , und diese R inge  
w aren alle durch K etten verbunden, auch 
einige weibliche W esen w aren darun ter. M ö g 
lichst schnell diesem garstigen O r te  entfliehend, 
begab ich mich zur C avallerie-C aserne. D ie  
C avallerie  zählt circa dreißig P ferde, die 
alle recht gut gehalten, aber auch ohne alle 
C ondition w aren. M eistens Pferde von I n 
dien oder Aden und A lles H engste; ich 
möchte dieselben w ohl m al zusammen a u s-
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reiten sehen. E in  Fuchs gefiel m ir ganz 
besonders, der S u l ta n  hatte ihn aus In d ie n  
geschenkt bekommen, ich lobte das P ferd  und 
am andern M o rg en  w ar es auf dem deut
schen C onsu lat fü r mich abgegeben.

S o b a ld  ich die Nachricht erhielt, eilte 
ich sofort nach dem S ta lle ,  zäum te m it Ä?ühe 
und N oth das um  sich schlagende T h ier. 
K aum  w ar ich oben, so überschlug sich d a s 
selbe m it m ir ;  die S ache  ging gut ab, a ls  
der B ügel aus dem S turzeisen  fiel, sprang 
ich herunter. Ic h  ließ nun  das T h ie r vor 
die S t a d t  bringen, balgte mich m it ihm zwei 
S tu n d e n  h e ru m ; es w ar absolut nichts m it 
ihm  aufzustellen, jeden Passirenden R eite r 
nahm  es an und in  jedes G ehöft ging es, 
wenn nicht anders, rückwärts hinein. D e r 
Komiker N eum ann würde dies ein „ D an a i-  
den-Geschenk" genannt haben. Ic h  w ar n u n  
eigentlich in  V erlegenheit; indessen hatte der 
S u l ta n  davon gehört, m an wird den Hengst 
legen und ich werde ein anderes P ferd  be
kommen. D ie  H unde sind, drei M a l  unbe
rufen, w o h l; T y ra s  ist der Schrecken der 
ganzen S ta d t ,  aber m ehr auf Katzen und 
H ühner, a ls  auf W ild  zu gebrauchen. D ie  
alte brave C aß  und Jessica haben noch keine 
Gelegenheit gehabt sich auszuzeichnen. M o r 
gen ha t mich der englische G enera l-C onsu l, 
D r .  Kick, e in g e lad en ; D e r  D reß  bei solcher 
Gelegenheit ist: schwarze Unaussprechliche, 
dito ausgeschnittene Weste und eine Jacke 
von weißer Leinwand, wie sie bei u ns öfter 
die obetü cle o u is iu e  tragen .

Ich  lasse jetzt meine beiden Bracken C aß  
und Jessica von hiesigen Bracken decken; die 
Letztere habe ich im  Verdacht, daß sie nicht 
recht sehen kann. Nehm en S ie  doch den M r .  
S a lo m o n  m al darüber in 's  G ebet. E s  ist 
merkwürdig, daß sich N iem and hier auf G ra f  
Goetzen e rin n ert; factisch habe ich b is jetzt 
N iem and getroffen, der ihn  gesehen hätte

D ie  Geschichte m it der aufgehobenen 
S c lav e re i müssen S ie  auch nicht fü r so ernst 
nehm en; hier auf der I n s e l  allein sind v iel
leicht zehntausend S tück S c lav e n . E iner 
meiner D iener, N am ens F a ra d ji, ist zum 
B eispiel der S c la v e  eines A rab ers , w ar bis 
jetzt hier im  H ote l und geht nun m it m ir 
in 's  In n e re . W ie er sich m it seinem B e 
sitzer abfindet, weiß ich n ich t; jedenfalls werde 
ich ihm soviel a ls  möglich behilflich sein, daß 
er demselben entschlüpft. Vielleicht bringe 
ich- ihn eventuell m it nach Hause, das heißt

sehr vielleicht, denn ich glaube, m it der Z e it  
löst m an sich hier in seine P rim fac to ren  auf; 
E in e r von u n s liegt bereits seit vierzehn 
T ag en  an D ysfenterie aus der Nase und 
gestern brach ich auch etw as nieder, ich w ar 
m it D r .  B öhm  nach der French I s l a n d -  
In s e l  gesegelt, um  Z w e rg -A n tilo p e n  zu 
schießen, und kamen w ir gerade in  der M i t 
tagshitze nach Hause.

D e r  S u l ta n  ha t m ir fü r den Fuchs- 
Hengst eine nicht m ehr ganz junge S ch im 
m e l-S tu te  von w underbarer Schönheit ge
schickt, die jetzt „F iffi"  h e iß t; offen gestanden, 
ist es bei dreißig b is fünfunddreißig G ra d  
R e a u m u r eigentlich kein V ergnügen, sich m it 
einem nervösen T h ie r herum zubalgen. M a n  
ha t hier auf der In s e l  eine A rt von Z iegen, 
die wie Gem sen gebaut, von einer bedeuten
den Schnelligkeit, dabei fast ganz wild sind. 
Ic h  habe m ir neulich einen feisten Bock fan 
gen lassen, eine la u t jagende Bracke von 
einem A raber geborgt, und C aß , Jessica und 
T y ra s  zu H ilfe nehmend, habe ich m it dem 
A raber den Bock beinahe anderthalb S tu n d e n  
gejagt; mein P ferd  streifte mich zwei M a l  ab 
und hingen meine K leider in Fetzen vom 
Leibe. D em  alten A raber gefiel die G e 
schichte ausnehm end, er hieß B a rak  ben 
H anyed, w ar G utsbesitzer und ha t mich ein
geladen, ihn auf seiner S ch am b a  (Landgut) 
zu besuchen ; w ir wollen dort eine kleine A rt 
Leoparden jagen, die vielleicht noch einm al 
so groß a ls  unsere wilden Katzen sind.

M it  dem nächsten D am p fer von Aden 
sollen sechszehn E u ro p äer kommen, wie ich 
verm uthe, M itg lied er der zweiten französischen 
Expedition, die in 's  In n e re  gehen wollen.

2 8 . M a i.  M o rg en  also soll das Post- 
Sch iff kommen; ich erw arte meine E lephanten- 
G ew ehre, um  dann ungesäum t nach B a g a -  
m ayo aufzubrechen. V o r allen D ingen brauche 
ich P u lv e r, denn das hiesige ist so schlecht, 
daß m an kaum m it S icherheit nach einem 
S p e r lin g  schießen kann. M r .  Kirk, der 
englische G e n e ra l-C o n su l, behauptete, bei 
einer J a g d  zugegen gewesen zu sein, wo 
siebzehn N ilpferde geschossen wurden. F rag en  
S ie  doch m al bei D r .  B o d in u s  an, w as er 
loco Z an z ib a r fü r ein lebendiges junges 
N ilpferd zahlt. I n  den nächsten T agen soll 
hier eine Schnitzel J a g d  geritten werden, 
vielleicht thue ich ein Uebriges, obgleich die 
Hitze wirklich afrikanisch genannt zu werden 
verdient. O o o ä  wie imm er I h r  „ S r . "
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Zur Naturgeschichte der Waldschnepfe.
V on vielen J a g d -  und N aturkundigen 

wird behauptet, daß die W aldschnepfe, wenn 
ih r durch einen Schrotschuß ein „ S tä n d e r"  
zerschmettert sei, sich mittelst des S chn ab els  
und des anderen gesunden S tä n d e rs  einen 
V erband aus sich selbst ausgerupften  B auch
federn anlege und auf diese W eise die H ei
lung des zerschossenen S tä n d e r s  bewirke.

W ir  haben bereits in einem vor mehreren 
J a h r e n  in  diesen B lä tte rn  veröffentlichten 
Aufsatz, ferner in  unseren „F ragm enten  fü r 
J ä g e r  und Jag d freu n d e"  (H annover, B öhm ), 
in  der „B ibliothek fü r J ä g e r  und Jagd freu n d e" 
(Leipzig, S chm id t und G ün th er), 5 . Lieferung, 
unsere Ansicht dahin ausgesprochen, daß w ir 
an eine solche Kunstfertigkeit der Waldschnepfe 
nicht glauben, und haben nachzuweisen ver
sucht, daß die H eilung des kranken S tä n d e rs  
nicht durch A nlegung eines kunstgerechten 
V erbandes von S e ite n  der Waldschnepfe er
folge, sondern daß dieselbe durch die N a tu r  
selbst bewirkt werde, und zw ar dadurch, daß 
die „gestänkerte" Schnepfe den kranken S t ä n 
der in die H öhe und an die Bauchfedern 
heranzieh t, wo dann die au s der W unde 
tretenden S ä f te  in unm ittelbare  B erü h ru n g  
m it den D unenfedern kommen, letztere ver
kleben, den kranken S tä n d e r  wie m it einem 
V erband um geben und auf diese Weise die 
H eilung bewirken.

Diese unsere Ansicht wurde von verschie
denen S e ite n  angefochten. N u n  haben w ir 
neuerdings wieder eine B estätigung derselben 
gefunden, und zw ar von S e ite  eines bekannten 
und berühm ten O rn itho logen .

I n  „ D a n  k e l m a n n ' s  Zeitschrift fü r 
F o rs t- und Jagdw esen" (7. H eft 1 8 8 0 ) macht 
H e rr Professor D r .  A l t  u m  folgende M i t 
theilung :

„ I m  letztverflossenen F rü h jah re  sah ich 
zum ersten M a le  einen bandagirten  Schnepfen
ständer, den der H e rr  O berförster Sachse 
(G r .  Schömbeck) fü r unsere S a m m lu n g  m ir

zu überm itteln  die G ü te  hatte. D ie  V erw un
dung befindet sich unm ittelbar über der B a s is  
der Z ehen, woselbst eine Kruste von getrock
netem Schw eiße, beziehungsweise B lutw asser 
und Federdunen den S tä n d e r  rin g s  um gibt. 
B e i auch n u r etw as genauer Besichtigung 
erkennt m an  sofort, daß von einer V erb an d 
anlage, wie solche von der Schnepfe vorge
nommen werden soll, d. h. von einem sorg
fältigen Umlegen und Umwickeln der W undstelle 
m it vorher ausgezupften Federn  nicht im 
M indesten die Rede sein kann. E s  starren 
nämlich die Posen von sechs B auchfedern in  
ganz derselben A nordnung au s dem zusam 
mengeklebten Federknäuel hervor, in  der sie 
früher in der H a u t gesteckt haben und von 
einem Umwickeln ist N ichts zu entdecken.

W ie jedes T h ie r zur S chonung  eines 
stark verletzten B eines dasselbe hoch hebt, 
so zieht auch die gestänkerte Schnepfe den 
kranken S tä n d e r  ein. D ie  W unde und die 
au s derselben tretenden S ä f te  kommen so in 
unm ittelbare B e rü h ru n g  m it den D u n en , be
ziehungsweise den dunigen T heilen der d o r
tigen C ontourfedern, diese D unen  verkleben, 
trocknen fest und beim späteren Strecken des 
S tä n d e r s ,  das vielleicht durch den Schreck 
der plötzlichen Jag d b eu n ru h ig u n g  in  einem 
schnellen Ruck geschieht, reißen die angeleimten 
Federn  a u s  der zarten H au t, in  der sie ü b er
haupt n u r  lose stecken, und haften jetzt an  der 
W undstelle des S tä n d e rs ,  natürlich die P o sen 
spitzen in  der früheren A nordnung jetzt nach 
A ußen gewendet.

D ie s  ist nach dem m ir vorliegenden O b 
jecte die kunstgerechte B a n d ag iru n g ."

E s  scheint demnach dessenungeachtet der 
besprochene P u nk t in  der Naturgeschichte der 
W aldschnepfe imm er noch nicht ganz aufge
klärt zu sein und über denselben noch eine 
große M einungsverschiedenheit un ter den 
O rn itho logen  und W aidm ännern  zu bestehen. 
W ir  selbst sind in  Folge der verschiedenen
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W idersprüche, welche unsere Ansicht seiner Z e it 
erfahren ha t und namentlich in  Folge der mo- 
tiv irten  E n tgegnungendes rühmlichst bekannten 
O rn itho logen  und passionirten Schnepfenjägers 
H errn  Professor D r .  Q u isto rp  in G re ifsw ald  
in derselben wankend geworden und sind fast 
zu der gegentheiligen M ein u n g  übergetreten, 
so zw ar, daß w ir in  der von u n s  h e rau s
gegebenen „Praktischen Jagdkunde im Ruck
sack" (5. H eft „D ie  W aldschnepfe" —  V e r
lag  der S tahel'schen  B uchhandlung in  W ü rz 
burg) einfach die B eh au p tu n g  aufstellten, daß 
die W aldschnepfe, wenn ih r durch einen 
Schrotschuß der eine S tä n d e r  zerschmettert

sei, sich m ittelst des andern gesunden S tä n d e rs  
und des S ch n ab els  einen V erband au s sich 
selbst ausgerupften  B auchfedern anlege und 
dadurch die H eilung bewerkstellige.

M öge die im V orangehenden gemachte 
M itth e ilu n g  zu ferneren genauen B eobach
tungen anregen und auf G ru n d  Letzterer 
schließlich diese naturhistorische F rag e  end- 
giltig entschieden w erden!

Schließlich noch allen passionirten S ch n e 
pfenjägern zur bevorstehenden H erbstjagd auf 
W aldschnepfen ein herzliches 

W aidm an n sh e il!
t z .  v .  W .

( E i n g e s e n d e t . )
H e r r  R e d a c t e u r !

I n  Oberösterreich ist die Fischotter ein 
zur J a g d  gehöriges T h ier, und wenn ein 
Fischereiberechtigter sich nach langer M ü h e  
endlich in Besitz des auf seine Kosten sich 
fortfressenden Fischdiebes setzt, hat dieser die 
E hre, den Jag d h erren  seinen F an g  auszufolgen.

1 6 7 9  h a t K aiser Leopold der 
Erste, um  den S tre itigkeiten  zwischen J ä g e r  
und Fischer ein Ende zu machen, gesetzlich 
bestimmt, daß sowohl B ib er- a ls  O tte rsan g  
dem W asser-, respective Fischerei-Recht Besitzen
den allein zustehet.

D a  dieses Gesetz aber n u r  in  N ieder
österreich p u b lic irt wurde, ha t selbes fü r u ns 
keine G iltigkeit.

Ic h  möchte aber im In teresse des wirk
lichen Rechtes an die geehrte R edaction  die 
A nfrage stellen, wie es sich dam it verhält, 
wenn ich den Jagdpäch ter auf einen in 
meinem Fischwasser sich befindenden O tte r  
aufmerksam mache, und der betreffende J a g d 
berechtigte findet es nicht der M ü h e  werth, 
den O tte r  zu fangen oder zu schießen? W äre  
es nicht ganz gerecht, wenn ich einen W ild 
schaden beanspruchen w ü rd e ?* ) E s  läß t sich 
doch ziemlich genau constatiren, w as ein 
solches T h ier pro T a g  fressen kann.

D ie  Fische und Krebse kann m an in 
einem Gewässer vor diesen R äu b ern  gar 
nicht schützen und m ir ist naturgeschichtlich

nicht bekannt, daß der Fischotter sich andere 
N ah ru n g  suchen w ürde.

M i r  ist ein F a ll  vorgekommen, wo der 
J ä g e r  offen erklärt hat, er ha t keine Z e it  
diesem T h ie r nachzugehen, und S ie  können 
sich vorstellen, welch' unangenehm er G ast in  
einem W asser, wo n u r Forelle, Aesche und 
Krebse vorkommen, dieser R ä u b er ist.

In d e m  ich um  gefällige diesbezügliche A uf
klärung höflichst ersuche, zeichne achtungsvoll 

E in  A bonnent.
W ir  meinen, der H e rr  Einsender sollte 

den hohen Landtag auf die Gesetzeslücke auf
merksam machen. (D ie  R ed.)

D a v o s  P .  2 6 . S e p t. 1 8 8 0 .
H e r r  R e d a c t e u r !

B e tre ff  des Artikels „Eidgenössisches 
Schongesetz" in N r . 17 I h r e r  „ Ja g d -Z e itu n g "  
m uß ich Ih n e n  berichten, daß hier, C an to n  
G rau b ü n d en , die Jag d p a ten tg eb ü h r m it S te m 
pel fü r die J a g d  auf Gemsen, R ehe, Hirschen, 
H asen, Schneehühner l . I .  (Hochwild) n u r 
F r .  8  kostet, und die J a g d  m it einzigem A u s
schluß der Gemsen, B ä ren , Hirsche und R ehe 
F r .  6 .5 0  E l.  kostet. Z usam m en n u r  F r .  1 2 .

A chtungsvoll
A. v. Pestalozzi.

Mannigfaltiges.
(H o s jag -en .)  Am D ien stag , den 2 8 . S e p 

tem ber wurde in  den Revieren von M ürzsteg 
gejagt, die J a g d  w ar aber vom W etter nicht 
begünstigt; es wohnten derselben S e .  M ajes tä t*) G ewiß! Die Red.
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der K aiser, der König von Sachsen, der 
K ronprinz, der P r in z  Leopold in B o iern  
und eine A nzahl von hohen Jagdgäste  
bei. E s  herrschte während des ganzen 
T ag es S tu r m  und R egen, und in Folge 
dessen fiel die J a g d ,  obwohl die beiden 
M onarchen und der K ronprinz  sam mt dem 
Gefolge dem W etter m annhaft S ta n d  hielten, 
m inder befriedigend au s, a ls  bei dem reichen 
W ildstande in  jenem R evier zu erw arten 
gewesen w äre. E s  lagen im G anzen n u r 
3 1  Gemsen und 4  Hirsche auf der Decke. 
D e r  K aiser hatte 2 , der König von Sachsen 
4  und der K ronprinz  R u d o lf 6  Gemsen 
erlegt. D ie  übrigen Gemsen und die Hirsche 
w aren von den M itg liedern  des G efolges 
geschossen worden. Am M ittw o ch , den 
2 9 . S ep tem ber V o rm ittag s hielt das schlimme 
W etter an, der R egen fiel in  S trö m e n ;  
trotzdem wurde bis 1 U hr N achm ittags am 
Schusterschlag ge jag t; es kamen 16  Hirsche, 
12 Thiere und 10  Gemsen auf die Decke. 
A ls  N achm ittags das W etter günstiger wurde, 
fuhren der K aiser und der K önig von Sachsen 
in  den T h ie rg arten  und erlegten mehrere 
Hirsche. Am D o n n e rs tag , den 3 0 . September- 
würde die J a g d  am N a ß lö r fortgesetzt. 
Auch diese J a g d  hatte kein sehr günstiges 
R e su lta t;  es w urden seitw ärts N aßkör, Hoch- 
riegl-K altenbach, gegen 1 4  Stück Hochwild, 
Hirsche und T hiere, erlegt. Am Abend hat 
der K ronprinz  einen starken Sechszehnender- 
Hirsch beim Pürschgange auf der S ch n ittle r- 
wiese abgeschossen. Am F re itag , den 1. O ctober 
wurde bei günstigem W etter im  K arlsg rab en  
unterhalb der Schncealpe gejagt. D a s  R esu lta t 
w ar ein günstiges; die J a g d  begann um 
10  U hr V o rm ittag s und w ährte bis gegen
3  U hr N ach m ittag s; es lagen 3 9  Gemsen 
und 1 Rehbock auf der Decke; S c .  M ajes tä t 
der K aiser, der am  N aßkör pürschte, schoß 
mehrere Hirsche. D e r  K önig von Sachsen 
schoß an diesem T ag e  1 1 , der K ronprinz
4  Gemsen. Am 2. d. M .  wurde aus der 
Veitschalpe „ R o d l"  gejagt und wurden 3 3  Stück 
Gemsen und Hirsche und ein Rehbock erlegt. 
I m  G anzen kamen bei der H ofjagd 153 Stück 
Gem sen, Hirsche und R ehe auf die Decke. 
D ie  B eute  bei der am 7 . d. M . im H öllen- 
gcbirgc abgehaltenen H ofjagd w ar 2 8  Gem sen, 
bei der am folgenden T age in  Offensee sta tt
gefundenen kamen 9  Gem sen und einige 
Stück Hochwild auf die Decke.

(K ronprinz  R u d o lf au f der G e in s M d  
in  B ru n n  bei W ilda lpen .) D ie  T age vom 
2 3 . b is 2 6 . Sep tem ber d. I .  w aren Fest
tage fü r die B ew ohner des steierischen S a lz a -  
tha les . E s  hatte sich die Kunde verbreitet, 
daß die Ja g d h e rre n  von B ru n n  am S e e , 
F ü rs t Hohenlohe und Excellenz G ra f  Wilczek 
keinen geringeren G ast erwarteten, a ls  den 
erlauchten Sprossen  unseres geliebten K aiser
hauses, S e .  k. u. k. H oheit den K ronprinzen. 
Trotz Schnee und R egen strömte die L and
bevölkerung von allen S e ite n  nach der B a h n 
station G ro ß -R e iflin g , das im Festkleide 
prangte . D ie  J ä g e re i des Fürsten  M ontenuovo  
und des D r .  B ertho ld  bildete S p a lie r .  A ls 
der Z u g  heranbrauste, empfing S e .  Excellenz 
H e rr  G ra f  Wilczek den gefeierten G ast und 
dessen B egleitung am W aggon. Nachdem der 
B ezirkshauptm ann  von Lietzen H e rr  Pawitsch 
von P fa u e n th a l S r .  k. H oheit die H onora tio ren  
seines Bezirkes vorgestellt hatte, geleitete G ra f  
Wilczek den K ronprinzen zu seinem W agen 
und führte ihn  persönlich in  2 '/ ^  S tu n d e n  
nach W ildalpe. D en ganzen W eg entlang 
w aren wenigstens ein Dutzend Trium phbögen 
errichtet. Z u  dem buntfarbigen Schmucke 
brachte fast jeder B a u e r, dessen H a u s  an der 
S tr a ß e  lag , das Schönste herbei, w as er 
an B ild e rn , Hirschgeweihen, B än d ern , B lu 
men u. s. w. zu finden wußte. I n  der Las- 
sing wurde ein kurzer H a lt  gemacht. D e r 
Bezirks Hauptmann stellte den B ürgerm eister 
und die G em einderäthe vor, m it welchen sich 
der K ronprinz  auf das Leutseligste unterh ielt. 
B e i Fachwerk w aren  die In n e rb e rg e r K öhler, 
Flösser und Holzknechte in  ih rer A rbeitstracht 
aufgestellt. M ancher derselben tru g  m it ge
rechtem S to lze  die T apferkeits-M edaille  auf 
der B ru st. E in  noch rü h rig er A lter, seines 
Zeichens Schneider an s W ildalpe , w a r sogar 
m it dem schon selten gewordenen Ehrenzeichen 
der Schlacht bei Leipzig, dem Kanonenkreuze, 
geschmückt. Auch in W ildalpe , das den K ro n 
prinzen im Festgewande und un ter feierlichem 
Glockengeläute empfing, wurden demselben die 
H o nora tio ren  vorgestellt, w orunter der O b e r 
förster K ham , welcher a ls  Reserveofficier in 
der L ieutenants-U niform  eines Jä g e rb a ta illo n s  
erschien. I n  B ru n n , dem Endziele der F a h rt ,  
erw artete - F ü rs t Hohenlohe m it einer im po
santen A nzahl A ustre iber und Wilczek'scher 
und Hohenlohe'scher J ä g e r  S e .  k. u. k. H o 
heit, welche m it schallendem Hoch und m it 
schmetternden Jü g e rfan fa ren  begrüßt wurde.
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Leider hatte es die ganze F a h r t  hindurch in 
S trö m e n  geregnet und die zahlreich herbei
geeilte Bevölkerung der S e ite n th ä le r  sah sich 
in  der frohen E rw artu n g , den K ronprinzen 
so recht genau betrachten zu können, da der
selbe im  halbgedeckten W agen  fuhr, b itter 
getäuscht. Sogleich nach dem D in e r ging 
der K ronprinz  in der N ähe  des Jag d h au ses  
B ru n n  auf die Pürsche und erlegte einen 
C apital-H irsch . B eim  H erabgehen verdarb der 
W ind das Anpürschen auf einige Stück 
Gemsböcke, welche am Sch lage  ästen. D ie  
folgende Nacht hindurch sahen die J ä g e r  m it 
großem  B an g en  die Schneewolken sich th ü r
men. Am 2 4 . des M o rg e n s  brach der S tu r m  
lo s . In d e ß  w aren die T reiber, un ter A n
führung des E inen  H a u sh e rrn , G ra f  Wilczek, 
schon von vier S e ite n  auf die H öhen der 
B ru n n m äu e r gestiegen. Um 11 U hr w ar die 
T reiberlin ie geschlossen. D e r  Schnee hatte 
eine Höhe von drei S ch u h  erreicht und der 
S tu r m  hinderte oft J ä g e r  und T reib er au f
recht zu stehen. D ie  Gem sen, deren 4 0 0  
hätten  im  T riebe sein sollen, w aren  leider in 
die T iefe gewechselt und so gelang es trotz 
aller C om binationen und A nstrengungen n u r  
einige R u d e l Gem sen m it schlechtem W ind 
an die Schützen zu bringen. Nach fünfstün
diger J a g d  betrug daher die Strecke n u r 
3 2  Stück, von denen S e .  k. H oheit 15 erlegt 
hatte. N u r  die Klangschönheit der W ald h ö rn er 
und die Lustigkeit der Schwegelpseifen konnten 
durch die Tücke des S tu rm e s  nicht bew ältigt 
werden. D ie  ersteren blies bei der Strecke 
das H o fo p ern -Q u arte tt S ch an te l, die letzteren 
das Ausseer B rü d e rp a a r  „die P feiffer S te in 
egger." Am  2 5 . wurde der Schönberg  an 
der R iegerin  gejagt. D a s  böse W etter hatte 
nicht nachgelassen, der W ind  w ar so schlecht 
und die Schützen demselben so ausgesetzt, daß 
S e .  k. H oheit n u r  6  Gem sen, d a run ter einige 
C apital-Böcke erlegte. D ie  übrigen H erren  
kaum die H ä lf te ! S o n n ta g s  nach dem G o tte s 
dienste heiterte sich endlich der H im m el auf. 
D e r K ronprinz  und G ra f  Wilczek u n te rn ah 
men über Siebensee und den hohen B rennach 
einen Pürschgang in  der R ichtung des B ra n d 
stein. O b e r  dem Teufelssee w aren T reiber 
gestellt, welche die W ände des H äufelkogels 
gegen die zwei Schützen Herabtrieben. D a  
dieser T h eil des Jagdgeb ie tes sehr geschont 
w ird, kamen viele Gem sen, die noch nie eine 
K ugel Pfeifen gehört hatten, an den K ro n 
prinzen, aber leider des schlechten W indes

wegen außer Schußdistanz. S e .  k. H oheit 
schoß drei C apital-Böcke, G ra f  Wilczek ebenso 
viel. Nach dem Frühstücke, welches im  Freien  
eingenommen wurde, pürschte der K ronprinz  
durch den Schiffw aldboden, kam jedoch n u r 
auf einen Gemsbock zum Sch u ß , da die 
Hirsche das schlechte W etter, welches wieder 
in  Anzug w ar, verspürend, nicht meldeten. 
D ie  N acht brachte der K ronprinz  m it T re i
bern und J ä g e rn  in  der Ja g d h ü tte  K reuz- 
pfäder zu und schrieb sich in  d as dortige 
Frem denbuch, nämlich die T h ü re , m it B le i
stift ein. D e s  N achts umwölkte sich der 
H im m el von Neuem . A ls der K ronprinz  am 
2 7 . um  5  U hr des M o rg e n s  die H ü tte  ver
ließ, fing es wieder zu regnen an. Trotzdem 
die Hirsche nicht meldeten, gelang es Höchst- 
demselben auf dem B ru n n ried l einen Hirsch 
zu erlegen und beim Hinabgehen nach B ru n n  
in  den Felsen des K örbelsattels noch eine 
Gem se zu erbeuten. Um 12  U hr verließ der 
hohe G ast B ru n n  und fuhr in  4 ^  S tu n d e n  
m it unterlegten P ferden  nach N euberg . Auf 
der Hochleithen hatte S e .  k. H oheit das 
Glück, vom W agen  aus einen guten Kreuzbock 
zu erlegen, den der K ronprinz  nach N euberg 
m it sich führte. (M . d. n .-ö . I . )

(W ild e re r  im  k. R eviere nächst Helzen
d o rf .)  D a s  W iener „ T a g b la tt"  b ring t eine 
M itth e ilu n g  über W ilddiebereien, welche in 
jüngster Z e it im  kaiserlichen R eviere nächst 
Hctzendorf stattgefunden haben sollen; die 
Sache  soll dadurch aufgekommen sein, daß 
sich die F rev ler an einen zahmen Hirschen 
vergriffen, der ein L ieblingsthier des K ro n 
prinzen gewesen. D a s  B la t t  e rzäh lt: „ S e i t  
längerer Z e it bereits , ja  seit J a h re n , machte 
d as m it H andhabung  der Forstpolizei in dem 
erw ähnten kaiserlichen R eviere betraute P e r 
sonal die unangenehme Entdeckung, daß offen
b ar von einer w ohlorganisirten B an d e  dem 
dortigen W ildstande durch Jag d frev e l sehr 
empfindlicher Abbruch verursacht werde. W ohl 
gelang es w iederholt, eines oder des anderen 
der W ilderer habhaft zu werden und die
selben der verdienten S tr a fe  zuzuführen. D ie 
Jag d frev e l aber hörten nicht auf und auch 
der Um stand, daß letzterer Z e it  sich gegen 
m ehrere in den westlichen V oro rten  ansässige 
Geschäftsleute der dringende V erdacht richtete, 
m it dem W ilderer-C onsortium  a ls  Abnehm er 
in  V erbindung zu stehen, führte trotz eifriger 
Recherchen nicht zu dem gewünschten positiven
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R esultate. E s  w ar dies um  so beklagens
w e r t e r ,  a ls  (wenngleich die gerüchtweise 
colportirte riesige Z a h l  der von frevlxrischer 
H and abgeschossenen Hirsche und Rehe gewiß 
übertrieben sein mag) der W ildstand des H o f
revieres thatsächlich stark gelichtet wurde. 
W a s  der angestrengtesten Wachsamkeit nicht 
an den T a g  zu bringen glückte, das sollte 
einem Z u fa ll gelingen. V o r Kurzem  ereignete 
es sich nämlich, daß in der dritten M o rg e n 
stunde den M authschranken bei dem Hetzen
dorfer B ah n h o f ein B au ern w ag cn  passirte, 
welcher —  außer zahlreichem Federw ild —  
auch m it einem prächtigen Hirsch beladen 
w ar. An dieser Erscheinung w äre nun  nichts 
Befrem dendes oder Verdachterweckendes ge
wesen, da dort solcherart beladene W agen 
häufig verkehren. Allein dem in der N ähe 
stehenden F inanzanfseher des S ta tio n sp o s tcn s , 
welcher wohl öfter in  den T h iergarten  zu 
kommen und dort den „ H a n s l"  zu sehen 
G elegenheit gehabt hatte, fiel die Aehnlichkeit 
des auf dem W agen  liegenden Hirsches m it 
jenem zahmen Geschöpfe aus und veranlaßte 
ihn, ohne auf irgend welche Weise seinen 
Verdacht la u t werden zu lassen, einen anderen 
Aufseher zu wecken, m it dem er dann vor
sichtig das sich langsam  fortbewegende G e 
fährte verfolgte. Letzteres nahm  seinen W eg 
zu einem westvorortlichen G asthause, vor 
welchem es hielt und dessen T h o r, nachdem 
der B a u e r  m it dem Peitschenstiele d aran  ge
pocht hatte, schnell geöffnet wurde, um  dem 
W agen  die E in fah rt zu ermöglichen. W ährend 
nun der eine Aufseher den bald wieder her- 
auSgekommencn W agen auf dessen weiteren 
R un d fah rten  im Auge behielt, eilte der andere, 
die kompetente Behörde von seinen W a h r
nehmungen zu verständigen. D ie  nun rasch 
in  S cen e  gesetzte H ausdurchsuchung bei dem 
In h a b e r  des bezeichneten G astlocales, einem 
a ls  sehr wohlhabend bekannten M an n e , ergab 
wider diesen sehr gravirende R esultate. M a n  
confiscirte ein Prachtexem plar von einem 
H irschen; er wog seine 7 0  K ilo und wurde 
später im  Penzinger Gem eindehause amtlich 
verauctionirt. —  Doch diese Entdeckung w ar 
die geringere. D ie  Folge von diesen E n t
deckungen w ar die V erhaftung  des G astw irth s , 
welcher erst nach mehrwöchentlicher U n ter
suchungshaft, gegen Leistung einer C aution  
im B e trag e  von m ehreren tausond G ulden, 
wieder auf freien F u ß  gesetzt wurde. D ies 
geschah jedoch erst, nachdem die Untersuchung

genügende A nhaltspunkte über die W ilderer, 
sowie über deren Com plicen ergeben hatte und 
eine C ollnsionsgefahr ausgeschlossen erschien.

(E in  fünfzigjähriges W aidmannsjnbi- 
lnnin.) Professor D r. F ran z  v. Kobell ist eben 
da ran  sein fünfzigjähriges Ju b ilä u m  als J ä g e r  
zu fe iern ; der ausgezeichnete G elehrte, der 
gemüthvollc D ichter, der unermüdliche J ä g e r  
hat vor einen: halben J a h rh u n d e r t  seine erste 
Gem se geschossen und seither mehr a ls  drei
hundert erlegt. Noch imm er aber ist der 
M a n n  kräftig und blickt un ter dunklen buschi
gen B ra u en  fest und sicher in  die W elt. 
W ohl steigt er nun nicht m ehr im Hoch
gebirge den Gem sen nach, aber sein Gedächtniß 
ist ungeschwächt und m itten  un ter seinen zahl
reichen Ja g d tro p h äe n  denkt er wohl jener 
Z eit, da er an der S e ite  seines erlauchten 
F reundes, der eben so wie er ein trefflicher 
B ergsteiger, ein V erehrer der Poesie und 
nebenbei ein Z itherspielcr w ar und wohl 
auch noch heute ist, jene hcrlichcn und wenn 
auch nicht im m er gefahrlosen, doch stets er
gebnisreichen Pürschgänge in den Alpenricsen 
des baicrischen Hochlandes unternom m en. 
W ie Kobell a ls  J ä g e r  durch Schlichtheit 
des T o n es , G esundheit der Em pfindung, A n
schaulichkeit und K nappheit der S prach e  a u s 
gezeichnet ist, so hat er auch in  diesen Stücken 
a ls  Jagdschriftsteller kaum einen R ivalen . 
Doch unsere Leser kennen den M eister ja, 
gehörten doch seine B eiträge  seit J a h re n  zu 
dem besten Schmuck des B la tte s  und sie werden 
m it u n s  einstimmen in das herzliche „ W a id 
m an n sh e il" , das w ir ihm heute bringen.

(Zur Wanderung der Vögel). Unsere 
A ufforderung an die Vogelknndigen, a ls  w ir 
in der letzten N um m er unseres B la t te s  unter 
vorstehendem S ch lag w o rt die von O berförster 
von M engcrseu an die Zeitschrift „ N a tu r"  
gerichtete Zuschrift m ittheilten , ha t einen 
trefflichen E rfo lg  gehabt. E iner unserer ge
wiegtesten O rn itho logen  schreibt uns m it B e 
zug darauf, daß eine Anzahl kleiner Vögel
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m it einem Z u g  von Kranichen die W anderung  
nach dem S ü d e n  in  dem Gefieder desselben 
oder auf demselben mitgemacht hab e: „ W a s  
die N otiz, „W anderung  der V ögel" x>. 5 2 4 , 
anbelangt, so erinnert sie sehr an das M ä r 
chen vom Z aunkönig  und A dler. W enn ich 
nicht irre, brachte im  vergangenen J a h r e  die 
Keil'sche G arten lau b e  einen ähnlichen Artikel, 
n u r  hat es sich da nicht um  Kraniche, sondern 
um  S tö rche  gehandelt. D ie  richtige D eu tung  
bei der oben erw ähnten N otiz dürfte die sein, 
daß die kleinen V ögel viel höher a ls  die 
Kraniche zogen und wegen der K leinheit und 
bedeutenden E ntfernung  nicht gesehen, sondern 
n u r  gehört w urden ." W aid m an n sh e il!

Hschust zu Schmidhoffen.

(D ie künstliche Fischzucht in  A m erik a .) 
D ie  künstliche Fischzucht, welche die A uf
merksamkeit in  weit höherem G rad e  ver
dient, a ls  es b isher der F a ll gewesen w ar, 
hat in  Deutschland noch lange nicht genug 
E ingang  gefunden, so große V ortheile sie 
auch dem Landw irthe gew ährt. W ie kräftig 
sie in  Amerika gefördert w ird, davon gab 
die jüngste V ersam m lung des Fischzucht- 
V ereins in der H alle  der I H t o n  Ills ll-  
lnonAtzi's A sso c ia tio n  in Newhork Z e u g 
n iß . D e r  P räsid en t konnte von ganz bedeu
tenden Fortschritten berichten und die T e i l 
nehmer bewiesen durch ihre V orträge , in 
welch' rationeller Weise die Sache betrieben 
w ird . E in e r derselben, I .  Annie, gab eine 
Praktische D em onstration  des Auspressend von 
Forellen  zum Zwecke der künstlichen F o r t 
pflanzung zum Besten. E ine A nzahl m änn
licher und weiblicher Forellen, welche a u s  den 
S e e n  von Long - I s l a n d  gebracht worden 
w aren, w urden in K ufen gesetzt und, zuerst 
die weibliche Forelle  nehmend, drückte Annie 
m it der H and die E ie r in  eine P fan n e  und 
dann auf gleiche W eise die schwängernde 
M ilch au s dem m ännlichen Fisch auf die 
E ie r, welche d a rau f in  den B rü te tro g  gelegt 
wurden. W ie sehr durch die V erb re itu n g

der künstlichen Fischzucht die Fischmenge ge
hoben w ird, davon geben statistische - Z ah len  
den B ew eis . S o  wurden auf dem F u lto n - 
M a rk t vom J a h r e  1 8 7 9 — 1 8 8 0  3 4 ,2 7 6 .6 6 6  
P fu n d  Fische verkauft, ein M e h r von 6 4 6 .7 0 0  
P fu n d  gegen das vorhergehende J a h r .  D ie s  
dürfte bei der fortw ährenden V erm inderung 
der Fische in unsern Flüssen w ohl V eran las
sung geben, der wichtigen Sache  eine allge
meinere und größere Aufmerksamkeit zuzu
wenden.

(Vom  E delw ilde .) J u r  fürstl. Löwen- 
stein'schcn Parke bei Lichtenau (B ay ern ), 
w urde im  J u l i  d. I .  ein stattlicher Hirsch 
gefunden, der beim Ja g e n  durch ein S ta n g e n 
holz m it seinem Geweihe zwischen zwei S t a n 
gen gerathen w ar, sich nicht m ehr lo szu 
machen vermochte und so zwischen Him m el 
und E rde h än g en d , einen kläglichen Tod 
fand. —  H e rr B ürgerm eister E n g le rt in  
K rom m enthal (Unterfranken in B a y ern ), 
schoß am 2 5 . J u l i  d. I .  einen Sechsender- 
Hirsch im Gewichte von 1 3 0  P fu n d .

(E in  abn o rm es R ehgehörn .) Am 2 4 . J u l i  
d. I .  wurde von dem kgl. Forstgehilfen 
H errn  F ra n z  M ä lze r eine R e h g a is  m it ab 
norm em , perückenartigem G eh ö rn  im  R eviere 
Lohrerstraße (Unterfranken in  B a y e rn ), A b
theilung R othenberg , geschossen. D a s  w ohl
erhaltene G eh ö rn  befindet sich im Besitze des 
H e rrn  M ä lze r in  Lohr.

(R e c to rs - I n a u g u r a t io n  an  der Hoch
schule fü r  B odenkultu r.) Am  M o n ta g  den 
1 1 . d. M itta g s  fand an der Hochschule fü r 
B odencu ltu r die In s ta lla tio n  des fü r das 
S tu d ie n ja h r  1 8 8 0 /8 1  neugewählten R ecto rs  
dieser Hochschule, Professor D r .  E m il P e re ls , 
statt. D e r  Feier wohnten bei: der U n ter
richtsm inister B a ro n  C onrad  v. Eybesfeld, 
H o fra th  R . v. H am m  vom Ackerbaumini
sterium, S ta tth a lte re i-V ice -D irec to r Kutschern, 
Po lize i-P räsiden t R . v. M a rx , der R ector 
der Technik O b e r-B a u ra th  F re iherr v. Ferstel, 
A bt C a r l  von M elk in  V ertre tung  der Land
wirthschafts - Gesellschaft und andere G äste,
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der gesammte Lehrkörper und eine zahlreiche 
S tudentenschaft. E tw as  später erschien der 
Ackerbauminister G r a f  Falkenhayn in B eg le i
tung des H o fra th es R .  v. Lorenz im S a a le .  
D em  Berichte des abtretenden R ecto rs  R e 
g ierungsrath  Professor D r .  W . Hecke über 
die Vorkommnisse im S tu d ien ja h r  1 8 7 9 /8 0  
entnehm en w ir die folgenden wesentlichen 
statistischen D a te n : D ie  Frequenz im abge
laufenen J a h r e  betrug 5 2 9  im m atriculirte  
H ö re r, ist also gegen das V o rjah r um  7 9 , 
d. i. 17 . Perzent, gestiegen. Auch die Z a h l  
der ordentlichen H örer ha t zugenommen, in 
dem die Z a h l  der außerodentlichen H örer im 
abgelaufenen J a h r e  auf 6 2  oder 11 P ercen t 
—  gegen 3 2  P ercen t im V orjah re  —  der 
Gesam m tfrequenz sank. Z u  der G esam m tzahl 
von 5 2 9 S tu d ire n d e n  lieferten an größeren C on- 
tingenten: Niederösterreich 7 5 , B öhm en 1 0 0 , 
M ä h ren  8 0 , Schlesien 3 2 , G alizien  5 3 , die 
Länder der ungarischen K rone 4 4 , d as übrige 
A usland  w ar durch 17 H ö re r vertreten. 
Nach dem B eru fe  der E lte rn  frequentirten 
die A nstalt S ö h n e :  von Land- und F o rs t
w irthen 2 4 1 , von B eam ten , Aerzten, O ffi- 
cieren 1 3 9 , von In d u strie llen  9 8 , von P r iv a 
ten 4 1 , selbstständig w aren 1 0 . Professor 
D r .  P e re ls  nahm  zum T hem a seiner J n a u -  
gurationsrede „die Z iele des landw irthschaft- 
lichen Jngen ieu rw esens." E r  legte zunächst 
die Aufgaben des M elio ra tionsw esens, soweit 
sich dasselbe auf die W asserw irthschaft bezieht, 
dar, besprach die großen E rfolge der E n t
sum pfungen, nicht n u r in Bezug auf ihre 
technischen V ortheile, sondern auch m it Rück
sicht auf die Besserung der politischen und 
socialen Verhältnisse der m eliorationsbedürs- 
tigen Gebiete und zeigte sodann die Vortheile 
der Bewässerung, der künstlichen und noch 
m ehr der natürlichen, indem diese, m ittelst 
der vom W asser m itgeführten festen B estand- 
theile, neben der W asserzufuhr auch noch die 
Aufgabe der B edüngung des B odens erfüllt. 
A ls  M itte l  zu F örderung  des M e lio ra tio n s 
wesens bezeichnet der V ortragende die Schaffung  
von C reditinstituten nach dem M u ste r der im 
A uslande bestehenden L andescu ltu r-R enten- 
banken, die reichliche Bemessung von S t a a t s 
und Landessubventionen, ein C om m assations- 
gesetz, in  welchem die In teressen  des M e lio 
ra tionsw esens gebührend zu berücksichtigen 
w ären, die A usb ildung  von Culturtechnikern 
und die E in fü h ru n g  des Unterrichtes über 
M eliorationsw esen in  den Landw irthschafts

schulen. Uebergehend zur Besprechung des 
landw irtschaftlichen M aschinenwesens, weist 
der R edner vorerst auf den Nutzen der M ä h 
maschine hin, ohne welche z. B .  die am eri
kanischen Landw irthe ihre ungeheueren E rn ten  
zu bew ältigen nicht im S ta n d e  w ären, e rläu tert 
den V ortheil, welcher der B odenproduction 
durch Anw endung des D am pfpfluges rc. und 
indirect auch durch die ueuen Dresch- und 
R einigungsm aschinen erwächst, und erklärt 
die E rrichtung von M aschinen - V ersuchs
stationen im  In teresse  der Landwirthschaft 
fü r wünschenswerth. Schließlich betont der 
R ector die Nothwendigkeit der S chaffung  
ausreichender und billiger C om m unications- 
m ittel, da n u r  durch den Besitz derselben 
Amerika der europäischen Landwirthschaft eine 
so ernste C oncurrenz bieten kann, deren letzte 
Folge der R u in  unserer L an d w irtsch aft w äre. 
I n  dieser R ichtung sei so V ieles versäum t, 
daß kleine M aßreg e ln , wie der A u sb au  einiger 
Localbahnen, das Fortschreiten des Uebels 
nicht aufhalten können; und n u r  wenn alle 
berufenen Fac to ren  einm üthig zusammenwirken, 
um  dem Reiche seine sicherste und unerschöpf
liche H ilfsquelle , die B odencultu r, zu er
halten, n u r  dann könne m an m it frohem 
M u th e  der Z ukunft entgegensehen.

(Der Taubenschiesisport v o r G ericht.) I n  
Folge einer Anzeige des B ürgerm eisters der 
Gem einde B ra n d , zu welcher die R ennbahn  
bei Aachen gehört, hatte die königliche S t a a t s 
anwaltschaft, wie der B e rlin e r „ S p o rn "  
meldet, zehn M itg lieder des Aachener T auben- 
schieß-C lubs un ter Anklage gestellt wegen 
V ergehens gegen H. 3 6 0  sa b  13  des S t r a f 
gesetzbuches, welcher la u te t: „ M it  G eldstrafe 
bis zu fünfzig T h a le rn  oder m it H a ft w ird 
bestraft: W er öffentlich oder in  A ergerniß 
erregender Weise T hiere boshaft qu ä lt oder 
roh m ißhandelt." D ie  V erhandlung  fand am 
2 4 . S ep tem ber vor dem Schöffengerichte zu 
Aachen statt und endigte m it Freisprechung 
sämmtlicher Angeklagten. W ie das obgcnannte 
B la t t  m eint, darf jedoch m it Bestim m theit 
angenom m en werden, daß die königliche S t a a t s 
anwaltschaft appellirt, um  die Sache  in den 
höheren Instan zen  entscheiden zu lassen. B e i 
der G erichtsverhandlung drehte sich die B e 
w eisaufnahm e hauptsächlich um  den einen 
Punkt, ob krankgeschossene T au b en  bei den 
am 11 . und 2 8 . J u l i  auf der R ennbahn  
veranstalteten Taubenschießen entkommen seien
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oder nicht, da angenom m en zu werden schien, 
daß bei T au b en , welche augenblicklich todt 
oder durch den H und app o rtirt, gleich getödtet 
wurden, eine unnöthige Q u ä le re i nicht sta tt
gefunden habe. D e r  einzige a ls  B e la s tu n g s
zeuge anwesende F eldhüter konnte auf B e 
fragen des Vorsitzenden des G erichtes nicht 
behaupten, gesehen zu haben, daß T auben , 
welche nach dem Schusse fortgeflogen seien, 
irgendwie verwundet gewesen seien. D ie  M i t 
glieder des T aubenschieß-C lubs sind in  erster 
Linie freigesprochen worden, und zwar in 
objectiver Hinsicht, weil nicht bewiesen sei, 
daß bei den am 1 1 . und 2 8 . J u l i  abgehal
tenen Taubenschießen angeschossene T auben  
fortgeflogen seien; in  zweiter Linie noch d es
halb, weil den Angeklagten die Absicht, T hiere 
b o shaft zu quälen, nicht nachgewiesen sei.

( J a g d  a u f  F ischottern.) I m  fünften C i r 
cular des „Deutschen Fischereivereines" findet 
sich folgende, fü r die Besitzer von Teichen, 
S e e n  u. s. w. wichtige M tth e i ln n g :  „ J e  
m ehr A usdehnung d as B estreben zur V e ra ll
gemeinerung der rationellen  Fischzucht gewinnt, 
desto größer wird auch die Nothwendigkeit 
des K am pfes gegen die Feinde der Fischerei 
und gegen verschiedene W iderw ärtigkeiten, 
welche derselben entgegen arbeiten. D ie  Fischc- 
reibesitzer in T hüringen  sind eben auch bemüht, 
ihre G ew ässer durch rationelle Bew irthschaf- 
tung zu bevölkern, und daß ihre B estrebungen 
guten E rfo lg  hatten , beweist der Um stand, 
daß der gefürchteste Feind der Fischzucht, die 
Fischotter, die thüringischen Fischwässer recht 
zahlreich aufgesucht ha t und sich dort dauernd 
niederließ, um ih r Unwesen zu treiben. Um 
diesen R äu b ern , die alle menschlichen B erech
nungen und B em ühungen  zu nichte machen, 
das Handwerk zu legen, ha t m an den be
rühm ten O tternsäger E w a ld t S chm id t aus 
Schalksm ühle in W cstphalen verschrieben, der 
m it seinen H unden die O tte r  im  W asser jag t 
und m ittelst der H arpune  tödtet. Diese O tte rn 
jagd ist selbstverständlich vom größten I n t e r 
esse fü r die thüringischen Fischer und J ä g e r ,  
umsomehr, a ls  es dem berühm ten J ä g e r  m it 
seinen vortrefflich dressirten H unden gelang, 
in  der kurzen Z e it  von fünf W ochen fünf
undzwanzig Fischottern zu erlegen, von welchen 
drei lebend in  seine H ände gelangten. W ie 
groß der Schaden  ist, den diese fünfund
zwanzig Fischottern in den dortigen Fischwäsfern 
verursacht haben, lä ß t sich m it Rücksicht auf

die ungeheuere M o rd g ie r dieser R ä u b e r n u r  
annäherungsw eise ermessen. I n  Folge seiner 
glücklichen Jag derfo lge  gehen nun dem be
w ährten  J ä g e r  aus allen Gegenden E in la 
dungen zur O tte rn jag d  zu. D ie  neuesten 
M itthe ilungen  bestätigen den F an g  von fünf- 
unddreißlg O tte rn  und ist S chm id t jetzt 
beschäftigt, die W asserläufe des oberen S a a l 
gebietes möglichst zu säubern.

(W iderstand  gegen F o rs t-  und J a g d -  
bcam le.) D e r  W iderstand gegen F orst- und 
Jagdbeam te  in  der A usübung  ihres B eru fes 
ist nach § 1 1 7  des preußischen S trafgesetz
buches strenger zu bestrafen, a ls  der W id e r
stand gegen sonstige Exekutiv-Beam te. I n  B e 
zug darau f ha t d as Reichsgericht, I I I .  S t r a f -  
S e n a t ,  durch Erkenntniß vom 15 . M a i  d. I .  
ausgesprochen, daß die strengere S tra fb es tim 
m ung des § . 117  nicht n u r  dann Anw endung 
findet, wenn die T h a t in  der Forst verübt 
w ird ; vielm ehr ist H. 1 1 7  auf alle Fälle  
des W iderstandes anzuwenden, welcher den 
Forst- und Jag d b eam tcn  bei H andhabung des 
F ors t- und Jagdschutzes und in Beziehung 
auf eine A m tshandlung  sowohl innerhalb  der 
Forst a ls  auch außerhalb derselben geleistet 
w ird, welche innerhalb  ih rer örtlichen und 
fachlichen Zuständigkeit gelegen w ar.

(Jagdergk tm iß .) B e i der vom Fürsten  
W aldem ar zu Lippe im S eptem ber d. I .  im 
Jagdrev iere  bei D onncrsbachw aldc in  O b cr- 
steiermark abgehaltenen Jag d en , wozu der 
E rb p rin z  von Schaum burg-L ippe und einige 
H erren  seines G efolges eingeladen w aren, 
w urden drei Hirsche, achtzig Gemsen, drei 
Rehböcke, ein Fuchs und zwei Alpenhasen zur 
Strecke gebracht.

(Von einem Ranbschi'chen erschossen.) 
W ie der „W est. G r ."  meldet, wurde in  der 
N ähe von S ta m p fe n  der gräflich Karolyi'sche 
Leibjägcr S z illa b a  jun . von einem R a u b 
schützen erschossen. D e r M ö rd e r wurde ver
folgt und von einem anderen J ä g e r  während 
des K am pfes niedergeschossen.

(Der K am ps m it dem Stcinbock). E in  
H e rr  K reb s-G y g o p  au s Schaffhauseu berichtet 
über einen ihm auf dem S tre la p a ß  in der 
Schweiz zugestoßenen U n fa ll: „Am  2 8 . S e p 
tem ber beabsichtigte ich über den S tre la p a ß
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von D a v o s  nach C h u r zu marschiren. M eine 
F ra u  und mein fünf J a h r  altes K ind wollten 
mich bis auf die Paßhöhe begleiten. W ir 
marschirten wohlgemuth über die S trc la -A lp , 
a ls  plötzlich, einen S te in w u rf  weit zur Linken, 
ein mächtiger Steinbock sich zeigte und u n s  
beständig in einiger E ntfernung  folgte. M eine 
F ra u , der das T h ie r bald unheimlich wnrde, 
begann rascher zu marschiren, w ährend ich 
sie zu beruhigen suchte. S o  mochte u n s der 
Steinbock längere Z e it in einer E ntfernung 
von 2 0  S c h ritten  gefolgt sein, a ls  w ir auf 
der P aßhöhe  anlangten . W ir  wendeten u ns 
rechts nach dem S c h in h o rn ; kaum schien 
aber das T h ie r  unsere Absicht, ihm  auszu
weichen, zu bemerken, a ls  es u n s rasch auf 
dem Leib rückte. Ich  wendete mich um, ihm  
m it dem Bergstock ein Stück B ro d  hinstreckend. 
D e r  Bock betrachtete mich einige Augenblicke 
m it seinen feurigen Augen, erhob sich und 
drang m it wuchtigem S to ß e  gegen mich ein. 
Ic h  wich rasch a u s  und packte den K erl bei 
beiden H ö rn e rn ; allein der Bursche w ar von 
gew altiger K ra f t, er schmetterte mich derart 
zu B oden, daß ich fü r meinen Brustkasten 
fürchtete. U nter dem T hiere liegend, hielt 
ich ihm  m it beiden Arm en die H ö rn er so 
lange fest, b is er nach einer W eile beiseite 
sprang. M eine F ra u  und ich versuchten ihn 
durch S te in w ü rfe  zu verscheuchen, vergeblich. 
Unterdessen reichte m ir meine F ra u  ih r Taschen
messer, a ls  der Bock bald wieder seinen A n 
griff erneuerte. Ic h  packte ihn neuerdings 
bei den H ö rnern  und w arf mich selbst zu 
B oden, um  ihn fester halten zu können; 
unterdessen suchte ich eine H and frei zu be
kommen, um  ihm d as M esser in den Leib 
zu stoßen. Leider w ar dies umsonst, indem 
sich die K linge beim ersten S to ß  umbog. 
D ie  S tiche  reizten den Feind n u r noch mehr 
und schließlich stieß er mich eine Anhöhe 
hinunter. M eine F ra u  eilte den steilen Tobel 
h inunter, der Schatzalp zu, um  H ilfe zu 
holen. Endlich konnte ich mich frei machen 
und eilte den M einen  nach, hatte jedoch bald 
einen dritten A ngriff auszuhalten , bei welchem 
m ir Stock und M esser entfiel. E s  blieben 
m ir also zu meiner V ertheidigung n u r  noch 
meine Arme. A ls  ich n un  auch das Kind 
allein der M u tte r  nacheilen sah, schwindelt 
m ir bei dem G edanken, daß die Bestie 
sich auf das M ädchen stürzen könne. S o  
schnell mich die Füße  tragen  konnten, eilte 
ich der Kleinen zu und suchte m it ih r durch

den steilen T obel zu entrinnen, a ls  u n s das 
U nthier wieder entgegentrat'. Ic h  w artete 
seinen A ngriff nicht ab, sondern stürzte mich 
selbst auf den W üthenden. Auf dem Rücken 
liegend, m it dem Kopfe voran , wurde ich 
über das lockere G erö ll hinuntergestoßen. 
E s  w ar eine grauenhafte R u tsch p artie ! E in  
einziger im W ege liegender großer S te m  hätte 
m ir den K opf zerschlagen, oder mich betäuben 
müssen. Unten angelangt, konnte ich das 
T h ie r stellen; es lag m ir hauptsächlich d aran , 
es so lauge festzuhalten, b is W eib und K ind 
weit genug entfernt w aren . S t e ts  m it dem 
A ngreifer ringend, schrie ich um  H ilfe. I n  
der größten N oth  nahte, durch meine F ra u  
herbeigerufen, ein H irte . Z w eim al ran n te  
er der Bestie ein M esser in  den Leib. E r 
schöpft ließ ich das T h ie r lo s . M i t  einem 
S citensp runge  flüchtete es sich. W u n d er
barer Weise w a r ich, wenn auch nicht m it 
heiler H au t, doch m it ganzen G liedern  davon
gekommen. M ein e  K leider hingen n u r noch 
in  Fetzen herunter. M ehrere  M ä n n e r  eilten 
nun, m it M essern bewaffnet, zur V erfolgung 
des W ildes. E s  gelang ihnen auch, den 
erschöpften und schweißenden Steinbock hoch 
auf dem S ch in h o rn  aufzufinden und in  die 
Enge zu treiben, der Bursche sprang aber 
über einen F elsvorsprung  hinunter, von dem 
w ir g laubten, ihn am nächsten M o rg en  holen 
zu tonnen. Allein die Suchenden fanden ihn 
ganz m unter auf der Alp weidend, ohne seiner 
habhaft zu werden. Je tz t kann m an täglich 
größere, m it Dolchen bewaffnete Gesellschaften 
auf das S ch in h o rn  w andern sehen; das 
T h ie r scheint jedoch keine Lust zu haben, sich 
m it denselben einzulassen. E s  soll gegen
w ärtig  stolz auf der Schatzalp spaziren 
gehen."

E ingesendet.
(Herrn Fran; Joh. Kwizda, Ir. k. Hoflieferant 

in Korneuburg.) Bezugnehmend aus unser Ergebenes 
vom L. et., worin wir Ihnen Mittheilung über die 
Anwendung ihres Restitutions-Fluid bei Menschen 
machten, freut es uns, Ihnen heute auch über ihr 
Viehpulver das Günstigste berichten zu können. 
Wir lasen s. Zt. die Ihnen aus R io ä s  .la n siro  
gewordene Zuschrift, worin Ihnen Mittheilung 
über die erfolgreiche Anwendung des Viehpulvers 
bei den in Brasilien befindlichen Heerden, gele
gentlich der dort herrschenden Seuche gemacht wird, 
und versichern Sie, daß Ihr Präparat nach den 
damit erzielten außerordentlichen Erfolgen bei den 
auch hier im Innern des Landes befindlichen
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großen Heerden eine ausgebreitete Verwendung 
finden wird. Smyrna, den 12. März 1880.

R. Filippncci L Co.
(Betreffs der Bezugsquellen verweisen wir auf die 
Annonce „Thierheilmittel" in heutiger Nummer.)

(Herrn Fran; F. Seengcr, Wien.) Laibach, 
20. Aug. 1880. Euer Wohlgeboren! Mit Gegen
wärtigem habe ich das Vergnügen Ihnen mitzu
theilen, daß ich mit dem durch Sie bezogenen 
dlliokk Lore-Doppelgewehr, Cal. 12, aus der 
Fabrik der Herren W. L C. Scott L Sohn in 
London, sehr zufrieden bin. Ich habe bis jetzt noch 
kein Gewehr gehabt, welches sich mit diesem Ge

wehre, was Schußleistung anbelangt, messen könnte 
und sofort alle meine alten Schrotgewehre bei 
Seite gestellt. Vorzügliches leistete das Gewehr 
auf Sumpf- und Wasserwild und auf Schildhähne. 
Beispielsweise erwähne ich nur, daß ich Heuer im 
Frühjahr an einem Morgen 3 Schildhähne n. zw. 
jeden auf eine Distanz von über 50 Schritten mit 
Schrot Nr. 6 schoß und mir jeder Hahn im 
Feuer liegen blieb. Indem ich Ihnen noch für 
das mir gesandte vorzügliche Gewehr meinen 
besten Dank sage, versichere Sie in mir bekannten 
Jägerkreisen möglichst für das Bekanntwerden 
Ihrer Firma zu wirken und zeichne mit vorzüg
licher Hochachtung Euer Wohlgeboren ergebener 

Victor Gallo.

I n s e r a t e .

Leopold Gaffer,
k. k. Kof -  und A r r n e e - W a f f e n f a v r i k a n t  in Wi en.

N ie d e r la g e :
I ., Nohlm arkl Ne. 8,

empfiehlt sich zur Lieferung von Jagdgewehren vorzüglicher Qualität, Patronen und allen Sorten 
Jagdrequisiten. Auch werden Reparaturen übernommen und exakt ausgeführt. Jllnstrirte Preis-

Couraute gratis und franco.

AntjlM nM e Hücker.
W M s h a u s s e r ' ^  W u c h h a n d lu n g

(I. Klemm) in Wien,
>., H o h e r  M a r k t  N r .  1.

V e r z e i c h n  i ß  N r .  1 0 6  i st  s o e b e n  e r s c h i e n e n  u n d  w i r d  a u f  V e r 
l a n g e n  g r a t i s  a b g e g e b e n .

O i a n a - ^ u l v s r !
in Kön8alil in Wk8lfal6n Ullä kübelanü am Harr,

emxfeülon iür 0jLNL-?uIver, bestes lla^äxnlver kür Hinter! aller, gepresst, naturblanlr, ArobüörniA 
null stark ^virlcenll, speeiell 2 ur ürriielnnA vreittra^enller Kebüsss.
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X. k. cone. Xorneudurger yi,Iip«Iv«i-,L N 'üL WV L ^ 'd̂ L N SL 
X . ^ ! v ? k e 8 i M ' - n s ^ l m ^  » ü i - p f e ^

1 ll. 4V. kr.

6 ! Ü 1 I l 6 ^ l I l A I ^ 2  d arü b er vorlieA Sndsn 2 su sn iss e n  stets  Lieber w irk en d . k ü r  H engste  60 k r. — S tuten  SO kr. — 
S tie rs  60 k r. — L ü d e  SO k r. — Sebale, 2 isg e n  und  S ebw sin s  50 k r .

Ü 6 8 ! n ^ 6 6 l i 0 1 1 8 p u l v 6 1 '  Lur V erw endung ^n  S te llen  ^sder ^.rt,' au f  M fsidsplätLen, S e b la e d tb ä n k e /s to ^  —
1 k aek e t L L ila  15 kr.

n > * i i v a n  I i n r l  Kegen ^n seb w e llu n g  cisr D rü sen  im  L eb lgange un d  am  H alse , be i g u ta rtige r
U I  U s U I I "  U IIU  I ^ U l v l  o t a l U U  und b sd sn k lieb s r  D rüse bei kksrd sn , sow ie gegen kutsrentLÜ ndung und 

V erbärtungsn  des k u to rs  beim  R inds  und  an d e ren  k a u s tb ie rs n . — L in  D iegsl 1 ü. ö. >V.

^ l 6 6 ^ l l 6 H  I^ U ll I ? Ä I ^ l ! 6 " 0 6 l  kür H unds 1 k la se b s  1 ü  50 k r

6 3 . I l 6 H l l H 6 l ^ I I '  kür kksrds, gegen Oslenksgallen und Sebnsn- oder klussgallen. 1 k lasebs 1 S. 50 kr.
KSAt-n d!s Ssuobs und gsw öbnliebs k ra n k b s itsn  der Oänss, kn ien , 

N V I I P U I V V ^  I U l N a U d j j v I I U ^ V I  ^iU insr, kerlbübner^ste. k in  kaoket SO kr. ^

H U ^ 8 Ä l I ) 6  E b s e ^ ü ^ L S  k r ^ ^  ^  ° ^  ^  rdeiung des blaobwuedses. k m s

gegen Strablkituls. k iu s  klasebs 70 kr.

I ^ u ü ö  I lÄ l8 3 .H 1 I ^ ! ^ 6  gegen dsn innern Obrwurm der H unds. — kille  k lasebs 2 g. 25 kr. ü. ^v.

gegen dis k u n d sk ran k b sit. k in s  Sebaebtsl 1 ü.

K lÄ I ^ ö H ^ I ^ I V ö l*  gegen k lau sn w sb  (k lausnssuebs) 1 k lasebs 70 kr.

K 0 l ! I < p ! I ! k I 1  Llübungsn, 1 LIsebbüebse ^  ü. 60 kr. ' ' ' 6« Verstopfung und

dgr Mast. In  k isteken  a 6 ü. und 3 ü. und k aek stsn  ä 30 kr.

^ ! l ! 8 i 6  b ü e b s e ^ L ?  ^  k k ^ ä s , xeZsu Vers p ung, k lutrem igungs Mittel und kiaservativ  KSLen Lolrk. 1 kleek

kür Sebafs, bew äbrtes Mittel gegen die k äm m srrudr. k in  kaekst 70 kr.
8 6 ^ V V k i N P U l V 6 N  ^ ^ ^ b u ^ I a u k s n d s n ^ i ^ d  und bei veilorsnsl k isss lu s t. k m  srossss kueket 1 S. 26 k i.

W U I ' M p i l l ö l l  k in ^ L Iseb b iieb ss  1 ü !^ 0 ^ k r^ ' ^>r>SSw6iäs^mrmsr uderbaupt, Ossti-iislarvs.

L ruok  L. «I. H .: VVittmann, 7^p. ; 
L rnvk  L d. I i.: k .  Löbm , /1p .; 
L riin n : k .  k ö b m ;

6i o88-6einll^8: k . illt^inger; 
km nutlsn :R aim ann ; 6  Lebatklsr;

llv r ii:^ ! . k iiM L l; I .  D e ib l ; 
L re n is : o .  n i t r i e r n ;  6 ö g l ; 
kieM 8M Ü U8tsr: O berndo rfer; 
li-ttt: k . O sttl, /Ipo tb . ; 
liLNAKNlois: k .  M a^er; 
liillL: I .  O. V ie lgu tb ; O brist; 
IllvIK: 71. S ssb ö ek ; 
O b srk v llab ru n n .' O rü n s te id l; 
krLA : k ü r s t ;  ^ p .  k o ritso b ;

kürA 8lL lI: k . O lisokb ;

RetL: O ross, 7Vp.;
S lo e k s ra i l : k .  S oderrer;
81 k e l le n : 7 .̂ ? .  S e id e l;  
V illkek : M. k ü r s t ;
IVLiäkosen L 6. IK ») L: k is b l ;  
IV illiellnedni'A : I .  S tro b w L ^ sr; 
VVl'.-AeN8lL«It: SLlm boksr; 
2ve11I: 8 . ML)rsr; 3. D um .

d ^ S 0 0 * 6 u ^ o m  der §eriebtliobsn  ksstiL kun^ u n ts r- ie b sn  k-mn, em p ssn g l e in s  N evom pvnss
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Wien 1873
Verdienst-Medaille. a .  p r . Linz 1879

Silberne Medaille.

Lester - L on serm rim gs -N e t
Gvöger Rosam, Simmering bei Wien.

Dieses O el hat vorzüglich gerbende, conservirende, styptische und antiseptische Eigen
schaften, dringt, mittelst eines weichen Pinsels ausgetragen, in Leder jeder Art, wie S tiefe l, 
Schuhe, Riemzeug rc., sogleich nach dem Einölen, ohne des langwierigen und lästigen Ein- 
reibeus mit der Hand zu bedürfen, vollständig ein und macht das Leder sofort weich, 
geschmeidig, dauerhaft und höchst wasserdicht.

P l r e i s e :
franco Post oder Bahnhof Simmering-Wieu per Flasche inclusive Blechflaschen exclusive sonstiger Emballage 
gegen netto Cassa.
Flasche N r. 1 2 3 4  5 6 7 3 9
enthält netto 10 D eca , 15 D eca , 30 D eca , 40 D eca , 1 K il., 3 K il . ,  4 4 K il., lO K il., 25 K il. O el

P re is  25 kr., 35 kr., 55 kr., 65 kr., fl. 1.30, fl. 3 .60, fl. 5.20, fl. 11.50, fl. 28 .— per Flasche, 
1 Stück feiner H aarpinsel zum Aufträgen des O elS  5 kr.

UN. Nr. 2 und 3 werden auch in GlaSflaschen zum Preise von 30 und 50 kr. Per Flasche abgegeben.
D etait-A epots in W ien: bei den Herren Friedmann L Kauders, I. Bezirk, S te fa n s 

platz 5, I .  Löwh, I-, Schottengasse 6, k. k. Tabak-Trafik, I-, Schauflergasse 6, Anglist Scheschegg, 
II-, Praterstraße 52, k. k. Tabak-Trafik, V I., Magdalenenstraße 6.

A n e r k e n n u n g .
Herren Kröger L Wosam in S im m ering.

Kufstein, am 14. Ju n i 1880.
D a s  mir im O ctober 1879 gelieferte Lcder-Conserviruikgs-Vel, haben außer mir der 

k. k. Forstasftstent Franz Vesst in Kufstein, der k. k. Forstwart Fosef Erhärt in Vorderthiersee, 
der k. k. Forstgehilfe A lo is  Schlotter in Kufstein, erprobt und dasselbe rinheliig a ls in seinen 
Eigenschaften in jeder Beziehung vorzügliches M itte t  zur Behandlung der Fußbekleidung be
funden, und empfehle es ganz besonders für grobe Dergschuhe zu strapazirlichen Gängen bei 
schmelzendem Schnee und morastigem B oden, wie nicht minder zu weiten G ängen aus staubiger 
Straß e au. rc. rc.

gez. Wzl. Moll, k- k. Forstverwalter in Kufstein.

Echt englische (nicht amerikanische)

Fleisch-Consemn
für

Jagdpartien, Fußtouren und Reisen
in reicher A u sw ah l empfiehlt

das Depot englischer Delikatessen, 
S ta d t, T u ch tau b e n  4 . 

P reiscouran te  stehen zu Diensten.

Mtdlu'l'ImiiI.
E s  wird hierm it bekannt gemacht, daß der 
W ildabschuß von E del-, D a m - und S ch w arz 
wild fü r die gegenwärtige Jagdsa ison  an 
einen W ildprethänd ler abzugeben gesucht w ird. 
N ähere  A uskunft ertheilt das fürstliche Forst- 
amt in Grätz bei Troppau, O esterr.-Sch lesien .

Jagd-Herpachtung.
E ine J a g d ,  1 7 .0 0 0  Joch (5 0 0 0  Joch W ald , 
d as übrige Feld- und W asserjagd), von W ien 
in 1 ^  S tu n d e n  pr. B a h n  zu erreichen, m it 
schönem J ä g e rh a u s ,  ist sofort zu verpachten. 
O fferten  an die Expedition der „ J a g d -Z e it ."

Weiteste Methode
Wildenten und Mldgänfe

m it S icherheit zu  fan g en .
D ie  A nleitung zur A nfertigung und H an d 
habung der hiezu nöthigen, neuesten, ein
fachsten und billigsten V orrichtung gibt un ter 
G a ra n tie  fü r sicheren E rfo lg  gegen E insen
dung des B e trag es von 1 st. 2 0  kr. der 
E rfinder C a r l  W aid m an n  in  S t r a ß - S o m 

merein (Ungarn).
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Dreißig gute Ĥolographien
von

N i e r n b e r g e r .
Zusammen im Carton als

D  rr ig r l  -  2 R 1 1 » »  « r .^
E n th ä lt: Auerhahn. — Schildhahn. — Auerhenne und Birkhenne — Rebhühner. — 

Haselhühner. — Schneehühner. — Steinhühner. — Fasanen. — Stockenten. — Eisvögel. — 
Spieß-Ente. — Rohrhühner. — Brachschnepfen. — Große Snmpfschnepfen. — Uferschnepfen. — 
Kibitz. — Rohrdommel. — Singdrossel und Misteldrossel. — Großer Schreiadler. — Thurm
falke und Grünspecht. — Kormoran-Scharben. — Fasan und Gänsesäger. — Zierente. — 
Wildgänse. — Steinadler. — Alter Stock-Enterich und junges Mittel-Enten-Weibchen. — 
Braunkopf-Enterich und Ente. — Löffelenten. — Spieß-Enten-Weibchen. — Junges und altes 
Rotkehlchen.
W ir  osseriren d ieses schöne E xem p lar für fl. 1 8 .—  ü. W . oder R . M .  3 6 . —  

Expedition der „Jagd-Z eitun g"  in W ien , H oher M arkt N r . 1.

Bittner s »TRllS
das bisher vorzüglichste M ittel gegen den Lhrenkrebs der „Hunde."

Bei langbehängte» Hunde» tr it t  sehr oft die bisher beinahe für 
unheilbar gehaltene Krankheit, genannt der Ohrenkrcbs oder Ohrwurm 
ans. Zur Behebung dieser Krankheit wurden bis jetzt verschiedene stark 
ätzende M ittel, a ls : Höllenstein, Scheidewasser, rothe Prücipitalsakbe rc. 
gebraucht. Es wurden auch öfters Operationen, als Abschneiden des 
wunden OhrlappenS, ferner Glüheisen rc. angewendet. Doch Alles ver
gebens, alle diese M ittel, besonders die letzteren, die nur eine Verstümm
lung der Hunde herbeiführten, zogen selten eine radicale Cur nach sich. 
Wenn schon Heilung eintrat, so war doch in den meisten Fällen der 
Hund entstellt. Nach langen, mühsamen und kostspieligen Versuchen ist 
es doch endlich dem Apotheker Ju liu s  Bittner in Gloggnitz gelungen, 
ein M ittel dagegen, H uris balsavaigus genannt, zusammen zu stellen, 
welches durchaus aus keinen scharfen, metallischen Zusätzen, sondern aus 
reinen vegetabilischen, balsamischen, milden Pflanzen-Jngredienzien besteht. 
Dieses M ittel, Huris balsaioigus, hat die außerordentliche Heilkraft, 
die Krankheit „Ohrenwnrm" oder „Ohrenkrebs" in wenigen Tage», ohne 
Operation, ohne schädlich wirkende Substanzen, ganz einfach nur durch 
Bestreichen mit demselben vollkommen zu beseitigen. — P reis eines 
Flacons nebst Gebrauchsanweisung und Verpackung 2 fl. 25 kr. ö. W. 
Kaupt-Aepot bet Julius Aitlner, Apotheker in Hloggnitz üei Wien.

RMner'5 Himde-PUen. ?ill8 fon llogs.
Diese Pillen, bereitet aus de» reinsten, mildwirkenden Pflanzenstoffen, bewähren sich seit mehr als 30 Jahren als 

ganz vorzügliches M ittel gegen Hundekrankheiten, a ls :  S taupe, sogenannte Hundskrankheit, starken Nasen-, Rachen- und 
Lnngen-Catarrh, Krämpfe, Veitstanz, Fallsucht, Husten, Ausschlage, Räude, Gicht, Verstopfung, Eßnnlust, W ürmer, 
Abmagerung. Hauptsächlich dienen aber dieselben als Borbengungsmittel gegen jederlei Krankheit bei sonst gesunden 
Hunden, wenn dieselben dann und wann eine solche bekommen. Insbesondere sind diese Hunde-Pillen ein Präservativ
mittel gegen die so gefürchtete „Hundswuth." — Preis einer Schachtel nebst Gebrauchsanweisung 1 fl. ö. W.

Kaupt-Iepot bei Julius Ilittner, Apotheker in Aloggnitz »ei Wien.

Bittner s Räude-Seife.
Diese Räude-Seife hat sich seit Jahren als ganz vorzügliches M ittel gegen Räudekrankheit, Flechte, HautauSschläge, 

Pusteln und sonstige Hautkrankheiten bei Hunden auf's Beste bewährt. Nach ein- bis zweiwöchentlichem Gebrauche, meist 
nach Verbrauch zweier Stücke, verschwindet selbst die hartnäckigste Räude. D er manchinalige Gebrauch der Räude-Seise 
ist selbst bei ganz gesunden Hunden zu empfehlen, da dadurch d>e H aut vollkommen von den sich bei Hunden in der Regel 
aufhaltenden Parasiten gereiniget, die Haare aber geschmeidig und glänzend gemacht werden.

1 Stuck kostet 50 kr. ö. W., 12 Stück in einem Ktstchen 5 fl. ö. W.
Aanpt-Zlepot Sei Julius Miltner, Apotheker in Htoggnitz bei Wien.

Unentgeltliche Auskünfte über die radicale Behandlung aller inneren und äußeren Krankheiten 
der Hunde wird bereitwilligst ertheilt.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein Lager in Jagdgewehren aller Systeme, Scheiben
büchsen, Revolver rc. unter Garantie für solideste Ausführung und ausgezeichneten Schuß. Aus
führliches Preisverzeichniß aus Verlangen gratis und franco.

Gießen L tn iin v r ,
Oberhessen. Waffenhändler.
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A n n o n c e .
Da die Zucht der Schweißhunde auf der Wolfsmühle aufgegeben wird, sind zu verkaufen:
1. W kondine, hannoversche Race, S tam m b aum  4  Generationen nachweisbar, gearbeitet auf 

Rothw ild, 2. P re is  P rag.
2. Kirschmann, vom Solmann aus obiger Blondine, 1 Jahr alt, 2. Preis Elberfeld. 
Außerdem verkäuflich: Wake, Irischer Water-Spaniel, 2 Jahre alt, von vorzüglicher Abstam

mung, zur Wasserjagd gebraucht, 1. Preis Elberfeld.
Nähere Auskunft ertheilt

Die Verwaltung der Wolfsmühle: L . A dam .
Braunfels, den 10. October 1880.

Wiedingers Jagd-Alöum.
Vervielfältigungen in photogr. getreuen Lichtdruck dieser berühmten Stiche 50- Blatt groß Cabinet- 

Format in eleg. vergoldeter Maroquin-Mappe nur fünf Gulden.

Dresdener chemälde-challerie.
In Lichtdruck-Photogr. 200 Sujets. Die berühmtesten Bilder alter nnd neuer Meister. Format 
Imperial 48 /64  Cent. 80 kr., Quart Format 28/36  Cent. 40 kr., gr. Cabinet Form. 15 kr., — in 

eleg. Mappe zu 25, 50, 150 St. sortirt, Mappe von 50 St. an gratis. 
Oelfarbendrnckbilder, Jagdscenen, Stilleben, Frachtstücke, relig. Bilder, eleg. Albnms, Bilder

bücher in reichster Auswahl nnd zu reellen Preisen empfiehlt
M . S .  Schm idt, Kunst- und Devotionalienhandlung. 

Paris, 51 IN S  8 t. R oebs. Mien, I ., Getreidemarkt 18. ikrüstel', 41 irre ä68 ? lL nts8.

Al l e in diesen B lä ttern  besprochene oder bloß angezeigte Literatur h ält  
vorräthig die W allishausser'sche B u chhan dlung (J o se s  K lem m ) in W ie n ,
I . ,  hoher M arkt N r . 1 .

Verlag der Wallishausser'sche» Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in Wien, Hoher M arkt N r. 1.
Für die Redaktion verantwortlich J o s e s  K l e m m .  Druck von I .  B . WalliShansser in Wien.
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I n h a l t : D r. Emil Holub über die „Jagd in Südafrika." — Die Falkenjagd. — Schußlisten. — Ein Fröschekrieg. — 
Jagdliches ans Niederösterreich. — Vom Fischaar. — Seltenes Jagdglück. — Jagd  und Jäger in der Steiermark. — 
Jagdbericht ans Steiermark. — Mein erster Luchs. — M annigfaltiges. — Inserate.

D l. E m il Hokub über die „Jagd in Südafrika."*)
Am D o n n e rs tag  den 2 8 . d. um halb acht 

Uhr A bends, a ls  am ersten d iesjährigen V er
sam m lungsabende des C ln b s der Land- und 
Forstw irthe, hielt der bekannte Afrikareisendc 
D r .  H olub im sogenannten Tegetthoffsaal des 
M usikvereinsgebäudes einen hochinteressanten 
V o rtrag  über die J a g d  in  Afrika.

B evor w ir d a ran  gehen, den V o rtrag  
seinem wesentlichen I n h a lte  nach mitzutheilen, 
wollen w ir der charakteristischen Erscheinung 
des berühm ten M a n n e s  einige W orte  widmen. 
D r .  H olub macht den Eindruck eines w etter
harten  P fad finders vor vierzig J a h r e n ; sein 
energisch geform tes Gesicht drückt W illen s

*) D e r  berühmte Reisende hat  u n s  für  die 
nächste N u m m e r  einen Origiualanfsatz über die 
„Elcphantenjagd in S ü d a f r ik a "  zugesagt. D ie  Red.

stärke und A usdauer, sein großes b raunes 
Auge K lugheit, M u th  und Umsicht a u s ;  er 
ist m ittelgroß, breitschulterig und überhaupt 
sehr kräftig gebaut, K iun  und O berlippe  sind 
m it einem leicht gekräuselten dunklen B a r t  
bedeckt. S e in e  S tim m e  ist volltönend, er de- 
m onstrirt imm er, wenn er spricht, und er 
spricht nicht n u r in  W orten , sondern auch in 
Geberden. S o  w ar es auch an diesem 
Abende. Aus der Estrade, wetche er betrat, 
um  seinen V o rtrag  zu im provisiren, befand 
sich eine große T afe l aufgestellt, auf daß der 
V ortragende, wenn er es nöthig finde, m it 
der Kreide Zeichnungen hinwerfe, überdies 
w aren G ehörne aller A rt ausgelegt von dem 
zierlichen der Gazelle bis zu den gewaltig 
im pouirenden der R iesenantilopen. A nfangs 
sprach D r .  H olub ruhig und gemessen, aber
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er wurde imm er w ärm er und bald gewann 
seine D arstellung , in 's  D e ta il übergehend, ein 
packend lebensvolles C olo rit.

D e r  R edner begann dam it, daß er be
tonte, es sei der afrikanische C ontinen t sowohl 
in B ezug auf die A nzahl a ls  auf den A r
tenreichthum des W ildes un ter allen E rd 
theilen am meisten ausgestattet, und daß er 
n u r von V ierfüßern  sprechen werde.

W a s  zunächst die geographische V erb rei
tung des W ildes betrifft, so machen sich zwei 
H auptbedingungen geltend: 1. Ebenes Land 
und 2 . G ebirge.

D a s  ebene Land h a t nun wieder viererlei 
J a g d :  n) W üstenjagd, d )  S tep p en jagd ,
e) W aldjagd und endlich W asserjagd sowohl 
in  Ansehung von T hieren , welche sich dort 
aufhalten, a ls  auf solche, welche vom Lande 
aus dahin fliehen. W ir  haben also überhaupt 
fünferlei. Fassen w ir vergleichend m it Bezug 
auf die J a g d  A ustralien in 's  Auge, so sehen 
w ir, daß diese dort in  dreifacher A rt geübt 
w ird, und zw ar a ls  W üsten-, S tep p en - und 
W ald jagd .

I n  Amerika gibt es S te p p en -, W ald -, 
W asser- und G e b irg s jag d ; in  Asien gibt es 
gleichfalls viererlei Äagd, es entfällt aber die 
W asserjagd und m an hat dort dafür die 
W üstenjagd.

I n  Afrika kommen alle die genannten 
fünf K ategorien von Ja g d e n  vor. B etrachtet 
m an nun  die vierfüßigen jagdbaren  T hiere 
A frikas, so ergebe sich, daß ihnen vier beson
dere Eigenthümlichkeiten zuzuschreiben seien. 
E s  komme I .  manchen derselben eine au f
fallende locale V erbreitung  zu und diese be
ruhte einm al auf Z ufä llen , welche auch in 
anderen Erdtheilen  stattfinden; um  diesen 
Punkt klar zu machen, habe m an n u r  darauf 
hinzuweisen, daß manches T h ier, das in S ü d 
afrika vorkomme, in C entra lafrika  nicht zu 
finden sei. Diese besondere V erbreitung sei 
überdies auch eine künstliche, herbeigeführt 
durch die J a g d  des weißen M a n n e s ;  die 
eigenartigste sei aber weder durch eine der

eben angeführten B edingungen noch durch 
oro- oder hydrographische Verhältnisse her
beigeführt; so kommen u. A. in einem der 
Gebiete von C entra lafrika  weder S t r a u ß  
noch G ira ffe  vor.

2 . E s  fehlen alle Hirschen- und bären
artige T hiere, welche doch in  allen anderen 
E rd the ilen  zu finden sind.

3 . E s  sei ein bemerkenswerther Uebergang 
von Form en einer großen Fam ilie , der H u f
thiere nämlich in  den der A ntilopen zu consta« 
t ir e n ;  in  keiner anderen T h ie ra r t  seien so 
schroffe Gegensätze von Zierlichkeit der F o r 
men und A nm uth der B ew egungen b is zur 
P lum pheit zu finden; welche interessante 
K ette von der Gazelle durch die A ntilope 
und das G n u  zum B ü ffe l!

4 . U nter dem Hochwild S ü d a frik a s  treten 
Form en zu T age, wie sie in anderen E rd 
theilen nicht vorkommen, es geht dies soweit, 
daß gewisse A rten  eben wegen der P lum pheit 
zu den Fossilen zu gehören scheinen; w ir 
finden ja  an der G iraffe  und dem N ilpferd 
solche M iß p roportionen , daß w ir durch den 
Anblick dieser T hiere unwillkürlich an jene 
der D iluv ia lperiode gem ahnt w erden; selbst 
die wichtigsten T h ie rarten , wie der E lephant 
und das N a sh o rn  sind in  Asien nicht so 
plum p ausgestattet wie in  Afrika. W a s  nun 
speciell die T h ie rarten  betreffe, welche in  dem 
V o rtrag e  behandelt werden sollen, so nennt 
der R e d n er: Affen, R aubth iere, N agethiere, 
Z ah n a rm e  und H ufthiere.

Z u  dem eigentlichen T hem a der J a g d  
übergehend, spricht der R edner zuerst über 
die W üstenjagd, dann über die S tep p en jag d , 
die Busch- und W ald jagd , die W asserjagd 
und endlich die G eb irgsjagd .

D ie  W ü s t e n j a g d  bezieht sich vor
nehmlich auf die G em sbock-A ntilope; neuere 
N aturhistoriker nennen diese A rt die S ä b e l 
antilope, allein er (H olub) bleibe bei der an 
geführten Bezeichnung, weil sie nicht n u r  den 
afrikanischen J ä g e rn  geläufig, sondern über
haupt im  Lande gebräuchlich sei; es sei dies
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übrigens eine O ry x a rt und das T hier m it 
dem colossalen, gerade aufstehenden und spitzen 
G ehörne w ird von holländischen F arm ern , 
welche sich dabei der P ferde bedienen, gejagt.

D ie  S te p p e  zerfällt wieder in verschiedene 
A rten und je nach der Verschiedenheit der
selben sind auch die Jag d th ie re  und J a g d 
arten verschieden.

W ir  haben a) eine S tep p e , welche m it 
zehn b is zwanzig Z o ll hohem Zwerggesträuch 
bedeckt und sozusagen von G r a s  entblößt ist;

d) eine G rassteppe, bedeckt m it brodlaib- 
förm igen T erm itenhügeln . D ie Jag d th ie re  
dieser beiden S te p p en  sind: R othlöffliger 
Hase, S p rin g h ase , Erdeichhörnchen, S ta ch e l
schwein, Erdferkel, Schuppenth ier, S c h a r r 
thier, K aam a-F uchs, G ra u e r  und Schabracken- 
S c h a k a l , P ro te le s , H yänenw olf, Gefleckte 
H y ä n e , Springbock, Bleßbock, Schw arzes 
G n u , Z eb ra , B u rsc h e ls -Z e b ra ;

e) eine G rassteppe, die aber stellenweise 
m it niedrigen oder hohen, gruppenförm ig bei
sammenstehenden Gebüschen bewachsen ist; 
da kommen außer einzelnen genannten auf den 
andern S teppenform en heimischen T hiere noch 
vor:D ruckerhazellen, Steinbockgazellen, H ä rte 
t e s t ,  Z uluhartebeest, Gestreifte G n u 's ,  G e- 
n e ta 's  und P a rd e ls . E inzelne dieser Thiere 
werden n u r, sowie beispielsweise der ro th- 
löfflige Hase, von Schw arzen gejagt, andere 
von Schw arzen und W eißen. B e i Besprechung 
der Pelzthiere betonte der R edner, daß manche 
der wilden S tä m m e  m it ganz ausnehm ender 
S o rg fa l t  das Pelzwerk zu M ä n te ln  und 
Schabracken wählen, daß sie auf gleichlautende 
Felle bei Z usam m enfügung derselben m it 
ebensoviel Gewissenhaftigkeit a ls  Geschmack 
sehen, und daß diese R au b th ie re  meist von 
Schw arzen m it H unden gejagt werden. W eiße 
pflegen sie n u r da, wo sie ihnen schaden, m it 
G if t  bei S e ite  zu schaffen. Ueber den feinen 
Jn s tin c t der Springbock-G azellen bemerkte er, 
daß diese zierlichen T hiere ganz genau und 
auf den ersten Anblick wissen, ob der sie 
verfolgende H und ein W indhund sei oder

ein gewöhnlicher S e tte r . M i t  dem letztge
nannten  erlauben sich die flüchtigen T hiere 
eine anm uthige Neckerei; sie lassen den H und 
auf dreißig S ch ritte  nahe kommen, blicken 
ihn  dann wie schelmisch von der S e ite  an 
und sind —  m it einigen Sätzen  an s seiner 
N ä h e ; dieses S p ie l  wiederholen sie m ehr
m a ls .* *) M i t  B ezug auf die schwarzen J ä g e r  
bemerkt H olub , daß die S tep p en jäg er bei 
W eitem  nicht so gute Schützen sind, wie die 
W a ld jäg e r; w äre dies der F a ll, so würde 
bereits  manche W ild a rt ausgestorben sein, 
welche jetzt noch in  ganzen Heerden vor
handen ist.

D i e  B u s c h -  u n d  W a l d j a g d  auf 
einem G ebiet, das m it zusammenhängenden 
Büschen oder N iederw ald bedeckt ist, u n te r
scheidet sich wesentlich, je nachdem dasselbe 
von der Tsetse, einer in Afrika allgemein 
fü r giftig gehaltenen Fliege, heimgesucht 
oder davon frei ist. D r .  H olub sagt darüber 
insbesondere, daß der S tich  dieser Fliege 
zw ar sehr schmerzhaft sei, aber fü r den M enschen 
ganz unschädlich, da er nicht einm al eine 
Entzündung zurücklasse; er selbst sei ein
m al, da er so elend krank w ar, daß ihn 
seine Schwäche hinderte, sie zu verscheuchen, 
von diesen T hieren  arg geplagt worden, allein all' 
die S tiche hätten keine weiteren Folgen gehabt; 
weil nun  dies so sei, habe er sich lange ge
sträubt an die G iftigkeit dieser kleinen Brem se 
zu g lauben; allein es sei eine unbestrittene 
und tausendfach bestätigte Thatsache, daß das 
fettleibigste R in d , wenn es in das G ebiet dieser 
B rem se komme, in  wenigen T agen  abzum agern 
beginne und nach wenigen Wochen zum 
S ke le tt abgefallen s e i ; da m an  keinen andern 
G ru n d  fü r diese Erscheinung wisse, m uß m an 
w ohl die G iftigkeit der Tsetse gelten lassen.

I n  den G eb ie ten , wo sie ih r Unwesen 
t r e i b t , w ird daher auch nicht m it P ferden 
gejagt. A ußer verschiedenen, auch in  den 
anderen Jagdgebieten  heimischen T hieren

*) Eine ausführlichere Schilderung der Spring
bockjagd bringen wir demnächst. Die Red.

*
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kommen in den afrikanischen W äldern  vor 
O s ro o x itl iö su o , G a la c a -A r te n , Wildkatzen, 
C a ra c a l ,  T h a r i ,  L eo p ard , Löw e, gestreifte 
H y ä n e , B am nsch liffe r, Baumeichhörnchen, 
Roiböckchen, B lauböckchen, Buschböcke, P a l-  
l a h , K u d u , E la n d a n ti lo p e , breitgehörnte 
Hartebeest, zwei A rten  Gem sbockantilopen, 
R oen- und S äb e lau tilo p en , G iraffen , B üffe l, 
N a sh o rn  und E lephanten .

Eingehend sprach H olub  und in nahezu 
dramatischer D arstellung  über den afrikani
schen E lephanten  und die J a g d  auf densel
ben. Vergleicht m an  ihn mir dem asiatischen, 
so erscheine er plum per in  seinen Form en, 
walzenförmig sein L e ib , walzenförm ig und 
gleichförmig seine colossalen B e in e , wie 
B aum stäm m e. D ie  ersten und tüchtigsten 
E lephautenjäger w aren  H o llän d e r; ja  mancher 
derselben habe in  den letzten zwanzig 
J a h re n  nicht weniger a ls  3 0 0  Stück dieser 
gewaltigen T hiere  erlegt; das sei am C ap 
geschehen, wo die E lephanten  einst sehr zahl
reich gewesen; dieser gute E rfo lg  habe aber 
die Folgen g e h a b t , daß immer m ehr J ä g e r  
sich der E lephantenjagd zuwendeten, und daß 
die T hiere  nördlicher gelegene S ta n d o rte  
aufsuchten. D ie  J a g d  in  dem Tsetse- freien 
Gebiete gehe nun  in  folgender Weise vor 
sich D e r  W agen des J ä g e r s ,  der sein
H a u s  sei, halte abseits von W eitem  der 
W eiher, wo bekannterm aßen die E lephanten  
W asser aufnehmen. D o rth in  begebe sich bei 
T agesanbruch m it einem Jag d freu n d  und 
seinem schwarzen D iener der J ä g e r  um  auf 
den frischen S p u re n  auf die Anzahl der 
T hiere zu schließen, die sich N achts ihren 
D u rs t in den Gewässern gestillt h a tte n ; er 
ist zu Pferde, die D ien er g eh en , er ist m it 
einem G ew ehr von ungeheurem  C aliber be
waffnet , die D iener m it Assagais. D ie 
M usketten  werden 4 - , 6 - und 8pfünder ge
n a n n t,  je nach der Z a h l  der K ugeln, die 
auf ein P fu n d  gehen.

D ie  Gesellschaft begibt sich n u n , die 
Schw arzen v o rau s, zu den Q uellen  um

auch auf die Z a h l  der T hiere zu schließen. 
D a  die E lephanten  die. G ew ohnheit haben, 
wie im  G änsem arsch, E in e r riach dem A n 
dern, fo rtzu tro tten , so ist ih r W eg leicht zu 
verfo lgen, er ist eine leicht durch nieder
getretenes B uschw erk , abgerissene Z w eige 
u. s. w. gekennzeichnete B a h n ; da wo sie 
sich theilt, ersieht m an, daß die T hiere  hier 
ihre eigentliche W eide an dem G r a s  und 
den B äu m en  b eg an n en ; findet sich an diesen 
Z w eigen der G eifer von den äsenden Thieren , 
so ist m an ihnen nahe gekommen.

M a n  ist am frühen M o rg en  aufgebrochen 
und weiß, daß die T h ie r?  um M itta g  ih r 
Schläfchen h a l te n ; sie schlafen im S te h en  an 
B aum stäm m e angelehnt oder m it ausge
sp ritz ten  B einen frei dastehend. D ie  Schw arzen 
sahen die T hiere  leicht zwischen den B a u m 
stämmen, wenn sie ihnen nahe gekommen; 
der ungeübte J ä g e r  aber nicht, dieser weiß 
sie zwischen den dicht belaubten S tä m m e n  
nicht herauszufinden; die N ähe der T hiere  
w ird den J ä g e rn  durch Zeichen m it der H and 
oder einem leisen P fiff angedeutet.

A uf das hin w agt sich der m uthige J ä g e r  
m itten un ter die Heerde der E lephanten, um  
sich das E x em p la r, das die stärksten H au er 
ha t, auszusuchen; ist dies geschehen, so kehrt 
er zurück und die Schw arzen  umgehen nun 
die H eerde , um sie au s ih rer R u h e  aufzu
scheuchen. N u n  wenden sich die E lephanten  
zur F lucht und da ist der M om ent, in 
welchem der J ä g e r  seinen S ch u ß  hinter das 
B la t t  a n b rin g t; ist das T h ier n u r verwundet, 
so m ag sich der J ä g e r  in  Acht nehm en ; wenn 
es das O h r  wie eine S eg e lfa lte  gegen die 
S te lle , wo er steht, wendet und nach eben 
dieser R ichtung den Rüssel h ä lt ,  so beeile er 
sich, die andere S e ite  zu gewinnen und von 
dort aus einen neuen S ch u ß  anzubringen , 
denn in solchen Augenblicken wendet sich der 
E lephan t m it einer an so ungefügigem Thiere 
ganz unglaublichen Blitzesschnelle seinem Feinde 
zu und kann ihn —  der „plum pe K erl"  zeigt 
dann die erstaunlichste G ew andtheit —  tödten.
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D ie S tu n d e  w a r weit vorgerückt, a ls  
der R edner zur W asser- und G ebirgsjagd  
überging, die er n u r flüchtig behandelte, in 
dem er darau f h in w ies , daß er das V e r
säumte w ohl nach seiner Rückkehr aus Afrika, 
wohin er wieder zu gehen gedenke, nachholen 
werde. Lauter B e ifa ll erdröhnte am Schlüsse 
des interessanten und spannenden V o rtrag es, 
der ein V iertel vor neun U hr zu Ende w ar.

B e i einem Gespräch, d as w ir jüngst m it 
D r .  H olub über den Gegenstand seines V o r 
trages h a tte n , antw ortete er u n s auf die 
F ra g e , welche A rt von H unden in  Afrika 
am zweckmäßigsten zur J a g d  zu verwenden 
seien: „ E s  w äre ganz v e rfeh lt, wenn m an 
sich in Afrika großer, starker R üden  bedienen

w o llte ; denn die starken H unde nehmen, ver
trauend auf ihre K ra f t ,  das W ild an und 
bringen sich dadurch u m 's  Leben, ohne dem 
J ä g e r  irgendwie zu nützen; am empfehlens- 
werthesten für den afrikanischen J ä g e r  ist 
der langhaarige , m ittelgroße, englische P o in ter, 
der S e tte r ,  welcher zur Land- und zur W asser
jagd zu verwenden ist; der H und soll das 
W ild  nicht stellen, sondern aussp ü ren ; der
artige H unde sind in dem nicht von den 
T setse 's vergifteten T e rra in  ein w ahrer S e g e n  
und es ist vorgekommen, daß ihrem  S c h a r f 
sinne Menschenleben zu danken sind. M ehrere  
H unde sind ihm  bekannt, welche im  entschei- 
denstcn M om ente ihren von einem Löwen h a rt 
bedrängten H errn  das Leben retteten."

Die efatkmjagd.
D ie  J a g d -Z e itu n g  ha t über das T hem a 

„Falknerei" im Laufe der J a h r e  eine ganze 
R eihe von Aufsätzen gebracht, so daß m an, 
überblickt m an n u r die T ite l dieser Arbeiten, 
von der Geschichte der Falkuerei von G . S i 
mon ( J a h rg . V) oder die Falkenbeize in 
E gypten (Ja h rg . II) bis zur Falkenjagd in 
E ngland  (Ja h rg . XIII) und Falkentreue 
(J a h rg . XVII), so sollte m an  denken, daß 
das T hem a erschöpft sei, allein es sind u n s  
in den letzten T agen  zwei Publica tionen  zu 
Gesicht gekommen, welche den alten S p ruch  
bewahrheiten, daß nicht n u r  die Liebe, wie H e in 
rich Heine m eint, eine alte Geschichte sei, die 
ewig neu bleibt. D ie  erste dieser Publicationen  
hat keinen G eringeren  a ls  den Geschichts
schreiber H am m er - P u rg sta ll zum Verfasser, 
ist bei C . A. H artleben  in  Pest im J a h re  
1 8 7 0  in  Commission erschienen und über
haupt n u r  in dreihundert Exem plaren a u s 
gegeben w orden , und heißt „Falknerklee", 
bestehend aus drei ungedrucktcn W erken über 
die Falknerei, näm lich : 1 . d as Falkenbuch 
(türkisch, auf der Am brosiana in M a i la n d ) ;
2. die H abichtslehre (griechisch, auf der k. k. 
Hofbibliothek in W ien) und 3 . K aiser M ax im i
l i a n s  Handschrift über die Falknerei (auf 
der k. k. Hofbibliothek in  W ien).

D a s  erstgenannte W erk, welches, wie der 
Verfasser in  der V orrede bemerkt, nicht für

den S u l ta n  der aufstrebenden Herrscherfam ilie 
der O sm a n e n  geschrieben worden, sondern 
fü r den Fürsten  Mentesche, einen der zehn 
Fürsten , welche die T rüm m er des seldschuki- 
schen Reiches in  Kleinasien un ter sich theilten, 
beweist, wie sehr die Falkenjagd im  vierzehnten 
Ja h rh u n d e r t  an allen türkischen Höfen ge
blüht.

I n  dem ersten Hauptstück, das handelt 
über das T hem a, „ au s  w as fü r  V eranlassung 
die Jag d v ö g e l in Vorschein gekommen", er
fahren w ir folgende hübsche Geschichte: „ D e r  
erste, welcher m it Falken jagte, w ar ein 
griechischer K önig N am ens D e m e tr io s ; eines 
T ag e s , a ls  er spazieren ging, sah er plötzlich 
einen Falken stiegen und erlustigte sich m it 
dem F luge desselben, indem der Falke bald 
wie ein E ngel zum H im m el aufflog, bald 
wie ein T aucher sich in 's  M ee r senkte, bald 
wie eine W oge b is zum Z en ith  empor sich 
trieb, bald auf der R en n b ah n  der Ebene wie 
ein tapferer R itte r  Kreise beschrieb; w ährend 
der K önig dem Falken folgte, kam dieser 
vom F luge  zurück und ließ sich auf einem 
B a u m  n ieder; der König sah, daß es ein 
schöner, w ohlgebauter und schöngeklauter V ogel 
sei, er sagte: dies ist ein w underbarer Vogel, 
den m an fü r eine geschmückte B r a u t  halten 
m öchte; indem der K önig den Falken so be
trachtete, w ard er m it S ee le  und H erz  in
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denselben verliebt und er befahl den J ä g e r n : 
„b rin g t n u r diesen V ogel in  meine Gesell
schaft." D ie  J ä g e r  überboten sich in Listen, 
indem sie Netze stellten, bis der Falke plötz
lich aus B egier nach Speise  von der Fläche 
des Feldes in die Fa lle  des Looses ging, 
indem er glaubte, daß er eine B eu te  erjagt, 
nicht wußte, daß er selbst a ls  solche vom 
J ä g e r  erjaget w orden; a ls  ihn der J ä g e r  
gefangen, band er an dessen Füsse Fesseln, 
verhüllte ihm  das Auge und brachte ihn zu 
dem K önig. D e r  K önig freute sich dessen 
und band denselben in einem W inkel des 
T h ro n es an, wo ihn  die Z e it  z äh m te ; a ls  
derselbe die Augen aufschlug, sah er sich am 
K önigsthrone befestigt. E ines T ag es, a ls  er 
dort im  W inkel saß, fing er eine S ch lange, 
der K önig sagte: D ieser V ogel ist der P a -  
dischah der Vögel, an  einem anderen T age 
brachte Je m an d , während der K önig auf dem 
T hrone  saß, einen Hasen und ging fort, der 
Falke fiel den Hasen an. D e r  K önig sagte: 
D ieser V ogel ha t die Eigenschaften eines 
D rä n g e rs , indem er nach Allem zielt, w as 
er sieht; dies beweiset aber auch, daß er 
m uthig und tapfer. E in  anderm al brachte 
der Falkner den Falken und indem er davon 
ging, brachte ein Türke einen Hasen, sobald 
der Falke denselben sah, setzte er sich auf 
dessen S ch u lte r und fing zu essen an. D e r  
K önig, a ls  er dies sah, sagte: D ieser V ogel 
hat hohen M u th , er schauet nicht in  anderer 
H and , sondern w ill von seinem eigenen E r 
werbe essen; diesen m uß m an a u f 's  Feld 
führen, w ir wollen sehen, wie er sich dorten 
benimmt. A ls  cs M o rg en  w ard , r i t t  der 
König a u s , sich auf dem Felde zu erlustigen, 
m it dem V ogel an  seiner Lende; sie kamen 
auf eine Fläche, wo W iesen und F lu r  und 
m annigfaltige B ä u m e ; der K önig ging durch 
die B äum e, wo m itten au s denselben ein 
R ephuhn  aufflog ; a ls  der Falke dieses sah, 
hatte er nicht R uhe , der K önig ließ ihn 
lo s und derselbe fing das R ephuhn sogleich. 
D e r  K önig freute sich deß, kam wieder an 
seine S te lle  und befahl den Falknern, daß 
sie den Falken zur H and nehmen, weil er 
der beste der Jagdvögel. M a n  sagt, K önig 
D em etrios sei der M eister der Falkner, von 
ihm schreibt sich der B rauch, m it den Falken 
zu jagen her."

W ie die Schriftste ller der Renaissance 
nicht müde werden in  dem Bestreben, einen 
allgemein giltigen Codex fü r Frauenschönheit

aufzustellen, so die O rien ta len  der dam aligen 
Z e it dies in Ansehung der Falken zu thun. 
I n  dem Hauptstücke „von der Trefflichkeit 
und dem Scharfsinne der Falken" wird ge
sag t: D e r beste Falke ist der m it kleinem 
Kopfe, langem  H alse, von dicker Nase und 
dicken Z ehen , die Augen, der M u n d , die 
Eingeweide, das Loch des H in teren  und der 
Nase weit, d as O h r  rund , die Federn  an 
der Achsel kurz und wohl geordnet, breite 
H ände, schwarze N ä g e l; er falle schnell auf 
die Speise , sei frohen H erzens, schüttle sich 
viel, entleere sich viel in  der F o rm  des K othes 
der K rä h e ; ein so gestalteter Falke, wenn sein 
Rücken noch obendrein schwarz, hat seines 
Gleichen nicht.

D ie  Falkner au s C horasan  stimmen in  
den folgenden vier D ingen  überein, n äm lich : 
daß sein K opf groß, sein Auge eng, sein 
Leib groß, sein L aut scharf sei; die chinesischen 
M eister aber wollen, daß sein L aut scharf, 
daß er schweren Leibs, daß sein Schw eif und 
seine F lügel denen des H abichts ähneln. E r 
fahrene sagen: D ie  Zeiche« des am besten 
jagenden und am weitesten fliegenden Falken 
seien, daß er langen Gesichts wie der A a s 
geier, sein K opf wie der S ch lange, B ru s t 
und Bauch breit, M u n d  und Nasenloch weit, 
das Auge hell und scharf sei u. s. w. D ie 
griechischen M eister sagen: D e r  beste der 
Jag d v ö g e l sei der von langen V orfedern, der 
sleischicht und starke, der langen Athem holt 
und scharf fliegt; diese Eigenschaften sind 
vom W ürgfalken hergenommen, welcher die
selben besitzt; die Vögel, deren Vorfedern 
kurz, wie das R ephuhn , die W achtel und 
das H aselhuhn, fliegen nicht gut. „ G o t t  
w e i ß  e s  a m  b e s t e m "  A usführlich wird 
von der B ehand lung  der V ögel im kranken 
und gesunden Z ustande, von ih rer D ressur, 
von ihren U narten  gehandelt; es werden eine 
gute A nzahl von Aussprüchen berühm ter 
M ä n n e r  zum Lobe der Jag d v ö g e l angeführt, 
darun ter d as W o r t ,  das M uchtass R ast 
gesagt h a t : „w ir haben gehört, daß der 
Menschensohn auf drei D inge stolz: wenn er 
zur Herrschaft gelangt, wenn er guten Falken 
träg t und wenn er gutes P ferd  reitet."

Alle erdenklichen A rten von Krankheiten 
der Jag d v ö g e l werden beschrieben und die 
dagegen üblichen H eilm ittel angegeben.

I n  dem Hauptstück von der Abrichtung 
der Jag d v ö g e l lesen w ir :  M ehd i, der S o h n  
E frem s, einer der gelehrten J ä g e r ,  sagt, daß
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neugefangene Jag d v ö g e l nicht zu jagen wissen, 
und daß m an ihnen zuerst von dem Vogel, 
den sie jagen sollen, m it Falkenkraut zu essen 
gebe; nachdem derselbe ein p a a r  M a l  m it 
Falkenkraut gesättiget ist, lasse m an den J a g d 
vogel auf die J a g d  lo s ;  m an sehe fleißig 
darauf, daß, wenn der Jag d v o g e l A nfangs 
nicht gleich jag t, m an  einen anderen Falken 
bringe und diesen auf einen V ogel fliegen 
mache, b is er ihn schwach mache, dann lasse 
m an  den neuen Falken auf den schwachen 
V ogel lo s , b is er ihn fange und sich dam it 
sättige und leite ihn dann wieder auf die 
J a g d ;  wenn er nicht jag t, so gebe m an ihm 
an diesem T ag e  sonst nichts zu essen; am 
andern T age  lasse m an ihn wieder auf diesen 
V ogel fliegen und sich, wenn er denselben 
gefangen, dam it sättigen; dies thue m an ein 
b is zwei M a l ,  so wird der Falke ein jagen
der w erden; wenn ein jagender Falke träge, 
so gebe m an  ihm  an diesem T ag e  nichts zu 
essen, sonst wird er wilden N a tu re lls ;  ist 
der Jag d v o g e l ein w ilder, so m uß m an den
selben ohne Beschwerde sättigen, dam it ihn 
nicht, wenn er sich zu sättigen jagen soll, 
die J a g d  aneckle. M a n  sa g t: m an soll den 
Falken ein oder zwei M a l  im Ja h re ,  nach
dem darüber gehörige E rkundigungen einge
zogen, sättigen, dam it er scharf auf R ep- 
hühner jag e ; wenn m an ihn  m ehr a ls zwei 
M a l  sättiget, so wird er träge , geht nicht 
auf die R ephühner und w ill n u r E ulen  
jagen, weil E u len  zu jagen leichter wie R e p 
hühner. M a n  sag t: m an  müsse den J a g d 
vogel dort, wo er gejaget, sättigen. V on  den 
vier G a ttu n g en  der Falken, welche im zweiten 
Hauptstücke des Falkenbuches aufgeführt sind, 
ist die erste der Habicht, die zweite der 
S p e rb e r, die dritte  der Gerfalke, die vierte 
der W anderfalke.

D ie  „H abich tslehre", welche die hiesige 
Hofbibliothek besitzt, handelt von der H eilung 
der Vögel, von den A rten  und der F arb e  
des W ürgfalken, gemeinen Falken, Edelfalken, 
Habichten, Gerfalken und S p e rb e rn .

A us K aiser M a x im ilian 's  vielfach ange
zogener Handschrift „von der Falknerei", 
welche bekanntlich m it den W orten  beginnt, 
„ D u  Hertzog von Oesterreich solt haltenn 
deine Valkhenn tzu der Valkhnerey dir tzum 
ewigen» Lust, wie hernach volget" wollen w ir 
n u r  folgende S te lle n  c itiren : „Nemlich zu 
W ien magstu haltenn die funff Leger der 
Valkhner aberm als wie hernach vo lg t."

„Nemlich in  der M a u ß , vnd darnach so 
das zurichten« w ildt. E s  sey W in te r oder 
S u m m er, Nemlich im  S te tl in  L aa."

„ I te m  das Ander ist Retz, das drit 
Z istersdorfs, fü r E nnten  vnd R a ig er. V nd 
der Hofvalkhner m ag an der dreyer vnd 
eyes schickhen die Valkhenn abzurichten, wen 
der F ü rs t zu schaffen hadt. S o  m ag der 
Hofvalkhner, vnd auch die anndern Valkhner 
die V ög l im  Fliegen behalten."

Schließen w ir die Auszüge aus dem ge
nannten , im m er selten gewesenen, nun  nahezu 
in  Vergessenheit gerathenen Buche m it dem 
unnachahmlichen Lob- und P re isliede  auf den 
Falken von dem persischen D ichter N isam i; 
es gehört zugleich zu den reizendsten F ab e ln , 
welche w ir kennen, und la u te t:
„A ls im  G arten war der Frühling wach,
Kam zum Falken Nachtigall und sprach:
V on den V ögeln allen schweigst allein,
W arum  läßt D u  denn das Reden sein?
Sitzest immer still an Einem O rt,
Sagest keiner S e e le  nur Ein W ort.
Auf des Herrschers Hand ruhst D u  mit Lust, 
D eine Speise ist des Rephuhn's Brust,
Ich hingegen, die durch einen Schall 
Hundert Perlen aufreg allzumahl,
M eine Speise ist nur schlechter W urm.
Und mein H aus ist D orn, gepeitscht von S tu rm . 
Höre, sprach der Falke, sei ganz O hr!
S te lle  D ir  mein tiefes Schw eigen vor.
Ich , dem Handeln ist des Lebens Pflicht,
Handle hundertmal und spreche nicht,
D u  hingegen, der kein M ann von Fach,
Thust nicht E ins, und redest tausendfach;
Aus dem Jagdreviere hab' ich S ta n d ,
Esse Rephuhn's Brust ans K önigs Hand;
D u , der immer spricht und klaget laut,
Speisest W urm  auf Dornen angebaut.

D ie  zweite literarische Arbeit, au s der 
w ir unseren Lesern ein gutes Stück m ittheilen 
wollen, ist ein V o rtrag , den D irec to r N e -  
w a l d  vor längerer Z e it in  einer M o n a ts 
versam m lung des ornithologischen V ereines 
gehalten. Doch lassen w ir unserem verehrten 
M ita rb e ite r  das W o rt:

I m  M itte la lte r  unterschied m an sehr viele 
A rten  von J a g d -  oder Baizfalken. Kaiser 
Friedrich I I .  auch A lb ertu s  M a g n u s  u n te r
scheiden 1 7  A rten, von denen 10  a ls  edle, 
3  a ls  unedle und 4  a ls  M ischlinge be
zeichnet werden. B e i dem derm aligen S ta n d e  
der ornithologischen Kenntnisse läß t sich m it 
B estim m theit sagen, daß diese Unterschiede 
auf Altersverschiedenheiten zurückzuführen sind, 
denn n u r zu bekannt ist es, wie sehr sich das 
Kleid einer großen Z a h l  von R aubvögel-
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arten, je nach dem A lter des In d iv id u u m s 
uud nach der Ja h re sz e it ändert.

S äm m tliche in Deutschland, Frankreich 
und E ngland  zur B aizjagd  verwendeten Falken, 
dürften einer der folgenden A rten  angehört 
haben, und zw ar;

a.) V'aleo e a n ä ie a n s , Olm. 4,., I s lä n d e r  
Falke.

b) 4a1ec> O l^rkaleo, 4 . ,  Geierfalke.
e) 4 a le o  4uuik>.riu8, 4 . ,  B lau fu ß , W ü rg 

falke.
ei) U'aloo pereAi-inrrs, 4 . ,  W anderfalke.
e) k?aleo 3udbu t6o , 4 . ,  B aum falke.
I) 4a1eo  ^ e s a lo n ,  4 . ,  Zwergfalke.
§) ^ a lc o  D inQ unoulu8 , 4 . ,  Thurm falke, 

ferner
II) ^ k t u r  x a lu m b a r in s , 4 . ,  H ü h n er

habicht und
i) ^ .8 tu r I^8U 6, 4 . ,  S p e rb e r.
I m  M itte la lte r  w urden die Baizfalken 

verschieden benannt. M a n  hieß s ic : E i s 
län d e r , G cerfa lken , G ie rfa lk en , B lau fu ß , 
Schlechtfalken, Sakerfalken, T erz , S ch m irlin , 
S p e rb e r  u. s. w.

E s  stößt auf die größten Schwierigkeiten, 
m it S icherheit anzugeben, welche von den 
derm alen feststehenden Falkenarten  im M itte l-  
a lter : G eer- oder G ierfalken, Schlechtfalkcn, 
Sakerfalken, H ager- oder Hagcrtfalken, ge
nan n t wurden. E s  sind gelehrte A bhand
lungen über die A bleitung dieser N am en ge
schrieben worden, allein  trotz dieser G e leh r
samkeit ist m an  nach dem sorgfältigsten S t u 
dium derselben „nicht klüger a ls  zuvor."

Ic h  w ill ans den auf die J a g d  uud 
Falknerei B ezug nehmenden Acten des k. k. 
H of-K am m erarchives, n u r einige hervorheben. 
Am 2 7 . N ovem ber 1 7 2 6  legte der O b erst
falkenmeister G ra f  J o h a n n  A lbert von S a in t-  
Ju l ie n  Rechnung über a u s  S te ie rm ark  be
zogene Falken, und zw ar au s dem P e tta u e r-  
feld und W arasd iuerfe ld  zusammen 1 2  Schlecht
falken ä, 13 fl. und 9  Falkenterz a  7  fl. 
und au s dem G razerfeld 4  H agcrtfalken und 
9  ro the Schlechtfalkcn L 1 3  fl.

Z u  welcher heutigen F alkenart gehörten 
die 12  Schlechtfalkcn? wenn ich sage zu 
4küeo 4 a n ia i iu 8 ,  so will ich n u r  eine 
V erm uthung andeuten. W ohin  gehören die 
4  H agcrtfalken, vielleicht Habichte, I 'a le o  
xa1nw1>kN'iu8? und die 9  rothen Schlecht
falken, vielleicht ebenfalls 4 a le o  Im n ia r in o ?  
M i t  Falkenterz wollte m an einen Geschlechts

unterschicd, vielleicht das kleinere M ännchen 
bezeichnen?

D ie  K aiserin  M a r ia  Theresia hatte bei
nahe alljährlich dem Obristsalkenm eister durch 
eigene Handschreiben B e träg e  von 2 0 0 0  bis 
4 0 0 0  fl. „zu E rkauf uud U nterhaltung einiger 
a u s  N iederland zu bestellen kommenden G e r 
falken, dann A bholung und U nterhaltung der 
au s D ennem ark geschenkweise kommenden E y s -  
läuder Falken" angewiesen. H ier erscheinen 
Geerfalken und E y slän d e r Falken unverkenn
b ar a ls  zwei verschiedene A rten  von B a iz 
falken bezeichnet, anch m uß ich bemerken, daß 
stets E y slän d e r Falken und nicht Jß lä n d e r  
Falken geschrieben wurde. Unzweifelhaft wollte 
m an dam it die E is län d e r, d. h. den N orden 
überhaupt, und nicht bloß die In s e l  I s l a n d  
a ls  die B ezugsorte  der betreffenden B a iz 
falken bezeichnen.

A ns dem G esagten würden sich somit 
einige Bedenken gegen die von Keyserling 
und B las iu s  beantragte Zusam m enziehnng von 
4a1 eo  O l^ rta leo  und 4a1eo  iolamckierw er
geben.

D ie  D ressur der B aizfalken, oder wie 
dieselbe knnstgcmäß bezeichnet wurde, das 
„A btragen" der Falken, w ar eine höchst 
mühevolle und große G eduld iu Anspruch 
nehmende A rbeit. D ie  Fänge wurden zunächst 
m it den au s gut gegerbtem weichen H irsch
leder angefertigten „Fesseln" versehen. An 
diesen Fesseln w aren kleine Schellen ange
bracht um den Falken, im Falle  er sich beim 
Gebrauche verfliegen sollte, leichter aufzu
finden.

Um denselben ruh ig  zu erhalten, wurde 
der K opf m it einer sehr sorgfältig  a u s  Leder 
hergestellten K appe, der „H aube" bedeckt. 
S ie  durfte in keiner Weise auf das Auge 
des V ogels einen Druck ausüben. A uf der 
H aube w ar m anchm al das W appen oder die 
N am enschiffer des H e rrn  des Falkens a n 
gebracht. * )

H unger und die E ntziehung des S ch lafes  
w aren  die M itte l, welche angewendet wurden, 
um  dem Falken seine W ildheit zu benehmen 
und ihn willig und folgsam gegen die R ufe  
des F alkners zu machen. D e r  V ogel wurde 
in einen hölzernen R eif, der an einer S c h n u r  
frei hing, gesetzt. S o b a ld  m an merkte, daß

*) I m  k. k. Naturalien-Cabinet trägt ein au s
gestopfter I s lä n d e r  Falke eine Haube, welche mit 
Goldfäden gestickt die Buchstaben 1?. II. (Ferdi- 

j nand II.) zeigt.
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er schlafen wolle, wurde der R eif in  B e 
wegung gebracht und der Falke dadurch ge
nöthigt, sich festzuhalten, er wurde gezwungen 
beständig zu wachen. D iese M a n ip u la tio n , 
wobei sich m ehrere Falkner ablösten, wurde 
durch mehrere T age  und Nächte fortgesetzt.

F lem m ing, in  dem im A nfange des vori
gen Ja h rh u n d e r ts  (1 7 1 9 ) herausgegebenen 
B üche: „ D er vollkommene teutsche J ä g e r"  
sag t: „daß dem also behandelten Falken seine 
völlige M em o ria  und Im a g in a tio n , N ach
sinnen und Gedächtniß auf einm al genommen 
und geschwächt w ird, dam it er nicht Z eit 
und Gelegenheit haben könne, sich seiner 
N a tu r  zu besinnen, und sich zp erinnern, 
w as er zuvorhero in seiner F re iheit zu thuen 
gewohnt gewesen, wodurch sich seine N a tu r 
tran sm u tire t, daß er nichts anders weiß, a ls 
wie er vom M enschen auferzogen, sich dessen 
W illen unterw erfen müsse." S o  Flem m iug.

W a r  es der Z im m erdressur gelungen, 
den Falken folgsam  zu machen, dann wurde 
d as „A btragen" im Freien vollendet und 
derselbe endlich „ferm " gemacht. W ährend 
der ganzen Z e it  des „A b trag cn s" befanden 
sich H unde an der S e ite  des F a lkners , um 
den V ogel an dieselben zu gewöhnen.

11m die Falken zum Fangen  der größeren 
S äu g c th ie re , wie Gazellen, A ntilopen, ja  selbst 
von Hirschen abzurichten, sollen die Perser 
und überhaupt die orientalischen Völker den 
Baizfalken ihre Fleischuahrung auf der Nase 
von ausgestopften Exem plaren dieser Thiere 
verabreichen. F indet eine B aizjagd au f G a 
zellen, A ntilopen rc. statt, so werden auf ein 
T h ie r zwei oder m ehrere Falken gelöset, 
welche dasselbe an der Nase anfallen und 
es in seiner F lucht derart hem m en, daß 
H unde und J ä g e r ,  letztere selbstverständlich 
zu Pferde, Z e it gewinnen, um  heranzukommen 
und das gejagte T h ier vollends zu überw äl
tigen.

U nter den österreichischen R egenten er
öffnet a ls  ein besonderer F reund der Falkeu- 
oder B aizjagd die R eihe K aiser M ax im ilian  I .  
M a n  braucht w ohl n u r  den N am en zu nen
nen, um  sofort alle E rinnerungen  an diesen 
Fürsten  wachzurufen, wie er ein gar wackerer 
H e rr  gewesen, ein kühner und tapferer 
K äm pfer so im  T u rn ie r , wie im Ernste der 
S ch lach t; ein gewandter und unerschrockener 
J ä g e r ,  der vor keiner Anstrengung oder G e 
fah r zurückwich; ein unvergleichlicher Schütze, 
und geübt wie wenig ein Anderer seiner

Z e it im  Gebrauche der K rieg s- und J a g d -  
waffen.

W ie fehr M a x  I .  ein Freund  der B a iz 
jagd w ar, geht au s seinem geheimen J a g d 
buche hervor, dessen, durch des K aisers eigene 
H and verfaßte O rig in a l,  die k. k. H osbiblio- 
thek bew ahrt. I n  diesem Jagdbuche zählt 
der K aiser m it großer S o rg fa l t  alle jene 
Jagdrev iere  auf, in denen ihm  und seinem 
Nachfolger die A usübung  der B aizjagd zu
steht, beziehungsweise zustand.

F ü r  K aiser M ax im ilian  I .  w ar die B a iz 
jagd nicht bloß eine Gelegenheit ritterlichen 
und männlichen V erg n ü g en s; —  leider w ar 
sie auch der A nlaß  eines großen Unglückes, 
von welchem er betroffen wurde. S e in e  erste 
G em alin , die schöne M a r ia  von B u rg u n d , 
welche der „Teuerdank" verewiget, —  die 
E rbtochter des bei N ancy gegen die Schweizer 
gebliebenen H erzogs K a r l 's  des K ühnen von 
B u rg u n d , die A hnfrau  und S ta m m m u tte r  so 
vieler K aiser und Könige, stürzte im  J a h re  
1 4 8 2 , erst 2 3  J a h re  alt, bei einer B aizjagd 
m it dem Pferde und starb wenige T age d a r
auf an den Folgen der durch diesen S tu r z  
erlittenen schweren Verletzungen.

Z u  K aiser M a x im ilia n 's  Z eiten  stieß es 
noch ans große Schwierigkeiten sich gute 
Baizfalken zu verschaffen. D e r  K aiser ließ 
„S ay g k eh rB a lk en "  aus der „ ta tte rey" kommen 
„ au s  der Heidenschaft, aus N eyssen, aus 
Preussen vud von R h o d y s ."  D urch den G e 
sandten G crtin g er erbat er sich vom G roßfürsten  
I v a n  I .  von M o s k a u , weiße Geierfalken. 
D ie  Hochmeister von R h o d u s lieferten ihm 
Falken, das Stück um  einen C entner K upfer. 
Venedig schickte 12 „Säckhcr" au s C ypern . 
„ I te m  der Hochmeister au s Preussen giebt 
auch einem Fürsten  von Oesterreich zu schirm 
geldt seines O rd e n s :  12  Stück V alkhcun," 
von denen gerühm t wurde, daß sie die besten 
„zum  N eigern" w aren. M ax im ilian  I .  schickte 
brabantische Falkner nach N orw egen und 
D änem ark zum Falkcnkauf und hielt 15  Falken- 
mcister und 6 0  Falkenknechte. I n  allen seinen 
Ländern ordnete er die „ H a y u n g ,"  d. h. 
das Hegen und Schonen der R a ih e r und 
E nten  'a n .

U nter M a x  I .  Nachfolger, Ferdinand I ., 
machte das Jagdw esen, so weit dasselbe 
S e ite n s  des Laudesfürsten gepflegt und geübt 
wurde, namentlich in Oesterreich un ter der 
E n n s  entschieden Rückschritte. Ferdinand I .  
w ar allerdings ein Jag d freu n d , allein seine
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R egierungsperiode w ar d e rart bewegt, daß 
ihm die stürmisch sich drängenden Ereignisse 
kaum Z e it  ließen, der J a g d  im  Allgemeinen 
und der B aizjagd im  Besonderen eine größere 
Aufmerksamkeit zu widmen.

F e rd in an d 's  I .  Nachfolger, K aiser M a x i
m ilian  I I . ,  welcher jedoch kaum 12  J a h re  
regierte, brachte neues Leben in d as öster
reichische Jagdw esen. I m  J a h r e  1 5 6 8  ordnete 
er die A nlage eines neuen F asan - und M o u - 
flongartens zwischen S im m erin g  und E b e rs 
dorf an. E s  entstand das sogenannte „neue 
G eb äu d e", von dem erzählt w ird, daß es 
auf jenem O r t  vorkömmt, wo im  J a h re  
1 5 2 9  S u l t a n  S o l im a n 's  Z e lt  stand, und 
daß der Um fang des „N eugebäudes" auch 
jenen Um fang, welchen dam als das genannte 
Z e lt  eingenommen hatte, abgrenzt. I m  k. k. 
Hofkammerarchive befinden sich die sehr ein
gehenden auf die A nlage des „neuen G e 
bäudes und F a sa n g a rte n s"  bezugnehmenden 
B au ac ten , in  denen sich jedoch kein A n h a lts 
punkt findet, wom it sich die, S o l im a n 's  Z e lt  
betreffende A ngabe n u r im geringsten bestä
tigen ließe. M a n  w ählte fü r die Anlage 
des F asan g a rten s und „neuen G ebäudes" 
jenen P la tz , welcher dem beabsichtigten Zwecke 
am besten entsprach, und ohne F rag e , ob 
aus demselben einst S o l im a n 's  Z e lt  stau- 
oder nicht.

V on P ra g  au s ddto. 2 4 . M a i  1 5 7 0  
ertheilte M ax im ilian  I I .  dem Adam  R endl, 
Aufseher über den neuen F asan - und M o u - 
flongarten, eine In s tru c tio n , in  welchem auch 
die W eisung vorkömmt, daß derselbe „ T ra p 
pen und R a y h e r" , wenn m an ihm  solche bringt, 
zu übernehm en habe. U nterm  1. F eb ru a r 
1 5 7 5  ertheilte der K aiser dem „W olfs S i g 
m unden F rey h crrn  zu A u rß p erg " , O bristen- 
Landtjägerm eister in  Oesterreich un ter der 
E n n s , eine höchst eingehende, die J a g d  be
treffende In s tru c tio n , in  welcher die Falknerei 
n u r sehr nebensächlich berührt w ird. D a ß  
dieselbe d am als, und auch noch w ährend der 
R egierung  K aisers R u d o lf I I .  n u r eine 
untergeordnete B edeutung besaß, ergibt sich 
aus einem Verzeichniß vom J a h re  .1 5 8 0 . 
„ W a s  A uf der R öm . Khais. M t.  Falkhnerey, 
B esoldung vnd K laidergeld t ain  ganz J a r  
lauffen tu e tt."  E s  heißt in  demselben:

Falkenmeister H a n n s  H ager
von Allentsteig 4 6 0  fl. —  kr.

1 Falkenbueb . . . .  .48 fl. —  kr.
Falken- und Federspiel-Un-

te r h a l tu n g . 1 8 0  fl. —  kr.
H unde . . . .  7 2  fl. —  kr.
4  Falkner ä. 2 4 0  fl. 9 6 0  fl. —  kr.
2  Falkner L 1 2 0  fl. 2 4 0  fl. —  kr.
K laidergeld t 1 1 0  fl. 15  kr.

zu sa m m en . 2 0 7 0  fl. 1 5  kr.
eine fü r die D a u e r  eines ganzen J a h r e s  
gewiß sehr bescheidene A uslage, und ebenso 
bescheiden w ar der ganze Falknerei-A pparat, 
er zählte außer deni Falkenmeister n u r noch 
6  Falkner und 1 Falkenbubcn.

S o w o h l die J a g d  a ls  auch die Falknerei 
m ußten  sich während der N egierung des 
K aisers R u d o lf I I .  außerordentlich einschrän
ken. E s  w urden ih r n u r höchst geringe 
M itte l  gew ährt. U nter m ehreren Beispielen 
n u r E ines. D e r oben genannte Falkenmeister 
H a n n s  H ager von Allentsteig ba t n u r  um  
den B e tra g  von 2 0 0  fl., um die Falknerei 
wieder fü r einige Z e it durchbringen zu können.

D e r  K aiser erledigte die ihm  vorgelegte 
E ingabe am 2 8 . Novem ber 1 5 8 7 . D ie  R e 
solution ist m it B leistift auf dem R efera ts- 
bogen niedergeschrieben, die la u te t:  „thue
dahin nichts, vnd werden wol andere m ittel 
zu Handen sein, m an solle denselben n u r 
nachdenken also auch an itzo den Falknern 
etw as geben, dam it sie sich und die V ögel 
erhalten können, m an werde sovil darauff 
n it bedürffen."

E rst un ter K aiser M a th ia s  erfolgte der 
nächste Anstoß zur H ebung des Falknerei
wesens in  Oesterreich un ter der E n n s . D ie  
Herrschaft Laxenburg, dieser in  B ezug auf 
die B aizjagd später so berühm t gewordene 
B oden, w a r seit einer langen R eihe von 
J a h re n  an verschiedene H erren  in  P fan d b e 
sitz überlassen worden. U nterm  15 . A pril 
1 6 1 7  verordnete M a th ia s ,  daß in  Laxenburg 
über A n trag  des Falkeum eisters P e te r  P a u l  
della G ra u g ia  die abgekommene R aygerzucht 
wieder in Aufnahm e gebracht werden soll, 
daher eine neuerliche P fandgabe der H e rr 
schaft nicht m ehr einzuleiten ist.

(S ch luß  folgt.)
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W  e u  v  e r  g :
2 8 . S ep tem ber M orgenpürsche  . . . 1 1 2
2 8 . J a g d  im  Lrchngraben 2 . . . 2 . 17 16 1 . 38
2 9 . J a g d  im  Schufterschlag . 1 7 6 1 1 7 . 2 1 2 6
2 9 . A bcndpürsche . . .
3 0 . J a g d  im  H o c h rie g e i. 1 1 2 . 6 3 3 2 . 18
3 0 . „ A bendp  ursche 1 . . 1 1 3

1. O ctober M o rg e n p ü rsc h e . . . 1 1 1 1 . 4
1. J a g d  im  K a r lg ra b m . . . 2 0 12 . 1 33
1 . A bendpürsche 1 1 2
2 . J a g d  im  R a d i . 2 1 1 6 1 14 14 1 1 41
3 . M o rg e n p ü rsc h e . 1 1 1 3

Sum m e 1 2 2 6 11 10 2 4 21 4 57 4 4 2 4 1 7 0

Hievon haben erleg t:
8e . M a je s tä t  der R a is e r  . . . . 1 1 2 2 1 2 4 2 15
8e. M a je s tä t  der R o n ig  v on  8achsen 1 1 1 2 1 10 12 . 2 8
8e. k. k. H oheit K ro n p r in z  R u d o lf 1 l 1 1 1 1 8 6 I 1 2 2
S e .  k. k. H öh. G roßherzog v. T o sc a n a 1 1 1 10 5 1 19
S e .  k. H öh. P r in z  Leopold v. N a g e rn 3 2 2 2 5 3 . 17
S e . D urchlaucht F ü rs t. H ohenlohe . 3 . 3 1 . 7

„ „ T h u rn -T a x is 1 2 1 4
G ra f  v. M e r a n  . . . . 1 2 3 2 1 . 9
S e .  Excellenz G ra f  M r b n a 1 2 . 2 . '  5

F .M .L  v. L a to u r 1 1 1 3
B a ro n  M a n d e l . 1 1 3 5

,, ,, „ „ 1 1 2 4
O berst B a ro n  Löhneysen . 1 1 . 1 3
O berstlieu t. B a ro n  M in k w itz 1 . 1

„ v. R a g e t 1 1 3 . 5
Gewerke A ig n e r . . 1 . . . 1
H üttenm eister E n d re s  . . . 1 . 1 2
K . k. O berförster 8 w o b o d a . . 1 1 2
G ew erksarzt O b e rh äu se r . . . . . . . 2 . - 2
K . k. Jagdsch loß-V erw alter R u n d r a t  . 1 1 . 2
K . k. H ofjagdleiter P ita sch . . . 1 . 2 . 3
K . k. O berförster 4 a h rn e r . . 1 . 1 2
K . k. O berförster H erm ershausen. 1 1 . 2
K . k. Förster L o ib l . 1 1 2
K . k. Förster 8 p e r lb a u e r . 1 1 . . 2
K . k. Assistent R ed ten b ach e r 2 2

S u m m e . 1 2 2 6 11 1 0  2 4 21 4 5 7 4 3 2 4 170
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E i s e n e r z :

4 . O ctober H alsbach - . 2 - - 1 6 - . . 1 1 11

5 . O c tober W intereben - - 1 - - 2 2 9 1 1 2 l 19

6. O c to b er W o lfsg ru b en  . - 1 2 4 3 1 5 - 4 4 - 2 6

S u m m e . - 2 2 6 5 - 4 2 0 1 5 6 1 2 5 6

Hievon haben erleg t:

8e. M a je s tä t  der K a ise r . . . 1 2 1 4
8e. M a je s tä t  der R ö u ig  vo n  8achsen . 1 2 1 . 4
8e. k. ä . H oheit R ro n p r iu z  R u d o lf . I 2 2 1 . 1 1 . . 2 1 11
S e .  k. k. H öh. G roßherzog v. T o se a n a . . 2 2
S e .  k. H öh. P r in z  L eopold o. R a y e rn . l l . 5 . 1 . 8
S e .  D urchlaucht F ü rs t H ohenlohe . . 1 . . . . 1
S e .  D urchlaucht F ü rs t T a x is 2 . . . 2
Grcrf M e r a n ... . . . . . . . . . . . . . . 2 2
S e .  Excellenz G ra f  M r b n a  . . . 1 1
S e .  Excellenz F .M .L .  von L a to u r  
S e .  Excellenz F .M .L . B a ro n  M o n d e l

1 - - 1 2

S c .  Excellenz F .M .L . B a ro n  R e c k . 1 l 1 3
O berst B a ro n  Löhnersten . . 1 . 1
O berstlieu tenan t von R a g e t . . . 
O berstlieu tenan t B a ro n  M iu k m iß

1 - 1 - 2

B a ro n  8effter . 1 1 . 1 1 4
Forstd irector D o m es 1 1 l 3
B ezirksrichter 81e indorfer . I l . 1 3
Forstm eister R r a u s - - 1 l 1 > - - 3

Sum m e 2 4 6 5 4 2 0 1 5 6 1 2 5 6
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G  ö  e n  s e e :

7 . O c tober H ü l l . . 12 13 2 5
8. O ctober Hochkogl 6 3 9
9. O c tober T raunste in - - 1 - > 21 15 - 37

S u m m e . - - - 1 - - - 3 9 31 - - 71

Hievon haben erleg t:

8e . M a je s tä t  der R a is e r  . . . 1 8 5 . 14
8 e . M a je s tä t  der R ö n ig  von  8achsen 5 5 10
8e. k. k. H oheit K ro n p rin z  R u d o lf 7 4 . 11
S e .  k. k. H öh. G roßherz. v. T o 5 ea n a 3 3 6
S e .  k. k. H öh. E rzh . L a r l  8 a tv a to r 4 4
S e .  k. H öh . P r in z  Leopold v. N a g e rn . 5 7 12
S e .  Excellenz F .M .L . von L a to u r  . . 1 1 . 2
S e .  Excellenz F .M .L . B a ro n  N to n d e l . 2 2
S e .  Excellenz F .M .L . B a ro n  Neck . 2 . 2
O berst B a ro n  L öhneyfen 1 1
O berstlieu tenan t von N a g e l . . . . 1 I . 2
O berstlieu tenant B a ro n  M in k w itz  . . 2 . 2
Personale - 3 - 3

Sum m e - - 1 - 3 9 31 71

M ü r z s te g . 1 2 2 6 11 1 0 2 4 21 4 57 4 4 2 4 1 70
Eisenerz . 2 4 6 5 4 2 0 1 5 6 1 2 5 6
Ebensee - - - - 1 - - - 3 9 31 71

S u m m e . 1 2 4 10 17 16 2 8 41 5 101 81 3 6 2 9 7

W ien , den 2 0 . O cto b er 1 8 8 0 .



574

v ^ - i 2 2 d o > —̂ o c L > Q o - < i 0 2 < 0 ' ^ . « 2 2 l 0 ' - ^ P o s t-N r.

Se. Kais. und königl. apostolische M
ajestät 

Se. kais. und königl. Hoheit Großherzog von Toscana 
Se. königl. Hoheit Herzog Ludwig in Baiern 

. 
Ihre Hochgeboren Frau Baronin v. W

allersce 
Se. Durchlaucht Fürst Thnrn und Taxis 
Se. Excellenz H

err G
raf Larisch 

H
err G

raf Heinrich Larisch 
Lord Langerford.

.
.

.
 

.
.

.

Se. Excellenz H
err Freiherr von M

ondet 
Se. Excellenz H

err Freiherr von Beck 
.

Se. Excellenz H
err Freiherr von Nopcsa 

H
err M

ajor Nobile de M
ajneri 

H
err H

ofrath D
r. W

iderhofer 
Durch das Personale 
Verkäm

pft aufgefunden

Zusam
m

en.

K. k. Hofjagdam
t Gödöllö, den 16. O

ctober 1881

. . . ^  . * '  '  ' 1 6 -E nder

Edelhirsche

'  '  '  '  >22 Ol  <22 1 4 -E n d er
t S

r o  '  >—»>—> '  '  >22 ^ 1 2 -E n d er
d s

^  ^ '  ^ > —>>2 2 '  k>v '  >2N' 1 0 -E n d er
'  2 2 - ' 8 -E n d er

 ̂ '  l—̂ ' 6 -E n d er
- . - - '  ' S p ie ß e r

o L>2 ^  cO r>2 r o  <22 0 2  >— <22 '  V Zusammen

dL 1- ^  '
Kahlwild

T hiere

>22
Schwarzwild

Becker
>22 . . . . . ^  '  '  - * »—t. '  ' Rehböcke
r o ................................... '  '  '  '  '  ' Füchse

r -  f f  M .

S - .  .  - f f .  S . .

Im
 Revier oder 

W
aldtheile erlegt

L -  ^ >22 2N 2>2 <22 >— >— 0 2  ^
starke

Einteilung
der

Hirsche ind2
i>2 »— !— tO  >22 r o  ^ - -0 2

schwache

während der H
irschbrunst im

 k. k. Leibgehege Gödöllö abgeschossene W
ild vom 4. Septem

ber bis inclusive 15. O
ctober 1880.



575

A b s c h u ß
während der H irschbrunst au f der H errschaft M u n k ä c s  1 8 8 0 .

D a tu m Name des Schützen J a g d o r t
W ild -

gattung Ge
wi

ch
t

Au
sg

eb
ro

ch
en

Ki
lo Anmer

kung

15. S e p t. S .  E r l.  G ra f  E rw in  8 ch ö u 6 o ru Szinyäk 1 0  E nd er 2 1 5
17 . S .  E rl.  G ra f  E rw in  8 ch o n b o rn  . „ 1 6  End er 2 4 2
19. G ra f  M ax  Hojo8 N änow i 1 0  End er 1 7 5
2 0 . G ra f  M ax  Hozo8 „ 8 End er 1 7 5
2 1 . G ra f  Jo se f H ofos Szkalianka 12  Ender 2 5 0 starkes
2 2 . G ra f  M ax  H ofos . . . . S zk a la 1 4 E n d e r 2 4 5 Geweih
2 2 . S .  E r l.  G ra f  E rw in  8chöuboen  . Szüdezür 3jähr. Bür —
2 4 . S .  D . F ü rs t C a r l  T ra u ttm a u sd o rfs Veliky P o h ä r 16  Ender 2 2 0
2 4 . G ra f  Josef Hozo8 . Kürnick 10  Ender 2 1 0
2 4 . G ra f  R u d o lf I t in s k y  . . . K riv aH ran k a 12 Ender 1 8 0
2 5 . S .  D .  F ü rs t C a r l  T rau 1 tm an 8 d o rss S zegy ilza 12 Ender 2 1 0
2 5 . S .  D . F ürs t C a r l  T ra u tlm a n s d o rs t Jlmovy Potok 12  E nder 2 1 0
2 5 . G ra f  Jo sef H ofos . M. Csertezovä 12  Ender 2 0 0
2 5 . G ra f  R u d o lf A1n8ky Rom anieszka 10 E nder 2 1 2
2 5 . G ra f  R u d o lf N iu 8 k y S an o v icza 10  Ender 2 1 5 C ap ita l-
2 6 . G ra f  M a x  «Hofo8 . . L aurovania 8 E nder 2 0 5 Geweih
2 7 . S .  D .  F ü rs t Adolf 8 ch w arzen6erg  . J lm o v a 10  E nder 1 8 0
2 8 . S .  Exc. G ra f  H ieron. M a n u 8 f e t d . R o m an isc i 14 E nder 1 9 0
2 8 . S .  Exc. G ra f  H ieron . M a n n 8 fe td Ruzok 14  E nder 1 4 0
2 8 . S .  Exc. G ra f  H ieron. Z1Iann8fetd . Ukliner G y il 16  E nder 2 1 2
2 8 . S .  D . F ü rs t C a r l  T ra u ttin a n 8 d o rf f Rom anieszka 10  Ender 2 1 0
2 8 . S .  D . F ü rs t Adolf 8chw aezenberg KräsnaDolina 6  Ender 1 3 0
2 8 . S .  D .  F ü rs t Adolf 8 chw arzeuberg „ 10  E nder 2 1 5 C ap ita l-
2 8 . G ra f  F erd inand  T ra u ttm a n 8 d o rfs  . S zinyäk 1 4  E nder 2 2 2 G ew eih
2 9 . S .  E r l.  G r a f  E rw in  8 ch ö n 6 o rn  . O sz ic s 14  Ender 2 3 5 C ap ita l-
2 9 . G ra f  Jo sef H o j o 8 .... . . . . . . . . . . . . . K ittlin a 12 E nder 190 Geweih
3 0 . „ S .  Exc. G ra f  H a n s  Ib i tc z e k  . Roszochny 8 Ender 1 52

1. O c t. G ra f  F e rd inand  T rau ilm lM 8 d o rs t . S z inyäk 1 2  E nder 2 1 5 das stärkste
1 . G ra f  F erd inand  T rau itin a u rrd o rfs „ 1 4  E nder 2 1 0 Geweih
1 . G ra f  Jo sef Hozo8 Kurnik 1 2  E nder 2 1 0
1. G ra f  Ferdinand T rau tiin au rzd o rjs  . Szinyäk 14  E nder 2 1 6
2. S .  D .  F ürs t Adolf 8 chw arzeuberg KräsnaDolina 12 E nder 2 0 8
2. S .  1§xc. G ra f  H a n s  TVilczek J rs z a fsk ä 1 0  E nder 1 3 0
2. S .  Exc. G ra f  H a n s  W itc ze k „ 12  E nder 2 3 0
2. S .  E r l.  G ra f  E rw in  8 ch ö n 6 o m  . Szkalianka 16  E nder 2 1 7
3 . S .  E r l .  G ra f  E rw in  8 ch ö n 6 o rn  . Tichy P o h a r 8 E nder 18 3

D i M eh rzah l der Geweihe ha t entwede c in  der S t a ngenstärke oder (Tndenzahl
bedeutend gegen frühere J a h r e  nachgelassen, w as seinen G ru n d  in  dem ü b e rau s  strengen 
und schneereichen W in te r h a t;  am meisten w ar dies un ter den A lpen füh lbar, wo sonst 
die stärksten Hirsche erlegt wurden.

M u n k ä c s ,  5 . O c tober 1 8 8 0 .
Alois Polifka, O berjägerm eistet.
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Ein Fröschekrieg.
W ir hatten, a ls  w ir den „Amselkrieg" 

verzeichneten, gedacht, daß dieses ein Unicum  
bleiben w ürde; allein w ir haben uns'getäuscht, 
es folgt ein „Fröschekrieg", den m an n u r 
n a ch .G e b ü h r behandeln konnte, wenn E inem  
die Feder F isch art's  zu G ebote stände. 
D ie  Leser kennen die schauerliche Geschichte 
von den Fröschen, welche den K arpfen  das 
Leben wegsaugen und sie mögen sich nun  
erbauen an nachfolgender S a m m lu n g  von 
Z uschriften, welche in  dieser O uuss e v lsb rs  der 
„E rs ten  Oesterreichisch-Ungarischeu Fischerei
zeitung" zugegangen.
G ie rsd o rf  b. W arm b ru n n  i. S ch . im S e p t.

E n t g e g n u n g .
S o eb en  habe ich m it E rstaunen  und 

auch m it einer verzeihlichen E n trüstung  den in 
N r. 2 0  der „E rsten  Oesterreichisch-Ungarischen 
Fischereizeitung" ( S .  1 6 1 )  enthaltenen A rtik e l: 
„D ie  Frösche a ls  Feinde der K arp fen" gelesen. 
D e r  Aufsatz ist von solch' sachunkundigcr H and 
und in solcher, m it E rfindungsgabe gepaarter 
Entstellung niedergeschrieben, daß nicht nur 
die Ueberschrift, sondern jeder einzelne S a tz  
m it alleiniger A usnahm e des letzten, a ls  u n 
richtig bezeichnet werden m uß.

R eferent hat sicher nicht die Absicht gehabt, 
mich zu beleidigen uud dennoch ha t er dies 
gethan, indem er m ir M itthe ilungen  u n te r
schiebt, die, fa lls  sie von den Lesern des 
Artikels, a ls  von m ir ausgehend, geglaubt 
werden, geradezu lächerlich erscheinen müssen. 
D a  ich in Fischzüchterkreisen zeithcr a ls  S a c h 
verständiger gegolten habe und auch seit 
langen J a h re n  von der königlichen N egierung 
und anderen hohen B ehörden a ls  solcher 
häufig zugezogen worden bin, so kann ich 
derartige Andichtungcn nicht m it Stillschw eigen 
übergehen und möchte dem m ir nicht bekannten 
Verfasser fü r die Folge anempfehlen, auf 
mich oder auf Fischereiverhältuisse bezügliche 
Artikel, wenn sie nicht besser gerathen (und 
dies ist w ohl kaum anzunehm en), lieber gar
nicht zu schreiben. Ausdrücklich aber erkläre 
ich, daß ich ferner solchen M achwerken, welche 
mich lächerlich zu machen geeignet sind, einen 
beleidigenden C harakter beimessen würde.

Ih n e n , verehrter H e rr  R edacteur, darf 
ich, I h r e r  auf mich bezogenen, nicht eben

liebensw ürdigen Anmerkungen halber, nicht 
zürnen, die der R eferent allein  verschuldet 
h a t;  doch erlaube ich m ir die ergebenste B e 
merkung, daß es einer ebenfalls angemerkten 
B eleh rung , wie eine Fischereiwirthschaft ra tio 
nell zu betreiben ist, bei m ir durchaus nicht be
darf.*  **)) Doch erhoffeich, daß E w . W ohlgeboren, 
der W ah rh e it zu Liebe, durch Ausnahme dieser 
E ntgegnung in die nächst erscheinende N u m 
m er I h r e r  F isch ere i-Z e itu n g , wie durch 
Zurückweisung aller etwa auf den Artikel 
noch eingehenden G lossificiruugen, so weit 
solche meine Person  berühren, m ir werden 
gerecht werden. Auch ersuche ich E w . W o h l
geboren, m ir gefälligst die Z eitu n g  zu nennen, 
welcher S ie  diesen Artikel „die Frösche a ls  
Feinde der K arp fen" entnommen h a b en ? * )

D ie  H erren  Z eitungö-N cdacteure  aber, 
welche diesen curiosen Artikel in ihren Z e i
tungen veröffentlicht haben, werden gewiß 
auch gerne geneigt sein, durch Einrückung 
dieser, m einer Entgegnung in  dieselben mich 
vor dem unverschuldeten V orw ürfe  der Lächer
lichkeit zu schützen.

Z u r  B erichtigung des Artikels, in welchem 
N am en, S ta n d  und fast A lles falsch darge
stellt ist, bemerke ich F o lg e n d e s : der N am e 
des H e rrn  G ra fen  ist: Schaffgotsch; ich selbst 
bin gräflicher Fischzuchts-Jnspector.

Z u r  K lä ru n g  der Sache  selbst stelle ich 
zunächst meine diesbezüglichen E rfah rungen  
hieher und wähle a ls  Ueberschrift: „die K röten 
a ls  Feinde der Fische." S e i t  länger a ls  
4 0  Ja h re n  hatte ich Gelegenheit, bei K arpfen- 
fischereien, sogar bei Tcichwirthschastscom- 
plexen b is 6 0 0 0  M o rg en  thätig  sein zu 
können, uud schon au s m einer Jugendzeit 
erinnere ich mich, daß die „gemeine K rö te"  
(L u lo  v u l^ a rm ) während ihrer in den A pril 
und M a i  fallenden Laichzeit sich nicht selten 
an die Köpfe der Fische, nicht allein der 
K arpfen , festklammert.

N iem als jedoch habe ich dies massenhafter 
beobachtet, a ls  am 2 2 . A pril 1 8 7 9 , bei

*) Wir wußten nicht, wer der erwähnte 
„Fischmeister" war. Hätten wir gewußt, daß die 
Teiche unter der Verwaltung des Herrn Stentzel 
sich befinden, so würden wir auch jene Sätze des 
Artikels mit Mißtrauen betrachtet haben, welche 
auf eine unrationelle Bewirthschaftung schließen 
ließen. D. Red.

**) Wir haben sie nicht in Erfahrung bringen 
können. D. Red.
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Abfischung eines ca. 3 0  A r großen W in tc ru n g s- I 
teichcs, welcher 3 5 8  P fd . zum Verkaufe au f
bew ahrten K arpfcnsam cn, von ^ — 1 Pf d.  
Gewicht pro Stück enthielt. D ie  Z a h l  der 
in dem Teiche vorhandenen K röten  mochte 
der der K arpfen  nahezu gleichkommen. Auf 
zahlreichen K arpfen  jeglicher G rö ß e  saß je 
eine männliche K röte, sich vermittelst der 
beiderseitigen V orderfußzehen in den beiden 
Augenhöhlen des Fisches kram pfhaft fest
haltend, den H intcrkörpcr nach dem M unde 
seines geplagten T rä g e rs  hin gerichtet.

A ls  beim Ablassen des Teiches die K arpfen 
und K rö ten  im m er dichter zusamm engedrängt 
wurden, sprangen im m er häufiger vereinzelte 
K rö tcn-M ännchen  auf die Köpfe nahestehen
der K a rp fen , zuweilen m it ,  öfters jedoch 
ohne E rfo lg . D ie  G egenw art der die K arpfen 
ausfischenden Fischer störte die K röten  keines
wegs in ihrem  infernalischen B eginnen. E s  
wurden an diesem T age  einige von einem 
K röten  - M ännchen angeklammerte K arpfen, 
von denen der größere 1 ^  P fd . nach sicherer 
Schätzung, schwer w ar, derart in die Höhe 
gehoben, daß die Hinterschenkcl der K röte 
a ls  H andgriff zum Em porheben beider Thiere 
dienten. E s  würde aber in  einzelnen Fällen  
ebensogut ein zweipfündigcr K arpfen  ver
mittelst der kram pfhaft festgeklammerten K röte 
empor gehoben werden können. D ie  E rklärung 
dieser auffallenden Erscheinung ist in  der 
starken G eilheit der K röte vor und während 
ih rer Laichzeit zu suchen. D a s  Festfassen des 
W eibchens oder anderer schlüpfriger W asser- 
thiere vermittelst der Vorderbeine des K röten- 
M ännchens ist k ram pfartig ; ein Loslassen 
scheint diesem vorzeitig und freiwillig kaum 
möglich zu sein. O f t  sah ich ein K röten- 
M ännchen fest auf der Leiche eines von ihm 
erw ürgten, halb verfaulten W eibchens sitzen. 
Auch 5 , 6  und m ehrere K röten , bei denen 
n u r  ein Weibchen sich befindet, klam m ern sich 
zuweilen zusam m en; dann kommen aber sicher 
m ehrere Erdrosselungen in  diesen gordischen 
B a llen  vor. E rst im  verflossenen F rü h jah re  
sah ich in  den A ugenhöhlen eines zwei- 
pfündigen K arpfen  ein K röten  - M ännchen 
festgeklammert; der K arp fen  w ar stark in 
der Verwesung begriffen und m indestens seit 
8  T ag en  todt.

E s  ist gewiß, daß fast alle einäugigen 
oder völlig erblindeten K arpfen  ihre E rb lindung  
einer männlichen K röte zuzuschreiben haben. 
D ie  Sache ist übrigens eine d erart verbreitete,

l daß ich behaupten m öchte, jeder wirklich 
praktische Karpfcnzüchter m uß sie kennen.

Ic h  m ag nicht jeden einzelnen S a tz  des 
von m ir angefochtenen Artikels w iderlegen; 
doch geschehe dies m it dem einen, dem M eister
stück, welches R eferen t jenes Aussatzes wirk
lich da rin  fertig bekommen h a t;  dieser S a tz  
lau te t w örtlich: „ich habe erklärt, daß die 
Frösche sehr gefährliche Feinde der K arpfen  
seien und jährlich in  dem Teiche einen V e r
lust von 3  b is 4 0 / 0  der letzteren herbei
zuführen pflegen, indem sic sich auf den 
Rücken der Fische zu schwingen suchen, sich 
m it den V orderfüßen in  den Augen fest
klam m erten und von dem Schleim e und den 
am M a u le  der K arpfen  etwa befindlichen 
N ah ru n g sm itte ln  lebten."

D ie  Frösche treten allerdings in anderer 
Hinsicht a ls  directc Fischlaich- und Fisch
b ru t-V ertilger an s; hier aber ist nicht von 
„Fröschen," sondern von der „gemeinen K rö te" 
zu reden. —  E inen Procentsatz des durch 
K röten  der Karpfenfischcrei verursachten V e r
lustes kann sicher N iem and, und auch ich nicht, 
angeben; aber der V ertilgung  dieses ekelhaften 
K arpsenfcindes und -P e in ig e rs  in  K a rp fen 
teichen will ich bei dieser G elegenheit das 
W o rt reden. D e r V erlust an Fischen und 
an Z uw achsvcrm ögen der solcher A rt erblinde
ten Fische ist bei der Teichwirthschaft nicht 
zu unterschätzen.

D a ß  aber die „Frösche" vom Schleim  
und den am M a u le  der K arpfen  befindlichen 
N ah ru n g sm itte ln  leben sollen, das ist eine 
neu erfundene „ Z e itu n g s -E n te " ;  E n te n a b e r  
sind größere Feinde der Fische a ls  Frösche. 
E nten- und Fisch-Züchter aber stehen sich 
von jeher d iam etra l gegenüber.

A . Stentzek,
Reichsgräflich Schaffgotsch'scher Fischznchts- 

Jaspcctor.
E ine zweite Z uschrift über diesen G egen

stand lau te t wie fo lg t:
S a a r b u rg  i. Lothringen, im  S ep tem ber.
D e r  Artikel „D ie  Frösche a ls  Feinde der 

K arp fen ,"  den die N r. 2 0  I h r e s  werthen 
B la t te s  brachte, w ar m ir schon aus der 
F rankfu rter Presse bekannt. S o  seltsam m ir 
die darin  enthaltenen A ngaben auch schienen, 
habe ich doch nicht unterlassen, mich über 
ihre Nichtigkeit bei den Pächtern  der großen 
W eiher hiesiger Gegend zu inform iren. D a s  
R esu lta t w a r n egativ ; denselben w ar von
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der Schädlichkeit der Frösche in K arp fen 
teichen nichts bekannt. A llerd ings sind die 
hiesigen W eiher wasserreich. E in  Fischerei- 
Aufseher dagegen hat vor zwei J a h re n  nach 
der E ntleerung eines ca. 4 0  Hektar großen 
Teiches eine A nzahl abgestorbener K arpfen , 
„von Fröschen und K röten  bedeckt", auf dem 
Sch lam m  vorgefunden.

M e in  Schw iegervater hatte ein kleines 
wasserarm es, m it W asserpflanzen bedecktes 
R eservoir, in  dem er K arpfen  fü r kurze Z e it 
aufbew ahrte. Ic h  erinnere m ich , daß er 
Frösche und K rö ten  d a rau s  wcgfangcn ließ, 
weil sic sich aus die K arp fen  setzten, sich in  
den A ugen festklammerten und Ursache ih res 
T odes seien.

Ic h  glaube demnach annehm en zu dürfen, 
daß die Frösche den K arpfen  n u r  da schädlich 
werden, wo die Lebenöbedingungen der Letzteren 
in  beschränktem M a ß e  vorhanden sind, wo 
ihnen R au m  zur B ew egung, tiefes, frisches 
W asser m angelt, wo im G egentheil in seichtem 
Gewässer Frösche in M enge sich aufhalten.

I>.
E ine weitere Zuschrift lau te t:
I n  B etreff des Artikels „D ie  Frösche 

a ls  Feinde der K arpfen" in  N r . 2 0  I h r e s  
geschätzten B la t te s  erlaube ich m ir N ach
stehendes mitzutheilen. Am  2 2 . M ü rz  1 8 7 9  
setzte ich vier K arpfen  von je zwei P fu n d  
in einen hiesigen Strcckteich. Am 8. A pril 
desselben J a h r e s  bemerkte ich, daß einer 
dieser K arpfen  in seichtem W asser trieb und 
w iederholt m it dein Kopfe an ein im Teich 
liegendes, hölzernes W asscrlc ituugsrohr an 
stieß. B e i näherer B etrachtung glaubte ich 
ein Geschwür aus dem Kopfe des K arpfen  
zu sehen. Um dieß festzustellen, w urde der 
K arpfen  m it einem Rechen a n 's  Ufer gezogen 
und sah ich nun, daß ein großer Frosch auf 
dem Kopfe des K arpfen  saß, der n u r m it 
einem heftigen Ruck davon entfernt werden 
konnte. D e r  K arpfen  wurde wieder in 's  
W asser gesetzt, w ar jedoch am nächsten T age  ein
gegangen. Ic h  bemerke noch, daß in  hiesiger G e 
gend die Gefährlichkeit der Frösche fü r größere 
K arpfen  im F rü h jah re  allgemein angenommen 
w ird ; w eshalb der Froschlaich au s den Teichen 
a n 's  Land gezogen w ird , dam it er dort ver
trocknet, und beim Ausfischen der Teiche die 
darin  vorgefundenen Frösche sorgfältig au f
gelesen und entfernt werden. Auch wird 
ssMpfohlen, P fäh le  in  das W asser zu schlagen,

an denen die K arpfen  die Frösche eventuell 
abstreifen können. Ucbrigcns ist in „ D a s  
G anze der Angclfischcrci rc." von B . v. 
Ehrenkrcnz auch der eigenthümlichen Z u n e i
gung der Frösche, resp. K röten  für die K arpfen  
in  einem besonderen Abschnitte am S ch lu ß  
des B uches E rw äh n u n g  gethan.

K icfcrstädtcl (Obcrschlcsicn), im S c p t .
Kugekmann, Hanptmann a. D.

Ueber dasselbe T hem a schreibt H err 
O b e ram tm an n  N chrkorn in R iddagshausen  
bei B raunschw cig:

A ls ich vor längerer Z e it, ich weiß nicht 
m ehr in  welchem B la tte , die w underbare 
M ä h r  von der Feindschaft der Frösche gegen 
die K arpfen  la s , sah ich die S ache  ebenfalls 
so an, wie die geehrte R edaction dieser Z eitu n g  
dieselbe auffaßte. Ic h  hielt es nicht der M ü h e  
w erth, die Angelegenheit vor das F o ru m  der 
Leser einer Fachzeitschrift zu bringen. D a  
dies nun aber dennoch, a llerdings der Komik 
wegen, geschehen ist, so darf cs n u r wünschens- 
werth sein, den V erbreiter solcher Anschuldi
gungen gegen die harm losen Frösche zu exac
tcrem Beobachten aufzufordern. W a s  den 
Gegenstand selbst anbetrifft, nämlich „d as 
R eiten  der Frösche auf den K arpfen zum 
Zwecke der N ahrungsen tz iehung", so ist dies, 
um  mich recht unwissenschaftlich auszudrücken, 
der höchste G ra d  der G eilheit. W ährend der 
B cgattnngspcriodc der Frösche (in  sjioeio der 
Wasserfröschc) kann m an , wenigstens wird 
dies keinem Fischzüchtcr entgangen sein, die 
Beobachtung machen, daß die T hiere alle 
lebendigen, kaltblütigen W esen ersassen, die 
ihnen gerade in den W eg kommen. Um diese 
Z e it fängt m an selten einen einzelnen Frosch, 
sondern selbst M ännchen untereinander erfassen 
sich kram pfhaft und sind n u r schwer zu trennen. 
ES ist Thatsache, daß a lsd an n  Frösche ans 
dem Rücken der K arpfen  reitend gesehen sind.

D a  indeß n u r in Karpfcnlaichtcichcn 
Frösche sich in unglaublicher M enge aufzu
halten Pflegen, weil sic in größeren Teichen, 
die auch gleichzeitig m it Hechten besetzt sind, 
von diesen verzehrt werden, so ist cs ange
zeigt, daß m an den Karpfcnlaichteich m al 
ausnahm sw eise m it Laichhechten besetzt.

Endlich schreibt u n s H e rr G ra f  G eß lcr 
auf Sowczitz in  Schlesien:

D e r  geehrten R edaction  zur gefälligen 
K enntniß , daß sie sich Schaden thu t, resp. 
Schaden  gethan hat, wenn sie die wunder-
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bare Anhänglichkeit der W asscrkrötcn zu den 
K arpfenaugen bezweifelt und dies a ls  C uriosnm  
in I h r  Fachblatt einsetzt. A u s oO jährigcr 
E rfah ru n g  kann ich dem rc. Fischineister ans 
W arm b ru n n  n u r beistimmen —  ich habe 
mindestens 15 K arpfen  von diesen Geschöpfen 
erlöst, —  einige w aren fast erblindet, andere

schwammen vergnügt davon, deß unliebsamen 
R e ite rs  ledig zu s e in ; öfters habe ich auch 
K arpfen  to ta l abgem agert ohne Augen ange
troffen, w as diesen K röten allein zuzuschreiben ist.

W ir  erinnern  übrigens da ran , daß das 
oben genannte B la t t  die fragliche M itth e ilu n g  
a ls  ein „C uriosnm " bezeichnet hat.

Jagdliches aus Riedel asten eich.
D ie  Hasenjagden haben begonnen und 

dürfte von den in  der Umgebung W iens 
stattgehabten, m it A usnahm e etwa einiger 
Hoffagden wohl die von F ü rs t K a r l  T ra u tt-  
m annsdorf einem Freundeskreise letzten F re i
tag a rran g irte  S tre if ja g d  im O b c rw a ltc rs -  
dorfer R eviere die K rone sein. E s  wurden 
bei demselben in  6  S tu n d e n , unabgcrcchnct 
die Z e it, die das opulente Frühstück hinwcg- 
nahm , von 12 Schützen 7 5 0  H asen, 5 8  H ühner 
und 2 1  Stück Unterschiedliches zum Abschuß 
gebracht. U nter den Schützen w aren Fürst 
und G ra f  T ran ttm an n sd o rff, die G ra fen  
Schönborn , C ollo rcdo-M ansfe ld , F rh . T ra u n , 
K ie lm a n sea a , D om inik H ard eg g , B a ro n  
Ludw igsdorff u. A.

D ie  O rd n u n g  w ar eine m usterhafte; 
zeigte ein oder das andere M a l  einer der 
S tre ifen d en , auf die Nachsicht des Ja g d h c rrn  
sündigend, zu viel Eigenw illen, so verließ der 
Fürst rasch seinen Platz, bestieg einen bereit- 
gehaltenen P o n n y , E igenthum  des Jag d g astcs  
G rovcstin , und la s  dem R euigen in liebens
w ürdigster Weise die Leviten über die Pflichten 
eines Jag d g astes . Trotz dieser A usflüge hatte 
der F ü rs t die größte Strecke m it 1 0 3  Stücken. 
D ie  J a g d  w ar auch abgesehen von dem E r 
gebnisse sehr interessant wegen der wirklich 
eminenten Schicßlcistungen der meisten H erren  
und m uß ich offen gestehen, daß ich manchen 
Hasen unbcschosscn passircn ließ, weil es mich 
m ehr interessirte, zuzusehen, wie meine N ach
barn , die beiden T rau ttm a n n sd o rffe , im 
W eitschüßen M eisterhaftes leisteten. D er 
nächste T a g  soll ebenfalls eine Strecke von 
7 0 0  Stück ergeben haben.

Nicht m inder gelungen im A rrangem ent, 
doch im Ergebnisse weit schwächer, w ar eine 
von Excellenz G ra fen  T ra u n  ans seinem 
Eigenbesitze Bockflüß letzten S a m s ta g  abge
haltene S tre if ja g d , bei der 2 8 0  Hasen zur 
Strecke kamen, nachdem auf dem besagten 
T e rra in  schon vorher circa 1 0 0  Hasen zum 
Abschuß gelangt w aren. G ra f  T ra u n  und 
B a ro n  M e rte n s , die die F lügel innehatten, 
hatten die größte Strecke.

Uiast 1>ut. n o t  lenkt muß ich einer J a g d  
erwähnen, die den Neigen meiner jagdlichen 
H erbstausflügc eröffnete, bei der m ir das 
M erkw ürdige geschah, daß ich gar nicht dazu 
kam, mich um das Jagdcrgebn iß  zu erkundigen. 
E s  w ar im Leobcndorfer R evier bei Erccllenz 
G ra fen  Wilczck, der den zur J a g d  G eladenen 
auch die R äum e seines Schlosses in S e e b a rn  
gastlich öffnete. D ie  Besichtigung des Schlosses 
und der vom Besitzer m it bekanntem K unst
sinne angelegten S am m lu n g en , die ein M useum  
füllen würden, der mannigfachen Jag d tro p h äcn , 
die der G ra f  von seinen Forschungsreisen 
m itgebracht, der B ibliothek mit seltenen B ü 
chern, der prächtigen S ticgcnhalle  m it Dccken- 
und W andgem älden von M ak art, C anon u. 
A ., der Kunstschätzc jeder A rt, der A u s g ra 
bungen von R u in e  Krcutzenstein, hiezu der 
liebensw ürdige E m pfang von S e ite  des 
G ra fen  und seiner Fam ilie  hatten bei m ir die 
W irkung, daß ich bei der T afe l schier a u f 's  
Essen, vor lau te r B ew undern  au f 's  Reden und 
beim Ja g e n  im Nachgefühl des Geschehen schier 
au f 's  Schießen vergaß, mich nach der J a g d  gar
nicht kümmerte um die Strecke, ja noch m ehr, 
daß ich mich w oh lau f die Schönheitund  Liebens-
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Würdigkeit der D am en , an die gesehenen Kunst- 
schätze, ja  sogar eher a n 's  M e n u  mich erin
nere a ls  an  das dort jagdlich E rlebte.

Nach S ch lu ß  dieser Ja g d  und vor dem 
D in e r wurde die R u iue  Kreutzcnstcin besichtigt, 
um  die der G ra f  eine C u ltu r  anlegt und in 
welcher 2  Gelasse im  altcrthüm lichen S ty le  
re stau rirt und eine G ru f t  ausgem auert werden 
soll. H ier will sich der G r a f  eine R u h e 
stätte bauen zum ewigen S ch la f . D a  er i

nun  so eisenfest in  seinem W illen ist, daß er 
V orgenom m enes stets vollführt, so wird er 
n irgends ruhen a ls  in  seiner G ru ft ,  da 
wünscht' ich denn, daß es die bösen Kobolde 
noch gebe, von denen die M y th e  erzählt, die 
über Nacht zerstören, w as M enschenhand ge
bildet, daß er so den B a u  seiner G ru f t  nie 
fertig bringen möge und seine Freunde und 
B ew underer ein Langes überlebe.

- ir .

Vom üschaar.
E iner unserer Bekannten, ein eifriger  ̂

und aufmerksamer W aidm ann , hatte seit mch- ! 
rcrcu J a h re n  G elegenheit zu beobachten, wie 
ein F ischaar ( I U e o  Irak irret, 0 3 ), auch Fisch
adler, W eißbauch oder B la u fu ß  genannt, 
w ährend der fünf b is sechs M o n a te , wo er
sieh bei u n s aufhält, täglich einige M a l  zwi
schen W ürzburg  und E ibelstadt den M a in  
absucht und seine B eu te , die er un ter w eit
hin vernehm barem  Geräusche au s dem W asser 
holt, gewöhnlich auf den Anhöhen des rechten 
M a in u fe rs  verzehrt und die Skelette dann 
den Füchsen überläß t. D ieses M a n ö v e r wie
derholt er so lange, b is sein geräum iger 
K ropf voll ist, den er dann auf seinem H orst 
bei der F am ilie , ähnlich wie der S to rch , 
wieder auslee rt, wozu er auch angewiesen ist, 
da ein solches N aubvogclpaar zur Z e it, w äh
rend welcher cs Ju n g e  hat, täglich mindestens 
1 0  b is 12  P fu n d  Fische, resp. d as Fleisch 
davon absorbirt. N u r  derjenige, welcher 
G elegenheit hatte, einen solchen V ogel zu 
schießen, ha t von dessen gefährlichen W affen 
und M uskelstärke einen B egriff. D e r  A ar 
ist von dem gleichfalls beständig am M a in

 ̂ nach abgestandenen Fischen herum lungernden 
! feigen M ila n  leicht zu unterscheiden, da er 

ungleich stärker ist und eine Länge von nahezu 
zwei F u ß  hat.

D ie  geeignetste S te lle , von welcher er 
geschossen werden könnte, wäre w ohl auf der 
Eiscnbahnbrücke oder an dem N ußbanm  ans 
der In se l  oberhalb der M ain m ü h lc  bei H ei- 
dingöscld, wo er besonders gern nm hcr- 
kreist. D a  das Gewicht des Fischaarö unge
fäh r dem von zwei Hühnerhabichten ( I H e o  
pu lum dai-iu s) gleichkommt und derselbe seiner 
gedrungenen G esta lt und S tä rk e  wegen h in 
längliche Priese darbietet, so hätte auch ein 
Büchsenschützc C hancen, demselben das Lebens
licht ansblascn  zu können.

D a ß  das Q u a n tu m  Fische, welches ein 
solches N aubvogclpaar während der Z eit, 
in  der cs sich bei u n s  aufhält, zur N ah ru n g  
bedarf, das der Fische, welche von säm m t
lichen hiesigen A nglern während des J a h r e s  
hindurch erbeutet werden, um  d as F ü n f-  b is 
Sechsfache übersteigt, dürfte a ls  sicher ange
nom m en werden.

v . H y.

Seltenes Jagdglück.
E in  seltener F a ll  ereignete sich bei der 

im  M o n a te  S ep tem b er l. I .  auf der D o - 
m ainc Chlumetz bei W ittin g an  in B öhm en

abgehaltenen Pürschgängcn auf B runfthirsche. 
U nter anderen hohen Jagdgästen  S e in e r  
kaiserlichen H oheit des durchlauchtigsten H errn
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Erzherzogs F ran z  Ferdinand v. Oesterreich- 
Este w a r auch der H err G ra f  C a rl  C orre th , 
k. k. O berst-L ieutenant, anwesend.

F ü r  den 3 0 . S ep tem b er, N achm ittags, 
w a r die Abreise des H e rrn  G ra fen  bestimmt. 
Am benannten T age  erlegte derselbe auf der 
Frühpürsche im H am m erdorfer R evier bloß 
einen Rchbock auf circa 1 0 0  S c h ritte . Um 
die noch b is zur Abreise erübrigte Z e it  a u s 
zufüllen, wollte H e rr G ra f  C orreth  noch 
einen Pürschgang versuchen und es gelang 
demselben auf der F a h r t ,  gegen l 0  U hr, auf 
circa 1 0 0  S ch ritte  vom W agen , zwischen den 
K öpfen der P ferde  durch, m it einem wohl- 
gezielten Schusse einen starken Zw ölfender, 
der eben über den W eg m it einem T h ier 
hinüber wechseln wollte, zu erlegen.

D e r Hirsch verendete circa 5 0  S ch ritte  
vom Anschüsse, m it seinem im posanten G e 
weihe in 's  M o o s  gestützt, das H au p t himm el
w ä rts  gerichtet.

D ieser stark ausgebrunftcte Hirsch wog 
1 4 5  K ilo aufgebrochen, das Geweih 6 ^  K ilo. 
D ie  Länge der S ta n g e n  betrug 8 6  C m ., die 
W eite zwischen den inneren Kronenendcn 
6 6  Cm . und zwischen den äußeren 1 M eter 
B re ite . Um fang der R osen sc 2 5  C m ., 
S tä rk e  der S ta n g e n  zwischen Augen und 
M itte lsp roß  17  C m ., zwischen M itte lsp roß  
und der vierzackigen K rone, am schwächsten 
Theile, 14  C m .

Neben dem Einschußkanal stack unter 
der Decke eine 2 2  M m . Spitzkugel auf dem 
B la tte , von früheren J a h re n  herrührend, ver
wachsen.

Nebst dem Hirschen wurde auch d as T h ie r 
auf circa 7 0  S ch ritte , von demselben J a g d -  
gaste, ebenfalls vom W agen, au f 's  B la t t  
geschossen und vom Anschüsse bei 2 0 0  S ch ritte  
entfernt verendet aufgefunden.

Chlumetz, am 18 . O c tober 1 8 8 0 .
Math. Gzavaun, Forstmeister.

Jagd imd Niger in der Steiermark.
(Reminiscenzen von der Grazer Landes-Ausstellung 1880.)

Noch G c m ö  und Adler  haust,

D i e  Kugel  saust:
D o r t  ist die H e im at  mein,
D a  bi»  ich Wohl bekannt,
D u  schönes griiucö S t e i r e r l a u d !

Friedlich M ar* .
„W enn E iner eine Reise th u t so kaun er 

w as erzählen."
S o  werden denn auch die vielen J a g d -  

freunde und Iagdgcnossen, die „manchen" 
alten knorrigen F örster und flotten „ Ju n g e n " , 
die die „kleine W eltausstellung" in  G ra z  Heuer 
besucht haben, gar E rbauliches zu erzählen 
haben in den langen W interabenden von der 
J a g d  und den J ä g e rn  in  der S te ierm ark , 
wie sich „d as E ine" und „die A nderen" in 
den R äu m en  der unvergeßlichen Laudcsexpo- 
sition im Vortheilhaftesten Lichte präseutirte.

S ch o n  der Ausstellungsplatz selbst mußte 
dem K enner der steiermärkischen Jagdgeschichtc

in mancher Beziehung S to ss  zum Nachdenken 
bieten. A uf dem Felde, auf welchem sich heute 
die schöne Ju d ustriehalle  erhebt, da w ar vor 
ein p a a r  Ja h rh u n d e rte n  noch lau te r W ald 
und drüben am rechten Ufer der M u r ,  in 
der K a r la u  da w ar zu jener Z e it und auch 
später noch lau te r dichter W ald  und m itten 
in diesem W alde stand das vom Erzherzog- 
R egenten von Jttneröstcrreich im 1 6 . J a h r 
hunderte erbaute (heute a ls  S tr a s h a u s  ver
wendete) Jagdschloß K arlau .

D ie  erzherzogliche J a g d  dehnte sich von 
diesem reizenden Waldschlößchen südw ärts bis 
K a rlsd o rf  (heute K a lsd o rf genannt, zweite 
B ahnsta tion  der S ü d b a h n  v ia  G raz-T riest) 
und w estw ärts b is zu des Erzherzogs J a g d -  
schlößcheu „G ja id h o f"  (jetzt S ch loß  T obel 
unw eit T obelbad), welchen „G ja id h o f"  1 4 6 9  
der bekannte steirische R itte r  A ndreas B a u m -
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Archer in seiner Fehde m it K aiser Friedrich I I I .  
überfallen hatte!

W ie manches im Jagd leben  ha t sich seit 
diesen T agen  verändert, wie manches in A rt 
und S i t te  des W aidm annes, wie manches 
im W ildstand, wie manches im Forstwesen ist 
seit 3  und 4  Ja h rh u n d erte n  gründlich anders 
geworden, n u r E in es ist im ewigen Wechsel 
gleich geblieben, die Liebe des S te i r e r 's  zur 
J a g d .

D ies drückte sich denn auch in Allem, w as 
w ir auf der L andesausstellung auf die J a g d  
Bezügliches sahen, unverkennbar aus.

B eginnen w ir m it der Jagdkleidung. Nicht 
bald in  einem Lande wird aus das „ G w a n d "  
des W aid m au n s solch eine S o rg fa l t  verwendet, 
a ls  im S te ire rlan d e .

D a  sah m an treffliche Jagdlodenröcke 
(von S tuduitzka in Ausser) und Jadgkleidcr 
(von Geist in Leoben); kunstvoll m it J a g d -  
emblemen (grüne Seidenstickerei) verzierte 
kurze Lederhoscn zur J a g d  (von Am and 
F ried l in Adm ont) und solche aus Hirsch- 
und Gemsenleder (von S ch in n erl in Neum arkt 
an der N n d o lfsb ah n  und von P ö lzer in 
Ausser). Jagdstrüm pfe, allen voran  die „ g rü 
nen K aiserstrüm pfe", dann J ä g e r-G e b irg s -  
schnhe, sehr solid gearbeitet, sowie schöne, 
kleidsame grüne Filzsägerhüte vervollständigen 
„harm onisch" die schmucke steierische J ä g e r-  
tracht.

Hirschdeckcn und Gemödccken von vo r
züglicher „A u sarb e itu n g "  zur J a g d fa h r t  ver
w endbar, brachte W cißgärber Schw aiger aus 
S ta d l .

H atten  die jüngste Jägerju g en d  und die 
ewig jungen V ogelfänger ihre Helle Freude 
an den diversen Vogelfangreqnisiten, so ließen 
die Herzen der W aidm änner die
vielen ausgezeichneten „Büchsen" höherschlagen, 
die in  allen System en zur Anschauung ge
bracht w aren, d a run ter 6  S tück Jagdgew ehre  
verschiedenen S y s te m s, davon eines ein neuestes, 
zum P a ten tiren  eingesandtes G ew eh r-S y stem  
F ü kcrt; ausgezeichnet wurden diese W affen

1 8 7 4  von S r .  M ajestä t K aiser F ran z  Josef I .  
und 1 8 7 6  von S r .  M ajestä t dem König 
A lbert von Sachsen. M ehrfach ausgezeichnete 
K ugel- und Schrotgew ehre hatte der fürstl. 
Schwarzcnberg'schc Hofbüchsenmacher H abcrda  
an s F rauenberg  (Böhm en) eingesandt. Auch 
die aktberühmte Ferlachcr G ew chrfabrikation 
w ar m it Jagdgew ehren  vertreten.

„Gekleidet und gerüstet" könnten w ir ge
trost au den „A u szu g "  denken und da finden 
w ir in  der sog. Feuerw ehrhalle einen superb 
ausgeführten  ebenso praktischen a ls  gefälligen 
und eleganten Jag d w ag en , den auch ein 
bekannter krainischer N im ro d , H e rr J e a n  
Luckmann au s  Laibach, sofort käuflich erw arb.

I m  Geiste w ard da und dort die „ Ja g d  
gemacht" und die un ter den musikalischen 
In stru m en ten  postirten Ja g d h ö rn e r  haben u n s 
im Geiste das „ H a la li"  geblasen!

V on den „Jagdergeblstsseu" der gräflich 
M eran 'schen Forstvcrw altung  (G u t S ta in z  
bei G raz), der k. k. S taa tsfo rs tv e rw a ltn n g  
für S te ie rm ark , sowie von der tabellarischen 
Zusam m enstellung der F reih . v. F eß ler-H er- 
zinger'schcn G ü te r-  und Forstinspection in 
G raz , lernen w ir —  wenn w ir sie nicht 
ohnedies schon aus lang jäh riger praktischer 
E rfah ru n g  kennen —  die A usdehnung, den 
S ta n d ,  die Schönheit der steierischen Hoch
jagd bew undern ; fü r den Z e itrau m  von 1 8 7 5  
bis 1 8 7 9  ha t H e rr  k. k. Landesforstinspector 
O tto  P ö lz l in  G ra z  eine sehr instructive 
T a fe l zur Jagdstatistik S te ie rm ark s geliefert.

D erselbe H err A ussteller brachte auch 
eine w ohlgewählte Collection von Geweihen 
zur Anschauung, gleichwie starke und abnorm e 
G ehörne  S cß ler-H erz in g er exponirte, und das 
fürstlich zu O ettiugen-W allerstein 'sche F o rs t
am t fü r die D om änen  Pernegg  und W a ld 
stein w ies u ns ein Z w ölf-Ender-H irschgew eih 
aus W aldstein-R evier K lein thal, 1 4 0  K ilo, 
1 8 7 6  und ein Acht-Ender-Hirschgeweih aus 
W aldstein-R evier Neuhof, 2 0 0  K ilo, 1 8 7 7 .

D ie  schon m ehrerw ähnte B a ro n  S e ß le r -  
Herzinger'sche G ü te r-  und Forstinspection
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führte auch außergewöhnliches erlegtes G c- 
flügelwild im p räp arirten  Z ustande Nor.

W eil w ir eben bei den „ P rä p a ra te n "  
weilten, so ließen w ir u n s  von unserem liebens
w ürdigen C icerone gerne in  die Abtheilung 
für „ P rä p a ra te "  geleiten, wo w ir uns bald 
von den kunstfertigen Leistungen eines noch 
jugendlichen P rä p a ra to rs  (H errn  I .  Leitinger) 
überzengen konnten, der meist im  A uftrage 
der k. k. Universität in G ra z  arbeitete und 
dessen A uerhühner und Auerhennen unsere 
besondere Aufmerksamkeit fesselten; S e .  kais. 
H oheit Erzherzog C a rl  Ludwig geruhte den 
jungen K ünstler durch W orte  der A n er
kennung und Zufriedenheit besonders auszu 
zeichnen.

V on den „ P rä p a ra te n "  erlegter T hiere 
w ar der nächste S c h r i tt  zu den Fabrikaten  
aus S te in p asta , naturgetreue Thierköpfe d a r
stellend, zu den T hierg ruppen  (der gräflich 
Einsiedl'schen Werke in Lauchhammer, preuß. 
P rov inz  Sachsen) nach M odellen der P r o 
fessoren W olfs und H änel, sowie zu den ver
schiedenen G a la n tc r ic a rb eiten und completen 
M eublem ents aus echten Geweihen.

V on diesen G egenständen heraus ersah 
sich gar mancher „ Ia g d fre u n d "  ein S o u v en ir  
fü r sein stillabgelegenes J a g d -  oder Forsthauö, 
w ährend der ans der Holzschuitzschule in Villach 
stammende prächtig geschnitzte Iagdkasten mit 
Jagdem blem en, sowie der Salon tisch  mit 
M essing und P e rlm u tte r  im  Renaissaucestyl 
eingelegt, das Gestell die J a g d  und Fischerei, 
den H ausw ohlstand und H ausfrieden  vo r
stellend (von Tischler K leiner in G raz , P re is  
5 0 0  fl.) recht viele Bestellungen hoher J a g d -  
freunde finden mögem

Z u r  besonderen Z ierde  einer Jag d v illa  
und zwar m itten hineingestellt in die „steirisch-' 
grünen V o rp a rte rre s  (—  wie es u n s unver
geßlich fü r  imm er vom kais. Jagdschloß in 
der R ad m er vor Augen ist — ) eignet sich die 
aus der Cemeutfabrik von Praschniker in 
S te in ,  bei Laibach stammende Ja g d fig u r, ein 
Jä g e rs m a n n  m it dem erlegten Nehbock über

die S c h u lte r  geworfen, m it dem Jä g e ra lp e n 
stock in der Rechten, eine vorzüglich gelungene 
D arste llung , die auch das besondere Lob des 
durchl. E rzherzog-P ro tecto rs erntete.

Und in der „ Ja g d v illa " , an deren W änden 
gewählte Ja g d b ild e r in  Photograph ien , etwa 
B eer und M a y e rs  in  G ra z  „vier J a h r e s 
zeiten" —  fü r den W aid m an n  von eminenter 
B edeutung —  oder in  Farbendruck, S t a h l 
stich oder Holzschnitt nm herhängen, wo in 
A ussta ttung  auf allen C om fort gesehen ist, 
da ergötzt sich die kleine Jagdgesellschaft gar 
gerne an selbst m itgebrachter Speise  und selbst 
m itgebrachtem Trunk.

F ü r  solche Selbstversorgung der J ä g e r  
hatten  auf unserer G razer Exposition besonders 
gesorgt die längst renom m irte Fleisch-, Gem üsc- 
und O bst-C onserveusabrik von R in g le r, S p re n g  
m it seinem ausgezeichneten Zwieback, die 
diversen Liqucursabrikanten und die zahlreichen 
B icrfabriken von G raz  und Umgebung, in 
erster Linie das historische P u n tig am  der 
Hold'schcn E rben  m it dem exquisiten K aiser- 
Exportbier.

M i t  dein C ham pagner Klcinoschcggs, der 
M arke p u r  ex ee lle n eo , von dem S e .  kais. 
Hoheit zu „kosten" geruhten und dessen B e 
reitung in  den Etablissem ents von S r .  Exc. 
dem H e rrn  Ackerbauministcr G ra fen  Falken
hayn in  Augenschein genommen und m it aller 
Anerkennung ausgezeichnet wurde, m it dem 
W ein  „von der H eim aterde", um  m it dem 
greisen und noch so jugendfrischcn D ichter
ju b ila r  C a r l  G ottfried  R itte r  v. Lettner zu 
sprechen, bringen w ir —  jetzt nach S ch lu ß  
der iu allen T heilen und auch in dem den 
W aidm ann und die W aidm annöintercssen be
treffenden Theile bestgclungenen Exposition 
von 1 8 8 0  in  dem fernen Jagdschlösse eben 
in  A usübung  des edlen W aidwerkes weilend, 
ein dreifach Hoch dem kais. Ja g d h e rru , der 
so gerne in S te ie rm ark s Revieren „ ja g t" , 
dem hoffnungsvollen kais. Sprossen , dem er
lauchten hohen Jagdgaste  S r .  M ajes tä t des 
K aisers und wenn die Z ith e r, das N atio n a l-
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Instrum ent der steierischen J ä g e r  ertönt, da 
singen w ir m it N o s e g g e r :

Jo der Obcrstcirer 
In  sein Hut'l drein,
Ohne Diarndl liab'n,
Ohne Lustisein,
Ohne Olmaluft,
Ohne Freiheit z'gspürn 
Kon er gor nit, gor nit 
Existiren!

Und won's Gams'l schreit 
Und da Schildhohn psolzt 
Und won's Stutzer! knollt 
Und a Busserl schnalzt; 
Won da Kaisa kinimt, 
Der'n aso scho kent,
Nocher is er in 
Sein Element!

H'- v. W.

Iagdbericht aus Steiermark.*)
P ö g lhof, am 1 8 . O cto b cr 1 8 8 0 .

E s  th at m ir unendlich leid, S i e  bei der 
Henrigen H auptfagd in W aldstein beim G ra fen  
O ettingcn-W allcrstein  nicht gesehen zu haben, 
denn sie w ar hochinteressant. Am V ersam m 
lu n g so rt fahndete ich nach Ih n e n  vergebens, 
und a ls  der Forstm eister H eß den Ja g d p la n  
in  H änden hatte und die H erren  Schützen 
nach den Linien und N um m ern v e rlas, w ar 
ich erstaunt über I h r e n  A bgang.

D e r hoffnungsvolle 6 . O cto b er brachte 
so vielen steirischen Schützen noch A n w art
schaft ans E rlösung  der Hirschschneiderci im 
heurigen J a h re .  —  D a s  W etter zeigte sich 
prächtig und bei 7 0  Schützen nahmen in 
sechs Linien ihren Anstich, um  11 Uhr 
gaben die H üfthörner das Zeichen zum B e 
ginn der J a g d . —  I n  der nächsten M i 
nute aber w ar auch schon ein G eläu te  von 
m indestens zehn verschiedenen O rte n , wo die 
H unde aufgespürt hatten.

I n  der ersten V iertelstunde w ar die E n t 
wicklung der J a g d  so großartig , daß keine 
Feder im S ta n d e  ist, dieselbe nach G ebühr 
zu schildern. Ic h  hatte  auf der 2 . Linie den 
S ta n d  N r .  12  auf einem Alpenkogel und 
konnte die J a g d  beinahe vollkommen über
hören, die nahezu 2 0  Schützen beobachten,

Dieses Schreiben ist an einen unserer ver
ehrten Mitarbeiter gerichtet, der uns dasselbe 
srcnndlich zur Veröffentlichung überließ.

D. R.

wie der A nsprung w ar und wie dieselben 
schossen.

Leider hatte auf unserer Linie der W ind 
alle H offnungen in F rag e  gestellt. Ich  zählte 
schon 8 2  Schüsse und noch immer zeigte sich 
kein S tück W ild  in meiner und der H erren  
N achbarn  Um gebung, a ls  endlich ein S p ießer
in  voller F lucht durchzusetzen versuchte und 
ich die größte E ile  hatte zwischen dem A lpen
holz ein Loch zum Abdrücken zu finden. D a s  
Zeichen (S a tz  hoch in die Luft) und Verschwinden 
w ar ein M om ent, doch ein fü r mich be
ruhigender. I n  kaum fünf M in u ten  später 
kam ein Hirschkalb und stand ganz verzagt 
da, w ußte nicht, wozu cs sich wenden sollte, 
und trollte  endlich dorthin zurück, wo es 
herkam. (K älber zu schießen, w ar m it S tr a fe  
von 2 0  fl. verboten.)

I n  einer weiteren V iertelstunde kam 
aberm als tief unter m ir ein S p ie ß er in 
F lucht vorbei und hatte ich nahezu n u r G e 
legenheit einen Verzweiflungsschnß anzubringen.

A ls etw as später die Hunde nachkamen, 
und gleich 2 0  S ch ritte  nach dem Anschuß 
„ B a ll"  hielten, w ar ich wieder befriedigt, 
schlich mich an und gab dem waidwund G e 
schossenen den Fangschuß.

I m  V erlau f von 2 S tu n d e n  zählte ich 
1 5 2  Schüsse und erwartete ein sehr m iserables 
R esu lta t, da ich bei meiner weiten Rnndficht 
und nach m ehr a ls  3 0  Schüssen, welche in
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der Umgebung abgegeben wurden, kein ein
ziges Stuck W ild  zusammenbrechen sah.

Ic h  fü r meine Person , habe die letzten 
fünf J a h re  im m er Glück gehabt, und zw ar: 
1 8 7 6 :  1 G ab le r, 1 8 7 7  1 12er, 1 14er
und 1 T h ie r, 1 8 7 8 :  4  T hiere, 1 8cr und
1 10er Hirsch, 1 8 7 9 :  3  Thiere und Heuer
2  S p ie ß er, S u m m e  1b Stück.

S o n n ta g , den 3 . O ctober w ar ich bei 
H e rrn  O tto  v. M a y r  in der sogenannten 
Beinsach geladen, und habe dort 2  Sechser- 
Hirsche erlegt, wovon einen im Feuer, den 
zweiten in einer sehr steilen B erglehne eben
fa lls gleich stürzend. Außerdem  habe ich be
re its  2 0  Nehböcke per 1 8 8 0  auf die Decke 
gebracht. W.

.Mein erster Luchs.
Lipskaln in Livland, im O c t. 1 8 8 0 .

Nachdem w ir, d. h. etwa 3 0  berittene 
H erren , im  Herbst 1 8 6 7  zwei T age über in
M . beim gastlichen B a ro ll K r m it
H ilfe zweier gut geschulten M eu ten  der Hetz
jagd m it W indhunden obgelegen hatten , brach 
der größte T heil der Gesellschaft an einem 
S o n n ta g  - M o rg en  auf, um  u n s nach S . ,  
einer Ja g d -E in la d u n g  des B a ro n  V . folgend, 
zu begeben.

Unser liebensw ürdiger W irth  hatte den 
leidenschaftlichsten nnd unermüdlichsten J ä g e rn  
proponirt, nach der Kirchenzeit und einem 
soliden Gabelfrühstück m it d e r 'F l in te  vorerst 
eine W aldjagd m it Bracken zu unternehm en, 
nnd erst Abends nach S .  den älteren und ruhe- 
bedürftigeren J ä g e rn  nachzufolgen. —  W ir 
w aren 1 0  stram m e J ä g e r ,  die der verführe
rischen Aussicht m it tausend Freuden  zuge
stimmt hatten.

A uf 3 Rcitdroschken (auch Brcttdroschkcn 
genannt, da sie eigentlich n u r aus einem la n 
gen Kiefernbrette m it Ledcrkissen und 4  N ä 
dern bestehen), diesen Livland eigenthümlichen 
Jagdfuhrw erken, fuhren w ir beim herrlichsten 
W etter in  das circa 4  W erst vom Hofe 
gelegene W ald terra in , woselbst u n s der tüch
tige P iq u eu r, aus seinem weißen Jagdpferde 
sitzend, m it den vor Ungeduld heulenden 
8 Bracken bereits erwartete.

D a  nach A ussage unseres erfahrenen, 
sehr waidgerechten Ja g d h e rrn  es wahrschein
lich w ar, daß auch Füchse, E lennthiere und

Luchse vor die M eute  kommen würden, so 
wurde jedem Jä g e r ,  der gewöhnlichen liv län- 
dischen J a g d a r t  auf Hasen m it der M eu te  
zuwider, sein bestimmter, fester S ta n d  ange
wiesen, wodurch eine Schützenkette zu den 
großen Forstcomplcxen hin gebildet wurde, 
die den D urchbruch des größeren W ild es in 
die unwegsam en U rw älder verhindern sollte. 
Nach kaum 1 5  M in u ten  Suche ertönte das 
„L lc rau ^a ," -S ig n a l, und das Helle Läuten 
der zuverlässigen M eu te  machte jedes J ä g e r 
herz vor E rregung  zittern.

Ic h  hatte einen einsamen S ta n d  in dich
tem Buschwerke. Nach circa halbstündigem  
Ja g e n  hörte ich 2  Schüsse fa llen ; doch kein 
H a la li ertönte, sondern die M eu te  fuh r zu 
jagen fort. Endlich hörte ich von dem eilig 
passircndcn P iq u eu r, daß ein großer Luchs 
gejagt werde, und daß die Schüsse a u s  zu 
großer E ntfernung  ohne jede W irkung ab 
gegeben worden seien.

M ir ,  der ich noch n iem als einen Luchs 
geschossen hatte, schlug das leicht erregbare 
H erz hö rbar bei dieser interessanten M e ld u n g ; 
aber ein J a g d  sieb er seltener A rt ergriff mich 
ungestüm , a ls  nach circa l^ s tü n d ig e m , 
scharfem J a g e n  in  meiner N ähe S ta n d la u t  
ertönte und der P iq u eu r das m untere H o rn 
signal „ H e rw ä r ts "  b lies. A them los stürzte 
ich wie ein R asender durch Busch und B rach 
und w ar so glücklich der zuerst herbeigeeilte 
J ä g e r  zu sein.
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I n  einem undurchdringlich erscheinenden 
jungen Tannendickicht (in Livland „ G räh n e n ") 
erscholl das vielstimmige, wüthende Verbellen 
der m uthigen M eu te , und das fürchterliche 
K n u rren  und Fauchen des ermüdeten Luchses. 
H ineingehen konnte m an  nicht, also legte ich 
mich p la tt auf den B oden und kroch langsam  
dem Lärm  zu, die P ercussions-F lin te  vor 
mich herschickend.

S ch o n  standen wenige S c h ritte  vor m ir 
einige H unde, deren B eine ich deutlich sah. 
A lten Iä g e rtrad itio n e n  gemäß suchte und 
dachte ich den Luchs auf dem Nucken liegend 
und sich wehrend zu finden, doch davon keine 
S p u r ,  sondern plötzlich ersehe ich 2 b is
3 S ch ritte  vor m ir 4  dicke gelbliche —  Luchs- 
beine! N u n  hebe ich den K opf a u fw ärts  und 
erblicke fast über m ir das grünliche Geflunker 
der Lichter, das weit aufgerissene M a u l  des 
knurrenden U nthicrs, aber auch der Luchs 
ersah und erkannte seinen M eister, und m it 
weitem, mächtigem Bogensatze floh er davon. 
M i t  einer H and das G ew ehr ergreifen, ohne 
A nlage einen Fehlschuß abdrücken, w ar das 
W erk eines aufregenden Augenblickes; dann 
w ar A lles verschwunden! A ls  ich m it zer
rissenen K leidern in großer E rregung  ans 
dem Dickicht hervorbrach, hörte ich zu meiner 
namenlosen Freude kaum 8 0  S ch ritte  weiter 
in einer W aldlichtung wiederum heiseren, 
heftigen S ta n d la u t .  I n  wenigen Secunden  
w ar ich herbeigeeilt.

N ie werde ich den Eindruck des sich m ir 
nu n  darbietenden, fesselnden B ild es  vergessen! 
A uf einem ungefähr 2 H2 F u ß  hohen B a u m 
stumpfe stand der Luchs fauchend d a ; alle
4  Pranken eng zusammengestellt, den Rücken 
zu einem Buckel in  F o rm  eines nach O b en  
gestellten Hufeisens gekrümmt, den K opf und

H a ls  in halber Höhe dieser unförmlichen 
Leibcskrümm ung, das zahnstarke M a u l  bis 
un ter das angelegte G ehör geöffnet, die Lichter 
W nthblitze sprühend! Ic h  tr a t  bis auf 
1 0  S ch ritte  m it dem Gew ehre, das n u r noch 
eiuen geladenen Lauf hatte, heran. M ich 
w üthig und rasend wild anschielend setzte der 
ungewöhnlich große, rothe, fein schwarzgcfleckte, 
m ännliche Luchs unter die Hunde.

D ie  spitzeführende „W ald y "  stürzte ihm 
todesm uthig entgegen, ihn dadurch fest stellend. 
D a  stand er nun  wieder zu ebener E rde 
inm itten seiner eifrigen W idersacher, zorn
gekrümmt, fürchterliche Hiebe austheilend, an 
denen die ausgezeichnete „W ald y "  später 
W ochen hindurch laborirte .

S ch o n  hörte ich andere J ä g e r  durch den 
W ald  brechen, m ir den Ehrenschuß gefähr
dend, und noch immer keine Möglichkeit den 
Schrotschuß zu wagen, der jedenfalls ein 
P a a r  der kühnen K läffer m itgetroffen hätte. 
Endlich nach dem ungeduldigen, ewig erschei
nenden H a rren  springen zwei jüngere Hunde 
der M a m a  „W ald y "  helfend zur S e ite  nach 
V orne hin, und —  das B la t t  des Luchses 
wird fre i; —  ein K n a ll —  und mein Luchs 
verschwand buchstäblich unter der ihn völlig 
deckenden, reißenden M eu te!

N u r  m it M ü h e  konnte ich die B eu te  den 
T apferen  entreißen, und das tobte Unthier 
den nunm ehr von allen S e ite n  anstürmenden 
Jagdgenossen trium phirend zur S ch au  stellen.

D ie  scharfe K ralle , welche der H eldin 
„ W ald y "  fast die T odesw unde riß , hängt 
noch heute in lau te res  G old  gefaßt a ls  B re -  
loques an m einer Uhrkette, mich täglich au 
das H a la li des „ersten Luchses" erinnernd.

H scar von Locivis.

Mannigfaltiges.
(H ofuachricht.) S e .  k. k. H oheit der 

K ronprinz  Erzherzog R u d o lf trifft Ende dieser 
Woche in Gödöllö e in ; von dort begibt sich der 
K ronprinz  nach zweitägigem A ufenthalte nach

Cereviö, einem gräflich Chotck'schen G u te  in 
S la v o n ie n , wo er etwa acht T age die Jag d en  
m itm acht; dann erst geht der K ronprinz  zu 
den B ären jagden  in 'ß  M arm aro se r C om ita t.
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(Iilg d erg clm iß .) M a n  schreibt un s uns 
Iam nitz  über das E rgebniß  der am 19., 
2 0 . und 2 1 . in den R evieren des M a rk 
grafen P a llav ie in i abgehaltenen J a g d e n :  E s  
w urden erlegt am 19. im  F asanengarten- 
Neviere von 6 C avaliercn  3 9 4  Hasen, 
91  H ühner, 9  Fasanen, am 2 0 . 3 4 9  Hasen, 
16  H ühner, 37  Fasanen, am 2 1 . im  Lust
hofer R evier 1 2 6  Hasen, 2 6  Fasanen, 
8  Rehböcke, in  S u m m e  1 0 5 6  Stück. D a s  
W etter w a r regnerisch, überhaupt sehr u n 
günstig- ____

(V crcinsm ichricht.) D e r  „V erein zur 
F örderung  der In teressen  der land- und 
forstwirthschaftlichcn B eam ten " , welcher derzeit 
bereits weit über 1 0 0 0  M itg lieder zählt, hat 
a ls  einen T heil seiner hum anitären  Thätigkeit 
auch die unentgeltliche S te llenverm ittlung  für 
seine M itg lieder in s  Auge gefaßt. Derselbe 
ist in der Lage j derzeit den D ienstgebcrn zur 
A usw ah l brauchbare B eam te in  jedem Zw eige 
der Land- und Forstw irthschaft nam haft zu 
machen, und es w äre bloß zu wünschen, 
daß selbe den Verein in seinen uneigen
nützigen B estrebungen diesbezüglich kräftigst 
unterstützen und von der angebotenen V er
m ittlung G ebrauch machen würden.

lB ä rc u jag d .)  D ie  „T cm esvarcr Z eitu n g " 
berichtet ans Kaschau, 1 0 . O c to b cr: „D ie
hiesige Jagdgesellschaft hatte gestern das hier 
seit 2 5  J a h re n  entbehrte V ergnügen einer 
B ären jag d . D ie  Gesellschaft w ar zu einer 
T reib jagd auf Füchse und W ildschweine 
zwischen Banko und M iszloka ausgezogen, 
hatte jedoch vorher schon durch Heger erfahren, 
daß im R eviere auch B ä re n  seien, die sich 
au s G öm ör oder Z ipsen hcrüberschlageu. 
I n  Wirklichkeit w ar es auch so, denn gleich 
im ersten T riebe kam auf den Advoeaten 
Bezsilla ein ausgewachsener B ü r  zu, den 
er m it zwei Schüssen verwundete, w orauf 
sich der B ä r ,  ganz entgegen seiner Gew ohnheit, 
in s  Dickicht zurückzog; da er jedoch weder 
die Schützen-, noch die T reiberlinie durch
gebrochen hatte, wurde auf demselben T e rra in  
ein zweites T reiben  und nicht ohne E rfo lg  
gemacht. D e r B ä r  wurde in einer Pfütze, in der
er sich die W unden kühlte, zum zweiten 
M a le  aufgetrieben; er brach acht S ch ritte  
vor dem H au p tm ann  Lodgmann au s dem 
Dickicht und, des Schützen ansichtig werdend, 
wendete er sich, durchbrach die Schützenlinie

und wurde nun vom H anp tm ann  Lodgmann 
m it zwei Schüssen erlegt. D a s  T h ie r w ar 
ein r ie s ig e s , vollkommen ausgewachsenes 
M ännchen im Gewichte von 2 5 0  K ilogram  
und von 2  M e te r Länge. B eim  zweiten 
T reiben w urden wieder B ä ren , d iesm al das 
W eibchen m it zwei Ju n g e n , aufgctricben, 
doch brachen alle drei glücklich durch die 
Schützenlinie und kamen auch in den nächsten 
T reiben  dieses T ag es nicht mehr zum V o r
schein.

(Tod bei der Gcmscngagd.) N eichsfrcihcrr 
von F ürstenberg-M uffendorf ist am 5 . d. M . 
bei einer Gcm senjagd, die G ra f  G a len  bei 
G oldegg im P o n g au , unw eit der S ta t io n  
Schw arzach, veranstaltete, verunglückt und in 
Folge dessen am 8 . d. M .  gestorben. G ra f  
G a len  stieg m it seinem G aste am M o n ta g  
den 4 . O c tobcr circa drei S tu n d e n  im  G ebirge 
au fw ärts . B eide übernachteten in  einer 
S e n n h ü tte , um  andern T ag es  auf Gemsen 
zu jagen. D in s ta g  N achm ittags, nachdem 
bereits ein T rieb  gemacht w ar, wurde B a ro n  
Fürstenberg vom G ra fen  G a len  zu einem 
zweiten T reiben angestellt. D e r  zweite T rieb  
fand an den Abhängen statt, welche nach 
der G isclabahn  hin sich abstufen. A uf dieser 
G ebirgslehue, auf einem ganz ebenen, abgrund- 
losen Weideplätze wurde nun  H er v. F ü rs ten 
berg angestellt. G ra f  G a len  hatte seinen 
G ast m it dem G ru ß e  „W aid m an n s H eil" 
verlassen. Vielleicht 1 5  b is 2 0  M in u ten  
später wurden von ihm und auch den T reibern  
R u fe  vernomm en, die aber nicht beachtet 
w urden. D a s  T reiben begann. U ngefähr eine 
S tu n d e  später fand ein T reiber auf seinem 
vorgeschriebenen S te ig  den H errn  v. Fürstcn- 
berg circa 3 0 0  bis 4 0 0  F u ß  unterhalb  des 
ihm angewiesenen S ta n d e s  auf einer kleinen 
Abstufung in  bewußtlosem Z ustande liegen, 
Gesicht und H in terhaup t durch B lu t  und 
W unden bis zur Unkenntlichkeit entstellt. 
D urch bald versammelte T reiber wurde der 
Unglückliche nach dreistündigem, mühsamem 
S te ig e n  in der am M orgen  verlassenen S e n n 
hütte niedergelegt. D en  G ra fen  G a len , der 
auf der Unglücksstätte w ar, erkannte er noch 
einm al und sagte: „ M it  m ir ist es a u s ."  D a s  
Unglück ha t vermuthlich folgenden V erlau f 
gehabt: H e rr  von Fürsteuberg hat sehr bald 
den S ta n d  verlassen und sich auf einen F e ls 
vorsprung gestellt. H ier ha t er wahrscheinlich 
an der anstoßenden Felsw and  Gemsen gesehen
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oder anziehen gehört. W ie er nun  an dieser 
F e lsw an d , sei cs im Anschlage oder m it dem 
Feldstecher beobachtend, heraussah, wird er 
rückwärts getreten und über den N and des 
Felsvorsp runges herabgestürzt sein. H ier wird 
er einige Z e it liegen geblieben und dann 
instinctiv aufgestanden sein, ist, des A ugen
lichtes wahrscheinlich nicht mehr mächtig und 
nicht bewußt, w as m it ihm geschehen, hin 
und her geschritten, ha t sich den A bhang 
ab w ärts  bewegt, ist häufig in heftigen S p rü n g e n  
über Abstufungen nach unten gefahren, dabei 
vielfach gestürzt und wieder in die Höhe 
gekommen. Ueber einen alten, m it trockenen 
Zw eigen versehenen liegenden B aum stam m  
m uß er theils übergefallen, theils übersprungen 
sein, da dort, wo die dichten Z w eige hervor
stehen, an den B lu tsp u ren  deutlich zu sehen 
ist, daß er sie durchsprungen hat. M a u  kann 
aus Allem erkennen, daß er diesen entsetzlichen 
W eg im T au m el machte. G ra f  G a lcu  
beeilte sich, G oldegg zu erreichen, um der 
Tochter die T rauerbotschaft zu überbringen. 
Am  andern T age  w aren zwei Aerzte zur 
S te lle . D e r  Kranke lag stundenlang m it 
offenen Angen da. S o  w ährte dieser Z ustand  
b is F re itag  N achm ittags den 8 . O ctobcr, 
wo er in den Arm en seiner Tochter sanft 
entschlief. S e in  herbeigeeilter Schw iegersohn, 
der N eichsfreiherr von M etternich, brachte 
die Leiche nach M uffendorf, wo sie in der 
Fam iliengru ft beigesetzt wurde.

(K rninisch -  Irüjleuländischcr F orjlverc in .) 
Am 2 3 . d. M .  V o rm ittag s fanden sich, wie 
die „Laibacher Z eitu n g "  berichtet, gegen 4 0  
M itg lieder des kraiuisch-küstenländischen F o rs t
vereines in Natschach bei Steinbrück zusammen, 
woselbst die erste H ä lfte  des d iesjährigen 
G eu era lv ersam m lu n g s-P ro g ram m cs vor sich 
ging. U nter F ü h ru n g  des dortigen F o rs t
meisters H e rrn  M . Scheyer un ternahm  die 
V ersam m lung eine Excursion in die über 
3 0 0 0  Joch umfassenden Forste der Löwcu- 
feld'schen Herrschaft Scharfenberg , deren 
m usterhafte, eine Fläche von 1 4 0 0  Joch 
bedeckenden Aufforstungen (darun ter 7 0 0  Joch 
in  einem Complexe) von den Fachm ännern  
m it großem In teresse  besichtigt w urden. Nach > 
einem in Steinbrück eingenommenen D in e r ! 
fuh r die V ersam m lung A bends m it dem ge
mischten Z u g e  nach Laibach. H ie r fand am 
2 4 . d. M .  im städtischen N athsaale  die 
eigentliche Jah resv ersam m lu n g  statt. D ie

S itzu n g  wurde m it einem Nückblicke auf die 
Thätigkeit des V ereines vom Präsidenten  des
selben, H e rrn  O berfo rstra th  I .  S a lz e r , er
öffnet, der den V erein im J a h r e  1 8 7 4  
gegründet und seither, trotz seiner inzwischen 
erfolgten Uebcrsetzung nach W ien, u n u n ter
brochen m it w arm er Fürsorge a ls  V orstand 
geleitet hat. E rstes D iscussionstbem a bildete 
ein von den H erren  Forstm eistern von O b e r 
eigner und Scheyer erstattetes R efera t über 
die Excursions-W ahrnehm ungen in Natschach ; 
hierauf referirte H err F o rstra th  N . von 
G uttcnberg  aus T riest über die Ursachen und 
W irkungen der rapiden W aldverm iuderung 
und die M itte l  zu ih rer V erhinderung. An 
der hierüber geführten D ebatte , die m it der 
A nnahm e einer R esolution schloß, bctheiligten 
sich in  längerer Rede auch der H e rr  Landes- 
prüsidcut W inkler, F re ih e rr von W urzbach 
und m ehrere V ereiusm itglieder. Ueber den 
gegenw ärtigen S ta n d  der künstlichen K arst- 
aufforstungen in K ra in  berichtete in einge
hender W eise der H e rr  k. k. Landesforst
inspector W enzel G o ll in Laibach. Schließlich 
gelangte ein A n trag  des H e rrn  Forstm eisters 
S chega zur D iscussiou, dahingehend, sobald 
a ls  möglich ein Landesgesetz zu erwirken, 
vermöge dessen die zu Arrondirungszwcckcn 
von dem landtäslichen Besitze angekauften 
Grundstücke in  die Laudtafel eingetragen 
werden können. D ie  V ersam m lung beschloß, 
eine dahin  zielende R esolution  der N egierung 
zu unterbreiten , sobald ein in  dieser F rag e  
noch laufender R ecu rs  seine E rledigung ge
funden haben w ird. Nach dem Schluffe der 
S itzung , deren V erlau f ein sehr an im irtcr 
und anregender w ar, vereinigten sich die M i t 
glieder im „H otel E u ro p a"  zu einem gemein
schaftlichen D in er, wobei es auch an zahl
reich, herzlich aufgenommenen Toasten auf 
S c .  M ajestä t, S e .  Excellenz dem H errn  Acker- 
baum iuister G ra fen  Falkenhayn, die H e rren : 
Landcspräsident W inkler, S e .  Excellenz S t a t t 
halter F re ih err von P re t is ,  die S ta d t  Laibach 
und deren B ürgerm eister, H errn  O b erfo rst
ra th  S a lz e r  u . A. nicht fehlte. D e r  N ach
m ittag  w ar der Besichtigung der k. k. C en
tralsaatschule nächst Roseubüchl gewidmet.

(1?n i'y r k u n o ris .)  I n  dem officiellen 
O rg a n  des pfälzisch-bayrischen Jagdschutz- 
vereins lesen w ir :  V o r einigen T agen  beob
achtete eine G räse rin  im  R evier Forsthof die 
Liebesbemühungen eines Sechserbockes, die
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derselbe über eine S tu n d e  ununterbrochen, 
jedoch m it negativem  R esu lta te  fortsetzte. A ls 
nach einer kurzen Pause  die geschlechtliche 
E rregung  von Neuem  erwachte, stieß der Bock 
die alte Ricke, welche sich seinen W ünschen 
nicht fügen wollte, wüthend zu Boden und 
so lange unausgesetzt auf sie ein, bis er selbst 
vor E rm üdung  seine sinnlose W uth  aufgeben 
m ußte. T a g s  d a rau f kam dieselbe G räserin  
wieder an diesen O r t ,  ging bei dem erkrankten 
R eh  neugierig vorüber, ohne dasselbe anzu
rü h ren  und bemerkte zu ihrem  aberm aligen 
Entsetzen, wie der Bock wiederum herbeieilte, 
um  das arm e R eh m it demselben Ungestüm, 
wie T a g s  vorher, m it seinem G ehörn  zu bear
beiten. D ie  G räse rin , welche sich glücklicher 
Weise dem Bocke nicht zu nähern  wagte und 
dennoch der Nicke H ilfe leisten wollte, lief zn 
den in der N ähe m it Stockgrabcn beschäftigten 
H olzhauern , tra f  daselbst den Forstgehilfen 
Tciffel, welcher eilenden S c h ritte s  den Bock 
bei der G a is  aufsuchte und ihn zur S tra fe  
fü r  seine S ch an d th a t auf 1 0  S ch ritte  E n t
fernung , so lange hatte er ausgehalten, 
niederstreckte. B e i näherer Untersuchung der 
Nicke ergab sich nun, daß die Decke derselben 
theils zerfetzt, theils durchlöchert, das W ild 
e re t durch und durch m it Schw eiß unterlaufen 
und snlzig w a r ,  so daß es wegen seiner 
to ta len  Unbrauchbarkeit vergraben werden

m ußte. O b w o h l die Eifersucht und K am pf
lust des Nehbockes zur B runstzeit so weit 
geht, daß er die begehrte Schöne meistens 
ob eines N ebenbuhlers hintansetzt, indem er 
auf die Böcke, welche gleich ihm eine Ricke 
treiben, wüthend und kampfeifrig losstürzt, 
ohne sich um seine G a is  weiter zn bekümmern, 
und ebenso die M iß h an d lu n g , ja  sogar T ödtung 
seiner S p rö ß lin g e , fa lls deren Vorhandensein 
ihni hinderlich zu sein scheint, hinlänglich be
kannt ist, so dürfte dennoch die vorgeschriebene 
S cene, dies in  der T h a t  Zerfetzen einer 
N ehgais un ter die selteneren B eobachtungen 
zu zählen sein. Also geschehen den 1 0 . August 
1 8 8 0 . Forsthof. Lcykam.

(K rebsfeucht) wurde, wie die G raze r 
„T agespost" m ittheilt, auch in  den zum 
Schlosse P ö ls  nächst W ildon gehörigen Fisch- 
wässern des F re ih errn  v. W a s h i n g t o n  
beobachtet, wo binnen 2 4  S tu n d e n  m ehr 
a ls  tausend der prächtigsten Krebse zu G runde  
gingen. ____

(Fachausstellung.) G egenw ärtig  v e ra n 
staltet in  B n n z lau  H err F r .  K rause eine 
Fischausstcllung. D e r  genannte U nternehm er 
hat zahlreiche E inladungen  an die Besitzer 
von Fischznchtanstalten, T ief- und F lu ß -  
fischereien ergehen lassen.

I n s e r a t e .

Leopold Gasser,
k. k. L>of- u n d  A r m e e - W a f f e n f a v r i  K a n t  in W i e n .

Fabrik:
Bttakriiig, Feskgaffe Ar. l3,

N ie d e r la g e :
I., Xohtmarki Nr. 8,

empfiehlt sich zur Lieferung von Jagdgewehren vorzüglicher Qualität, Patronen und allen Sorten 
Jagdrequisiten. Anch werden Reparaturen übernommen und exakt ausgeführt. Jllustrirte Preis-

Courante gratis und franco.

Hos- & 66i'ie1tt85l.ävo1raK W4en, Xr. 1, 2. Ltoelc.
f so lov ' ras i se l l :  Xclua.i'6 Wi en .
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Bittner s .
das bisher vorzüglichste RUttel gegen den Uhrenkreüs der „Hunde."

Bci lan^bchännkcn Hunde» teilt sehr oft die bisher beinahe für 
unheilbar c,ehälte»e Krankheit, genannt der Ohrenkrebs oder Ohrwurm 
auf. Zur Bebcbnng dieser Krankheit wurden bis jetzt verschiedene stark 
atzende Mittel, als: Höllenstein, Scheidewasser, rothe Präcihitalsalbe rc. 
gebiancht. Es wurden auch öfters Operationen, als Abschneiden des 
wunden Ohrkappens, ferner Glüheisen rc. angewendet. Doch Alles ver
gebens, alle diese Akittel, besonders die letzteren, die nur eine Verstümm-

Wcnn schmr Heilung eintrat, so war doch in den meisten Fällen der 
Hund entstellt. Nach langen, mühsamen und kostspielige» Versuchen ist 
es doch endlich dem Apotheker JnlinS Bittner in Gloggnitz gelungen, 
ein Mittel dagegen, Iknils bolü-rmicino genannt, zusammen zu stelle»,

reinen vegetabilischen, balsamischen, milden Pflanzcn-Jngrcdienzien besteht.

die Krankheit „Ohrenwnrm" oder „Ohrenkrcüs" in wenigen Tage», ohne 
Operation, ohne schädlich wirkende Substanzen, ganz einfach nur durch

____ Bestreichen mit demselben vollkommen zu beseitigen. — Preis eines
Flacons nebst Gebrauchsanweisung und Verpackung 2 fl. 2c> kr. ö. W. 
K au p t-Icp o k  bei A nlins U itln e r , Apotheker iw Kloggnih bei W ien.

NMnei's HMde-Mlen. ?ili8 for üog8.
Diese Pillen, bereitet ans den reinsten, mildwirkendcn Pflanzcnstoffen, bewähren sich seit mehr als 30 Jahren als 

ganz vorzügliches Mittel gegen Hnndekrankheiten, als: Staupe, sogenannte Hnndskrankheit, starken Nasen-, Nachen- und 
Lungen-Catarrh, Krämpfe, Veitstanz, Fallsucht, Husten, Ausschläge, Räude, Gicht, Verstopfung, Esinnlust, Würmer, 
Abmagerung. Hauptsächlich dienen aber dieselben als Vorbengnngsmittel gegen jederlei Krankheit bei sonst gesunden 
Hunden, wenn dieselben dann und wann eine solche bekommen. Insbesondere find dic>e Hunde-Pillen ein Präservativ- 
mittel gegen die so gefürchtete „HnndSwnth." — Preis einer Schachtel nebst Gebrauchsanweisung 1 fl. ö. W.

K anpl-A cpot öci Kultus I l i l tn e r , Apothelicr in  Kloggnitz bei W ien.

Bittner s Räude-Seife.
Diese Nändc-Seisc hat sich seit Jahren als ganz vorzügliches Mittel gegen Rändckrankhcit, Flechte, HantanSschlüge, 

Pusteln und sonstige Hautkrankheiten bei Hunden ans'S Beste bewährt. Nach ein- bis zweiwöchentlichcm Gebrauche, meist 
nach Verbrauch zweier Stücke, verschwindet selbst die hartnäckigste Räude. Der manchmalige Gebrauch der Räude-Seife 
ist selbst bei ganz gesunden Hunden zu empfehlen, da dadurch die Haut vollkommen von den sich bei Hunde» in der Regel 
aufhaltenden Parasiten gereiniget, die Haare aber geschmeidig und glänzend gemacht werden.

1 Stück kostet 5» kr. ö. 'W ., 12 Stück in' einem Kistchcn !, fl. ö. W.
K aupt-A epot öci K ultus I li l ln e r ,  Apotheker in  chloggnih üei W ie».

Unentgeltliche Auskünfte über die radikale Behandlung aller inneren und äntzercn Krankheiten 
der Hunde wird bereitwilligst ertheilt.

M a s s e  r - J a g  i1!ü
F ü r  passionirtc J ä g e r  ein Unicnm. Alle G a ttungen  W ildenten, B laßcn ten , R ohr-- 

Hühner, Taucher, alle S o r te n  M övcn , selbst Ib isc , ans dem Velenczccr S e e . I n  herrlicher 
Gegend, schön gelegen, ist ein H a u s , bestehend ans 4  Z im m ern , V orzim m er, Küche, 
Speisekam m er, Keller, Closct, A lles m it einem Schlüssel zu sperren, ferner ein Nebengebäude 
m it einem Z im m er, Küche und großem Schupfen, der auch a ls  S t a l l  und Leutcwohnung zu 
verwenden ist. A lles m itten in  einen G a rten  von 4  Joch, m it Z ie r-  und O bstbänm cn, 
neben der S tr a ß e  gelegen, m it der Aussicht ans den S ec , zwischen zwei B ahnstationen  
(die eine Velcnczc 10 , die andere K . Nyök 15  M in u ten  zu F uß), täglich vierm al V e r
bindung m it Pest. Domicilwcchsels halber aus freier H and , sam m t sehr kom fortabler 
E inrichtung, oder auch ohne diese zu verkaufen. N äheres beim E ig en th ü m er:

Alexander von ddmneth,
k. k. M ajor des Ruhestandes,

P o s t  V c l c n r z e ,  U n g a r n ,  W e i ß k .  C o m i t a t .

J a g d v e r p a c h t n n g .
Am 9 . Decem ber l. I .  findet die Verpachtung der Jagdbarke it der Gemeinde W o lle rs 

dorf, im  A usm aße von 1 8 0 0  Joch , auf 5  J a h re ,  d. i. vom 1. J ä n n e r  1 8 8 1  b is letzten 
Decem ber 1 8 8 6  im öffentlichen Licitationswege statt. A i t s r i t f s p r e i s  2 5 5  jk. Pachtlustigc 
werden eingeladen am obigen T age  um  1 0  U hr in  der hiesigen R athhanskanzle i zu erscheinen.

W o lk trsd o rf , am 2 6 . O ktober 1 8 8 0 .
D e r  B ürgerm eister: L e o p o l d  S c h r e i b e r .
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AntW irm M e Hücker.
WaNshausser'̂  Auchhandlung

(I. Klcnim) in Wien,
!.̂  H o h e r  M o  r k t N r. 1.

V e r z e i c h n i ß  Nr .  106  i st  s o e b e n  e r s c h i e n e n  u n d  w i r d  a u s  V e r 
l a n g e n  g r a t i s  a b g e g e b e n .

Echt englische (nicht amerikanische)

M sch-Constrveu
für

Jagdpartien, Fußtouren und Reisen
in reicher A nsw ah l empfiehlt

das Depot englischer Delikatessen, 
8 t M .  T u ch ln u b en  4 . 

Preisconran te  stehen zil Diensten.

Jagd-Derpachtung.
Eine J a g d , 1 7 .0 0 0  Joch (5 0 0 0  Joch W ald , 
das übrige Feld- und W asscrfagd), von W ien 
in 1 S tu n d e n  Pr. B a h n  zu erreichen, mit 
schönem J ä g e rh a u s ,  ist sofort zu verpachten. 
O fferte  an die Expedition der „ Ja g d -Z e it ."

!Für Herrschaften!
2 alte Hekgemälde (Jagdstiicke), werth 
volle Meisterwerke, besonders für Jagd- 
schlösser Passend, sind billig zu verkaufen.
111. Bezirk, B lum cngasse N r. 2 , 2. Stock, 

T h ü r  9.

Lebende Rebhühner
werden zu kaufen gesucht und sicht O fferten  
entgegen O tto m a r  Bamberg in Laibuch, K> am.

N M H e r k a u f .
E s  wird hierm it bekannt gemacht, daß der 
W ildabschuß von E del-, D a m - und S ch w arz- ' 
wild fü r die gegenwärtige Jagdsa ison  an 
einen W ildprethänd lcr abzugeben gesucht wird. 
N ähere Auskunft ertheilt das fürstliche Jarst- 
gml in  Grütz bei Troppau, O estcrr.-Schlesicn .

A e i
Mcnczikosfs von steierischem Loden fl. 10, Reise- 
pelze von fl. 35 b is fl. 16U0 bei Jakob Rothberger, 

W ien, Stcphansplatz Nr. 9.

Weiteste Methode
W ildenten nnd Wildgrinse

m it 5 icherheit zu  faugeik.
D ie A nleitung zur A nfertigung und H an d 
habung der hiezu nöthigen, neuesten, ein
fachsten und billigsten V orrichtung gibt un ter 
G a ra n tie  fü r sicheren E rfo lg  gegen E insen 
dung des B e trag es  von 1 fl. 2 0  kr. der 
E rfinder C a r l  W aid m au u  in S t r a ß - S o m -  

mercin (Ungarn).

Aquarien L Iische.
Guido M d c is ,

W ien, I ., W cihbnrggassc N r. 2 7  (G a r te n -  
baugrsellfchaft),

empfiehlt seine in größerem Maßstabe betriebene 
Fabrik für alle G attungen

Aquarien, T errarien, Springbrunnen und 
Fontaine-Aufsatze,

sowie sein reichhaltiges Lager von echten Thüringer 
Tns- nnd Grottenstcinen, roh und bearbeitet, in  

den schönsten Form ationen.
Große A usw ahl in allen Aqnarien-Thicren, 

S u m p f- und Flußfischen, Pflanzen, Muscheln, Kies, 
und alle in dieses Fach einschlagenden Artikeln 
von Edelfischen sind vorräthig. Makropoden, Axo- 
lotteln, Goldfische, Hund- und Aalfische.

S e h r  seltene H ham äteoue ans Afrika a Stück 
3'/2 bis 4 fl.

Versandt an ^>^8 L on ckatail. — W ieder
verkäufer bedeutenden Rabatt.
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8elni88 mit kiiolr« kor« Kal. 12 in 30" kreis, kistrnir 
50 8elni>te.

0

k > a n r  X .  Z e e n g e r ,
6  ü o ^ 8 6 m n  m elier,

^ V i k n ,  I. ,  8 t z i l 6 i ' K r r 8 8 6  4
( N s ^ r r n i n )

n ä o k 8 t  d e m  Q r s b e n ,
oniplloblt soin I^a^or von Küollk kore- 
6 o^vobron nncl Hxprossbiiebson mit 
non noneston erpiobtsston Voi soblnss- 
s^stornon, sowio amorilr. Rovolvor, 
LoALl äns ^Vnrkinasobinori, Olaslrnoeln, 
on§1. cka^clartilloln, Munition von nur 
nnorirnnnt bester Hurckität nnck ^us- 
fülu'uncr NUS cler Oovvebrkabrilc IV. Ll. 6. 
8 oo1i Ll. 8on , I^onäon oäer lo se t  

kirnen, Luclkrpost.
^.Iloini^os I,a^or von Utz^VLlll's nono- 
stom keinixnnxs - kräparatv, clio 

hinsoll o 2U 80 Irr.

Aeöer Bezug lebenden freien Kochwikdes im 1880" Kervste erbietet sich 
zu A u sk ü n ften :

D i e  h o c h  f ü r s t l i c h  L i e c h t e n s t e i n i s c h e
Forstinspeetion

zu Luudeuburg in Mähren.

Medingens Aagd-Alömn.
Vervielfältigungen in photogr. getreuen Lichtdruck dieser berühmten Stiche 50' B la tt groß Cabinet- 

Form at in eleg. vergoldeter M arognin-M appc nur fünf Gulden.

Dresdener chemälde-challerie.
In Lichtdruck-Photogr. 200 Sujets. Die berühmtesten Bilder alter und neuer Meister. Format 
Imperial 48 /64  Cent. 80 kr., Quart Format 28/36  Cent. 40 kr., gr. Cabinct Form. 15 kr., — in 

eleg. Mappe zu 25, 50, 150 St. fortirt, Mappe von 50 St. an gratis. 
Oelfarbtudruckbilder, Jagdscencn, S tillcb en , Frachtstücke, relig . B ild er , eleg. A lbum s, B ild er

bücher in reichster Auswahl und zu reellen Preisen empfiehlt
M .  S .  S c h m id t ,  Kunst- und Devotionalienhandlnng. 

P a r is , 51 ruo 8 t. R oebe. M ica, I ., Getreidemarkt 18. M asses, 41 i-uo äes  k la n tes .

013 n 3 - u IV 6 i'!

in KÜN8LKI in Vil68ifa>6n unä kübslanl! SM llanr,
em psolllon ibr k ia n n -k n lv « ? , b e s te s  ckL^ckpulvor kür H in terlacler, g ep resst, naturblanlr, A robkörni^  

n u ll s ta r li ^virlrenä, sp oo io ll 2 ur D r^ ielun ^  iv e ittrn ^ eiiäer  8 e b ü ss6 .

Verlag der Wallishansser'scheu Buchhandlung ( J o s e s  K l e m m )  in Wien, Hoher M arkt N r. 1.
Für die Redaktion verantwortlich J o s e f  K l e m m .  Druck von I .  B. Wallishausser in Wie».



(H erau sg eb er: J o s e f  K l e m m . )
Erscheint am 15. und letzten jeden M onats. Abonnement: W a l l e s  h a u s s er'sche B u c h h a n d l u n g  i n  Wi e n .  
M it Zustellung ganzjährig 8 fl. oder 17 Rm!., halbjährig 4 fl. oder Rmk. 8.50 P f., vierteljährig 2 fl. oder Rmk. 4.25 Pf. 

Ohne Zustellung ganzjährig 7 fl., halbjährig 3 fl. 50 kr. Unversiegelte Zeitnngs-Reclamationen sind Portofrei.

Nr. 21. Ausgegeben am 15. November 1880. 23. Iahrg.

A. Kugo's

Isgd'Kkitmlg.
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D ie Zähmung des afrikanischen Elephanten.
V on D r . G m it K otub .

I m  Folgenden erlaube ich m ir einige W orte 
über die E rh a ltu n g , Z äh m u n g , und Nutz
barm achung des afrikanischen E lephanten  zu 
sagen. D e r  Leser w ird es m ir verzeihen, 
daß ich mich, n u r  zu fü h lb ar an Z eitm angel 
leidend, gezwungen sehe, n u r  das Wichtigste 
zu berichten und mich so kurz wie möglich 
zu fassen.

Gestützt auf meine eigene geringe E r 
fahrung , so wie hauptsächlich auf jene der 
bedeutendsten, der englischen und holländischen 
E lephantenjäger, erkenne ich drei V arietäten  
der südafrikanischen E lephanten . D ie  ge
wöhnlichste derselben findet sich in S ü d afrik a  
in  den östlichen P a rtie n  von dem nördlichen

Limpopobuge nach N orden im  centralen 
Theile etwa vom 2 0 . G rad e  südlicher B re ite  
nach N orden zu. W enn m it den beiden 
andern verglichen, ist diese A rt von M it te l 
größe und wird ob ih rer Schädelvertiefung 
von den H olländern  „Holkop" genannt, der 
K opf erscheint außerdem sehr breit, und alte 
Thiere tragen  sehr selten Z äh n e , die über 
8 5  P fund  schwer sind. D iese A rt nim m t nach 
N orden zu ab, und scheint dort von der 
kleinsten der V arie tä ten , der von den H olländern  
ä e t  L i s e n s  M .  benannten, vertreten zu sein. 
D ie  letztere V a rie tä t ist dadurch ausgezeichnet, 
daß sie zumeist gerade H auer träg t, welche 
rascher an G rö ß e  a ls  die der beiden anderen
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A rten  zuzunehmen scheinen und deren H auer 
die größten sind, die w ir gegenwärtig an einem 
der lebenden S äu g e th ic re  beobachten können. 
Ic h  fand welche Uber 1 0 0  P fu n d  schwer, 
und es sind andere von 1 6 0  bis zu über 
2 0 0  P fu n d  bekannt geworden. D iese S p ec ie s  
ist auffallend hoch im W iderrist, und zeigt 
eine concav gekrümmte W irbelsäule. D ie  
größte der 3  genannten V arie tä ten  ist die 
den holländischen J ä g e rn  unter dem N am en 
Z u -la h  bekannt. S ie  meicht namentlich da
durch von den andern ab, daß das T h ie r 
n u r kleine, in  der R egel 2 5 — 3 0  P fund  
schwere Z äh n e  aufweist. W ir  finden das 
T h ie r noch am häufigsten in dem Gebiete 
der Tsetse nördlich vom Limpopo und im 
M aschoualaud. B evor noch die E lephanten 
so sehr gesagt w aren, fand es sich zahlreich 
im  M atabele lande  v o r;  es ist gegenwärtig 
noch in  einigen Heerden im  Niederwalde der 
südlicheren Capcolonie zu finden, wo es durch 
ein Jagdgesetz vordem  A u sro tten  geschützt w ird.

Reist m an von der südlichen M e e re s
küste durch das centrale S ü d afrik a , so trifft 
m an die E lephanten (außer in dem genannten 
Niederwalde) nicht wieder a ls  in der nördlichen 
H älfte  des nördlichsten der Betschuanareiche, 
dem der östlichen B am au g w ato .

B is  setzt schien es u n s , a ls  ob der afrikanische 
E lephant, wenn m it dem indischen verglichen, 
weniger Anlage zur Z äh m u n g  habe. D ie s  hat 
w ohl etw as fü r sich, doch müssen w ir auch 
berücksichtigen, daß w ir, wenn w ir durch J a h r 
hunderte so viel M ü h e  auf die Z äh m u n g  des 
afrikanischen angewendet Hütten, wie es in 
Asien geschehen ist, unstreitig m ehr E rfo lge 
erzielt Hütten, a ls  w ir es an den afrikanischen 
beobachten können; ferner können auch die 
geringen Zühm ungsversuche, die in den letzten 
2 0  J a h re n  im S u d a n  gemacht w urden, gar 
nicht in B etracht gezogen werden. E s  ist leider 
n u r zu w ahr, daß m an seit den letzten J a h r 
hunderten, namentlich aber in  den letzten 
3 0  J a h re n  m it aller K ra f t an der A u s 
ro ttung  des afrikanischen E lephanten und vor

allem vom S ü d e n  her gearbeitet hat. W ährend 
w ir im N orden und an der W est- und O s t 
küste namentlich die E ingebornen a ls  J ä g e r  
beobachten, sind es in S ü d a frik a  nicht allein 
Schw arze, sondern zumeist W eiße, welche sich 
der Elephanbenjagd zugewendet haben.

Nach meinen un ter den weißen J ä g e rn  
angestellten Forschungen schätze ich die Z a h l  
der in  den letzten 2 5  J a h re n  von den W eißen 
getödteten E lephanten auf etw as über 7 5 0 0 , 
von den B astard jäg ern  auf 8 5 0 , von den 
E ingebornen auf 5 5 0 0 .

V on den W eißen sind m ehr denn zwei 
D ritth e ile  holländischer Abstam m ung. Ich  
erlaube m ir heute besonders der letzteren a ls 
der bedeutendsten unter den E lephantenjägern  
E rw äh n u n g  zu thun. D ie  meisten von ihnen 
stammen au s dem M a rico -D is tr ic t der west
lichen T ra n s v a a l. S ie  haben sich m it einer 
w ahren M a n ie  auf das E lephantenjagen, 
eine der mühevollsten und gefährlichsten 
Beschäftigungen, die sich ein Mensch nu r 
denken kann, geworfen, und welchen m ateriellen 
Nutzen haben sie d a rau s  geschöpft? D a s  
Aergste, w as ein Mensch n u r erleiden kann, 
und dies sogar um  den höchsten P re is ,  wenn 
m an die G eldopfer und die M ü h sale  in B etracht 
zieht, welche dabei dargebracht werden müssen.

O b zw ar manche J ä g e r  m it eigener H and 
bis über 3 0 0  E lephanten  schlugen, haben 
doch n u r  kaum drei durch diese gefahrvolle 
B eschäftigung sich ein Verm ögen erworben. 
D ie Z a h l  der übrigen ha t dabei in  jeder 
Rücksicht hin furchtbar gelitten. Viele haben 
unheilbare Gebrechen am K örper davonge
tragen, viele (da sie sich meist m it ihren 
ganzen Fam ilien  auf die J a g d  begeben) ihre 
Fam ilienm itglieder verloren, und endlich haben 
m ehrere selbst ih r Leben eingebüßt. D ie  
meisten sind dabei vollkommen verarm t. N u n  
ist u n s aber der M a r ic o -D is t r ic t  a ls  einer 
der fruchtbarsten S ü d a frik a s  bekannt. Je n e  
seiner B ew ohner, welche sich von der ge
nannten  M an ie  enthalten und sich dem Acker
bau zugewendet haben, sind fü r die V erh ält-
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niste der T ra n s v a a l  auch reich geworden, wie 
van G rovnen , D an ie l B o th a , Coitze, einige 
O isthurzen u. A . Ic h  ehre den M u th  und 
die Unerschrockenheit, die A usdauer und die 
Opferw illigkeit dieser holländischen J ä g e r ,  
doch sind sie nicht zu tadeln, daß sie sich und 
ihre Fam ilien  solchen G efahren  aussetzen, 
und dies umsomehr, da sie in einem Gebiete 
wohnen, wo der B oden so reichlich die ver
wendete M ü h e  und die kleinste A ufopferung 
lo h n t?

W a s  ist w ohl der G ru n d  der schlechten 
E rfolge, un ter denen die holländischen J ä g e r  
zu leiden h a tte n ?  Ic h  fasse sie in Folgendem 
zusam m en:

Erstlich sind gegenw ärtig alle jene G e 
genden S ü d a frik a s , südlich von den Zam besi- 
und Tschobi-Flüssen, die m an  m it einem W agen 
erreichen kann, n u r spärlich von E lephanten 
bewohnt, Gegenden, die noch vor 1 5  Ja h re n  
M assen dieser T hiere aufzuweisen hatten.

Z w eiten s ha t sich die Z a h l  der E lephanten
jäger un ter den W eißen in diesem Z eitraum e 
bis zu 1 8 7 6  stetig gemehrt, w ir können sagen, 
mehr denn verdreißigfacht; sie nahm  rasch zu, 
ebenso wie die Z a h l  der E lephanten rasch 
abnahm . D ieses M iß v erh ä ltn iß  hat dem 
E lephanten jagen  in S ü d a frik a  einen bestimmten 
mißlichen Charakter aufgedrückt.

D r i t te n s : D ie  Z e it brachte auch die V e r
vollkommnung der Jag d w affe  wie die der 
A usrüstung m it sich. D ie  letztere ist noch 
dadurch kostspieliger geworden, weil sich 
die J ä g e r ,  die ob ih rer geringen A nzahl vor 
2 0  und 2 5  J a h re n  keinen G ru n d  zur E ife r
sucht hatten, nun  beinahe alle, wegen gegen
seitiger E rfo lge eifersüchtig geworden, zu 
überbieten suchen. D ie  dadurch verursachten 
M eh rau s lag en  w urden noch dadurch gesteigert, 
daß sich m it der Z e it die häufiger verfolgten 
und m inder zahlreichen E lephanten in die 
entfernteren und weniger zugänglichen P a r 
tien zurückzogen und so auch eine verlängerte 
Jagdsaison  verursachten.

V ie r te n s : A nfangs jagten die Eingeborenen 
n u r  m it ihren W urfspeeren, nach und nach 
verschafften sie sich Feuerw affen und ihre 
E lephantenjagd nahm  in dem M aß e  an E r 
giebigkeit zu, a ls  jene der W eißen abnahm , und

F ü n f te n s : änderten sie dabei ih r B e 
tragen  dem weißen J ä g e r  gegenüber, indem 
sie womöglich die Elephantenwechsel geheim zu 
halten oder die weißen J ä g e r  auf ihren Z ügen  
irre  zu machen, oder das W ild  vorhinein zu 
scheuchen, m it einem W orte , die Jagdw eise 
der W eißen zu erschweren suchten.

S e c h s te n s : D ie  H äuptlinge der E inge
borenen sahen ein, daß sie m it der A u s 
ro ttung  der S tr a u ß e  und E lephanten  ih rer 
bedeutendsten R evenue beraubt werden, und so 
änderten auch sie ihre H andlungsw eise den 
weißen J ä g e rn  gegenüber, und zw ar derart, 
daß die E inen die Ja g d fah rte n  auf S t r a u ß e  
und E lephanten  vollkommen verboten, Andere 
dieselben n u r englischen J ä g e rn  gestatteten, weil 
diese G eld und G eldesw erth in 's  Land brach
ten und nicht wie die H olländer des E rw erbes, 
sondern des V ergnügens halber jagten. Andere 
H äuptlinge ließen sich fü r die E rlau b n iß  ansehn
lich bezahlen. S o  verlangte D a L e n ^ u la  K önig 
der N a ta d e le  ein Jag d p ferd  im W erthe von 
8 0 0 — 1 0 0 0  fl. und gab dem J ä g e r  seine 
D iener a ls  B egleiter m it, um  dessen H an d lu n g s
weise genau in  Acht zu halten.

S ie b e n te n s : D a  es den holländischen 
J ä g e rn  in  den letzten J a h re n  weniger m ög
lich w ar, E lephanten  und S tra u ß e  zu erlegen, 
machten sie sich der Felle halber an d as E r 
legen anderer jagdbarer T hiere, und da sie 
leider die C adaver meist den G e iern  und dem 
R aubgeth ier überließen, machten sie sich bei 
den E ingeborenen, namentlich bei den B e t-  
schuanastämmen n u r noch mehr verhaßt, er
schwerten so ihre Jagdw eise und machten den 
E rfo lg  derselben n u r noch fraglicher.

(S ch lu ß  folgt.)
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W i l d  -  K v  s c h u ß
in  dem k. k. Hofjagdbezirke Edensee in  den M o n a ten  J u l i  und August 1 8 8 0 .
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3 . J u l i  G im dach . . . 1 1 1 2 1
3 . G im dach abgefallen 1 . i ^
5 . P ese rau  . . . 1 1 . 2 1 Hirsch
6 . K leine K rnpfenklchr 1 1 1 1 4
6 . G rü n b e rg  . . . 1 1 1 4 1 i 9
6 . G rü n d e rg  abgefallen 1 i "
7 . S p a n n g ra d en 1 1 2
7 . K rieg rad en 1 5 6 12
8 . „ Steineck 1 2 3
6 . Aug. Pietsch er . 1 1 2
7 . K lausel .

13 . B renntenderg 1 1 2 4 1 T h ie r
14 . Schiffau . . 1 1 1 8 11
17. H ohe R ehstatt 1 2 1 1 1 3 1 10 1 T h ie r
19 . B rirenkogl . 3 1 9 15 2 8 ,2 Gemsen <1 Hirsch
2 1 . „ Hohe Schro tt 11 1 4 2 5 f l  Thier
B eim  Pürschen erlegt 1 3 3 . . 1 1 1 10

S u m m e . 2 7 10 7 1 6 21 3 3 41 1 1 2 9
Hievon haben erleg t:

S e . M a je s tä t der K aiser . . 2 2 3 4 5 12 8 3 6 j 1 Hirsch 
1 G em sS e . k. k. H oheit K ro n p rin z  R u d o lf 1 1 1 1 4

S e .  k. k. H öh. G roßherzog v. T o scan a 1 4 7 12 j l  SchierS e .  k. k. H öh. E rzh . C a r l  S a lv a to r 1 1 2 >1 GemZS e .  k. H oheit P r in z  Leopold v. B ay ern 1 1 2
S e .  H öh. F ü rs t M i l a n  von S erb ien 1 3 3 7
S e .  Excellenz G ra f  W rb n a 1 2 3
S e .  Excellenz F .M .L .  von L ato u r . l 2 1 3 1 4 12
S e .  Excellenz F .M .L . B a ro n  M o n d l 1 2 3
S e .  Excellenz G ra f  B om belles 1 1
H err O berst C a ta rg i  . . . 3 3 6
H err M a jo r  B a ro n  M e r te n s 1 1 5 4 1 12
H e rr M a jo r  G ra f  W olkenstein 1 1
H e rr M a jo r  G ra f  R osenberg 1 1 2 4
H err M a jo r  von B akalovich . 1 1 2
H err M a jo r  N obile de M a sn c r i 1 1 1 Hirsch
H e rr H o fra th  D r .  W iderhoser 1 2 2 1 1 2 9
H err D r .  A c h e n th a le r . . 2 2 1 T h ier
H err F ra n z  von P an stn g e r 1 1 1 3
Personale 1 2 1 1 5
Abgefallen . . . . 1 . . 1 . 2

S um m e 2 7 10 7 1 6 21 3 3 41 1 12 9
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Atterhöchste H ofjagden  in  M ürzsteg  (R e n k e rg ).* )  
Nachträglich w urden gefunden:
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V an S r .  M a je s tä t dem K ön ig  von Sachsen 1 1
V on  S r .  königlichen H oheit P r in z  Leopold von  B a y e rn . 1 1
V on H e rrn  K a r M e l 1 . 1
Personale - 1 1

S u m m a . 1 1 1 1 4

M ith in  in  M ürzsteg . 1 7 4
*) S ieh e  die Schußliste in N r. 20 der „Jagd-Z eitung", S e ite  571.

Herbstjagdsaison
D ie  Iag d sa iso n  im  diesjährigen Herbste ! 

zu F rauenberg  in  B öhm en hatte wieder > 
einen sehr anim irten  V erlau f. Nicht n u r hatte 
sich wieder eine glänzende Gesellschaft in  
dem p räch tig en , weit und breit bekannten 
Schlosse versam m elt,' sondern es gehörte auch 
das Ja g d p ro g ram m  aberm als zu den interes
santesten. W enn etw as zu wünschen übrig 
blieb, so w a r es ein günstigeres, wenigeren 
Launen unterw orfenes W etter. D ie  J a g d 
dispositionen fanden un ter den Auspicien S r .  
D urchlaucht des H e rrn  E rbprinzen  Adolf 
Jo se f zu Schw arzenberg s ta tt ,  und J e d e r 
m ann  w e iß , daß dieser N am e ein Jagdglück 
verheißendes O m en  zu bedeuten hat. W a s  
die Jag d g äste  betrifft, so gehörten sie zu der 
E lite  der hohen Aristokratie, und hätten nicht 
E rkrankungsfälle  oder andere B ehinderungen 
in  einigen F am ilien  der G eladenen dieselben 
vom Erscheinen ab g eh a lte n , so würde die 
Z a h l  der Letzteren ein halbes H undert weit 
überschritten haben.

A ußer den fürstlichen und gräflichen 
Gästen, deren N am en zu den illustersten zäh
le n , w ären  noch einige bewährte W aid-

zu -frauenberg.
M änner zu nen n en , welche kein J a h r  bei 
dem Rendezvous zu F ranenberg  zu fehlen 
pflegen.

M i t  2 5 . O ctober beginnend und am 
3 0 . dess. M . endigend, füllte die p rogram m 
m äßig festgestellte Aufgabe gerade eine J a g d 
woche a u s ;  A rbeit genug, wenn sie in allen 
ihren D e ta ils  vollbracht werden sollte. I m  
P rä lim in a re  standen 3 4  Rehböcke, 3 0 4 0  
Hasen, 1 3 7  Fasanen und I I 9 0  R ebhühner, im 
G anzen somit 4 4 0 1  zu erlegendes W ild  ver
zeichnet, überdies w aren an zwei T agen  auch 
P arforcejagden  und an einem T age  ein A n 
treiben im A ltth ie rgarten  in Aussicht genom
men worden.

D a s  Jagdergebn iß  w ar ein so reich
liches und g ü n s tig e s , daß das P rä lim in a re  
weit übertroffen wurde. A ls ein besonders 
interessantes F ac tu m  darf hervorgehoben w er
den , daß S e .  D urchlaucht der regierende 
H err  F ü rs t zu Schw arzenberg an zwei J a g 
den theilgenom m en und an einem T age  im  
T h ie rg arten  4  Damböcke m it der K ugel er
leg te , w as in  so hoch vorgerückten Lebens
jahren  des erlauchten H e rrn  gewiß noch von
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großer S ch ärfe  des Gesichtes und nicht ge
ringerer S icherheit der H and zeugt.

E ine Strecke im großen inneren S c h lo ß 
hofe von F rauenberg  gehört zu den interes
santesten , das H erz des W aidm annes m it 
S to lz  und Freude erfüllenden Schauspielen. 
D ie  Jagdbeute  hingestreckt, wie auf einem 
P a ra d e- und E hrenbette , rin g s herum  die 
fürstliche Jägerschaft m it Schw einsfedern  und 
W indlichtern, gleichsam a ls  Ehrenwache, und 
nun das Erscheinen der gesammten hohen 
Jagdgesellschaft, beim H erau stre ten  aus dem 
prächtigen S tiegenhause des Schlosses hoch 
herab von der T h u rm -G a lle rie  des letzteren 
begrüßt von den ernsten K längen der W a ld 
hörner der Jagdcapelle , und auf dem R u n d 
gange um  die Strecke von dieser feierlichen 
M usik begleitet, über der ganzen S cen e  aber 
der dunkle nächtliche H im m el: es ist ein
Anblick, wie m an sich ihn rom antischer und 
malerischer kaum denken kann.

I s t  nun dies A lles vorüber und sind die 
Jagdgäste  wieder in 's  In n e re  des Schlosses 
zurückgekehrt, so wird nun zum Ja g d d in er 
gerüstet. M a n  stelle sich nun eine so zah l
reiche Gesellschaft, H erren  und D am en, vor 
und vergegenwärtige sich das gesammte 
A rrangem ent. A lles geht m it der größten 
Pünktlichkeit und P räcis ion  von statten. N u n

haben sich die Herrschaften niedergelassen; 
welch' eine glänzende T afe lru n d e , wie ani- 
m irt die U nterhaltung und welch' ein reich
liches, m it feinem culinarischen V erständniß 
zusammengestelltes M e n u ! Zufälligerw eise 
ist eben ein F a s ttag ; da öffnen sich die 
S a a lth ü re n  und D iener bringen auf einer 
ganz ungewöhnlichen Schüssel, einem langen 
S e rv irb re te ,  ein w ahres M onstrum  von 
Fastenspeise herein. E s  ist nichts G e r in 
geres, a ls  ein, w ohl anderthalb K lafte r la n 
ger W e l s ,  ein w ahrer G o lia th  seines G e 
schlechtes.

Allgemeine Ueberraschung und w ährend 
seines R u ndganges um  die T afe l allgemeines 
E rstau n en ! D ieser Riese hatte sich auf eine 
u n s nicht näher bekannte Weise in eines 
der fließenden Gewässer der fürstlichen D o 
m ainen im  südlichen B öhm en verirrt, wurde 
zum G efangenen gemacht und in einem der 
dortigen Teiche eingesetzt, um  b is  „zu dem 
T age  des G erich tes" aufbehalten zu bleiben, 
w ohl nicht, ohne b is dahin noch manche 
M issethat begangen zu haben.

D em  Vernehm en nach soll er m it großem 
Aplomb gerichtet wordeck, d. h. künstlich zu
gerichtet gewesen sein und köstlich gemundet 
haben.

A . M erger.

Wolfsjagd in Kroatien.
„Oospon suäae, raolim bjepo, vulr uam 

xotrAal mllOAo ovae 1 konje (H err R ich
te r ,  bitte schön, der W o lf ha t u n s viele 
Schafe  und Pferde zerrissen)." S o  die M e l
dung , welche an einem A m tstage dem G e 
meinderichter von dem O rtsä lte sten  zuzukom
men Pflegt.

A uf diese sehr dringliche M eld u n g  hin 
sieht sich der Gem einderichter veran laß t, diese 
Sache  dem O berstuhlrichter zu ra p p o rtire n ; 
von da aus geht der B efehl an  alle G e 
m einderichter, die O rtsä lte s ten  zu beordern,

an einem T age  nächster Woche ein^ T reib  - 
jagen zu veranlassen, wobei die umliegenden 
W äld er und W irthschaftsgrundstücke, wo die 
F revelthat M eister J s e g rim 's  geschah, einge
kreiset werden sollen und die wilde J a g d  
platzzugreifen hat. Nach a lte r ,  noch unge- 
änderter V ätersitte  führet noch jeder B a u e r  
K ro a tien s  seine W affe n , daher ist es m ög
lich , binnen kurzer Z e it viele hundert 
Schützen zu einer T reib jagd stellen zu können.

D e r  kroatische B a u e r ,  ein sehr träger 
L andw irth , ist ein sehr eifriger Schütze und
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unterzieht sich gerne allen M üh salen , welche ! 
eine J a g d  in B e rg  und T h a l in  diesem 
Lande zur Folge h a t ,  um  im  besten Falle  
bei besonderem Glücke einem arm en Hasen 
eins auf den B a lg  gebrannt zu haben.

S e h r  selten hat m an  es m it guten 
Schützen zu thun.

D ie  Ursache m ag darin  liegen, daß der 
kroatische B a u e r  seinem Lieblingsproducte, 
dem W eine, sich so e rg ib t, daß seine S e h 
nerven eine fixen Punk t kaum aufzunehmen, 
geschweige denn festhalten können.

Am T ag e  vor der J a g d  also wird v o r
her von den beorderten Schützen der W ein 
keller besucht, und es werden die Schätze, 
welche m an der G utsherrschaft gegenüber bei 
der W einzehntlung v e rborgen , zu T age  ge
fö rd e rt, auf die G esundheit aller g u ts 
herrlichen W einzehentler ein gehöriger Schluck 
genom m en, ein zweiter auf den O berstu h l
richter , welcher ihm  G elegenheit verschaffte, 
officiell sich a ls  J ä g e r  zeigen zu dürfen, ein 
d ritter Schluck wird seiner ihm angetrauten  
3llkrsa (F ra u  oder verheiratete ihm zugethane 
weibliche P erso n ), oder suchn. (ledige W eib s
person) geb rach t, dann folgen diverse 
Schlucke fü r alle G lieder feiner G enera tion , 
endlich seiner ihm  besonders liebgewordenen 
H au sth iere  und selbst fü r alle Gegenstände, 
welche seine nächste Um gebung bilden.

Nachdem der Schütze auf diese Weise 
sein L ieblingsproduct geehret h a t ,  füllt er 
seine In §vn  oder lia rilla . (hölzerne G efäße 
in  F o rm  von kleinen F ü ß ch en , m it einem 
T ragriem en v e rs e h e ;  solche G efäße haben, 
je nach ih rer G rö ß e , einen I n h a l t  von 4  
b is 8  L iter) und tr i t t  begeistert fü r A lles, 
w as da fleugt und kreucht, seinen H eim 
weg an.

Am  M o rg en  des Ja g d ta g e s , wird die 
torda. (Jagdtasche von ziemlicher Dim ension) 
von der W and herabgelangt, die ö u to rn  
(ein rundes hölzernes, in  F o rm  von M ilitä r -  
Feldflaschen gefertigtes G efäß , m it einem I n 
h a lt je nach G röße  von einem bis zwei Liter),

welche m it einer S c h n u r oder R iem en ver
sehen um gehängt ist, und bleibt so gefüllt 
der B usenfreund des Schützen durch die 
ganze Z e it seines D ienstes.

In d e ß  kommt die OlkiLcknrien (H ausfrau ) 
dem Befehle des G o spodaren  nach und füllt 
die T o rb a  m it einem ordentlichen Q u a n tu m , 
geräucherten Schweinefleisches, Speckes, m it 
zum S p ie ß b ra ten  zubereiteten G eflügel, ja 
selbst Spanferke l müssen in diesem Falle  das 
Jag d v crgnügcn  m itm achen; denn nach des 
B a u e rn  B ericht seiner Ehehälfte gegenüber 
kommt ja  die Oos^ockein (Herrschaft), welche 
zu bewirthen oder seine H abe m it ihnen 
bei der J a g d  zu theilen seine Pflicht und 
E hre  ist.

D ie  Lagva auf der rechten, die T o rb a  
m it dem M ordgeschoß auf seiner linken S e ite , 
versehen m it Fleisch, B ro d , S a lz  und P a 
prika, P u lv e r  und B lei, die O u to ra  gefüllt 
m it Zwetschkengeist (Rakijc) auf seiner B ru st 
a ls  A m ulet gegen jede G efah r der Langweile, 
so gerüstet 'begibt sich dieser Schütze zum 
Sam m elplätze.

Denke m an sich einen R ay o n  von 1 0 0  
bis 1 5 0  Hektaren, welche von solchen Schützen 
an 2 0 0  b is 4 0 0  nebst den diversen nicht 
w ehrhaft gemachten T reibern  und Ju n g e n  
eingekreiset w ird ; endlich den Heidenspectakel, 
der auf ein S ig n a l  beginnt, dazwischen das 
Schießen auf —  Leser dieser Z eilen  erschrick' 
nicht! —  leider nicht ans W ölfe, sondern 
zumeist auf ein arm es H äschen , dessen 
Unstern wollte, daß es zum großen B cdarfe 
des betreffenden Jagdp äch ters  m it eingekreiset 
wurde.

Jn so lan g c  die mitgenommenen W cinge- 
fäße ih res In h a lte s  nicht ledig geworden 
sind, ist es w ohl nicht gut in den K re is 
dieser B eutelustigen zu treten.

W ird  bei diesem ersten T riebe Meister- 
Ise g rim  nicht angetroffen, dann ist fein 
Leben fü r  längere Z e it gesichert, denn beim 
zweiten und den folgenden T rieben oder E in 
kreisungen ist die Langweile des B a u e rn -
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schützen geweckt und die Zeitverkürzer, die 
O u to ra  und gefüllte T o rb a  haben n un  ihren 
D ienst zu leisten; es w ird, wenn besonders 
große T riebe veranstaltet werden und mehrere 
S tu n d e n  zum D urchstreifen erfordern, vom 
Schützen m it größter Schnelligkeit ein kleines 
R eißigfeuer angemacht, der hölzerne S p ie ß  
und R ost m it g röß ter Kunstfertigkeit aus 
Holz in  wenigen Augenblicken hergestellt und 
die Kochkunst auf eine sehr schnelle A rt und 
Weise geübt.

E inem  Nichtsäger erregt es einen eigen
thümlichen R eiz auf der soweit a ls  möglich 
sichtbaren Schützenlinie diese fü r  den N eu 
ling seltsamen F euer stets zwischen zwei 
Schützen zu sehen. E s  wird nun anstatt 
der dem W olfe geschworenen Rache gemäß 
zum Schusse bereit zu sein, geröstet, geschmort, 
gebraten und getrunken. W enn nicht die an 

wesende x o 8 p o äeia  m it ihren lu ^ a r i  (W ald 
hütern) und (Jäg ern ) a ls  J ä g e r  hier
d as Ih r ig e  leisten, dann ha t nicht n u r  der 
W olf, sondern alles schädliche W ild  a l s :  
Füchse, M a rd e r , J l t is e  rc. gewonnenes S p ie l.  
E s  werden bei einem solchen Einkreisen des 
T ag e s  hindurch viele hundert Schüsse abge
feuert, doch fräg t m an um  die A usbeute, so 
wird m it dem Kopfe eine eigenthümliche 
W endung von rechts nach links oder um ge
kehrt vom Schützen begleitet m it den W o r
ten nistg. Kospockins (nichts H e rr) gemacht. 
D a fü r  freuen sich die H a u sfra u en  der hier 
bei dieser J a g d  betheiligten N o tab ilitä ten  und 
der m aßgebenden G erichtsbeam ten des betref
fenden Bezirkes, die sind ih res W ildb ratens 
nach solchen Ja g d tag e n  stets gewiß.

(Fortsetzung folgt.)

Ztaiser Josef II. als Jäger.
W ie die Geschichte im  Allgemeinen, so 

bau t sich auch die B iograph ie  im B esondern 
auf festem F undam ent erst au s Tagebüchern, 
M em oiren  und Briefwechseln auf.

D e r  berühm te österreichische G elehrte 
und Geschichtsforscher S e .  Excellenz H ofrath  
R itte r  von A rneth ha t sich durch die P u b li
cation der Briefwechsel der großen unvergeß
lichen K aiserin-K önigin  M a r ia  Theresia m it 
ihrem  S o h n e  Josef und dieses m it Leopold 
ein unvergängliches Verdienst um  den richtigen 
A ufbau einer Geschichte der theresianisch-jose- 
finischen Z e it  in ihren öffentlichen und 
Privaten Verhältnissen und Beziehungen er
worben.

A uf G rund lage  dieser O rig inaldokum ente 
will ich es denn heute zur E rin n eru n g  an das 
E rdenw allen Jo se f I I .  versuchen, ein zusam 
menfassendes B ild  zu entwerfen von der 
Thätigkeit des K aisers a ls  —  J ä g e r .

S ch o n  der Zeitgenosse Pezzl schreibt in 
seiner Charakteristik Jo se f I I .  (W ien, 1 7 9 0 ,

S .  3 2 6 ) . „D ie  J a g d  braucht er m ehr wie 
eine seiner natürlichen Thätigkeit nothwendige 
Leibesübung, a ls  ein V ergnügen ." „ E r  jagte 
Hirsche in  der Gegend von S ta m m e rsd o rf , 
schoß W ild  im  P ra te r ,  in  der B rig itten a u  
selten auf seinen Fam iliengü tern .

W ährend  seines Feldzugs gegen 
die Türken hob er die E quipage der P a rfo rce 
jagd gänzlich au f."

W ie hoch ihm  das Jagdvergnügen  stand, 
ersieht m an d a rau s , daß er sie n u r E inem  
opfern w ill und dies ist die Liebe zu seiner 
M u tte r . Josef schreibt au M a r ia  T heresia : 
„ E s  sei nicht m ehr davon gesprochen, selbst 
die J a g d  von Holitz (d a s  kais. Lustschloß 
Holitsch in  M äh ren ) lege ich, wenn S i e  es 
wollen, I h n e n  zu F ü ß en "  d. h. gebe sie auf, 
wenn die K aiserin  es wolle (3 0 . M a i  1 7 6 1 ) .

A us allen seinen B riefen  (sämmtlich in  
französischer Sprache) spiegelt sich sein großes 
In teresse fü r die J a g d  wieder. W o er weilt,
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kommt er auf die J a g d  und die Ja g d v e r-  
hältnisse zu sprechen.

U nterm  1 6 . S ep tem ber 1 7 6 5  meldet 
er seinem B ru d e r Leopold (dem G roßherzog 
von T o sc an a , nachhörigem K a ise r): „ Ich  habe 
dem C lary , (O bersthofjägerm eister G ra f  F ranz  
W enzel C lary ) die S o rg e  fü r die Ja g d e n  von 
Holitsch, S ass in , G öding, Sch loßhof und 
E ckansau  übertragen ."

E inen M o n a t später schreibt er an den
selben :

Ic h  bedauere sehr, I h r e  Jag d en  (im 
Toscanischen) nicht sehen zu können, denn 
ich glaube, daß dieselben sehr vergnüglich 
sind und danke sehr fü r die Beschreibung, 
welche S i e  m ir davon machen, und welche 
charm ant ist. W a s  mich betrifft, ich bin noch 
nicht jagen gewesen, w ohl aber waren zwei 
Parforcejagden, denen ich beiwohnte. Beide 
M a le  gab cs w ahrhaftig  bew underungsw ür
dige Ja g d e n  und jedesm al wurden je zwei 
Hirsche erlegt. A uf der Hasenjagd habe ich 
sonst in  der R egel m it meinen kleinen Hunden 
zwei Hasen erlegt aber m it den Lokart'schen 
H unden, welche S i e  kennen und die ich für 
die W ildschweinjagd bestimmt habe, kann m an 
nichts ausrichten, es ist ganz unmöglich. Ich  
habe sie in  dem Neugebüu jagen lassen, das doch 
eingeschlossen ist und wo ich ein W ildschwein 
hatte . D ie  P iq u e u rs  sind nie im  S ta n d e  
gewesen sie einzuholen oder festzuhalten. S ie  
sind wie närrisch'. Heute ist die zweite W ild 
schweinjagd im  G atte rh ö lz l (bei S ch ö n b ru n n ). 
E s  sind n u r meine F ra u  uud Schw estern 
dort, selbst meine Schw ester Jo sefa  wird von 
der P a r tie  sein. W a s  mich betrifft, bin 
ich gerne Z usehcr und ich beabsichtige weit
gehende R eform en bezüglich der Ja g d e n .

G ra f  C lary  ist außer sich, denn schon in 
diesem Herbste sollen S ch loßhof und Eckartsau 
die Schw eine verlieren. F ü r  jetzt: ich will 
die J a g d e n  in  P ach t geben, oder wenigstens 
p ro  0 L8 8L schützen lassen. D a s  ist A lles, ich 
überlasse es I h r e r  B eurthe ilung , in  welchen

H um or dieser Entschluß meinen O berstjäg er
meister versetzt h a t."

„Doch ich komme wieder auf die obige 
J a g d  zurück. Welche V e rw ir ru n g ! S te llen  
S ie  sich vor, keine m einer Schw estern hat 
getroffen. S ie  haben die Leinen zurückgezogen, 
alle G a rd en  und J ä g e r  haben sich äußerst 
angestrengt und am E nde w aren die B äu m e 
in —  M enschen verwandelt. D e r  G ra f  C lary  
wird gewiß vor Z o rn  krank werden —  s n  ü n  
w ir w ußten nichts A nderes, a ls  sie durch die 
H unde zu nehmen. W ir  haben an 3 0  erlegt, 
mehrere haben sich un ter die Leine gerettet 
und sind gefallen. E s  ist wenigstens von den 
Leuten Niem andem  etw as geschehen. D ie  
andern sind eingeschlossen geblieben. G ra f  
C lary  und P rin z  A lbert (von Sachsen-Tcschen), 
welche auch dabei w aren, werden m orgen 
jagen, aber ich hoffe, daß es da nicht so viel 
Theilnehm er geben w ird ."

I n  einem anderen B riefe  aus dem O ctober 
1 7 6 5  an Leopold lesen w ir (1 0 . O c to b e r) ; 
„ I n  diesem Augenblicke, theuerer B ru d e r, 
komme ich von der P arforcejagd  in S t a m 
m ersdorf, sie w a r charm ant. Ic h  habe zwei 
Hirsche erlegt, den einen in  einem D orfe  in 
dem Z im m er des R ich ters, und zw ar un ter 
dessen B e tt. D e r  P iq u eu r kroch un ter das 
B e tt, um  den Hirschen vollends zu tö d te n : 
den zweiten erreichten w ir im  „H o lz", die 
H unde bew ährten sich a u f 's  Beste. D ie  J a g d  
w ar vom herrlichsten W etter begünstigt."

I m  Anschlüsse an diese Jagdschilderung 
erw ähnt Jo sef wieder, daß er, um  seine 
Finanzverhältnisse zu regeln, an eine V e r
pachtung der Ja g d e n  denke, und diesbezüglich 
bereits an den Oberstjügerm cister in B öhm en, 
G ra fen  Josef K insky, geschrieben habe; er 
werde das Gleiche m it den Ja g d e n  um  W ien 
thun, außer m it deneu vou Auhof, Lainz, 
H ütteldorf, A spern , Langenzersdorf, Laxen
burg. D en  P ra te r  und seine Appertinentien 
werde er aber ganz in  Pacht geben, mit 
A usnahm e der W ildschweine, die separat in 
V erpachtung kommen sollen.
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I m  Decem ber 1 7 6 5  berichtet er dem 
B ru d e r  wieder von einer W ildschweinjagd in 
Lainz. „ E s  ha t u n s  ordentlich w arm  gemacht 
—  schreibt er un term  19 . Decem ber —  die 
J a g d  am heutigen T ag e . W ir  haben nahezu 
an 1 5 0  Stück erlegt und es gab unzählige 
T e i ln e h m e r ; a ls  m an die Leinen anzog, sind 
einige Z w anzig  echappirt! S e lb s t mehrere 
D am en  sind b los Zuschauerinnen gewesen. 
M eine Schw estern haben dieses J a h r  bereits 
1 4 0 0  Wildschweine erlegt und alle auf den 
B ergen. Auch sie wollen nichts m ehr von der 
W ildschweinjagd hören ."

A ls  Josef 1 7 7 7  in  P a r i s  weilte, w a r er 
m it dem Könige auf der Hirschjagd, „es w ar 
ein angenehmer T a g  —  nouo av o n s 
p e re ^ s !"  schreibt er (27 . M a i)  an Leopold.

An seine M u tte r  schreibt Josef aus 
G m unden  2 7 . O ktober 1 7 7 9 :  Ich  Habeden 
P rin zen  A lbert durch meinen B ru d e r bitten 
lassen (statt m ir) das O rdensfest und die 
große M ilitärm esse feiern zu wollen. D ie  
H u b ertusjagd  w artet jedoch selbstverständlich 
(auf mich).

D em  hl. V ater, a ls  er seinen vielbe
sprochenen Besuch in  W ien abstattete, zeigte 
Jo se f nebst den H ofstalluugen auch den J a g d 
park, wo P iu s  zusah, a ls  die Jag d h u n d e  ihre 
S u p p e  aufnahm en.

I n  Laxenburg trieb Josef gerne und viel 
die Reiherbeize. S o  schreibt er an Leopold 
(1 7 8 2 ), „daß er in  Laxenburg m it seinem 
B ru d e r  M ax im ilian  sich viel m it der R e ih e r
beize u n terh a lte ; er reise jeden T ag  in  der 
F rü h  auf die J a g d . Z u  M itta g  kommen in 
der R egel ein Dutzend Personen nach Laxen
burg , um  m it ihnen zu d in ire n ; er habe 
circa 8 0  Personen bezeichnet (die kommen 
können, ohne extra eingeladen zu sein) und 
deren Umgebung ihm in seinem Ja g d a u fe n t
halte  erwünscht sei, diese kommen nun, ohne 
eigens geladen zu sein."

U nterm  2 9 . J u l i  1 7 8 4  berichtet er seinem 
B ru d e r  über ein Jag d aben teuer, d as ihm  in 
der B rig itten a u  passirte. „ D a  ich im  A u 

garten  w ohne, bin ich in  der F rü h  in der 
B rig itten a u  auf der J a g d  gewesen. E in  
großer Hirsch erscheint, stürzt auf mich, packt 
mich beim G e w a n d , reiß t m ir ein großes 
S tück des K leides vom Leibe und ich erhielt 
eine C ontusion an der S e ite  und eine im 
Nacken, a lle in , obwohl ein wenig leidend, 
verhindert es mich nicht, auf zu sein."

(D e r  Zeitgenosse P ep p l berichtet, der 
K aiser habe eine C ontusion auf der B ru st 
erhalten, die er M o n a te  lang empfand.)

I m  J a h r e  1 7 8 6  (im J u n i)  jagte m it 
ihm  der Neffe F ra n z  (nachherige K aiser 
F ran z ). Jo sef schreibt dem V a te r nach F lo 
renz : „Unser S e jo u r  in Laxenburg ist sehr
erfreulich; F ran z  jag t sehr v iel."

Diese S e jo u rs  in Laxenburg gehörten 
überhaup t zu den H auptam usem ents K aiser 
Jo s e f 's .

E r  schildert der K aiserin  K a th a rin a  von 
R u ß lan d  das Landleben in Lafenburg sehr 
anziehend.

„ Ic h  gehe n u n ,"  schreibt er der C zarin  
unterm  1 5 . J u n i  1 7 8 6 ,  „auf einen M o n a t  
nach Laxenburg m it einer gewählten Gesell
schaft; der F ü rs t Lobkowitz und der G e 
sandte G ra f  Cobenzl werden da sein. W ir  
sind noch im m er bezanbert von I h r e r  G ü te , 
von I h r e n  excellenten M an ieren , so wie von 
allen I h r e n  hervorragenden Eigenschaften, 
die S ie  nie aufhören zu offenbaren. W ir  
bilden u n s  sogar e in , daß E u er M ajes tä t 
das Leben hier behagen w ü rd e ; m an geht 
ohne D eg en , ohne O rd e n ,  ohne Uniform , 
ohne Cerem onien und C om plim ente , jeder 
th u t, w as er w ill. D ieser schöne A ufenthalt 
eignet sich in jeder Beziehung fü r die P r o 
menade und fü r die J a g d , am Abend ist 
T heater, am M o rg en  ist jeder frei."

D a ra u f  antw ortet K a th a rin a  an Jo s e f :  
„D ie  D e ta ils  I h r e s  charm anten Lebens in 
Laxenburg machen m ir viel Lust, dabei zu 
sein. E s  würde mich sehr glücklich machen, 
dies zu erreichen. D a s  Glück, E uere M a je 
stät zu sehen und Euere M ajes tä t von einer
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so ausgezeichneten Gesellschaft umgeben zu 
finden, und alles ohne G ßne, das w äre für 
mich der In b e g riff  aller W ünsche."

A us den vorangeführten B riefstellen geht 
hervor, daß K aiser Josef die Hirschjagd und 
die Reiherbeize am meisten cultiv irte; bei 
ersterer w ar die P arforcejagd  angewendet. 
Nebenbei erlustigte sich der K aiser auch an 
den Hasenjagden. Am  wenigsten behagte 
ihm die W ildschweinjagd, wahrscheinlich wegen 
ih rer G efährlichkeit, da er nicht gerne sah, 
daß die Menschenleben (der P iq u e u rs 's )  au f 's  
S p ie l  gesetzt wurden.

V on allen Jagdgebieten  w ar ihm  das 
in Laxenburg das liebste, und dann die 
Ja g d e n  in S ta m m e rsd o rf  und im  P r a te r ;  
weniger gerne jagte Jo sef in  der Umgebung 
von Schö n b ru n n  im  coupirten T e rra in  von 
Lainz und Umgebung.

D ie  Jag d se jo u rs  in  Laxenburg theilte 
der K a ise r, wie w ir oben gesehen haben, 
stets m it H erren  und D am en  des H ofes,

deren er eine bestimmte ausgew ählte G esell
schaft a ä  Iioe bezeichnete, wo er sich dann 
m it den also G e ladenen , die 33.118 AZns 
kamen und g in g en , ohne alles Cerem oniell, 
rein  n u r dem V ergnügen lebend, unterh ielt.

A us Jag d u n fä llen  machte sich auch Jo sef 
—  dem traditionellen Z uge  der H a b sb u r
ger , w as persönlichen M u th  und E rtrag en  
von S trap a tzen  betrifft, folgend —  nicht das 
G e ringste , und so beachtete er auch das er
zählte Jag d ab en teu er m it dem H irschen, der 
ihn spießte, gar w enig , er erzählt es m it 
aller R u h e  und ließ sich in seinen täglichen 
Geschäften durch die erlittenen C ontusionen 
g a r nicht stören; j a ,  er ging nicht einm al 
zu B ette , a ls  ihm der U nfall eben Passirt w ar.

D ie  W aid m an n slu s t seines erlauchten 
H a u se s , die ich bereits in einem früheren 
Artikel dieses B la t te s  zusammenfassend zu 
schildern G elegenheit hatte , beseelte auch den 
zweiten Jo se f!

H » .  v .  I t .

Die Falkenjagd.
(Schluß.)

D ie  vollständige Rücklösung von Laxen
burg führte jedoch erst K aiser Ferdinand I I .  
au s . D e r  letzte P fan d in h ab er w ar der „ob- 
riste S ta l l -  und Falkenmeister B ru n o  G ra f  
zu M a n sfe ld ."  M i t  Urkunde, ddto. W ien, 
2 2 . August 1 6 3 3 , überließ Ferdinand I I .  
die Herrschaft Laxenburg seiner G em ah lin  der 
K aiserin  E leonore „au f ih r Lebenlang" a ls  
E igenthum . D e r K aiser w a r bekanntlich 
ein großer Jag d freu n d , un ter ihm  kamen die 
Hetzjagden im  „neuen G eb äu d e", die Hirsch
jagden zu E b ersd o rf und auf den dortigen 
D onauauen , und die B aizjagd zu Laxenburg 
in  größere Aufnahm e. O b en  wurde bereits 
bemerkt, daß eine im  J a h r e  1 5 9 6  zu A u g s
burg erschienene A usgabe des Buches über 
die Falkenjagd von K aiser Friedrich I I . ,  
Ferd inand  I I . ,  dam als noch Erzherzog, ge
widmet worden ist.

W ährend der R egierung des K aisers 
Ferdinand I I I .  ( 1 6 3 7 — 1 6 5 7 )  tra ten  im 
Jagdw esen und bei der B aizjagd geringe

Aenderungen ein. E rst in der Z e it der R e 
gierung K aisers Leopold I .  ( 1 6 5 7 — 1 7 0 5 )  
machte sich, sowie an allen westeuropäischen 
H öfen auch am W iener Hofe die, namentlich 
durch Ludwig X I V . eingeführte P rach t bei 
den Ja g d e n  und bei der R aygerbaize  geltend. 
K aiser Leopold I .  w ar jedoch m ehr der S ch ieß 
jagd und d a run ter den eingestellten Ja g d e n , 
a ls  den Hetzjagden und der B aiz jagd  zuge
than . E s  entsprach erstere m ehr der N eigung 
des K aisers , welcher bei jeder Gelegenheit 
eine gewisse ernste W ürde  gew ahrt wissen 
wollte, w as bei den Hetzjagden nicht im m er 
a u sfü h rb ar w ar.

I n  Oesterreich fä llt die eigentliche B lü th e - 
und Prachtzeit der Falkenjagd in  die R egie
rungsperiode der beiden K aiser Jo sef I .  
( 1 7 0 5 — 1 7 1 1 )  und K a rl V I .  ( 1 7 1 1 — 1 7 4 0 ). 
B a ld  nach seinem R eg ie ru n g san tritt, m it 
D ip lom  vom 16. Sep tem ber 1 7 0 5 , ernannte 
Jo sef I .  den G ra fen  G eorg  A ndrae von 
V olkhra zum Oberst-Landfalkenm eister. D e r
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O berst-Landfalkenm eister w ar einer der v o r
nehmsten H ofm ürdenträger. E r  ging in  der 
R ango rd n u n g  dem O bersthof- und Landjäger
meister vor. D e r  Personalstand w ar d a m a ls : 
3  Falkenmeister, 2  Ausfenknecht zu Laxenburg, 
6  Knechte bei der R ay g erp arth e i. S t a t t  
„Knechte" w äre die frü h ere , den D ienst 
besser charakterisirende B enennung „Falkner" 
zu setzen. S ie  besorgten jene Falkengruppe, 
welche fü r die eigentliche R aiherbaize ver
wendet w u rd e n ; ferner 3  Knechte oder 
Falkner bei der „K räh p a rth e i" , m it jenen 
Falken, welche zum K rähensang gehörten, — 
weiter 4  Knechte, eigentlich Falkner, bei der 
„ M illa n p a rth e i"  und endlich 4  Knechte oder 
Falkner bei der „R evierparthei" m it jenen 
Falken, welche beim F ange  des gewöhnlichen R e 
vierw ildes, Fasanen, Fe ldhühner, E n ten , Hasen 
u. s. w. verwendet wurden. F e rn er bestanden 
1 R ay g erw arter zu Laxenburg, 1 R ay g er- 
w artcr zu „ W r. N eustadt" sam m t 2 Ju n g e n , 
endlich 1 0  Falkenjungeu zum T rag en  der 
Vogelkästen, 1 Hetzer und 2 H undejungen 
fü r die W ind- und W achtelhunde.

D e r  J a h re s e ta t  der Falknerci stand auch 
in  jener Periode höher a ls  jener der „ Jä g e r -  
p a rth e i."  D ie  Kosten der kaiserl. Jä g e re i 
betrugen durchschnittlich im  J a h re  2 1 .0 0 0  fl., 
jene der Falknerei 2 4 .0 0 0  fl.

E ine Reiherbaize w a r ein höchst anre
gendes und spannendes Schauspiel. D ie 
P rach t des A uszuges zur J a g d  können w ir 
aus den zahlreichen B ild e rn  und K u p fe r
stichen jener Z e it, welche solche Festlichkeiten 
darstellen, beurtheilen. H erren  und D am en 
im glänzenden Jagdkleide, die Falken aus der 
H and , auf prächtigen Pferden , um sprungen 
von W ind- und S tö b erh u n d en . H atten  letz
tere einen R eiher au fgejag t, und hatte der 
Falkner seine Falken, in  der R egel zwei, 
welche ein F lu g  genannt wurden, kunstge
m äß auf den R eiher „abgew orfen," so w ar 
die Jagdgesellschaft, D am en, H erren  und das 
Falknereipersonale plötzlich wie von der Kette 
gelassen. D e r  R eiher begann, sobald er 
seine Feinde bemerkte, zu steigen und sich 
höher und höher zu schwingen, daß er oft 
kaum m ehr wahrzunehm en w ar. D ie  Falken 
jedoch folgten ihm pfeilschnell n a c h , m it 
m ancherlei M an ö v ern  und W endungen suchten 
sie über den R eiher zu kommen, w ar dieses 
gelungen, so stürzte sich der Falke auf sein 
O p fe r herab und machte die verschiedensten 
A ngriffe um  den R eiher m it den F ängen

zu fassen, welcher sich seinerseits m it großer 
G ew andtheit m it dem langen S chnabel wehrte. 
M ancher Falke, besonders junge V ögel wurden 
dadurch ein O p fe r ih res E ife rs , daß sie sich 
am S ch n ab el des R e ih ers spießten. G elang  
es endlich dem Falken seine B eute zu fassen, 
so stürzten die beiden, oder auch alle drei 
G egner m it verw irrtem  Flügelschlag zu B oden 
herab.

J e n e r  Falkner oder Falkonier, welcher 
die J a g d  führte, m ußte ein äußerst fester 
und sicherer R e ite r sein, er m ußte sich auf 
sein P ferd  ganz verlassen. E r  selbst durfte 
den R eiher und die Falken, welche sich pfeil
schnell in die Luft erhoben, nicht eine S ecunde 
aus dem Auge lassen, um  sie nicht vollends 
aus dem Gesicht zu verlieren. D em  Pferde 
konnte er n u r im  Allgemeinen die Richtung 
angeben, und m ußte jeden Augenblick gefaßt 
sein, daß dasselbe über Buschwerk und Z äu n e  
einen Hochsatz, oder über einen G rab en  einen 
W eitsprung machte. D a s  R eiten  gelegentlich 
einer R eiherbaize w ar auch viel gefährlicher 
a ls  eine Hetz- oder P arfo rce jagd . Flem m ing 
in seinem „teutschen J ä g e r ,"  tren ich bereits 
einm al erw ähnte, sagt: „w ar der Falke m it 
dem R eiher zu B oden, so ging das Ja g e n  
erst recht an, wer reit, der reit, —  wer 
stürzte, der stürzte, —  wer liegt, der liegt, —  
ein jeder will der erste sein."

D e r Falke wurde vom R eiher abgenom 
men, w a r letzterer nicht besonders verletzt, so 
begnügte m an sich ihm die langen Kopffedern, 
die sogenannten „ K ran d ln "  auszuziehen, und 
schenkte ihm wieder die Freiheit. Diese F e 
dern wurden der vornehmsten D am e oder 
dem vornehmsten H e rrn  der anwesenden J a g d 
gesellschaft übergeben.

O ester wurde dem gefangenen R eiher, 
ehe m an demselben die F reiheit schenkte, ein 
goldener oder silberner R in g , ans welchem 
der N am e des Ja g d h e rrn  und die J a h rz a h l  
e ingrav irt w ar, um  einen S tä n d e r  befestiget. 
E s  wird erzählt, daß in B a ie rn  un ter dem 
C nrfürsten  C a r l  Albrecht, dem späteren K aiser 
C a r l  V I I .  im  J a h r e  1 7 3 2  ein R eiher ge
fangen wurde, welcher an einem S tä n d e r  
einen R ing  trug , der m it dem N am en des 
G ro ß v a te rs  des genannten C urfürsten , des 
im J a h r e  1 6 7 9  gestorbenen C urfürsten  F e r 
dinand M a r ia  bezeichnet w ar.

I m  J a h re  1 7 5 1  wurde zu M o rizburg  
in  Sachsen bei einer Reiherbaize im  B eisein 
des K önigs Friedrich A ugust I I I .  von P o len



605

ein R eiher gefangen, welchen der König be
re its  vor 1 0  J a h re n  und vor 7 J a h re n  der 
G ro ß su ltan  gebaizt hatte. M a n  legte ihm 
den dritten  R in g  an und schenkte ihm die 
F reiheit.

E s  ist wohl an sich klar, daß selbst bei 
dem ursprünglichen besten S ta n d e  von R e i
hern in  dem fü r die B aizjagd bestimmten 
Gebiete die oft wiederholte B eunruh igung  
diese V ögel bald gänzlich verscheucht und 
vertrieben hätte. E s  m ußte demnach fü r die 
E rh a ltu n g  eines guten N eiherstandes durch 
künstliche M itte l  V orsorge getroffen werden. 
Außerdem  daß strenge V erordnungen bezüglich 
Hege der R eiher bestanden, kamen auch 
ausgedehnte A nstalten zum Zwecke ih rer V er
m ehrung vor, dazu gehörten vor Allem die 
R eiherhü tten  und H äuser, welche zu deren 
gewöhnlichem A ufenthalte d ienten; zum Schutze 
gegen die K älte  w aren  sie theilweise heizbar 
gemacht. Z u r  F ü tte ru n g  w urden Fische ver
wendet, a ls  Futterplätze dienten eigens ange
legte kleine Teiche, „R ey h e r-S e e le in ."  D en  
jungen R eihern  wurde Fischleich gegeben.

D e r  kais. Hofkalender beziehungsweise 
H ofschem atism us vom J a h r e  1 7 3 0 , enthält 
ans S e ite  16  eine Specifica tion  dessen, w as 
im J a h r e  1 7 2 9  von I h r e r  kais. M ajestä t zu 
Laxenburg durch die Falkncrei gepaizt w or
den ; a ls :

1 8 0  R a ig e r, —  2 7  Hasen, —  5 8  A l
stern, —  2 9  K rähen , —  1 9  W ildenten, —  7 
M ila n , —  7 M andelkrähen, —  8 R aben , —  
2  R o h rh ü h n er, —  1 W achtelkönig, —  l T a g ä  
(D o h le ). S u m m e 3 4 0  Stück.

E s  ist dieses nun allerdings eine erheb
liche A nzahl von Wildstücken, welche im  Laufe 
eines einzigen J a h r e s  m ittelst Falken gefangen 
w urden, allein es steht dieses E rgebniß  gegen 
jene R esultate, welche an anderen O rte n  
erzielt w urden, wesentlich zurück.

E in  leidenschaftlicher F reund der B a iz 
jagd w ar der M a rk g ra f C a r l  W ilhelm  F rie 
drich von B randenburg-A nsbach . E r  regierte 
von 1 7 2 9 — 1 7 5 7 . D a s  B aizrev icr befand 
sich bei den O rtschaften G unzenhausen und 
T rie sd o rf, etwa 5  M eilen  südwestlich von 
N ürnberg  entfernt. D a s  von ihm in der 
von 1 7 3 0 — 1 7 5 5 , also binnen 2 5  J a h re n  
gebaizte W ild soll bestanden haben in :  
1 7 6 3  M ilan en , —  4 1 7 4  R eihern , —
4 8 5 7  K rähen , —  1 6 4 7  E lstern, —
1 4 .0 8 7  R ebhühnern , —  9 8 5  Fasanen, —

3 9 8  W ildenten und 5 0 5 9  Hasen, in  S u m m e 
3 4 .4 2 9  Stücke, wovon auf das E inzeljahr 
durchschnittlich die enorme Z a h l  von 1 3 7 7  
Stück entfallen. D ieser M ark g raf ließ auch 
die derm alen schon ziemlich selten vorkommen
den sogenannten „Falkenthaler" prägen. 
F reunde der N um ism atik  finden dieselben 
un ter den N um m ern 6 1 9 7  und 6 1 9 8  bei 
Schu lteß  beschrieben.

Nach dem im  J a h r e  1 7 4 0  erfolgten 
Ableben des K aisers C a rl  V I .  strebte M a r ia  
Theresia, sobald die ersten politischen S tü rm e , 
welche ihren R eg ie ru n g san tritt bedrohten , 
ausgetobt hatten, eine R eorgan isirung  des 
etw as in U nordnung gerathenen J a g d -  und 
Falknereiwesens an. U nter den diesbezüg
lichen Acten befindet sich eine S pecification  
fü r das J a h r  1 7 4 0  „derenjenigen G eldern , 
so jährlich un ter G lorreichster R egierung 
W eyl. S r .  R öm . K ais, und K önigl. K a 
tholischen M st. zu bessern B estreitung der 
K ays. Jä g e rey  und w as deine anhäng ig , 
dann auch zu besseren B estreitung der Kays. 
Falkncray , verabfolgt w erden."

F ü r  die Jä g e rey  betrugen diese E x tra- 
A uslagen  pro 1 7 4 0  zusammen 1 0 .3 8 1  fl. 
2 6  kr., znr Falknerey jedoch:
1. D enen sämmtlichen Falko- 

n iers das alljährlich ge
wöhnliche R egal m it
5 0  S p e c .-D u c a te n  m it 2 0 7  fl. 3 0  kr.

2 . dem Lacken-Hüter 6  D u -
caten iä  68t . . 2 4  fl. 5 4  kr.

3 . dem B aum steiger 6  D u ca-
ten ick e g t . . . . 2 4  fl. 5 4  kr.

4 . dem Abdecker 6  D ucaten
ick 68t . . . 2 4  fl. 5 4  kr.

5 . dem R a ig e rw arte r  zu L a
xenburg Gnadengeld . 15  fl. —  kr.

6 . Und weiter alle J a h r  ein 
Falkoniers nacher D enne- 
markh zu abhollung deren 
E yß lander - V ögln abge
schickt worden, alß  seind 
demselben jedesm al und 
also auch pro anno 1740 
die Reyssunkösten bonificirt
worden m it . . 6 6 4  fl. —  kr.

S u m m e  der F a lk n eray -A u sl. 9 6 1  fl. 12  kr.
D e r  Nachweis jener R eform en im  J a g d -  

und Falknereiw esen, welche die K aiserin  
M a r ia  T heresia im J a h r e  1 7 4 5  durchführte, 
würde hier zu weit führen. S ie  geben
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Z eugn iß  von der außerordentlichen Einsicht, 
welche diese w ahrhaft große R egentin  schon 
d am als, selbst in  verhältn ißm äßig  unterge
ordneten Angelegenheiten bewährte.

S ie  selbst nahm  a ls  Prinzessin in  Laxen
burg an den dort stattfindenden „R ay g er- 
baizen" m it großer V orliebe theil. S p ä te r  
a ls  M a r ia  Theresia die G em ahlin  des H erzogs 
F ran z  von Lothringen wurde, und m it diesem a ls  
das „schönste E hepaar der W elt"  bezeichnet 
wurde, brachten andere Umstände häufige 
S tö ru n g e n , —  sie wurde ja  M u tte r  von 
15  K indern . Nach dem Tode ih res G em ah ls 
K aiser F ran z  I .  im J a h re  1 7 6 5 , zog sie

sich von allen V ergnügungen zurück. K aiser 
F ran z  I .  und sein S o h n  K aiser Jo se f I I .  
w aren indeß große Jag d lieb h ab er. D ie  Falk
nerei neigte sich jedoch am Oesterreichischen 
Hofe bereits ihrem  Abschlüsse zu.

D e r  H ofschem atism ns vom J a h r e  1 7 9 3  
fü h rt noch d as k. k. Obersthoffalkenmeister
am t, dam aligen letzten Obersthoffalkenmeister 
Jo sef G ra f  von S a in t  Ju lie n  und das 
Falknerei-Personale auf (S e ite  4 2 8 ) .  I n  
diesem J a h r e  erfolgte jedoch durch den Kaiser- 
F ra n z  die gänzliche Aufhebung dieses H o f
am tes, daher dasselbe im  H ofschem atism us 
fü r das J a h r  1 7 9 4  nicht mehr vorkömmt.

Umsonst der Liebe ZMH'!
Serenade eines Pechvogels.

V on einem V erw andten  eingeladen, den 
Anstand auf Rehböcke und die Hirschjagden 
mitzumachen, reiste ich am 14. August d. I .  
nach F re iw aldau . E s  w ar leider gerade die 
ungünstigste Z e it, und zwar in jeder H insicht; 
das schöne Ju liw e ttc r  hatte m it dem M o n a ts -  
schlusse geendet, der August w ar zwischen dem 
1 5 . und 2 3 . größtentheils kühl und regnerisch, 
in F re iw aldau  konnte m an um  jene Z e it nicht 
auf 1 /2  S tu n d e  vorher prophezeien, ob R egen 
oder Sonnenschein sein werde, dazu w ar die 
B lattze it bereits ganz vorüber, die Böcke fau l, 
gingen selten oder doch so spät h e rau s, daß 
m an kein Büchsenlicht mehr hatte. U nter 
diesen ungünstigen Umständen ging ich m it 
einem anderen H errn  am 16. August, gefolgt 
von einem D iener, welcher u n s P la id s , M u n d - 
vorrath  rc. re. nachtrug, auf den G räfenberg  
zum Unterförster S c h . . ,  welcher u n s  auf die 
beiden Hochstände führte.

D a  w ir am  andern M o rg en  ebenfalls 
unser Glück versuchen wollten, m ußten w ir 
nämlich in  einer B au d e  übernachten, welche 
ganz nahe der S tä n d e  errichtet ist. D e r  
Ueberblick von dieser H ütte  ist weit und schön; 
m an sieht die Habichtkoppe, den schwarzen 
B erg , den W urzelkam m, die Nessellehne, rück
w ä rts  den Hirschbad und noch mehrere a n 

dere B erge. D a s  W etter w ar sonnig und 
w arm  und w ir freuten u n s schon des ange
nehmen Anstandes in der sicheren H offnung 
auf E rfo lg , da der R ehstand dort gut sein 
und namentlich die beiden Hochstände an 
Punkten angebracht sein sollten, wo m an sicher 
aus W ild rechnen könne. Nachdem w ir unsere 
Sachen  geordnet hatten, wurde ein Versuch 
gemacht einzuheizen, denn die Nächte sind 
dort um  diese Z e it  schon kühl. D e r  O fen  
wurde zum ersten M a le  in  diesem S o m m er 
benützt, es gab also vorher erst tüchtigen 
R au ch , endlich gelang es F euer anzumachen, 
m ittlerw eile hatten  sich aber schwarze Wolken 
gesammelt und gerade, a ls  w ir auf die S tä n d e  
gehen wollten, brach ein heftiges Gewitter- 
lo s ;  binnen wenigen Augenblicken entschwand 
ein B e rg  nach dem anderen den Blicken, 
zweimal m ußte es eingeschlagen haben und 
der R egen prasselte herunter. Je tz t w ar n a 
türlich an ein Fortgehen nicht zu denken, w ir 
w arteten nun also, bis sich das U nw etter 
verzogen hatte. K la r  wurde es diesen Abend 
nicht m ehr, der R egen hatte aber wenigstens 
aufgehört, so daß w ir abgehen konnten, es 
w ar aber auch schon höchste Z e it  —  6 ^  U hr.

M e in  S ta n d  befand sich inm itten eines 
Ju n g m a iß e s , ich m ußte mich also, da der
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W eg schon ganz verwachsen w ar, durchwinden, 
wobei ich natürlich überall gründlich naß wurde.

N un  kletterte ich die vom R egen schlüpferige 
Leiter h inan  und postirte mich, so gut es ging, 
auf dem engen S itze ; während dem w ar ein 
Bock, der trotz der Nässe im Iu u g m a iß  w ar, 
flüchtig geworden, ohne daß ich es bemerken 
konnte, dies erzählte m ir der D iener, welcher 
es von der B aude aus gesehen hatte. Ich  
blieb so lange, a ls  es n u r irgend möglich w ar, 
Bock von G a is  zu unterscheiden, doch um 
so n st! M e in  Kollege hatte indeß, auch schon 
in der Dunkelheit, auf einen Fuchs geschossen, 
von dem m an aber nicht sagen konnte, ob er 
getroffen oder erlegt sei, da es zum N ach
suchen bereits zu finster und der H und nicht 
mitgenommen w ar. Nicht sehr heiter gestimmt, 
denn es w ar nicht die geringste Aussicht auf 
Besserung des W etters , kehrten w ir in die 
B aude zurück. D o r t  m ußten w ir u n s gleich 
der Fußbekleidung entledigen, denn w ir w aren, 
a ls  hätten w ir im W asser gestanden, ja  unsere 
S tie fe l  w aren noch den ganzen anderen T ag  
naß . E in  gutes M a h l, C ig arren , die erw ärm te 
S tu b e  und heitere Erlebnisse, von dem U nter
förster erzählt, erheiterten u n s  wieder.

Endlich w a r 's  Z e it sich zur R uhe  zu 
begeben. D a s  H eu wurde aufgeschüttelt, die 
P la id s  darüber gebreitet und m an lag recht 
gut. N u n  sollte m an aber auch schlafen, 
doch —  m an soll die Rechnung nicht ohne 
den W irth  —  diesm al den Unterförster 
machen. Ich  habe nämlich die unglückliche 
Eigenschaft nicht schlafen zu können, wenn 
Jem an d  schnarcht. S ch  begann nun
aber ein gräuliches C oncert und ließ sich 
auch weder durch Pfeifen noch R ufen  stören; 
zeitweilig begleitete der H und die liebliche 
M usik oder er stand auf, schüttelte sich, daß 
der B ehang  klatschte —  einm al m ußte ich 
ihn gar von der Pritsche, auf welche er ge
sprungen, hinab werfen, da ich keineswegs 
Lust hatte seine B lu tsau g er m it ihm zu 
theilen, — kurz —  es w ar ein E lend!

D azu  dieses W etter, ich blickte zu dem 
kleinen Fensterchen h inaus —  dicker Nebel, 
S tu r m , R egen! Nach m artervollen durch
wachten 4  S tu n d e n  erhoben w ir u n s um  
3 Uhr, wuschen u n s  und richteten u ns zum 
Ausm arsche. C afe  hatte der D iener m it
zunehmen vergessen, m an m ußte sich also m it 
einem Schlucke C ognac a ls  Frühstück be
gnügen, dann gings h in au s in  den nassen 
M o rgen , w ir kamen aber nicht einm al bis 
zu den S tä n d en , denn eben fing es wieder der
m aßen zu regnen an, daß w ir umkehren m ußten.

Nach beinahe 3 S tu n d e n  klärte sich der 
H im m el auf und w ir gingen im  schönsten 
Sonnenscheine, aber oft bis über den R ist 
in Lachen oder G ru b en  tretend, nach unserem 
heimatlichen B a u e  zurück. M ehrere  T age 
nach diesem verunglückten Unternehm en schlug 
das W etter um  und w ir bekamen schöne, 
warm e T age. Unverdrossen setzte ich meine 
Versuche fort, doch trotz aller aufgewandten 
M ü h e  und A usdauer konnte ich keinen Bock 
v o r 's  R o h r  bekommen. D a  kam die Z e it 
der Hirschjagden, doch sollte es m ir auch m it 
diesen nicht besser gehen. A uf der 3 . J a g d  
hätte ich bald einen Hirsch schießen können, 
wenn

Ic h  stand im hohen Holze, vor m ir w ar 
Iu u g m a iß , links O berförster S ch  ., rechts 
A djunct P o h l, hinter m ir w ar ein K ahlhieb, 
also Ausschuß genug, doch unglückseligerweise 
arbeiteten do rt H olzfäller, ja  sie blieben nicht 
einm al auf einem bestimmten Platze, sondern 
gingen de rart um her, daß m an nicht einen 
Augenblik sicher w ar eine Gasse zum schießen 
frei zu haben.

Nachdem die T reiber nun das erstemal 
vergebens durchgetrieben hatten, hieß e s :  
zurücktreiben! doch auch da blieb in m einer 
N ähe A lles ruhig , b is die T reiber schon 
weit weg w aren. M i t  einem M a le  höre ich 
ein gewaltiges Brechen, der Hirsch stürm t 
durch den M a iß , jetzt kommt er rechts von 
m ir h e rau s, bleibt — kaum 4 0  S ch ritte  
von m ir —  stehen und verhofft. W ie prächtig
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hätte ich nu n  schießen 'können. M a n  hätte 
g a r nicht fehlen können, doch —  gerade in 
der Schuß lin ie  standen 2  M ä n n e r, welche 
einen B a u m  gefällt hatten , ich konnte also 
unmöglich die günstige G elegenheit benützen 
und m ußte den Hirsch, der im nächsten 
Augenblicke seine F lucht fortsetzte, meinem 
N achbar überlassen, der ihn dann auch m it 
einem brillan ten  Blattschusse niederstreckte, —  
es w a r sein erster Hirsch.

E s  kamen nunm ehr ferner gelegene R e 
viere an die Reihe, die eigentlichen Hirsch
reviere, denn die b isher besagten'beherbergten 
die Hirsche n u r a ls  G äste. W ir  m ußten 
3 — 4 0 00^ hoch steigen. F ü r  mich hatte aber 
S ta n d -  oder Wechselwild keinen Unterschied, 
ich kam nirgends zu S ch u ß  und sah auf allen 
6  Hirschjagden, welchen ich beiwohnte, n u r 
den E inen, von welchem ich eben erzählt habe. 
D a fü r  hatte ich einige andere Annehmlichkeiten, 
es ging m ir nämlich ein p a a r  m al so wie 
auf der D rehbaudenlehne, d. h. ich wurde 
ein O p fe r  der Schnarcher.

E in m al kam ich aber gar vom R egen 
un ter die T rau fe . W ir  sollten unser 7 in der 
„Hirschwiesenbaude" übernachten. N u n  wußte 
ich, daß ich m it einem etw as beleibten H errn  
schon bittere E rfah ru n g en  gemacht hatte, da 
nun  W aldaufseher Hackenberg in  die B aude  
am „großen Urlich" gehen m ußte, der W eg 
dahin aber n u r 1 S tu n d e  sein sollte, so 
dachte ich sehr weise zu handeln, wenn ich 
d as sichere Unangenehme m it dem vielleicht 
angenehmeren Unsichern vertauschen würde.

Ich  machte also einem B ekannten, D r .  S .  
den Vorschlag m it in  jene B au d e  zu gehen. 
D r .  S .  w ar einverstanden und w ir tra ten  
die W anderung  an. S t a t t  e i n e r  S tu n d e  
gingen w ir aber beinahe zwei S tu n d e n  und 
w as fü r einen W e g ? !  D urch S u m p f, über 
spitze S te in e , W urzeln , Schlinggewächse rc. rc., 
so stolperten w ir, es w ar bereits sehr dunkel, 
unseren W eg. D azu  w urde E inem  fürchterlich 
heiß, denn da die Nächte schon kühl w aren,

m ußte m an den Ueberrock anziehen (hier trä g t 
sogar das Forstpcrsouale den Ueberrock m it, 
nicht etwa bloß der Sonntagsschütze), dazu 
hatte m an  den P la id , fü r  die Nacht, über
hängen, über der S ch u lte r  die Büchse und 
in  der H and ein Paket m it Leibwäsche, so 
bepackt kamen w ir bei völliger D unkelheit in 
Schw eiß  gebadet am Urlich an. „ N u n ,"  
dachte ich, „jetzt w irst du dich stärken, a u s 
ruhen und dann gut schlafen," ja  — , m it 
des Geschickes M ächten rc.

A ls  w ir ankamen hörte ich —  o E n t
setzen! daß in dieser B aude  L ieutenant R . 
sei, von dem m an m ir erzählt hatte , „daß er 
schnarche, daß die B aude wackle!" N u n , prosit 
die M a h lze it!  Je tz t stack ich erst recht tief 
im  S u m p fe . E s  kam nun  auch so, wie ich 
m ir 's  dachte! K aum  w ar die Lampe v e r
löscht — ho rch ! D a  kam 's aus der Ecke wie 
ferner D onner, imm er lau te r und grim m iger 
w a rd 's ,  dann kam ein Zischen, a ls  göße m an 
W asser auf siedendes M e ta ll, dann sägende 
Laute, kurz an ein Einschlafen w ar gar nicht 
zu denken. D e r  O berförster von Reihwiesen 
fuhr gleich nach den ersten Takten in  die 
Höhe, ergriff seinen P la id  und floh in  die 
Küche, ich dachte m ir, du wirst schon ein
schlafen, bist ja  müde, doch wie gesagt, es 
ging nicht. Um 3  U hr stand ich auf und 
zündete m ir eine C ig arre  an, sah zu dem 
kleinen Fensterchen h inaus und w artete auf 
die E rm üdung , welche m ir vielleicht doch 
eine S tu n d e  S c h la f  ermöglichen würde. 
Sitzend schlief ich auch wirklich ein. Nach 
2  S tu n d e n  erhoben w ir u n s , tranken einen 
etw as an Sachsen erinnernden C af6  und 
gingen zum Sam m elplätze.

D o r t  trafen  w ir den O berforstm eister, 
einen langen Z w eig  m it ein p a a r  B lä tte rn  
an der Spitze  in der H and haltend. A uf 
seine F rag e , wozu dies gehöre, wurde hin 
und her gerathen. „ N u n ,"  sagte er, „der 
H e rr  Hutschenreiter w ird 's  erra then ."  „ F ü r  
die S chnarcher" sagte ich. „R ich tig ,"  erwiderte 
er un ter allgemeinem G elächter.
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An diesem T age trug  ich wenigstens 
meine Büchse nicht umsonst. Ich  stand auf 
einer Hochebene und sollte nach dem Triebe 
meinem rechten Schützen nachgehen. E s  wurde 
abgepfiffen und ich ging rechts au fw ärts . 
D ie s  w ar aber nicht so leicht gethan, denn 
der G ru n d  w ar bedeckt m it meterhohem F a rren - 
kraut und Him beersträuchern, darun ter ver
borgen lagen S te in e , B aum w urzeln , welche, 
ganz verm orscht, einbrachen, sobald m an 
darauf tra t , so daß m an sich hundertm al die 
Knöchel Hütte brechen können. B is  ich unter 
diesen Umstünden da hinauf kam, w ar der 
Nebenschütze schon fort und trotzdem ich aus

Leibeskräften in mein H orn  stieß, kam keine 
A ntw ort. Je tzt ging ich nach der entgegengesetzten 
S e ite  hinab, hoffend, dort einen Schützen 
erblasen zu können, trotzdem ich aber beinahe 
eine V iertelstunde blies und pfiff, kam Niem and, 
endlich schoß ich zweimal, daun noch einmal, 
jetzt kam doch ein H ornist, der mich abh o lte ; 
zum ersten M a l  in dieser G egend, hätte ich 
vielleicht einen halben T ag  da herum irren können, 
ohne mein Z ie l zu erreichen. E s  ist doch 
gut, wenn m an auf der Hirschjagd ein 
G ew ehr m it sich fü h rt!

W. W. Kutschenreiter.

Der Uumahirsch.
D r .  B o la u  hielt jüngst in H am b u rg  1 kastanienbraun, stellenweis beinahe schw arz; im 

über den Jsubrahirsch  einen V o rtrag , dem j S o m m er verschwindet sie fast völlig.
w ir Folgendes entnehm en:

Am  3 0 . Novem ber 1 8 7 6  kamen im 
hiesigen Zoologischen G a rten  zwei P a a r  
Hirsche aus dem A m urlandc in O stsibirien 
an. S ie  w aren ein Geschenk des C onsuls in 
Nikolajewsk H errn  Geheim . C om m erzienrath 
F r . A ug. Lühdorf und stammten aus T ra n s -  
baikalien, wo sie wahrscheinlich durch V e r
m ittelung nom adisirendcr Tunguscn in  den 
Bureatischeu S te p p en  der nördlichen M a n d 
schurei eingcfangen w aren. Durch längere 
B eobachtung der Hirsche im  G a rten  bin ich 
in den S ta n d  gesetzt, die systematische S te llu n g  
unserer neuen G äste zu bestimmen. Ich  
habe dieselben nach H errn  Lühdorf wissen
schaftlich b e n an n t; ih r einheimischer N am e 
ist nach der M itth e ilu n g  des G eb ers  J s u -  
brahirsch.

D e r Isnbrah irsch  steht zwischen dein 
Europäischen Edelhirsch, Ooi-vnu 6.1nplin8 1^., 
und dem Nordamerikanischen W ap iti, O e rv u s 
CNNack6 0 8 1 8  LiÜ88. I n  der S tä rk e  gleicht er 
mehr diesem, in der G ew eihbildung mehr 
jenem. S e in  H a a r  ist im W in ter b rä u n 
lichgrau, im S o m m er lich tbraun; die Kehle 
hat einen schmalen, weißlichen M itte ls trc if ; 
die Unterlippe ist weißlich m it drei schwarzen 
Flecken, einem kleinen m ittleren und je einem 
größeren auf jeder S e ite . D ie  kräftige M äh n e  
ähnelt der des W a p i t i ; sic ist dunkel-

D ie  Lichter des Isu b rah w ild es sind kleiner 
a ls  die des E delw ildes; der W edel ist sehr 
viel kürzer a ls  bei diesem und dem W a p iti;  
er ha t beim Hirsch n u r zwei D r it te l  der 
absoluten Länge des W edels vom Edelhirsch; 
relativ  ist er also noch kürzer, da der J s u 
brahirsch stärker a ls  unser Edelhirsch ist; 
er läß t beim T h ie r das Feuchtblatt völlig frei.

D a s  Sch ild  ist sehr ausgedehnt; es 
reicht, wie beim W a p it i,  weit über die 
B a sis  des W edels hinauf und ist bei dem 
einen Hirsch fuchsig, bei dem andern sowie 
den T hieren  und K älbern  dagegen Heller, 
b is strohgelb; ein dunkler S a u m , der weit 
nach unten an den H in terläufen  verläuft, 
faß t es ein. D e r  K opf ist beim T h ie r etw as 
gestreckter a ls  beim Hirsch. D a s  sehr schön 
ausgebildete, m ir von H e rrn  Lühdorf aus 
O stsibirien direct zugesandte Geweih (welches 
im O rig in a l-T e x t abgebildet ist) ha t sehr- 
nahe zusammenstehende A ug- uud Eissprossen 
und eine M ittelfprosse. W ährend die S ta n g e  
dann in  einem regelm äßigen B ogen nach 
oben verläuft und die Spitze bildet, zweigt 
sich von ih r ein kräftiges, hinteres Ende ab, 
das eine nochmalige T heilung  eingeht. D a s  
Geweih ist namentlich an den S te llen , 
wo E nden abzweigen, abgeplattet und erinnert 
daher e tw as an das von B lan fo rt in den 
P .  Z . S .  1 8 7 5  p . 9 3 8  beschriebene und ab-
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gebildete Geweih von O erv u s ecm tsp llanus. 
D ie  Höhe unseres Jsubrah irsches ist 1 .4 2  m .

0 . liitilläortii unterscheidet sich von 0 . 

e ln x b u s  I ,.  durch seine viel bedeutendere 
S tä rk e , das größere S ch ild , den kürzeren 
W edel und die G ew eihbildung. Oervus 
eanaäensw Lriss. stimmt m it 0 .  Ickillckortii 
in  der Körperstärke und der A usdehnung des 
Sch ildes überein, dagegen nicht im G eweih, das 
bei jenem stärker ist und dessen S ta n g e n  weit 
von einander stehen. D ie  S tim m e  des I s u -  
brahirsches gleicht m ehr der des W ap iti a ls  
der des Edelhirsches.

V on O srvuo  N a r a l  weicht unser
Hirsches ab in der Kürze des W edels und 
der bedeutenderen Entwickelung des Sch ildes, 
das hier viel weiter auf den Rücken h inauf
reicht; dann ist die B ild u n g  des Geweihes 
verschieden, wie ein Vergleich unseres H olz
schnittes m it der von S c la te r  gegebenen 
A bbildung T ran sac t. Z .  S .  V I I ,  x. 3 3 8  
und ebenda t .  2 9  erkennen läß t und über
dies ist 0 .  N a rn I  im S o m m er gefleckt, 

L 3 i0V 6i6^ illeimAoi'iv t. 3 9 . W a s  
Oervus x an tü o p ^ A n s N . Lä>v. anlangt, 
so verm uthet S c la te r  in seiner vortrefflichen 
A rbeit „O n  e e r ta in  L peeies o !  O s e i"  
in den T ran sac t. Z .  S .  V I I ,  x . 3 4 2 , der

im O sten S ib ir ie n s  vorkommende Hirsch sei 
0 .  xan tüop^A U 8; und auch U ilu s - iL ä v a rZ s  
h ä lt, ü,66Üsre1i63 p o u r  8 6 rv ir ä. l 'L i s to i r s  
n a tu r s l l s  cks8 N am m ik sres , p . 1 8 1 , t. 2 1 , 
den von Schrenk, Reisen und Forschungen 
im A m urlande I ,  x . 1 7 0  erw ähnten Hirsch 
fü r diese A rt. In fo lg e  davon glaubte auch 
ich anfangs unseren Jsubrahirsch fü r 0 .  
x n n tbop^A uo  halten zu sollen. Derselbe 
stimmt namentlich in  dem Umfange des 
Sch ildes vortrefflich m it ihm ü b erein ; ich 
überzeugte mich aber doch bald von der U n 
richtigkeit dieser Annahm e.

0 .  xa,ntbc»p^AU8 ist namentlich bedeutend 
geringer a ls  0 .  Im llä o rü i;  er m ißt n u r 1 .0 5  m . 
Höhe, gegen 1 .4 2  m . beim Jsubrahirsch . 
S e in  Schädel ha t eine Länge von n u r 0 .3 8 2  m . 
gegen 0 .4 2 0  bei unserem H irsch; dann ist 
er langw edeliger und seine T h ränengruben  
sollen kleiner sein a ls  die von 0 .  «lapllem, 
während die vom Jsubrahirsch  etwa denen 
vom Edelhirsch gleichen.

E iner unserer beiden alten Isubrahirsche 
ist leider im Herbste 1 8 7 9  eingegangen und 
im  hiesigen naturhistorischen M useum  au f
gestellt worden. D ie  K älber, deren b islang  
4  gesetzt wurden, sind ähnlich wie die des 
Edelhirsches und W ap itis  gefleckt.

Adolf Rerger.
Unseren Lesern ist der M a n n , dessen 

N am e diesen Aufsatz schmückt, seit langer 
Z e it geläufig; hat der emsige G elehrte, der 
ihn träg t, doch auch u n s seit vielen J a h re n  
m it einer Reihe von geschichtlichen Aufsätzen 
über jagdliche Them en, die wohl gesammelt 
einen stattlichen B an d  füllen würden, e rfreu t; 
w ir genügen nun  heute einer Pflicht der 
Dankbarkeit, wenn w ir den E h ren tag , welchen 
unser verehrter M ita rb e ite r  am 1. d. M .  
verlebte, m it einigen Gedächtnißzeilen, die 
seinem umfassenden Wissen und seinem liebens
würdigen Wesen gelten, nach unseren K räften  
feiern.

Am 1. d. M . beging der fürstlich 
Schwarzenbcrg'sche Archivs - D irec to r Adolf

F ran z  B e r g e r  in W ien sein fünfzig
jäh riges D ien stju b iläu m ; und er gedachte es 
in  seiner Bescheidenheit in  aller S t i l le  zu 
feiern, aber es ging das nicht an, denn N ah  
und F e rn  hatte er sich V erehrer und Freunde 
erworben, von N ah  und F e rn  kamen G äste 
und W ünsche. I n  seinem bescheidenen Archiv - 
stuhle empfing der stille G elehrte, der nicht 
müde w ird, dem fortw ährend an ihn gestellten 
Ansinnen um  Z u fü h ru n g  von historischen 
D a ten  zu genügen, diese Wünsche m it freund
lichem Lächeln im  Antlitze, m it wohlwollenden 
Blicken der blauen unter der B rille  g län 
zenden Augen.

S e in  D ienstherr sendete ihm  W ünsche, 
ebenso einzelne C apacitä ten  der Wissenschaft,
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ja  ganze C o rp o ra tio u en ; so findet sich auf 
der ersten S e ite  in der 7. d iesjährigen N um m er 
des C orrespondenzblattes der deutschen Archive 
(W eim ar) von zierlicher R andeinfassung u m 
geben, nachstehender Glückwunsch:

„Z u m  fünfzigjährigen D ienstjubilüum  des 
H errn  Archiv D irec to r Adolf B erg er in 
W ien.

W enn eine A nzahl archivalischer Genossen 
Ih n e n , verehrter H e rr  A rch iv -D irec to r, zu 
dem Fest- und E hren tage des 1. November, 
an dem sie vor fünfzig J a h re n  I h r e  frische 
jugendliche K ra f t dem Archivberufe und in 
unw andelbarer T reue und Ergebenheit Ih re m  
Erlauchten  Fürstenhause gewidmet haben, die 
herzlichsten Glückwünsche darbring t, so wollen 
S ie  insbesondere erwägen, daß es das erste 
M a l  im archivalischen B eru fsleben  is t, wo 
sich Gleichgesinnte zusammenfinden, nin ihren 
besten Segensw ünschen auf diesem W ege den 
vollsten Ausdruck zu geben. J e  tiefer w ir 
empfinden, daß diese V ereinsam ung der 
Berufsgenossen auch bei dieser Gelegenheit 
sich a ls  eine schwerwiegende Thatsache er
w eist, um  so zuversichtlicher leben w ir der 
H offnung, daß S ie ,  verehrter H e rr J u b i la r ,  
den Ausdruck unserer Segensw ünsche nicht 
nach der Z a h l  D erer, die sie bringen, son
dern nach der Inn igkeit, m it der sie darge
bracht, bemessen wollen. —  U ns liegt das, 
w as S ie  theils unter schwerem R ingen  ge
w o llt,  erstrebt und erreicht h ab en , in  dem 
G ange  I h r e s  B e ru fsleb en s klar vor den 
A ugen; w ir vermögen zu beurtheilen , daß 
treues W ollen m it ernster A rbeit stets ver
bunden w ar, welche S ie  tüchtig gemacht auf 
allen G ebieten einer Lebensthätigkeit, die I h r  
B e ru f in  vollendeter Weise erfordert hat. 
G o tt  erhalte S ie  Ih re m  E rlauchten F ürsten
h a u se , für dessen W ohl S ie  I h r e  fünfzig
jährige segensreiche Thätigkeit in unw andel
barer treuer G esinnung entfaltet, und u n s , 
die w ir S ie  auf den weiter und ferner lie
genden Gebieten des W issens und Schaffens

schätzen gelernt haben, fü r die noch weit vor 
u n s liegenden T age.

I n  treuer V erehrung 
E ine Anzahl deutscher Collegen."

W ie sehr aber der J u b i la r  diese A ner
kennung verdient, ergibt sich w ohl schon aus 
der nachfolgenden übersichtlichen Z usam m en
stellung der wichtigsten D a ten  aus dem 
Lebensgauge B e rg e r 's , die den B ew eis liefern, 
daß er von der ersten Ju g en d  an u n er
müdlich thätig  w a r im  Dienste der W issen
schaft. B erger ist am 1 4 . Novem ber 1 8 1 3  in  
W odniau  geboren; nach V ollendung seiner 
S tu d ie n  wurde er bei dem fürstlich S ch w ar- 
zenberg'schen Archiv zu W ittin g au  angestellt, 
wo er a ls  B eam ter an der systematischen 
B earb e itu n g  der historischen A btheilung des
selben theilnahm . D er erste, welcher den 
jungen M a n n  zu geschichtlichen Quellenstudien 
an reg te , w a r der berühmte tschechische G e
schichtschreiber Pa lacky , der wiederholt zum 
B ehufe der Forschungen zu seiner Geschichte 
-Böhm ens in W ittin g au  verweilte. Auch a ls  
PoL t w ar B e rg er thätig  und der bekannte 
Schriftsteller T heodor Hell (H ofrath  W inkler) 
nahm  manche seiner poetischen Arbeiten in 
die „D resd n er Abendzeitung" auf. Nach und 
nach tr a t  B e rg er m it anderen ausländischen 
B lä tte rn , und zw ar m it dem „ S tu ttg a r te r  
M o rg en - und K u n s tb la tts"  der „A ugsburger 
Allgemeinen Z e itu n g " , den „ B lä tte rn  für- 
literarische U nterhaltung" von Brockhaus und 
endlich fü r längere D a u e r m it der „Leipziger 
J llu s tr ir te n  Z eitu n g "  in  V erb indung; fü r das 
letztgenannte B la t t  schrieb er in früheren 
J a h re n  die politische Wochenschau und seit 
1 8 4 3  eine R eihe historischer und beschreibender 
Artikel, unter denen „D ie  W iener In d u s tr ie 
ausstellung 1 8 4 b "  und „D ie  ethnographischen 
Skizzen über D a lm a tien "  besonders angeführt 
werden mögen.

G rößere  geschichtliche, biographische und 
kritische Aufsätze erschienen überdies auch noch 
in der „W iener Z eitu n g ,"  in A. S ch m id t's
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„Oesterreichische B lä t te r  fü r L iteratu r und 
K unst,"  im „S o ld a ten freu n d "  und in  der 
„österreichischen N eichszeitung"; auch b e te ilig te  
sich B erg er an den kalobiotischrn B e ib lä tte rn  
zu G la sc r 's  „O st und W est." W ir  nennen 
von einzelnen wichtigen Aufsätzen n u r : „E ine 
gemeinsame deutsche F lag g e ,"  au s O r ig in a l
quellen geschöpft im M ilitä rkalender 1 8 5 1 , 
„ E in  M a n n  au s dem Volke" (K lieber's 
Leben im  Volkskalender erzählt). U m fang
reichere Arbeiten sind „Felix F ürs t zu S chw arzen
berg, k. k. M in isterpräsiden t u. s. w ., ein 
biographisches D enkm al," Leipzig 1 8 5 3 ;  
„ E in  w ahres W o rt an alle, die w a h r
haft frei sein w o llen ,"  1 8 4 8 . E ine 
S e r ie  von B io g ra p h ie n : „F ürst C a r l  zu 
Schw arzenberg und die K rieger aus seinem 
H ause" (S te ff le n r 's  M ilitä r-Z e itsch rift 1 8 6 3 ) ; 
„ D a s  Fürs ten h au s Schw arzenberg und dessen 
Besitzstand" (Oesterrcichische R evue 1 8 6 6 ) ;  
„Fcldm arschall E dm und Schw arzenberg" 
(M ilitä r-Z e itsch rift von S tc ffle u r 1 8 7 3 ) ;  
„D ie  Archive des fürstlichen H auses Schw arzen
berg ," B e iträge  zur Geschichte und S ta tistik . 
1 8 7 3 .

D ie  B e iträg e  B e rg e rs  zu den M itth e i
lungen deö „V ereines fü r Geschichte und 
A lterthum  in H ohcnzollcrn," sowie zu dem 
„Archiv des historischen V ereines von U nter- 
franken und Aschaffcnburg," besonders aber 
zu den M itthe ilungen  des „V ereines für 
Geschichte der Deutschen in  B öhm en" sind 
a ls  hochernste historische Arbeiten ganz be
sonders hervorzuheben; fü r die letztgenannten 
M itthe ilungen  ist soeben ein längerer Aufsatz 
über die Leidensgeschichte des B öhm erw aldes 
un ter der Presse. Auch die von Löher in 
M ünchen herausgegebene „Archivalische Z e i t 
schrift" und das „C orrcspondenzblatt der 
deutschen Archive," red ig irt von D r .  E . und 
H . B n rkhard t in  W eim ar, brachte Arbeiten 
von B erger. D a s  heraldisch-genealogische 
Jah rb u ch  „A dler" in W ien wird in  seinem 
in V orbereitung  begriffenen B an d e  einen 
größeren Aufsatz des J u b i la r s  über die

historische Entwicklung des Schw arzcnbcrg- 
schen S tam m w ap p en s  enthalten.

Aber nicht b los für seine eigenen A r
beiten w ar B erger a ls  Forscher th ä tig ; er 
hat unzählige M a le  archivalischen, historischen 
und knnstgcschichtlichen Arbeiten durch selbst
lose Ü berlassung  der Früchte seines Forscher- 
fleißes auf die B eine geholfen ; sa er hat 
durch gelegentliche M itthe ilungen , m it denen 
er in  seinen stets anregenden Gesprächen 
n iem als kargt, zu werthvollen geschichtlichen 
A rbeiten den ersten Anstoß gegeben.

E s  ist begreiflich, daß ein M a n n , dem 
neben einem gründlichen historischen Wissen 
ein so ausgebreitetes archivalisches M a te r ia l  
zu Gebote stand, nicht bloß a ls  Schriftsteller 
anregend und befruchtend w irkte; er lieh 
seine M itw irkung  in  selbstlosester Weise, 
auch wenn cs sich um  G rü n d u n g  wissen
schaftlicher Vereine, um  Jnsceuesetzung histo- 
rischerAusstellungen handelte; so betheiligte sich 
B erg er eifrig an der G rü n d u n g  des W iener 
A lterthum svereineS ; zu dem von F . S to h l  
geschaffenen, im B uch- und K unsthandel nicht 
erschienenen Prachtwerke „Schw arzenberg'scher 
A hnensaal," ist das biographisch-historische 
M a te r ia l  die Frucht der Forschungen und 
S tu d ie n  B e rg e r 's ,  bei der Jnsceuesetzung der 
archivalischen A usstellung im großen S a a le  
des P a la is  auf dem Rennw ege w ar er her
vorragend th ä tig ;  ebenso förderte er das 
G elingen der historischen Ausstellung der 
Academie im  J a h r e  1 8 7 7  und der heraldisch
genelogischen Ausstellung im österreichischen 
M useum  fü r Kunstgewerbe.

D ie  poetischen Arbeiten B e rg e r 's  sind in 
belletristischen Zeitschriften und Taschenbüchern 
zerstreut.

D e r  J u b i la r  ist nun  im  6 7 . Lebens
jahre geistig und körperlich so frisch, daß die 
W elt w ohl noch manches belehrende und 
anregende W erk seiner Feder zu erw arten 
ha t. B erger ist Ehrenm itglied des „historischen 
A lterthum svereines in  Hohenzollern" und
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des „historischen V ereines von U nterfranken 
und Aschaffenburg" ; correspondirendes M i t 
glied des „historischen V ereines für S te ie r 
m ark " , ordentliches M itg lied  des „A lte r
thum svereines in W ie n " , des „V ereines für

Geschichte der Deutschen in  B öhm en" und des 
„historischen V ereines von O berbeuern". An 
Auszeichnungen wurden ihm zu T heil das 
R itterkreuz des F ran z  Jo se fs -O rd e n s  und das 
Ehrenkreuz des hohenzoller'schcn H au so rd cn s.

(Eingesendet.)
W r.-N eu stad t, am 6 . N ov. 1 8 8 0 .

H e r r  R e d a c t e u r !
B e i der dem H errn  Ia b u re k  in  W ien 

gehörigen Feldjagd wurde am  2 8 . O ctober 
l. I .  in  Ebreichsdors ein Hase erlegt, der 
a ls  A bnorm itä t im  Besitze von zwei voll
ständig ausgewachsenen B lu m en  w ar. V on 
diesen hinter einander gegen den Rücken zu 
liegenden B lum en  w ar die äußere ganz norm al, 
von gewöhnlicher F ärb u n g  und m it einer 
R übe  versehen. D ie  innere, etw as längere 
B lu m e zeigte eine durchwegs m ehr b laugraue 
F ä rb u n g ; es fehlte ih r die R ü b e , und w ar 
statt dieser n u r eine schwache S eh n e  fühlbar.

O h n e  daß dieser Umstand von S e ite  des 
R ev ie rjäg ers w ahrgenom m en worden sein mag, 
gelangte der Hase durch Ankauf zufällig in 
den Besitz m eines F re u n d e s , H errn  O tto  
R itte r  von Hoeffern, k. k. R e se rv e -O b e r-  
lientenant und Cassier der Liesinger B rau ere i 
in  B ad en  bei W ien.

A ls eifriger Leser I h r e s  sehr geschätzten 
Fachblattes erlaube ich m ir fü r den F a ll die 
Aufmerksamkeit auf diese abnorm e Erscheinung 
höflichst zu lenken, a ls  dieselbe, —  wenn 
auch nicht von B elang , der S e lten h e it wegen 
fü r Fachm änner doch nicht ganz ohne I n t e r 
esse sein dürfte.

Letzterenfalls würde der genannte Besitzer- 
gewiß n u r gerne bereit sein, den B a lg * )  
über V erlangen zu einer eventuellen näheren 
Untersuchung der löbl. R edaction  zuzustellen.

*) Das wäre ein interessanter Beitrag zur 
Sammlung des n. öst. Jagdschutzvereines, die schon 
manches werthvolle Stück enthält.

E s  hat die E hre  m it aller Hochachtung 
sich zu zeichnen, a ls  der löblichen R edaction  
ergebenster

Kart M'aschkc,
Oblt. des 10. Art.̂ Rgt.

H e r r  R e d a c t e u r !
S o n n ta g , den 3 1 . O ctober, N achm ittags 

4  Uhr, a ls  ich m it dem Vorstehhunde in 
einem h a rt an der O bcrgänscrndorfcr Grenze 
gelegenen W ald theile  nach Fasanen suchte, 
stand der H und bei einem Wachholderbuschc 
fest vor. Ic h  vermuthete daselbst ein K a 
ninchen, und hieß den H und einspringen, 
doch er w ar nicht zu bewegen dies zu thun, 
daher ich mich bis auf 5  S ch ritte  näherte, 
und daselbst einen großen Katzenkopf m it 
funkelnden Lichtern bemerkte. Ich  schoß die 
Katze ans den K opf und C aro  brachte unr
eine riesige gelbbraune Katze m it dichter 
buschiger R u the, welche ich sogleich a ls  eine 
echte Wildkatze erkannte.

Besagte Wildkatze ist ein Weibchen und 
wiegt 1 3 '^  P fu n d  W iener Gewicht, nach 
den Zitzen zu urtheilen  ha t selbe Heuer keine 
Ju n g e n  gehabt.

Z u  H ause angelangt suchte ich sogleich 
meine u a tn r-  und jagdwissenschaftlichen Werke 
hervor, um  über die Echtheit der besagten 
Katze in 's  R eine zu kommen, und es ist fest
gestellt, daß die Katze eine echte Wildkatze ist, 
welche wahrscheinlich aus U ngarn  von den 
K arpathen , welche von hier aber ziemlich 
entfernt liegen, eingewechselt ist.

Z osef Z eith  ammer,
Gutsverwalter in Karnabrnun, 

Post Wetzleinsdorf.
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Mannigfaltiges.
(Jagden - e s  Kronprinzen.) D ie  Jag d en  

des K ronprinzen, welche seit 3 . d. in  der 
Gegend von F uttak  stattfanden, boten sehr 
viele interessante M om ente . Am 3. d. w ar 
Adlerjagd im Cscrevicer R evier und wurden 
K ön igs- und S ee-A d ler, sowie auch K u tten 
geier erlegt. Am 4 . und 5 . d. fanden im 
Nestiner R evier W olfsjagden  sta tt; am 4 . d. 
w urden vier W ölfe angeschossen, von welchen 
einer sofort gefunden w u rde; die anderen, 
ebenfalls stark angeschossen, dürsten noch au f
gefunden werden. Am 6. d. fuhr der K ro n 
prinz sam mt B egleitung  über Fu ttak  (B arcser 
C om itat) auf die P u s z ta  A lp ar zur T rap p e n 
jagd. S o w o h l der K ronprinz wie auch die 
anderen H erren  kamen wiederholt zum Schusse, 
zwei T rap p en  fielen, zwei andere wurden 
stark angeschossen. N achm ittags kehrten die 
Herrschaften nach F uttak  zurück, um  ans dem 
Schiffe zu übernachten. A bends w ar der 
O r t  sehr schön illum in irt und die F eu e r
wehr der B ü rg crg ard c  ausgerückt. Am
7. d. ist der K ronprinz von Futtak  abgereist 
und am 8 . d. m it einem S ep ara t-H o fzn g e  
in M a rm o ro s -S z ig c t angelangt. I n  ferner 
B egleitung befanden sich G roßherzog F e rd i
nand von T o scan a , P rin z  Leopold in B ay ern , 
G ra f  B onibelles, G ra f  O tto  Chotck, G ra f  
Wilczck und M a jo r  B akalovics. S chon  an 
diesem T age wohnte der K ronprinz  einer 
B ären jagd  bei. D a s  T reiben fand in dem 
S tro m in erth eile  des K uzithales am Lonkaer 
H otter statt. D ie  J a g d  w ar nicht crgebniß- 
reich, denn drei B ü ren  w aren in der vorher
gehenden N acht in ein anderes R evier gewech
selt, während drei andere, d a run ter ein sehr 
starker, die Schützenreihc durchbrachen. D ie  
D a u e r der Ja g d e n  des K ronprinzen ist auf 
drei Wochen festgesetzt und er trifft am 2 1 . d. 
zu den Parforcejagden  in G ödöllö ein.

(H o fra th  W ilhelm  von H am m , 1) Am
8. d. M .  um  halb 5  U hr N achm ittags ist 
hier H ofra th  W ilhelm  von H am m  von einem 
Herzschläge getroffen plötzlich gestorben. W ir 
verlieren an ihm einen unserer ausgezeich
netsten M ita rb e ite r , welcher u n s im Laufe 
der letzten J a h re  wiederholt B e iträge  zuführte, 
die in allen Fachkreisen m it lebhaftester T h e il
nahme gelesen w urden. H am m  w ar am
5 . J a n u a r  1 8 2 0  in D arm stad l geboren. E r  
hatte sich zuerst der praktischen Landwirthschaft

gewidmet, w orauf er die landwirthschaftliche 
Akademie Hohenheim  und später die U niver
sität G ießen bezog, woselbst er un ter der 
Leitung des genialen L ieb ig . zur K enntniß 
jener großen Gesetze geführt wurde, denen 
die Landwirthschaft seit einem M enschenalter 
eine förmliche Um wandlung verdankt. S chon  
im J a h r e  1 8 4 3  wurde er aus dem S c h ü le r- 
kreise Liebig's a ls  Lehrer der Chemie und 
Landwirthschaft des von E m anucl v. Fellen- 
berg gegründeten landw irtschaftlichen  I n s t i 
tu ts  zu H ofw yl bei B e rn  berufen, nach dessen 
Tode er daun zum D irecto r der Ackerbau
schule R ü t l i  bei B e rn  ernannt wurde. I m  
J a h r e  1 8 4 6  wendete sich H am m  einem 
größeren W irkungskreise in Leipzig zu, wo 
er durch 12  J a h r e  einer der rührigsten V e r
tre ter des landw irtschaftlichen  Fortschrittes 
in Deutschland w ar. A ls R edacteur und 
späterer E igenthüm er der Agronomischen 
Z eitu n g  reichte sein E influß  weit hin, v e r
breitete er die Grundsätze L iebig's und die 
Bekanntschaft m it den neuesten Fortschritten 
in  der Landwirthschaft. E rfü llt von der 
Wichtigkeit des Einflusses, welchen die neu 
erfundene« landwirthschaftkichen M aschinen 
E n g lan d s auf die weitere Entwicklung der 
B oden -P ro d u c tio n  haben m u ß te n / f a ß te  er 
schon 1 8 5 1  den P la n , diese In d u s tr ie  nach 
Deutschland zu verpflanzen, und gründete 
daselbst eine Fabrik  fü r landwirthschaftliche 
M aschinen und Geräthschasten in Leipzig, 
während gleichzeitig der steigende E influß  seiner 
Persönlichkeit ihm das M a n d a t in die säch
sische K am m er verschaffte. Nachdem auch er 
indessen erfahren, daß m an m it den g röß
ten W ohlthaten  zuweilen einem Volke 
auch zu früh kommen kann, und nachdem 
er einen großen T heil seines V erm ögens in 
der erdrückenden C oncurrenz m it den eng
lischen landwirthschaftlichen M aschinen einge
büßt, sah er sich genöthigt, auf das U n ter
nehmen zu verzichten, und nahm  1 8 6 7  den 
R u f a ls  M in iste ria lra th  im österreichischen 
M inisterium  für H andel und Volksw irthschaft 
an, w orauf er 1 8 6 8  in s  Ackerbauministerium 
ü b ertra t, wo er durch seine bedeutende P e r 
sönlichkeit und durch sein ausgedehntes Wissen 
sofort den wohlthätigsten E influß  übte. H am m  
w ar a ls  Schriftsteller von einer w ahrhaft 
erstaunlichen F ruchtbarkeit, sein „W einbuch" 
ist w ahrhaft ein Volksbuch geworden. A ls  
w ir jüngst bei Gelegenheit der H o lu b -V o r
lesung im C lub der Land- und V olksw irthe
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zusamm entrafen, bewunderten w ir die kräftige 
und lebensfrische Erscheinung des sechzig
jährigen  M a n n e s  und g ra tu lirten  ihm  dazu ; 
er aber sagte: „ Ich  weiß das besser, m ir
geht es schlecht." Leider hat er Recht behalten. 
Am  M ittw och den 1 0 . d. N achm ittags um  halb 
drei U hr fand das Leichenbegängniß des a u s 
gezeichneten M a n n e s  statt. I m  T rauerhause 
(W ähringerstraße N r . 1) und vor demselben 
versammelten sich eine halbe S tu n d e  vor 
B eg in n  der Leichenfeier die Leidtragenden. I n  
V ertre tung  der R egierung w ar der Ackerbau
m inister G ra f  Falkenhayn m it dem S e c tio n s- 
chef R itte r  von W eber erschienen. G ra f  
Falkenhayn, der sich in s  T rauergem ach begab, 
drückte den H interbliebenen sein Beileid über 
den schweren V erlust, den sie und auch der 
S t a a t  erlitten, au s. U nter den Anwesenden 
bemerkte m an ferner den Sectionsches B a ro n  
M it is ,  die R eichsrathsabgeordneten  D r .  K u- 
ran d a  und G ra f  C hristian  K insky, den G ra fen  
A ttem s, den Präsidenten  des Jo u rn a lis ten - 
und Schriftstellervereines „C oncord ia," H errn  
J o h .  N ordm ann, den R edacteur und V erleger 
der „ I a g d - Z tg . ,"  zahlreiche V ertre ter anderer 
B lä tte r , die D epartem entsvorstände und den 
Beam tenkörper des Ackerbauministeriums, sowie 
viele M itg lieder der landwirthschaftlichen Gesell
schaften. Um halb drei U hr fand sich der 
P a s to r H e r r '  Form ey im  T rauerhause ein 
und hielt am S a rg e  eine kurze Leichenrede, 
nach welcher der S a r g  von Bediensteten der 
L n tre x rm s  auf den m it vier Pferden  be
spannten Leichenwagen gebracht wurde. D e r 
S a r g ,  sowie der T rauerw agen  w aren m it 
zahlreichen frischen K ränzen bedeckt. D a ru n te r  
befanden sich die von den B eam ten des 
Ackerbauministeriums, vom Ackerbauministe
rium , vom G ra fen  H ieronym us M an n sfe ld , 
dem Jo u rn a lis ten - und Schriftstellcrverein 
„C oncord ia," den M itg lied ern  der R ed . der 
„N . F r .  P . "  und der Hochschule fü r B oden
cu ltu r gewidmeten. Um drei U hr setzte sich 
der T rauerzug  nach W eidlingau in B ew egung. 
Auf dem dortige» O rtsfried h o fe  wurde die 
Leiche dann im  eigenen G rab e  zur R uhe 
gebettet. —  Am  D o n n e rs tag  den 1 1 . d. fand 
im C lub der Land- und Forstw irthe zum 
Andenken des nun Heimgegangenen G rü n d e rs  
und Vicepräsidenten des C lu b s eine G edächt
nißfeier statt, welche zahlreich besucht w ar. 
V on den Gedächtnißreden sind hervorzuheben 
jene des P räsidenten  des C lu b s, des G rafen  
C hristian  K insky, der in  seiner bekannten ge-

m üthvollen, echt österreichischen Weise die 
großen Verdienste des Verstorbenen um  die 
Landwirthschaft, insbesondere um  die die B e 
gründung des C lu b 's  hervorhob und schließlich 
die V ersam m lung ersuchte zum Zeichen des 
B eile ids sich von den S itzen  zu erheben. D r .  
Wich gab sodann eine erschöpfende D arstellung 
der an unablässiger Arbeit und segensvollem 
W irken so reichen Laufbahn H am m 's und er
zählte eine Episode aus dem Leben des V e r
ewigten, welche w ohl den meisten der A n
wesenden neu w a r : H am m  hatte nämlich im 
J a h r e  1 8 4 8  die Freiw illigen an s Leipzig nach 
S ch lesw ig-H olstein  geführt, dort an m ehreren 
Gefechten theilgenommen und sich den O ffic ie rs- 
ran g  und das Ehrenkrcuz erworben. Auch 
die Thatsache, daß H am m  über seinen Wunsch 
in der O ffic ie rsun ifo rm  begraben wurde, w ar 
b isher nicht bekannt. R edacteur Hitschmann 
trug  ein geistvolles und form vollendetes G e 
dicht H am m 's  „D er P flu g "  vor und der 
P räsiden t der C oncordia Jo h a n n e s  N ordm aun 
hielt eine tiefempfundene Gcdächtnißrede, in 
welcher er, nachdem er auf den zwischen ihm und 
dem u n s nun entrissenen ausgezeichneten M a n n e  
J a h re  langen innigen Verkehr hinw ies, sag te : 
D ie  Nachricht seines Ablebens hat mich tief er
schüttert, ab erstem  ar fü r mich nicht üb errasch end. 
Ic h  hatte seit J a h r  und T ag  die t r a u 
rige Ueberzeugung, daß er m ir bald entrissen 
werden w ird. A ls ich ihn im vorigen S o m 
m er in  F ah ren  (T iro l) besuchte, wollte er 
m ir nach einigen glücklich verlebten S tu n d e n  
das G eleite zur S ta t io n  geben, kehrte jedoch 
auf halbem  W ege u m , und schon dam als 
schied ich von einem S te rb en d en . Ic h  habe 
in  m einem langen Leben eine eigenthümliche 
W ahrnehm ung bezüglich der M enschen, m it 
denen es a n 's  S te rb e n  g eh t, gemacht, ich 
gewahrte imm er ganz seltsame Todesanzeichen. 
F rau en  pflegen vor ihrem  Ableben reiche 
T oilette-E inkäufe zu machen; F reunde der 
N a tu r  tragen  sich m it Reiseprojekten und 
Bergbesteigungen, und Schriftsteller arbeiten 
kurz vor ihrem  Tode m it athemloser Hast. 
D a s  Letztere w ar bei unserem Freunde 
H am m  der F a ll. E r  faßte sozusagen m it 
beiden H änden die Feder a n , um  das letzte 
Aufflackern, die letzten O ffenbarungen  seines 
G eistes festzuhalten." N ordm ann schloß m it 
den W o rte n : „Eigentlich möchte ich —  es
ist dies zw ar nicht christliche W eise —  m it 
einem G lase  W ein in der H and schließen. 
I m  Buche der B ücher, in der B ib e l , gibt
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es einen V e r s :  „D em  T rau rig en  gebt
W e i n !" W ir  aber sind tra u r ig  über den 
V erlust unseres unersetzlichen F reundes, und 
ich möchte dieses G la s  a ls  L ibation ergrei
fen, auf unseren unersetzlichen F r e u n d , den 
Verfasser des köstlichen „W einbuches". —  
M i t  dieser Rede schloß die Gedenkfeier in  
w ürdiger W eise.

(Jag-schutzverein .) A uf A nregung S r .  
k. und k. H oheit des durchlauchtigsten H errn  
Erzherzogs Ferd inand , G roßherzog von T o s 
cana, ha t sich in  S a lz b u rg  ein V erein  zum 
Schutze der J a g d  und Fischerei für das 
K ro n lan d  S a lz b u rg  gebildet. D ie  Gesellschaft 
constituirte sich am 2 7 . v. M . und wählte 
H errn  G ra fen  Heinrich T h u n  zum Vorstande 
und H errn  B a ro n  August S chw arz  zum 
V orstan d -S te llv ertre te r.

(K önigs, preußische H osjagd.) O fficieller 
R a p p o rt über die am S o n n ab en d , den 6. d., 
in  der Schorfhcide stattgehabte H ofjagd. E s  
wurde zunächst ein b irnen fö rm iges, in der 
Spitze am Kaiserstande m it Netzen versicher
tes Lappsagen auf Hirsche im Ja g e n  9  A. B . 
der O berförsterei G rim nitz (O berförster v. 
Hövell) abgehalten , an welchem n u r S e .  
M a jes tä t der K aiser und K önig, S e .  kaiserl. 
H oheit der G ro ßfü rst W lad im ir von R u ß 
land , I I .  kk. H H . der G roßherzog von 
M ecklenburg-Schw erin , die P rinzen  C a r l  und 
Friedrich C a r l  von P re u ß e n , P r in z  August 
von W ü rttem b erg , so wie der Hofm arschall 
G ra f  Perponcher, der F lü g e lad ju tan t vom 
D ienst G en era l a  la  su i te  G ra f  Lehndorff 
und die A djutanten  der fremden Fürstlich
keiten T h eil nahm en. D ie  Strecke dieses 
L apptreibens erbrachte nach zweistündigem 
Ja g e n  3 5  Hirsche, 21  S tück R othw ild  und 
5  S tück D am w ild . Inzw ischen w aren die 
au s B e rlin  und der Nachbarschaft fü r 's  
zweite Ja g e n  befohlenen G äste, der regierende 
G r a f  zu S to lb erg -W ern ig ero d e , F ü rs t A nton 
R a d z iw ill, die S ta a tsm in is te r  v. Puttkam er 
und D r .  L u c iu s , die G enera l-A d ju tan ten  
G ra fe n  v. d. Goltz und v. B ran denburg , 
der russische O berst F ü rs t D olgorucki, Vice- 
O b er-Jäg erm eis te r v. Meyerinck, V ice-O b er- 
S ta llm eiste r v. R auch, O ber-Landforstm eister 
U l r i c i , G ra f  A rnim  - B o itzenburg , G ra f  
S ch u lenburg -T ram pe, die Landräthe v. B e th - 
m ann-H ollw eg und v. B u ch , so wie endlich 
der zweite F lüg e l-A d ju tan t vom D ienst O b erst

lieu tenan t v. Lindeguist, und die A djutanten 
der P rin zen  C a rl  und Friedrich C a r l ,  auf 
dem Jagdschlösse Hubertusstock eingetroffen. 
D em  gemeinsamen D ejeuner daselbst folgte 
um  12  U hr 3 0  M in u ten  der Aufbruch zum 
H aup tjageu  auf R o th - und D a m w ild , wel
ches in den J a g e n  5 5  und 5 6  der O b e r- 
försterei Pechteich (O berförster Sachse) her
gerichtet w ar. Am E ingänge in  dasselbe 
hatten  die L ocal-Forst- und Jag d -B e am te n , 
so wie die S tu d iren d en  der Forst-Akadem ie 
zu E bersw alde  Aufstellung genom m en; da 
das J a g e n  m it jagbaren  Hirschen reichlich 
besetzt w a r ,  sämmtlich die weißen S tä b e  
fü h re n d , und erstere begrüßten die Ankunft 
S r .  M ajes tä t des K aisers am Ja g e n  m it 
der F ü rs te n g ru ß -F a n fa re , letztere m it einem 
vom Forstm eister B an d o  intonirten  dreim aligen 
H o rr id o h ! D a n n  zog die J ä g e re i un ter 
V o r tr i tt  des O ber-Forstm eisters v. A lvens- 
leben und Forstm eisters H ildcbrandt zu Holze, 
die Schützen nahm en ihre  S tä n d e  e in , uns 
um  1 ^ 2  U hr begann die J a g d . D a s  Ja g e n  
w ar in  einem länglichen, ganz regu lären  
Viereck, und zw ar m it K am m etn  und dop
peltem L au f, ganz in hohe Tücher gestellt, 
dauerte etwa anderthalb S tu n d e n  und ergab 
eine Strecke von 9 0  H irsch en , 1 4 5  Stück 
R othw ild , 1 0  S c h a u fle rn , 10  Stück D a m 
wild und 2  Füchsen, so daß sich d as G e- 
sam m tresnltat der J a g d  auf 12 5  Hirsche, 
16 6  Stück N othw ild , 1 0  S chaufler, 15  Stück 
D am w ild  und 2 Füchse, zusammen 3 1 8  Stück 
W ild  beläuft, wovon S e .  M ajes tä t der K a i
ser und K önig  1 5  Hirsche, 14 Stück R o th 
wild, 1 Stück D am w ild  und I F u c h s ; S e .  
k. k. H . G ro ß fü rs t W lad im ir von R u ß lan d  
8 Hirsche, 11 Stück R othw ild  und 1 S c h a u f
le r ;  S e .  k. H . G roßherzog von M ecklenburg- 
S chw erin  4  Hirsche und 3 Stück N o th w ild ; 
S e .  k. H . P r in z  C a rl  4  H irsche, 3  Stück 
N othw ild und 1 Stück D a m w ild ; S e .  k. 
H . P rin z  Friedrich C a r l  13  Hirsche und 
1 S c h a u fle r ; S e .  k. H . P rin z  August vou 
W ürttem berg  3  Hirsche, 5  Stück R othw ild , 
3  S ch aufle r und 3 S tück D am w ild  erlegten. 
G eleitet ward die J a g d  von S r .  D urchlaucht 
dem O b erst-Jäg erm eis te r Fürsten v. P le ß  
un ter Assistenz des Hofjügerm eisters vom 
D ienst F re ih . v. Heintze, des O berforstm eistcrs 
v. A lvenslebcn, des Forstm eisters H ildebrandt 
und der drei R ev ier-O berförster W itte , Sachse 
und v. Hövell.
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(C lu b  der L and- und Forstw irt!)e in 
W ien .)  Am 11 . Novem ber d. I .  hielt H err 
R udo lf Abel, H andelsg ärtn er in Hietzing, 
einen V o rtrag  über „den H andel m it P flanzen ."

(Folgende w ohl alten J ä g e rn  und J a g d -  
freunden) höchst interessante Nachricht geht 
u n s aus sicherster Q u e lle , nämlich vom 
B ru d e r des Helden dieser Affaire, zu : I n
den durch ihren wohlgcpflegten Elennstand 
berühm ten Forsten von W o lm arsh o f fand 
vor ca. drei Wochen eine J a g d  auf E lenn- 
thiere statt, an welcher außer dem F o rs tper
sonal und dem dortigen A dm inistrator auch 
B a ro n  v. D .  und ein H e rr v. P . ,  Schweizer 
von G eburt, theilnahm en. Letzterer H err, ein 
n u r wenig geübter J ä g e r ,  nahm  nicht a ls 
Schütze T heil, sondern w ar zu Pferde und 
hatte ohne besonderen Zweck einen R evolver 
mitgenommen. I h m  w ahr überhaupt diese 
ganze J a g d  neu. I n  einem Treiben geht 
ein starker E lennsboll durch die Schützen, 
ward gefehlt, und H e rr  v. P . ,  der in der 
N ähe ist, reitet, von plötzlicher Jag d le id en 
schaft erfaßt, dem über den offenen M o rast 
dahineilenden Thiere nach. W ohl sinkt er 
einm al, des T e rra in s  unkundig, in einer nassen 
S te l le  tief ein, doch sein braves Kosaken- 
Pferd arbeitet sich heraus, und nun saust er 
V6iiti6 L teiro dem flüchtigen W ilde nach. 
Längere Z e it dauert es, ehe dasselbe ein
geholt ist, dann d rängt H e rr v. P .  seinen 
N enner an den vor Augst und W uth  schnau
benden B ollen  und schießt demselben eine 
K ugel in den H a l s ; im N u  kehrt sich der 
zornige W aldricse und hebt sich, um den 
kühnen R eite r m it den stahlharten V o rder
läufen zu B oden zu schlagen, da trifft ihn 
eine zweite, gut gezielte K ugel m itten zwischen 
die Augen und sofort sinkt er todt zusammen. 
M a n  kann sich w ohl den J n b e l  der ganzen 
Jagdgesellschaft über diesen bis jetzt in  den 
Ja g d a n n a len  wohl einzig dastehenden G lücks
fall denken. H err v. P .  ist aber doppelt zu 
beglückwünschen, denn saß sein zweiter Schuß  
nicht so tödtlich, und gelang es ihm nicht 
eventuell durch die Schnelligkeit seines Rosses 
zu fliehen, sondern tra f  ihn n u r ein einziger 
S ch lag  der furchtbar starken Läufe des 
wüthenden B ollen , so dürfte er w ohl kaum 
m ehr seine herrlichen B erge wiedergesehen 
haben. D enn  die S tä rk e  dieses von jedem 
erfahrenen J ä g e r  m it Recht n u r  vorsichtig 
besagten T hieres würde R o ß  und R eiter

vernichtet haben. Bekanntlich schlägt das 
gereizte E lenn  feine Feinde m it seinen unge
m ein starken harthufigen V orderläufen zu 
B oden  und zerstampft dieselben in unsinniger 
W u th . ____

(W ild ere r im  H osrcvier.) D a s  „W iener 
T a g b la tt"  hatte vor Kurzem  berichtet, daß 
gegen eine R eihe von Personen, welche der 
Theilnahm e an w iederholt im Hetzendorfer 
T h iergarten  verübten W ildcreien verdächtig 
erscheinen, das gerichtliche V erfahren  im Z u g e  
sei. D a s  genannte B la t t  wird nun  ersucht m it
zutheilen, daß die Untersuchung, welche auch 
gegen einen G astw irth  in  R udolfsheim  wegen 
M itschuld an dem bezeichneten Verbrechen ein
geleitet w ar, von dem W iener Landesgerichte 
über Rücktritt der S ta a tsan w a ltsch a ft von 
der Anklage eingestellt worden ist.

(K a m p f  m it einem W ildschützen.) D e r  
Forstverw alter Friedrich H uber schreibt aus 
K lauseuleopoldsdorf, unterm  6 . August, an den 
nied.-österr. Jagdschutzvereiu: „A m  3. August 
l. I .  früh, begab sich der zu O berkrödl sta- 
tionirte k. k. F o rs tw art Josef H osnedl w äh 
rend schwachen R egens in den an der Grenze 
gegen Altlengbach und zwischen Forsthof und 
Hochstraß gelegenen W ald o rt Gauzbachleite 
in dem k. k. Forstw irthschafts-B ezirk Lam erau, 
pürschte in dem dort bestehenden Hochholze 
und gab um circa 9  U hr F rü h  daselbst auf 
einen Rehbock einen Fehlschuß ab. B eiläufig  
eine V iertelstunde später tra f  derselbe bei 
Fortsetzung seines Pürschgaugcs in demselben 
W aldorte  m it einem Wildschützen auf circa 
4 0  S ch ritte  zusammen. D e r W ilderer brachte 
sofort sein G ew ehr in  Anschlag, näherte sich 
dem F o rs tw art, von B au m  zu B au m  sp rin 
gend, da er auf diesen wegen Deckung durch 
einen B au m  nicht sogleich zu schießen ver
mochte, un ter fortw ährenden R ufen  nach 
K am eraden und dem an den F o rs tw art ge
richteten Z u ru fe :  „H eu t' bist h in !"  A ls  der 
Wildschütze von dem V ordringen auf den 
F o rs tw art nicht abließ, Letzterer auch in  
Folge dessen die Deckung nahezu verloren und 
in größter B edrängn iß  w ar, feuerte er auf 
denselben einen S ch u ß  ab, w orauf dieser nicht 
n u r nicht zurück, sondern m it dem wieder
holten R u fe : „ Je tz t bist h i n !" nach vo rw ärts  
drang und hiedurch den F o rs tw art zur A b
gabe des zweiten Schusses, auf den der 
A tten tä ter zusammenbrach, zwang. D e r F ors t



618

w art, welcher sich in Folge der ausgestande
nen Lebensgefahr in höchster E rregung  befand 
und auf das E intreffen  von Com plicen, m it 
Rücksicht auf die R ufe  des W ild e re rs , und 
nachdem solche auch w iederholt n u r  in G esell
schaft von zwei und drei gesehen worden sind, 
gefaßt sein m ußte, verließ unverw eilt den 
T h a to r t  und erstattete über diesen V o rfa ll 
sofort die Anzeige bei der ihm  vorgesetzten 
k. k. Fo rst- und D om änen-V erw altung  L a
m erau (nächst K lausenleopoldsdorf). B e i den 
ungesäum t auf dem T h a to rte  angestellten 
Nachforschungen, w urde der verletzte W ild 
schütze nicht m ehr vorgefunden und w aren 
außer eines Kugelstreifschusses an einer Buche 
keine weiteren deutlichen S p u re n  zu bemerken, 
nachdem der später eingetretene heftigere R e 
gen etwa früher w ahrnehm bare verwischt 
hatte. V on  diesem V orfalle  sofort auch in 
K enntniß gebracht haben die umliegenden 
G endarm erieposten von A lland, Laaben und 
Neulengbach bei In v ig iliru n g  nach dem ver
letzten W ilderer und dessen Com plicen den 
ersteren bereits todt im  H ause seiner Aeltern 
zu Altlengbach aufgefunden. D erselbe w ar 
der 2 6  J a h r e  alte B au ern sso h n  Josef 
Schlüsselberger v u lx o  K asm acher. E s  wurde 
erhoben, daß er von einem seiner B rü d e r 
vom T hato rte  weggeschleppt und m it später 
req u irirte r H ilfe in  das W o h nhaus seiner 
A eltern  noch lebend gebracht wurde, woselbst 
er am selben T age  A bends 11 U hr gestor
ben ist. D erselbe w ar m it beiden von dem 
Forstw arte  abgefeuerten Schüssen getroffen, 
und zw ar ging ihm  eine K ugel, welche v o r
erst eine Buche streifte, durch die Weichtheile 
und verletzte ihn der zweite S ch u ß  m it 
S ch ro t N r. 4  an S ch u lte r, B ru st und H a ls . 
Jed en fa lls  w ar der Kugelschnß der zuerst 
abgegebene und ist au s dem Umstande, daß 
nach diesem und der hiedurch erlittenen V e r

letzung der Wildschütze noch m it nahezu ver
m ehrter Heftigkeit Vorging, die nahezu u n 
menschliche W uth  und V erw ogenheit zu 
ersehen, m it welcher der Wildschütze den F o rs t
w a rt a ttaqu irte , und hat Letzterer cs daher 
n u r  besonderem Glücke zu danken, daß er 
bei dieser A ffaire ohne Schaden davon ge
kommen ist."

(S e lten h eit.) Am 2 5 . O ctober schoß, wie 
die „C illie r Z e itu n g "  meldet, H e rr  S te in e r 
m ay e r , S e c re tä r  des bürgerlichen W ir th 
schaftsam tes in  Leoben, bei einer J a g d  im 
K leingößgraben ein hübsches w ohlgenährtes 
R eh , welches aber n u r drei Füße hatte, in 
dem ihm  der linke H in terfuß  fehlte. D a s  
T h ie r schien durch den Abgang des B eines 
in  seiner Bew egung keineswegs beirrt zu sein 
und dürfte den D efect schon lange Z e it ge
habt haben, da die Defectstelle ganz reg u lä r 
m it H a u t und H aaren  überwachsen ist.

( E i n g e s e n d e t . )
(Herrn Iran; Johann Kivizda, k. k. Hos- 

Lieserant in Korneukurg.) Mit Vergnügen nehme 
ich Anlaß, Ihnen mitzutheilen, daß ich Ihr k. k. 
Priv. Restitntions-Flnid bei Rheumatismus, sowie 
vor und nach größeren Anstrengungen zur Kräfti
gung der Sehnen mit dem besten Erfolge ange
wendet habe und sende ich Ihnen einliegend einige 
Briefe, aus denen Sie ersehen, daß Ihr Fluid 
hier bereits ein sehr gesuchtes und geschätztes 
Heilmittel ist.

Ich bemerke schließlich noch, daß auch Herr 
Marais, der Besitzer der berühmten Traberin 
„Galka", sich des Fluid mit ganz außerordent
lichem Erfolge bedient, und empfehle die An
wendung desselben allen Pferdebesitzern auf's 
Wärmste. Paris, Rno Orenollo 8t. Osi mnin. 
Graf de M ontigny, ehem. General-Jnspector 
der französischen Gestüte und Generalstallmeister 

der Cavallerieschnle zu Saumnr.
(Betreffs der Bezugsquellen verweisen wir ans die 
Annonce „Thierheilmittel" in heutiger Nummer.)

Leopold Gaffer,
k. k. Ko f -  und A r r n e e - W a f f e n f a v r i k a n t  in Wi e n .

Fabrik:
Lttakring, ckestgasse Rr. 13,

N ie d e r la g e :
I., Rohtmarkl Re. 8,

empfiehlt sich zur Lieferung von Jagdgewehren vorzüglicher Qualität, Patronen und allen Sorten 
Jagdrequisiten. Auch werden Reparaturen übernommen und exakt ausgeführt. Jllustrirte Preis-

Courante gratis und franco.
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M e - L in c k t z t im M  D
in Wohnhäuser

unter besonderer Rücksicht aus Kranke,
m it H eizöfen au s K upfer auf G a s - ,  K ohlen-, oder H olzfeuerung, in V erb in 
dung m it B adew annen, Douchen, Waschtischen, Z im m erclosets, Spü lap p araten  
und Gernchsperren, nach eigenen bestbewährten System en in  den verschiedensten 

Form en und G rö ß en  besorgt das
erste und älteste Etablissement

für

W a sse r le itu n g e n  und Ä k o r la n ta g e n
J o h .  M a y e r 's  N achfolger

M« J o s e f  Kl e mm,
 ̂ '' k. k. H of-L ieferant,

W ien , III., U n gargaffe 2 1 , B udapest, K ön ig sg a ffe  1.
Diese F irm a  hat einen großen T heil der N eubauten  in  W ien eingerichtet 

und übernim m t dieselbe auch A ufträge fü r comfortable Herstellungen auf
L a n d s i t z e n .

Dreißig gute Photographien
von

N i e n n b e r g e r.
Zusammen im Carton als

Dl rr g  rl - DR l Ri rr
E n t h ä l t :  Auerhahn. — Schildhahn. — Auerhenne und Birkhenne — Rebhühner. — 

Haselhühner. —  Schneehühner. — Steinhühner. —  Fasanen. —  Stockenten. — E isv ö g e l. —  
S p ieß -E n te . —  Rohrhühncr. — Brachschnepfen. —  Große Sumpfschnepfen. — Uferschnepfen. —  
Kibitz. — Rohrdom m el. — Singdrossel nnd M isteldrossel. — G roßer Schreiadler. — Thurm- 
falke und Grünspecht. —  K orm oran-Scharben. — Fasan und Gänsesiiger. —  Zierente. —  
W ildgänse. — S te inad ler . — A lter Stock-Enterich und junges M itte l-E n ten -W eib ch en . —  
Braunkopf-Enterich und E nte. —  Löffelenten. —  Spieß-E nten-W eibchen. — J u n g e s  und a ltes  
Rothkehlchen.
W ir  osseriren d ieses schöne E xem plar für st. 1 8 .—  ö. W . oder R . M .  3 6 .—  

E xpedition der „Jagd-Z eitun g"  in W ien , H oher M arkt N r . 1.

v  i 3 n 3 -1^ u l V 6  r*!
in kiön82kl in W68lfal6n unä Küdklanl! am Uarr,

errix lsü lsn  iü r  Linnn-knlvei', d s s t s s  .lÄAÜpulvsr tür H in terlaclsr, g ep resst, nLturblLnk, ^ rod üörn ix  
u llü  starlr w ir lr sn ä , sxse ieN  2ur w sittrA ^ sv ä sr  Loüüssk.



620

Aeltere Jahrgänge (b is  inclusive 1878) der von  A. Kugo » 
gegründeten

f 2 r » ; i c l - L k i t » » „ x ,
sind jetzt noch in  ihrer M eh rza h l, erm äßigt au f fl. 2 .5 0  oder 
Rink. 5 .— , beim V erleger: Wallishansser'fche Buchhandlung in Wien, 
zn haben.

Abonnements au f den 2 4 .  J a h r g a n g  1881 au f's  ganze J a h r  
m it freier P ostzuseudung O e . W . fl. 8.— , Rmk. 17.—  halbjährig  
fl. 4.—, Rm k. 8.50 P f . ,  vierteljährig fl. 2.— . Rmk. 4.25 P f .,  
ohne Z ustellung fl. 7.— und fl. 3.50 übernim m t ebenfalls die

WMshaujser'sche Buchhandlung
in M en, !

H o h e r  M a r k t  N r .  L .

6VÄ

Dachshund,
Solosp rcnger aus Fuchs, zum D achsgraben 
vorzüglich und ausdauernd , ebenso zur J l t i s -  
und M ardersagd  in  G ebäuden. Derselbe wird 
dem H errn  K äufer vorgeführt und ist loco 
K a rn ab ru n n  verkäuflich um 4 5  fl. A nfragen 
beliebe m an zu richten an V erw alter Jeit- 
hllMMer in K a rn ab ru n n , Post W etzleinsdorf, 

Niederösterreich.

Meueste Methode
Wildenten und Wildgänse

mit Sicherheit zu saugen.
D ie A nleitung zur A nfertigung und H an d 
habung der hiezu nöthigen, neuesten, ein
fachsten und billigsten V orrichtung gibt un ter 
G a ra n tie  fü r sicheren E rfo lg  gegen E insen
dung des B e trag es von 1 fl. 2 0  kr. der 
E rfinder Carl Waidmmm in S t r a ß - S o m -  

mcrein (U ngarn).

Aquarien LMsche.
Guido Finders,

W ien, I ., Weihbnrggasse N r. 27  (G a r te u -  
lmugesellschast),

empfiehlt seine in größerem Maßstabe betriebene 
Fabrik für alle G attungen

Aquarien, Terrarien, Springbrunnen und 
Fontaine-Aufsätze,

sowie sein reichhaltiges Lager von echten Thüringer 
T uf- und Grottensteinen, roh und bearbeitet, in 

den schönsten Form ationen.
Große A usw ahl iu allen Aguarien-Thiereu, 

S u m p f- und Flußfischen, Pflanzen, Muscheln, Kies, 
und alle in dieses Fach einschlagenden Artikeln 
von Edelfischen sind vorräthig. Makropoden, Axo- 
lotteln, Goldfische, Hund- und Aalfische.

S eh r  seltene tzhamäkeone aus Afrika L Stück 
3 -/, b is 4 fl.

Versandt eil L  en ckotail. — W ieder
verkaufet.' bedeutenden Rabatt.

E in  zahmer

Uhu
fü r 3 0  fl. zn verkaufen. A nträge an die 
Exp. d. „ I a g d - Z tg ."
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kiM M Ss in LmMU, t. t. 8l>s-lleföM M sölMMxrtzmtö.
l< .  ^ .  e o n e ^  ! < o i ' N k u b u ^ g 6 i '  V i e k p u l v e n ^ ' ^  

i< .  !<- p l ^ i v .  ^ 6 8 t i t u i i o n 8 - s s l m ü  f ü ^  p f e i - ü e .

1 ü. 40. kr.
kür aNs Ilaustkiers, gegen Luxsnkatarrks, Lnt^ündungsn der Soi-nkant, Verdunklungen und 

V» » s s 6 I  Klecksn der dnrvlisiektigsn Ilorndaut dsi psriodiseksr Lugsnsntründung (klonatblinddsit) des

b l ! 8 l 6 I *  8 e > ^ v ^ i l l M ^ ? i 6 p d i i c k a ^ e r l i ä r t s t s ^ v r ü s e n .  Lin Liegst 3 S. Os. VV.' ^ ^

Ü 6 8 1 1 1 ^ k 0 l l 0 l l 8 p u l v 6 1 '  2 u r ° V sr ^ e n d u n g '^  LtüIIsn^oder Lrt,' auf 5Veidep^ , 2  sû ,̂  8  ll̂ 1̂  uek tdünkei?stm  —
1 kackst ä ^  Kilo 15 kr.

ü l * Ü 8 6 ! 1 "  U l l ü  ^ u l 6 ^ 8 2 l ! l 6  ^  dsdsukliedsr V 1Ü8S bei Lksrdsn, sovris gegen Lutsrentründuug >md 

^ l ö ü I l l ö H  I ^ Ä l l Ü ö ' O ö l  kür Hunds 1 LIaseks 1 ü 50 kr

6 3 . 1 l 6 n 1 i n 6 l ^ l ^  kür kksrds, gegen Oslsnkagallsn und 8eknsn- oder LIu88gallsn. 1 LIaseke 1 kl. 50 kr.
I - I o i l n i l I v Q I »  ' f U n  i l v r i Q ^ I H n » !  ^egen d is 8enoks und gevrüknlicks X rav k d s itsn  der O änss, L u ten , 
I ^ U j l U I V O l  I UI I I a u s ^  v  11 U l j o  I I, U ni L e rlk u d n e^ s to . L ill L ackst 50 kr.

H U ^ 8 A l I ) 6  Ln°ok86 l'ü.^25 k r " ° ^ ^ u n d  Ul L vldsruvg de? ksaeknueli868. 

H l ^ 8 l l * 2 l l I ^ l ! ^ ! V 6 ! *  gegen Ltralilkäuls. L ins Llasede 70 kr.

I l3 . l8 Ä I 1 1 I ^ I ^ 6  gegen den innern Oluwuim der Hunds. — L ins LIsaeks 2 kl. 25 kr. ö. °W5 

gegen Hundekrankksit. L ins Lekacktel 1 ü. 

gegen Llauenvi-eli (Klansn8euelie) 1 Llaseke 70 kr.

K ü ! ! I < s t ! I l6 I 1  LUUiungsn, 1 LIsekdüok8S 1 kt. OÔ Kr. ' ^  ^   ̂ ' 1 a e ' §s V r8topkung und

K l ' Ä ^ I ^ U l l ö k '  tler klast. In L istelien ä 0 kl. und 3 ü. und kaek stsn  L 30 kr. ° ^
Ü Ü Ä U ! ( 6 l1 8 A lI l6  d s ^ i n d s ^ O ' i ^ g ^ / I ' ^ ^  Lkerds.8 und l  uasiands (L iadsrausselila^  Leklampenmauke)

^ I l ! 8 l 6  düct>8s^2 0 ?  ^  sSovn Verstopfung, Llutreiuignngs klittel und Liaservatit S ^ e n  Lotlk.

kür Lokale, dewäkrtes LlittsI gegen dis Lämrnerrudr. Lin Lackst 70 kr.
^ O ^ ^ O I N P U l V K ^  W ^ K ^ O m ^ s i l o r e n e i  LlS88tu8t. Lin L ö sse s  Lackst 1

W u n m p i l l e n
LIaaelie 1 kt. 25 kr.

L ins L leekdüekse 1 V  00 kr. ' '  ̂ k -

ÜLtlen: L p . rn r  Landscliakt; 
L ltiek  <t. «I. II.: KVittmann, L p . ; 
L riiek  » 6. 1^.: L . Loüm , Lp ; 
L riin n : L. » ö k m ; 
l i i i in i i : L te io b ro ek e r; 
ü lkerd itix : .1. L rd p rsaae r; 
Lßixeiiliurx: I la ^ s r  L  8 ü k n s ; 
I»N 8 : L a in linxer;
Llorid^itnrk: O. 8t,a88sr,- 
k lo e 'x n itr : Iu liu8  L ittn s r ;
Ora/ : 5. Lurßdsittinsr, L p .;

6l'«88-6el'll7ixs: L LttrünZsr; 
timnnilou:I ia im sn n ; 0 . Lekaküsr;

L e r n :^d. L ra iiL i; I .  v s i b l ; 
K rem s: o .  H itr^ s ru ; O ü x t; 
k re m s m ü n s te r : O berndorksr;

Ivln^: I . 0 . Vielentk ; Okrist; 
IlvIK : L . L sed ü e k ;

L lliA stkII: L. O lise k k ;

8t. Lülten: L . k. L eidet; 
V illaek: kl. Lürst;

IV r.-keitS tltllt: 8alm koksr; 
2lVSttI: 8 . k la / s r ;  I .  v u m .

dis 500  6 u I6 sn .
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Bittners ÜTiLIv .
das bisher vorzüglichste M tte i  gegen den ührenkrebs der „Hunde."

Bei laugbehänqten Hunde» tr it t  sehr oft die bisher beinahe für 
unheilbar gehaltene Krankheit, genannt der Ohrenkcebs oder Ohrwurm 
auf. Zur Behebung dieser Krankheit wurden bis jetzt verschiedene stark 
ätzende M ittel, a ls : Höllenstein, Scheidewasser, rothe Präcipitalsalbe rc. 
gebraucht. E s wurden auch öfters Operationen, als Abschneiden des 
wunden O hrlappcns, ferner Glüheisen rc. angewendet. Doch Alles ver
gebens, alle diese M ittel, besonders die letzteren, die nur eine Verstümm
lung der Hunde herbeiführten, zogen selten eine radicale Cur nach sich. 
Wenn schon Heilung eintrat, so war doch in den meisten Fällen der 
Hund entstellt. Nach langen, mühsamen und kostspieligen Versuchen ist 
cs doch endlich dem Apotheker Ju liu s  Bittner in Gloggnitz gelungen, 
ei» M ittel dagegen, llu ils  balsaruicins genannt, zusammen zu steilen, 
welches durchaus ans keinen scharfen, metallischen Zusätzen, sondern aus 
reinen vegetabilischen, balsamischen, milden Pflanzen-Jngredienzien besteht. 
Dieses M ittel, Huris balsairrigus, hat die außerordentliche Heilkraft, 
die Krankheit „Ohrenwurm" oder „Ohreukrebs" in wenigen Tagen, ohne 
O peration, ohne schädlich wirkende Substanzen, ganz einfach nur durch 
Bestreichen m it demselben vollkommen zu beseitigen. — P reis eines 
Flacons nebst Gebrauchsanweisung und Verpackung 2 fl. 25 kr. ö. W. 
Kaupt-Aepot bei Julius Mtiner, Apotheker in HloggntH bei Wien.

Mliier's Hmide-PUen. ?i»8 fon äog8.
Diese Pillen, bereitet aus den reinsten, mildwirkenden Pflanzenstoffen, bewähren sich seit mehr als 30 Jahren als 

ganz vorzügliches M ittel gegen Hnndekrankheiten, a ls :  S taupe, sogenannte Hundskrankheit, starken Nasen-, Rachen- und 
Lnngen-Catarrh, Krämpfe, Veitstanz, Fallsucht, Husten, Ausschläge, Räude, Gicht, Verstopfung, Eßunlust, Würmer, 
Abmagerung. Hauptsächlich dienen aber dieselben als Vorbengungsmittel gegen jederlei Krankheit bei sonst gesund«, 
Hunden, wenn dieselben dann und wann eine solche bekommen- Insbesondere sind diese Hunde-Pille» ein Präservativ
m ittel gegen die so gefürchtete „HnndSwuth." — P reis einer Schachtel nebst Gebrauchsanweisung 1 fl. ö. W.

Kanpt-Aepot bet Julius Wittner, Apotheker in Hloggnitz bei Wien.

Bittner s Räude-Seife.
Diese Räude-Seife hat sich seit Jahren  als ganz vorzügliches M ittel gegen Räudekrankheit, Flechte, HautauSschläge, 

Pusteln und sonstige Hautkrankheiten bei Hunden auf's Beste bewährt. Nach ein- bis zwciwöchentlichem Gebrauche, meist 
nach Verbrauch zweier Stücke, verschwindet selbst die hartnäckigste Räude. D er manchmalige Gebrauch der Räude-Seife 
ist selbst bei ganz gesunden Hunden zu empfehlen, da dadurch die H aut vollkommen von den sich bei Hunden in der Regel 
aufhaltenden Parasiten gereiniget, die Haare aber geschmeidig und glänzend gemacht werden.

1 Stück kostet 5« kr. ö. W., 12 Stück in einem Kistcheu 5 fl. ö. W.
Kaupl-Aepot bei Julius Aillner, Apotheker in Hloggnih Sei Wie».

Unentgeltliche Auskünfte über die radicale Behandlung aller innere» und nutzeren Krankheiten 
der Hunde wird bereitwilligst ertheilt.

W a s s e r - J a g d ! ! !
F ü r  passionirte J ä g e r  ein Unicum. Alle G a ttu n g en  W ildenten, B laß en ten , R o h r 

hühner, Taucher, alle S o r te n  M öven , selbst Jb ise , auf dem Velenczeer S e e . I n  herrlicher 
Gegend, schön gelegen, ist ein H a u s , bestehend aus 4  Z im m ern , Vorzim m er, Küche, 
Speisekam m er, Keller, Closet, A lles m it einem Schlüssel zu sperren, ferner ein Nebengebäude 
m it einem Z im m er, Küche und großem Schupfen, der auch a ls  S t a l l  und Leutewohnung zu 
verwenden ist. A lles m itten in  einen G a rten  von 4  Joch, m it Z ie r -  und O bstbüum en, 
neben der S tr a ß e  gelegen, m it der Aussicht ans den S e e , zwischen zwei B ahnstationen  
(die eine Velencze 1 0 , die andere K . Ny^k 15  M in u ten  zn F u ß ), täglich vierm al V e r
bindung m it Pest. Domicilwechsels halber au s freier H and, sam m t sehr com fortabler 
E inrichtung, oder auch ohne diese zu verkaufen. N äheres beim E igen thüm er:

Alexander von Ddvrneth,
k. k. M ajor des Ruhestandes,

P o s t  V e l e n c z e ,  U n g a r n ,  W e i ß t .  C o m i t a t .

I i l g d v e r p a c h l n n g .
Am 9 . Decem ber l. I .  findet die V erpachtung der Jagdbarke it der Gem einde W ölkers

dorf, im A usm aße von 1 8 0 0  Joch , auf 5  J a h re ,  d. i. vom 1. J ä n n e r  1 8 8 1  bis letzten 
Decem ber 1 8 8 6  im öffentlichen L icitationswege statt. A u s r u f s p r e i s  2 5 5  jl.  Pachtlustige 
werden eingeladen am obigen T age  um  1 0  U hr in  der hiesigen R athhauskanzle i zu erscheinen.

Wölkersdorf, am  2 6 . O ktober 1 8 8 0 .
D e r  B ürgerm eister: L e o p o l d  S c h r e i b e r .
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Wien 1873

Verdienst-Medaille.
- ------ ---------- O>

K . k. a. pr.
O ------------------

Linz 1879
Silberne Medaille.

G ------------------ A

Lester - Lonseroirungs -Oel
Grögee Rosam, Simmering bei Wien.

Dieses O el hat vorzüglich gerbende, conservirende, styptische und antiseptische E igen
schaften, dringt, mittelst eines weichen Pinsels aufgetragen, in Leder jeder Art, wie S tiesel, 
Schuhe, Riemzeug rc-, sogleich nach dem Einölen, ohne des langwierigen und lästigen E in 
reibens mit der Hand zu bedürfen, vollständig ein und macht das Leder sofort «eich, 
geschmeidig, dauerhaft und höchst wasserdicht.

P r e i s e :
franco Post oder Bahnhof Simmering-W ien per Flasche inclnstve Blechflafchen exclusive sonstiger Emballage

Flasche Nr. 1________2________3________4_______5_______6 7_______8_______9
enthält netto 10 Deca, 15 Deca, 30 Deca, 40 Deca, 1 Kil., 3Kil., 4 4 Kil., lO Kil., 25 Kil. Oel

Preis 25 kr., 35 kr., 55 kr-, 65 kr., fl. 1.30, fl. 3.60, fl. 5.20, fl. 11.50, fl. 28.— per Flasche,
1 Stück feiner Haarpinsel zum Aufträgen des OelS 5 Ir.

M .  Nr. 2 und 3 werden auch in GlaSflaschen zum Preise von 30 und 50 kr. per Flasche abgegeben.
A eta il-A e p o ts  in W ien: bei den Herren Friedmann L  K auders, I. Bezirk, S te fa n s 

platz 5, I .  Löwy, I., Schottengasse 6, k. k. Tabak-Trafik, I., Schanflergasse 6, August Scheschegg, 
II., Praterstraße 52, k. k. Tavak-Trafik, VI., Magdalenenstraße 6.

H b "  A n e r k e n n u n g .
Herren Kröger L Wosam in S im m ering.

Kufstein, am 14. Juni 1880.
D a s  mir im October 1879 gelieferte Ledtr-ConstrvirllNgS-Otl. haben außer mir der 

k. k. Forstasststent Franz Neffl in Kufstein, der k. k. Forstwart Josef Erhärt in Vorderthiersee, 
der k. k. Forstgehilfe A lo is  Schlotter in Kufstein, erprobt und dasselbe einhellig a ls in seinen 
Eigenschaften in jeder Beziehung vorzügliches M itte l zur Behandlung der Fußbekleidung be
funden, und empfehle es ganz besonders für grobe Dergschnhe zu strapazirlichen G ängen bei 
schmelzendem Schnee und morastigem Boden, wie nicht minder zu weiten G ängen auf staubiger 
S traß e an. rc. rc.

gez. Wzl. Moll, k. k. Forstverwalter iu Kufstein.

Junger Forstmann.
E in , der deutschen und böhmischen S prache  
vollkommen mächtiger, m ilitärsreier, rüstiger 
junger Forstm ann  und J ä g e r  sucht seinen 
Posten bei einer größeren Herrschaft a ls  
Forstadjunkt oder Leibjäger zu verwechseln. 
A uskunft ertheilt H e rr Jakob , P o rtie r  im 

Abgeordnetenhause.

Hasen, Rehe, Fasanen, 
Rebhühner

werden gekauft, auch Abschlüsse gegen (Laution.
I .  Sl i ig l i iker ,

W ildprethändler,
Fünfhaus, Oesterleingasse 4, M e n .

Amhorst-Fasanen,
chinesische K ö n igs- und V ersicolor-Fasanen 
werden zu kaufen gesucht. Ebenso im  F r ü h 
jahre  brutfähige E ie r der genannten F asanen
arten . O fferten  zu richten an D om inium  

W iesenlm rg, R egierungsbezirk P o tsd a m .

K e i f e -
Menczikoffs von steierischem Loden fl. 10, Reise
pelze von fl. 35 bis fl. 1600 bei Jakob Rothberger, 

W ien, Stephansplatz N r. 9.

80 Paar lebende Rebhühner
werden zu kaufen gesucht. O fferten  an die 

Epp. der „ J a g d -Z tg ."
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8ekll88 mit LllvLe Lore Lai. 12 in 30" Lreis, vistruir 
50 Beitritte.

s

fra n r  X. Zeengen,
LtieltSSIlwktollSI',

^ V i e n ,  I. ,  8 6 i l 6 r K L 8 8 6  4
(N s 2 2 a m n )

« so lls t  clem 6 r s b s n ,
empüobkt sein I^a^or von Ollvlik Lore- 
Osvvsbren null Dxpi'688büeb86n mit 
äsn nsnoston srprobt68tsn Vor8okl1n83- 
8/8t6M6N, 8 0 wis nmsrilr. Usvokvsr, 
Lo§arckn3 ^nrsrna.8ellinsi>, 6Ia8lrna's1n, 
enA'1. cka^llartilloln, Llnnition von nnr 
nnorlrannt bo3tsr Qualität nncl .̂N8- 
knln'nn§ NN8 cker Osrvslirkkrbrill W. ^ L. 
8oo it äi. 8on , I^onäon oäer lo se t  

Kirnen, Unäap68t.
Hl6ini^68 kbiNAsr von UtztvrU'lL'8 N6N6- 
8tsin keinixnnxs - kl üpurstv, <1is 

I'1n8c?Ii6 2 N 80 Irr.

M  rl ^  1 -LV r 1 r l .
Weber Wezug lebenden freien Kochwildes im 1880" Kerbste erbietet sich 

zu A u sk ü n ften :
D ie hoch fürstl ich Liechtensteinische

Forstinspection
zu L u u d en b u rg  iu  M ä h re n .

Hliedingers Jagd-Album.
Vervielfältigungen in photogr. getreuen Lichtdruck dieser berühmten Stiche 50 B la tt groß Cabinet- 

Form at in eleg. vergoldeter M aroquin-M appe nur fünf Gulden.

Dresdener chemülde-chalkerie.
In Lichtdruck-Photogr. 200 Sujets. Die berühmtesten Bilder alter und neuer Meister. Format 
Imperial 4 8 /64  Cent. 80 kr., Quart Format 28/36  Cent. 40 kr., gr. Cabiuet Form. 15 kr-, — in 

eleg. Mappe zu 25, 50, 150 St. sortirt, Mappe von 50 St. an gratis. 
Oelfarbendruckbilder, Jagdscenen, S tilleben , Frachtstücke, relig. B ilder, eleg. A lbum s, B ilder

bücher in reichster Auswahl und zu reellen Preisen empfiehlt
M. S . Schmidt, Kunst- und Devotioualienhaudlung. 

Paris, 51 rne 8t. Loobo. Mieii, I-, Getrcidemarkt 18. Müsset, 41 rn s Ü68 UIant63.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein Lager in Jagdgewehren aller Systeme, Scheiben
büchsen, Revolver re. unter Garantie für solideste Ausführung und ausgezeichneten Schuß. Aus
führliches Preisverzeichniß auf Verlangen gratis und franco.

Gießen
Oberhessen. W affcnhitndler.

H iezu zw ei B eilagen  über Jagd-L iteratur von Faesy L  Frick in W ien und W iegandt,
H em pcl L  Parcy in B erlin .

Vertag der WatliShansser'sche» Buchhandtnng ( J o s e f  Kt  cm in) in Wien, Hoher M arti N r. t.
Für die Redaktion verantworttich J o s e f  K l e m m .  Druck uo» I .  B. WalliShausjer in Wien.
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M l  1881 öeginnt dieses Wnternehrnen den
vimlilchnmiyigsten Jahrgang.

Die Werlagsöuchßandlung öitlet um rechtzeitige Erneuerung des Abonnements 
und Bestellungen der Einbanddecken für 1880. (Mäheres unter den Inseraten.)

D b  W ir ersuchen alle unsere Korrespondenten und Arennde zu adressiren: 
„A. Kugo's Jagd-Zeitnng." Wien, Koher M arkt 1. "DH

Ein tibeiater Iagdheir.
D e r  ausgebreitete Güterbesitz des fürstli

chen Hauses Schwarzenberg in den öster
reichischen Erb ländern  , besonders aber in 
B öhm en und Ste ie rm ark ,  ist notorisch; weni
ger bekannt dürfte hingegen sein,  daß die 
Ahnen dieses Hauses lange v o r h e r , ehe sich 
ihre Enkel in Oesterreich seßhaft machten, 
eine beträchtliche Anzahl von zum Theile

nicht unbedeutenden G ü te rn  in F ranken ,  in 
den R h e in la n d en ,  besonders im Hochstifte 
Cöln  a . /N h . ,  in den Herzogthümern Jülich ,  
Cleve und B e r g , so wie in der Grafschaft 
M ark ,  im Hochstifte Lüttich, ferner in Lothrin
gen , im Limburg'schcn und in Luxemburg, 
sodann in K hnrbrandenburg ,  ja sogar in P o m 
mern theilweise ihr Eigen nannten, theils als
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Pfandschaften oder un ter einem anderen 
R echts- und G en uß tite t besaßen. D ieser B e 
sitzstand steht im  engsten Zusam m enhange m it 
der Familiengeschichte des fürstlichen H auses, 
und fü r den K undigen entro llt sich in dieser 
P a r t ie  der letzteren ein in m annigfacher H in 
sicht interessantes culturgeschichtliches G e 
m älde.

E inen  iutegrirenden B estandtheil jenes 
alten Besitzes bildete auch seit der M itte  des 
1 6 . J a h rh u n d e r ts  das „alte  H a u s  G im b o rn " 
im  westphälischen Kreise des ehemaligen röm .- 
deutschen Reiches. I m  J a h r e  1 5 5 0  kam es 
durch A n n a  von H a rf  auf A ls to rf  a ls  
H e ira tsg u t an den G em ah l der Letzteren, 
W ilhelm  I I . ,  F re ih e rrn  zu Schw arzenberg, 
V a ter des nachm aligen G ra fen  Adolf zu 
Schw arzenberg , des berühm ten W iedererobe
re rs  von R a a b  in U ngarn  im  J a h r e  1 5 9 8 . 
I n  G im b o rn  dürfte A d o lfs  einziger S o h n , 
der durch seine politischen Schicksale nicht 
m inder berühmte G ra f  Adam , khurbranden- 
burg'scher O berkam m erherr und S ta tth a lte r ,  
gest. 1 6 4 1 , das Licht der W elt erblickt oder 
doch wenigstens seine Ju g en d jah re  verlebt 
haben.

U nter diesem G ra fen  und durch seine in 
dem famosen Jülich-Cleve'schen Erbfolgestreite 
zwischen K hurbrandenburg  und P salz -N en b n rg  
erworbenen Verdienste ha t G im born  eine an 
sehnliche G ebietserw eiterung erlangt, ja  selbst 
eine Politische B edeutung  erhalten. S chon  
im  J a h r e  1 6 1 0  anläßlich der R eg n liru n g  
der G renze zwischen G im b o rn  und dem Amte 
Neustadt erhielt ersteres einen G ebietszuw achs 
und wurde zu einer Unterherrlichkeit der 
G rafschaft M ark  erklärt.

W enige J a h r e  später kamen zwei weitere 
Kirchspiele (kirchliche Bezirke) a ls  Lehen hinzu 
und die dortigen U nterthanen huldigten dem 
G ra fen  A dam  zu Schw arzenberg.

D e r  bedeutendste S c h r itt  erfolgte aber 
im  J a h r e  1 6 3 0 , indem der K hurfürst G eorg  
W ilhelm  von B ran d en b u rg  dem G ra fen  Adam 
zu Schw arzenberg das ganze A m t N eustadt

in  der A rt a b tra t ,  daß dasselbe m it G im 
born  zu einem G anzen vereinigt und letzteres 
sodann zu einer freien R eichsherrschaft m it 
allen R egalien , Gerechtigkeiten und der hohen 
Landesobrigkeit erhoben wurde. V on  nun 
an nahm  diese R eichsherrschaft den N am en 
G im b o rn -N e u s ta d t an und überging a ls  
rechtes M an n leh en  auf den G ra fen  Adam  
und seine ehelichen Leibeserben.

B e re its  der alte B ü sch iu g , bekanntlich 
der V a te r  der neuen politischen G eographie 
durch seine „neue Erdbeschreibung" und durch 
sein „M ag az in  fü r die H istorie und G eo 
g rap h ie" , 1 7 6 7 — 1 7 8 8 , 2 3  B de., definirt die 
H errschaft G im born-N eustad t a ls  ehem als 
zur G rafschaft M ark  gehörig und a ls  ein 
von derselben , so wie von der G rafschaft 
H o m b e rg , dann von den H erzogthüm ern 
B e rg  und W estphalen eingeschlossenes G e 
biet. D ie  beiden letzteren begrenzten die 
H errschaft im  W esten und O sten , die G r a f 
schaften H om berg und M ark  im  S ü d e n  und 
N orden. D ie  A usdehnung und den Um fang 
des G ebietes betreffend, so nahm  m an an, 
daß dieselben der äußersten Länge nach 8 
und in der B re ite  5  W egstunden betragen.

S e in e r  Lage und Bodenbeschaffenheit 
nach w ar das Land gebirgig, gleichwohl aber 
climatisch nicht so rauh , wie andere G egen
den W estp h a len s , und daher auch im  G a n 
zen weit gesünder, a ls  z. B .  d as nicht fern 
gelegene cölnische S a u e rla n d .

D ie  B ew ohner erreichten nicht selten ein 
A lter von 8 0  und 9 0  bis 9 4  Ja h re n .

B oden und C lim a begünstigten wenig 
den Ackerbau, hingegen wurden Viehzucht und 
H andel eifrig und auch B e rg b au  gerne be
trieb en , daher es auch viele Hammerwerke, 
besonders S ta b -  und S treckhäm m er, im  
Lande gab. Eiserne T onnenbänder gingen 
im  H an d el b is nach H olland. Ueberdies 
zählten Holz und K ohle zu den vorzüglichsten 
Landesproducten. D e r  W aldbestand w ar in  
3  R eviere ge the ilt, außerdem  gab es aber 
auch noch beträchtliche H olzungen , die a ls
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A ppertinentien m ehrerer herrschaftlichen P ach t
höfe angesehen w u rd e n , und sogenannte 
„Landw ehren" U nter diesen letzteren waren 
m it S tra u c h -  und Buschwerk bewachsene E rd 
wälle zu verstehen , welche ihren U rsprung 
von kriegerischen Z eilen  herleiteten und zur 
M ark irung  der Landesgrenzen dienten. N ad el
holz fand sich weder in  den herrschaftlichen 
F o rs ten , noch sonst im  Lande v o r;  h in
gegen Laubholz aller A r t ,  besonders Eiche, 
H a in -  und Nothbuche. E ine vorzügliche 
R ubrik  des Forstnutzens bildete die E rzeu 
gung der Holzkohle und w ar der B ed arf der 
H ü tten - und Ham merwerke an diesem Artikel 
ein so bedeutender, daß die einheimische 
P ro d u c tio n  nicht ausreichte und sowohl H olz
kohlen au s dem Herzogthum e B erg  a ls  auch 
S teinkohlen  aus der G rafschaft M ark  einge
fü h rt wurden.

E in e r der zweiten H älfte  des 18 . J a h r 
hunderts angehörenden S ta tis tik  zufolge zählte 
die Bevölkerung der Reichshcrrschaft G im 
born-N eustad t 1 0 .6 0 0  M enschen m it 2 1 2 0  
F am ilien , welche in  1 4 2 7  H äusern wohnten. 
I m  J a h r e  1 6 5 1  wurde G im born-N eustad t 
a ls  eine Reichsim m ediatherrschaft anerkannt, 
aber erst 1 6 8 2  gelangte d as H a u s  S c h w a r
zenberg, dam als schon fürstlich, zu S itz  und 
S tim m e  auf den wcstphälischen K reistagen  
und 1 7 0 2  erfolgte die E in führung  desselben 
in  d as westphälische Neichsgrafencollegium, 
das M ünzrecht zur Reichsherrschaft G im 
born-N eustad t hatte jedoch schon G ra f  Adam  
zu Schw arzenberg 1 6 3 8  e r la n g t, und th a t
sächlich existiren Schwarzenberg'sche S i lb e r 
th a le r m it der Legende: „N oneta . ai-A sntea 
Oiru1ioin6r>6is".

E ine C haracteristik der gewissermaßen 
konstitutionellen V erfassung, so wie der V e r
w altung und E in theilung  des Landes liegt 
außerhalb  der Aufgabe dieses Aufsatzes; 
nicht unbemerkt soll aber b le ib e n , daß die 
G ra fen  und später die Fürsten  zu S c h w a r
zenberg ihren G im borner U nterthanen und 
Landinsassen gegenüber stets gütige und milde ;

H erren  gewesen. Schon  G ra f  Adam  stiftete 
1 6 3 3  ein H ospital fü r arme Personen zu 
Hülsenbusch. S e in  S o h n  Jo h a n n  Adolf, 
der nachmalige erste F ü rs t, gewährte, obgleich 
selbst ein eifriger K atholik, seinen evangelisch
lutherischen U nterthanen der Reichsherrschaft 
G im b o rn -N e u s ta d t völlige R elig ionsfre iheit 
und schloß m it ihnen 1 6 5 8  in Kirchen- und 
anderen Angelegenheiten einen „Landvergleich", 
und fein E n k e l, F ü rs t Adam  F ra n z ,  be
stätigte nach dem A ntritte  der R egierung 
1 7 0 4  dieses sogenannte „C om positionspro- 
jekt". D erselbe F ürs t Publicirte auch 1 7 2 6  
eine neue G erichtstaxordnung, und sein N ach
fo lg e r, Fü rst Josef A d a m , erneuerte und 
vervollständigte dieselbe im  J a h r e  1 7 6 6 . 
V on diesem Fürsten  ging auch in  demselben 
J a h r e  eine sorgfältig ausgearbeitete P o lizei
ordnung fü r jenes Reichsgebiet au s . E iner 
im J a h r e  1 7 2 8  vom Fürsten  Adam  F ran z  
hinausgegebenen „B rüchtenordnung" (P ro ce
dur gegen Vergehen) ließ F ürs t Jo sef Adam  
im J a h r e  1 7 6 6  eine Justizordnung  folgen, 
welche alle B eachtung verdient.

D ie  Spitzen  der Landes- und G erich ts
verw altung bildeten der O b eram tm an n  und 
O b e rr ic h te r , welchen noch ein anderweitiger 
B eam tensta tus beigeordnet w ar, so wie denn 
auch bei den Gerichtssitzungen 1 2  Land- und 
Gerichtsschöffen fungirten . B eide Fürsten , 
Adam  F ra n z  und Jo sef A d am , ließen es 
nicht an umfassenden In stru c tio n en  fü r ihre 
G im borner O berbeam teu fehlen, welchen der 
Historiker ein besonderes In teresse abgewin
nen kann. A ls  F ürs t Adam  F ra n z  den 
P e te r  von K ru ft im J a h r e  1 7 2 6  zum fürst
lichen R a th e  ernannte und a ls  O b e ra m t
m ann  von G im born-N eustad t bestellte, er
theilte er demselben am 3 0 . M ä rz  j. I .  eine 
In s tru c tio n , auf welche das O bengesagte be
sondere Anwendung findet.

D a s  von den R egalien  und T e rr ito r ia l
rechten handelnde C apite l kommt auch auf 
die J a g d  zu sprechen, über welche aus
anderweitigen Aufzeichnungen etw as N äheres

*
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zu erfahren w ir u n s vergebens bem üht haben. 
D e r  betreffende P a sfu s  macht dies übrigens 
erklärlich. Derselbe lau te t:

„D ie  Jagdbarkeiten  und Fischereien in 
Unseren zu der Herrschaft G im b o rn  gehöri
gen und specialiter ausbedungenen D istricten , 
wie auch den Privaten Feldhühnerfang  durch 
d as ganze A m t wollen W ir  Unserem O b e r
am tm ann zu epcrciren und zu genießen über
lassen, jedoch dergestalten, daß er ein eigenes 
B üchel halte, w orin  er alles D asjen ige , w as 
er von großem oder kleinem R o th - , S ch w arz 
oder Federwild schießt, hetzt und fängt, 
m it Z e it und O r t  ordentlich eintragen und 
aufno tiren  läß t."

Unterzieht m an diese wenigen W orte  einer 
A nalyse , so stellt sich nicht n u r  herau s, 
welche S o r te n  von W ild , deren, wie gesagt, 
kein anderes Aktenstück erw ähnt, d as T e rr ito r  
von G im b o rn -N e u s ta d t aufzuweisen hatte, 
sondern auch w ie  gejagt zu werden pflegte. 
Ueberdies fä llt aber auch ein a n d e re s , nicht 
zu unterschätzendes M o m en t in 's  Auge.

D e r  den verehrten Lesern dieser B lä tte r  
zufolge oftm aliger N ennung w ohl schon zur 
G enüge a ls  W aid m an n  p u r  e x e s lls n o s  be
kannte und a ls  hochpassionirter J ä g e r  ge
schichtlich hervorleuchtende F ü rs t Adam  F ra n z  
üb erläß t seinem G im b o rn er O berbeam ten  auf 
einem, wie es scheint, der hohen und niede
ren  J a g d  sehr günstigen G ebiete die freie 
A usübung  der J a g d  jeglicher A rt und knüpft 
an dieses B eneficium  keine andere B e d in 
g u n g , a ls  die sorgfältige Aufzeichnung des 
auf diese oder jene A rt erlegten W ild e s , so 
wie auch die N o tiru n g  der Z e it und der 
örtlichen G elegenheit der J a g d .  I n  der 
T h a t:  e i n  l i b e r a l e r  J a g d h e r r !  Und
fü r den Verzicht auf den eigenen Jag d g en u ß  
verlang t der J a g d -  und Landesherr keinen 
anderen Ersatz, a ls  eine einfache Jagdstatistik, 
w ir möchten s a g e n , lediglich ein Ja g d b ild , 
um  doch wenigstens auf diese W eise eine 
A rt von Nachgeschmack von der Sache  zu 
haben. W ir  unsererseits glauben, diese A n 

ordnung in diesem S in n e  und nicht etwa in  
dem einer C ontro le  auffassen zu sollen, und 
schließen w ir das m aterielle In teresse au s, 
so verrä th  sich u n s in  jener Vorschrift wieder 
der eminente Jag d freu n d , a ls  welchen w ir den 
Fürsten  Adam  F ran z  kennen.

Leider haben sich u n s  die Aufzeichnungen 
des O b eram tm annes von K ru ft nicht e rh a l
ten, um  au s denselben auf den E r tra g  oder 
die Q u a l i tä t  der J a g d  einen S ch lu ß  ziehen 
zu können. E in  gebirgiges und zum Theile 
waldbedecktes, überdies m it vielem Busch- und 
S trauchw erk  besäumtes T errito riu m  will u ns 
im m erhin im Lichte einer günstigen J a g d a u s 
beute erscheinen; ein A rgum ent, m it welchem 
w ir dem etwaigen E inw urfe  der G e rin g 
fügigkeit derselben begegnen zu können g la u 
ben. D ie  weite E n tfernung  des Wohnsitzes 
des Ja g d h e rrn  von dem G im borner J a g d 
gebiete w äre nach dem S p ric h w o rte : „der
H im m el ist hoch und der C zar w ohnt w eit," 
a llerd ings ein E in w a n d , welchem w ir eine 
gewisse Berechtigung zugestehen m ü ß te n ; aber 
selbst in  diesem Falle  verdiente bei dem Um 
stande, daß  auf der Reichsherrschaft G im 
born-N eustad t d as Pachtsystem auf viele 
Nutzungsquellen Anw endung fand und daher 
auch die J a g d  demselben anbequemt werden 
konnte, doch e in  M om ent volle B eachtung, 
das näm lich: daß der F ü rs t das Jagdrech t
auf dem hiefür reservirten herrschaftlichen 
G ru n d  und B oden durch niemand G eringeren , 
a ls  seinen A lte r -E g o , der doch der G im 
borner O b e ram tm an n  thatsächlich w ar, a u s 
üben lassen wollte. A uf diesem Punkte treffen 
oder begegnen sich die L iberalitä t des J a g d 
h errn  und der R echtssinn des territo ria len  
G ebieters und gehen in  einander aus. D e r  
m aterielle Nutzen wurde dabei in  die Schanze 
geschlagen.

Diese C onjectur findet ihre B estätigung  
durch die vom Fürsten Jo se f A d a m , dem 
S o h n e  und Nachfolger Adam  F ra n z ', im 
J a h re  1 7 6 6  herausgegebene Polizeiordnung. 
D ie  2 und 3  handeln von der E rh a ltu n g
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der schon oben erw ähnten „Landw ehren" und 
von der Pflege und S chonung  der W älder, 
besonders des Hochwaldes. „W er auf seinem 
eigenen E rbe einige Eichen und H auptbäum e 
fällen läß t, soll gehalten sein, an S te lle  der 
abgehauenen zwei junge Eichen zu pflanzen." 
V on besonderem In teresse  sind die B estim 
m ungen der 8 ,  9  und 1 0  in B etreff 
der Ja g d e n  und der Fischerei.

„H. 8 . D ie  A m tsjagden sollen nach 
I n h a l t  der P riv ileg ien  und Amtsrecefse an 
den O rte n , wo die U nterthanen zu jagen be
rechtigt sind , exercirt, J ä g e r -  und W aid 
m annsgebrauch , wie es d iesfa lls  im  Lande 
hergebracht i s t , dabei gehalten und durch 
unordentliches J a g e n  und S c h ieß en , sonder
lich im  M a i  und sonst, wenn das große und 
kleine W ild  trächtig ist, oder die Früchte a n 
gewachsen und leichtsam durch J ä g e r  und 
H unde zu beschädigen sind, zu Unserem h err
schaftlichen und säm mtlicher U nterthanen 
Schaden  nicht v e rd erb t, sondern das W ild 
nach Möglichkeit gehegt und conservirt, 
auch bei arbitrarischer Leib- oder G eldstrafe 
keinem losledigen Gesellen, weniger Frem den, 
sondern n u r  allein im A m t beerbten und ein
gesessenen U nterthanen zu jag e n , oder W ild 
zu fällen verstattet und d as vierte V iertheil 
gegen I n h a l t  des A m tspriv ilegii bei V erlust 
desselben Unserem O b eram tm an n  nicht ver
bracht oder entwendet w erden."

9 . Ingleichen soll die Fischerei auf 
den gemeinen W ässern m it Bescheidenheit 
gebraucht, bei nächtlicher Z e it und m it Feuer 
nicht vorgenom m en, kein H an f oder F lachs, 
noch weniger T o llk ra u t, ungelöschter Kalk 
oder A as in 'S  W asser geleg t, keine großen 
oder kleinen Bäche abgedeucht, alle enge 
H a m en , durch welche der F a ß e l (Fischbrut) 
nicht kommen kann, abgeschafft, und andere 
Praktiken zu fischen, wodurch die gemeine 
Fischerei verderbt und unfruchtbar gemacht 
w ird , sowohl a ls  ungewöhnliche P r iv a t
schlachten und Fischgänge auf den S trö m e n

nicht geduldet, sondern w eggeräum t und die 
T h ä te r cxem plaritcr gestraft w erden."

§ . 1 0 . „ I m  übrigen soll an den O rte n , 
wo w ir von A lters zu jagen, oder zu fischen 
berechtigt, und auf unseren adeligen freien 
G ü te rn  nach M aß g ab e  des Landesvcrgleiches 
ä s  unn o  1 6 5 8  N iem and außer u n s e r  
O b e r a m t m a n n  sich des J a g e n s  oder 
Fischens bei exem plarer harte r S tr a fe  un ter
nehm en."

A us diesen P a ra g ra p h e n  erhellt, daß 
die O brigkeit von G im born -N eustad t im a ll
gemeinen In teresse  der J a g d  und Fischerei ein 
sorgfältiges Augenmerk zuwandte, so wie sie 
auch andererseits an ihrem  guten Rechte fest
hielt. D ie  jagdherrliche L iberaliät waltete ü b ri
gens auch noch im J a h r e  1 7 6 6  vor.

D ie  Fischerei in  den fließenden Gewässern 
der R eichsherrschaft m ag im m erhin eine nicht 
unbeträchtliche gewesen sein. A ls  Hauptflüsse 
des G ebietes galten die Ager nnd die Leppe. 
Letztere bildete die L andesgrenze gegen das 
Herzogthum  B erg  und ergoß sich in die Ager, 
welche bei B o n n  in  den R hein  m ündet. 
U nter den B ächen wurde der beim Schlosse 
G im b o rn  entspringende Gim mbach, daher 
auch der N am e des „alten  H a u se s" , und 
die D ö rp e  genannt.

Außerdem  gab es noch andere, von den 
G ebirgen herkommende Bäche.

M in d e r  beträchtlich scheint die Fischerei 
in  den W eihern  gewesen zu sein. Diese w aren 
großen T h e ils  verpachtet und lieferten ein 
durchschnittliches E r trä g n iß  von n u r 12  
R eichsthalern .

M i t  diesen öconomischen D a ten  haben 
w ir fü r d iesm al unseren S to f f  erschöpft; er 
w äre es aber noch lange nicht, wollten w ir 
noch auf andere Verhältnisse übergehen, 
welche das B ild  eines Besitzes draußen „im  
Reiche" vervollständigen w ürden. F ü r  d ies
m al m ag es an den hier gelieferten characteristi- 
schen G rundzügen nebst historischem H in te r
gründe fü r alle diejenigen genügen, welche 
sich eine V orstellung von einem Güterbesitze
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im  ehemaligen röm . - deutschen Reiche ver- > 
schaffen wollen, oder denen die E rin n eru n g  ! 
an jene ferne V ergangenheit bereits ent
schwunden ist.

I m  J a h r e  1 7 0 3  w urde G im b o rn -N eu 
stadt zu G unsten  der Z w eitgebornen („ L seu n ä o -  
x s rü tu i '" )  des fürstlichen H auses S chw arzen
berg m it dem Fideikom m ißverbande belegt 
und blieb noch durch 7 9  J a h r e  bei diesem 
H ause. Noch in den letzten Lebenstagen 
des Fürsten  Jo sef Adam  zu A nfang des J a h re s  
1 7 8 2  w urden m it dem G ra fen  Jo h a n n  Lud
wig von W allm oden V erkaufsun terhand
lungen angeknüpft und, nachdem G im born  
durch 2 3 2  J a h re ,  seit seiner V ereinigung 
m it N eustadt aber durch 1 5 2  J a h re  bei dem 
H ause Schw arzenberg gewesen, gelangte diese 
R eichshcrrschaft in den Besitz des genannten 
G ra fen . I n  Folge dessen nahm  die oben 
erwähnte Fideikommißcigenschaft die N a tu r  
eines capitalisirten oder eines Geldfideikom
misses an.

Nach dem Zusam m enbruche des alten 
deutschen Reiches wurde G im born -N eustad t 
von dem Schicksale der M ediatisirung  be-

> troffen und wechselte seitdem öfters seinen 
I  Besitzer; aber bis zum heutigen T age  heißt 

jenes G ebiet noch d as „Schw arzenberger- 
Ländchen". Auch bew ahrt das „alte  H a u s  
G im b o rn " noch manche Schwarzenbergischen 
R eliquien , welche von den jetzigen Besitzern, 
den F re iherren  von Fürstenberg, geehrt und 
in  treuer O b h u t gehalten werden.

I m  Schoße der unfern  vom Schlosse 
G im b o rn  gelegenen katholischen Kirche ruhen 
die irdischen Ueberrcste einiger Schw arzen- 
berg'schen V orfah ren , und gerne ließen es die 
F re iherren  von Fürstenberg geschehen, daß 
S e in e  D urchlaucht der jetzt regierende Fürst 
zu Schw arzenberg, J o h a n n  Adolf, vor einigen 
J a h re n  zur E rin n eru n g  an entschwundene 
Z eiten  jener Kirche eine M e ta llta fe l m it 
In sch rift widmete.

Diese V ereinigung der P ie tä t  der alten 
und neuen H erren  dient gewiß zum nach
ahm ungsw ürdigen V orbilde anderen G e 
schlechtern.

W ien, im December 1 8 8 0 .
Adolf Merger.

Mols, ckuchs
H err Hodek erhielt vor K urzem  zum P r ä -  

Pariren  eine Jag d b eu te , welche er nicht an 
zusprechen w u ß te ; das T h ie r w ar in der 
fürstlichen D om äne Draueck bei A rva  in  U ngarn  
erlegt worden und zw ar auf dem Schnepfen
stand ; m an sah zwei Exem plare, aber es 
gelang n u r das E ine zu erbeuten, d as von 
dem Förster S trazikow ski an den oben ge
nannten  P rä p a ra to r  geschickt wurde.

G eben w ir vor Allem die M a ß e  des 
interessanten T h ie re s :  die Länge desselben 
von der Schnauze b is zum Schwanzende 
beträg t 1 M e te r 7 C entim eter, die Höhe 
über den B u g  4 5  C entim eter, die Höhe 
über der C roupe 4 7  C entim eter, überrag t 
also jene des Fuchses um  ein B edeutendes.

oder Hund.
D a s  B ild  der äußeren Erscheinung ist 

ein Gemisch von Fuchs und W o lf sowohl 
in B ezug auf F o rm  a ls  auf F arbe . D a s  
am ganzen T h ier vorherrschende eigenthümliche 
R oth  m it den weißen S te lle n  an der Kehle 
und an den inneren Schenkelseiten erinnert 
lebhaft an die F ä rb u n g  des Fuchses, sowie 
das weißliche G ra u  der tiefschwarzen Lippen 
sich am Unterkiefer verdunkelnd, gleichfalls 
an  die F ä rb u n g  des Fuchses m ahnt. Jedoch 
ganz auffallend ähnlich dem südafrikanischen 
Schabrackenschakal breitet sich vom Nacken bis 
zur Schwanzspitze die dem W olf entsprechende 
bis in  die M itte  des Leibes ziemlich scharf 
umgrenzte dunkelgraue F ärb u n g  au s . D ie  
starken, steifen K rannen  sind unten  weiß m it
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centim eter' langen schwarzen Spitzen. D ie 
ausgesprochene S tä rk e  und Hochstämmigkeit 
der Läufe, die kurze R u th e , die gar keine 
Ä hnlichkeit m it der Lunte des Fuchses hat, 
müssen w ir noch besonders hervorheben.

W ir  sind leider n u r in der L age, in 
Beziehung auf das G erüste Vergleichungen 
bei dem Schädel zu m achen , da durch das 
Abhandenkommen des S kelettes u n s  jede an 
dere unmöglich gemacht ist.

D ie  Länge des S ch äd els b is zur H in ter- 
hauptprotuberanz beträg t 2 2  Centim eter, 
während die eines ziemlich großen Fuchses 
n u r 16  C tm . ist; vorherrschend characteristisch 
fü r die größere Ä hnlichkeit des Kopfes m it 
jenem des W olfes spricht die bedeutend ent
wickelte N ah trippe  am S c h e ite l, so wie die 
verhältn ißm äßig  fast unter jener des W olfes 
stehende Entwicklung der Schädelhöhe selbst, 
während beim Fuchs die relativ  große G e 
hirnmasse ein entscheidendes M erkm al bildet. 
D e r Abstand der beiden oberen Fangzähne 
beträgt bei dem großen Fuchsexem plar präcise 
2  C tm ., während jene bei dem oben beschrie
benen T hiere sich reichlich auf 3  C tm . beläuft.

W ir  stehen nun  hier vor einem P roblem , 
das m it B estim m theit zu lösen n u r  nach 
Ueberw indung großer Schwierigkeiten möglich 
w äre. D ie  A nnahm e einer besonderen A rt 
eines W ildhundes dürfte in  Ansehung des 
F u n d o rtes , in  Ansehung der T hatsache, daß 
das gesehene zweite Exem plar noch nicht 
wieder vorgefunden wurde, und daß ein d r it
tes überhaupt noch nicht beschrieben ist, a u s 
geschlossen se in , und ich überlasse nun per
sönlich gerne den Fachleuten die F r a g e , ob 
w ir es nu n  in  diesem F a lle  m it einer eigen
thümlichen A bänderung, oder einem B a s ta rd 
geschöpfe zu thun hab en .* )

*) D a s  von Meister Hodek präparirte Thier 
wurde S r .  k. k. Hoheit dem Kronprinzen Rndolf 
zur Ansicht geschickt und bei dieser Gelegenheit hat 
es der ausgezeichnete Künstler, dem wir diese 
M ittheilung verdanken, gesehen, und den Auftrag 
erhalten, es für S e .  k. k. Hoheit zu m alen.

(D ie Red.)

D ie  wunderliche A rt, wie das S kele tt 
abhanden gekommen, ha t einen so heiteren 
Anstrich, daß ich es m ir nicht versagen kann, 
un ter der möglichsten D isc re tio n  sie m itzu
theilen. I m  A telier des M eisters Hodek findet 
sich gar nicht selten eine ehrsame F ra u  ein, 
welche um  die C adaver der zum P rä p a rire n  
eingesendeten T hiere ansucht, um , wie sie sagt, 
dieselben zu verg raben ; diese betriebsame 
F ra u , nennen w ir sie „ F ra u  W a b i" , erhält 
a ls  H o n o ra r oder S u p e rh o n o ra r  fü r diesen 
D ienst zuweilen auch die C adaver von genieß
barem  W ild , wie Hasen, W ildenten u . s. w .;  
H e rr  Hodek erhielt das besagte erlegte T h ie r 
nun  in  ziemlich reifem  Z ustande und er 
beeilte sich es ausbalgen  zu lassen; noch 
w ährend die A rbeit im  G an g e  w ar, wurde 
er abberufen. W ährend er seine verschiedenen 
G eschäftsgänge verrichtete, dachte er in  freien 
Augenblicken m it sehr regem Interesse an das 
T h ie r und wie bedeutsam es in diesem Falle  
w äre, auch das S kelett des T h ie res  zu 
p rä p a r ire n ; das konnte, ja  es m ußte eine 
Z ierde jeder naturhistorischen S a m m lu n g  
werden.

A ls  H e rr  Hodek nach Hause zurückkehrte, 
w ar natürlich seine erste F rag e  nach dem 
T hiere  und die Ankündigung, daß nun  auch 
das S ke le tt p rä p a rir t  werden müsse. D ie  
Leute erklärten aber, die H abitueuse des 
A teliers, F ra u  W abi, sei bereits dagewesen 
und habe den C adaver zum V ergraben  m it
genommen.

Augenblicklich wurde ein Expreß zur 
F r a u  W ab i geschickt m it der W eisung das 
T h ie r müsse unverzüglich wieder ausgegraben 
w erden; allein der B o te  fand F r a u  W ab i 
nicht zu Hause und a ls  er eine S tu n d e  ver
geblich gew artet hatte, kehrte er m it dieser 
unerfreulichen M eldung  zu seinem H errn  
zurück. N atürlich  wurde der D iener wieder 
zu der F ra u  geschickt und nun  w ar er so 
glücklich sie zu Hause zu finden und ih r 
seinen A uftrag  melden zu können.
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D ie wohlbeleibte F ra u  hörte den Diener- 
anfangs indifferent, dann aber m it einem 
imm er länger werdenden Gesichte an  und 
a ls  der M a n n  fertig w ar, platzte sie h e r a u s : 
A u sg rab en ?  ja  recht gern, wenn d as n u r 
noch möglich w äre, ich habe das B est dem 
Auskocher gegeben.

M i t  dieser Unglückspost kehrte der D iener 
nach Hause zurück und a ls  m an sich zu dem 
Auskocher begab, um  den kostbaren Leichnam, 
wenn es möglich, zu reclam iren, da erfuhr 
m an, daß der ziemlich reife C adaver gespickt, 
zertheilt und a ls  H asenbraten  an die G äste

bereits  verkauft und von diesen verspeist 
worden sei.

O h , billige M ittagskost, zu 3 0  und 4 0  kr. 
vier G erichte! S o  erklärt sich vielleicht manches 
deiner Kunststücke. W a s  doch die Leute für 
gesunde M äg en  hab en ; über die Geschichte 
sind Wochen verstrichen, aber w ir haben nichts 
von einer behördlichen Anzeige gelesen, daß 
da und dort nach einem D in e r bei einem 
Auskocher einige Menschen von einem bedenk
lichen Unwohlsein befallen worden seien.

Kans Hanon.

Die 6pringbockgazelle.*)
D ie Springbockgazelle (^e. L u e lio ro ) 

gehört unstreitig zu den schönsten G azellen
arten , die w ir kennen. S i e  besitzt außer 
allen V orzügen einer Gazelle eine seltene 
S p ru n g k ra f t in  ihren stählernen M uskeln  
und ih r  edles zierliches Köpfchen schmückt ein 
schönes, ly raförm ig  geschwungenes H ö rn e r
p a a r , daß m an  ih r wohl den V orzug un ter 
den m ittelgroßen ihrer F am ilie  einräum en 
m uß. D ieses ungewöhnlich reizende T h ie r hat 
so graziöse B ew egungen, namentlich wenn es 
spielt oder aufgescheucht die F lucht ergreift, 
daß m an in  V erlegenheit geräth, selbe zu 
beschreiben. S e lb s t wenn sie gejagt wird und 
in  Angst dahinfliegt, scheint sie es darau f 
angelegt zu haben, durch ihre Coquetterie 
des J ä g e r s  M o rd lu st zu beschwichtigen. Leider 
findet sie fü r ihre S chönheit abgestumpfte 
N im rode in  m ehr a ls  hinreichender Z a h l  und 
dies namentlich un ter den holländischen F a r 
m ern und den E ingebornen, welche dafür 
sorgen, daß sie täglich seltener w ird. I h r e  
S p rü n g e  ähneln dem Ausschnellen einer U h r
feder. S ie  läß t namentlich gewöhnliche J a g d 
hunde, m it A usnahm e der W indspiele, ziem
lich nahe kom m en; sie schaut die anrennenden, 
lau t kläffenden K öter so gleichgiltig an , wie

*) W ir haben bei Gelegenheit unseres B e 
richtes in N r. 20 d. I .  über D r . H olub's in dem 
Club der Landwirthe gehaltenen V ortrages auf 
die Gazellenjagd hingewiesen, und entnehmen nun  
dem Werke: „S ieb en  Jahre in Süd-Afrika" des 
berühmten Reisenden obenstehende Schilderung.

D ie  Red.

wenn sie geduldig erw arten w ürde, b is sie 
zu ih r gekommen und ih r  A lles gesagt, w as 
sic zu sagen hätten . Plötzlich, wenn nach 
ih rer Berechnung die Z e it zur Flucht ge
kommen, schnellt sie sich wie eine losgelassene 
Uhrfeder in  die H öhe, um  etwa 6 — 8 F u ß  
weiter die E rde m it ihren zarten, spitzen 
K lauen  zu berühren, allein kaum daß dies 
geschehen, so ist sie schon wieder über der
selben, und so macht sie fünf bis zehn S p rü n g e  
sehr rasch hintereinander und dem E m p o r
schnellen eines auf harten  B oden  auffallenden 
G um m iballes nicht u n ähn lich ; es scheint, a ls  
ob sie die E rde gar nicht berühren würde, 
kaum senkt sich der K örper zur E rde, hat er 
sich auch schon wieder emporgeschnellt. S o  
in  einem überraschend kurzen Z eitrau m e von 
dem V erfolger weit entfernt, bewegt sie sich 
Plötzlich eine M in u te  langsam  im S ch ritte  
v o rw ä rts , w iederum  dem H unde Z e it  gönnend 
sich zu nähern , dann wiederholen sich die 
S p rü n g e , und so neckt das T h ie r  seine V e r
folger m ehrm als , b is es endlich, gleichsam 
des S p ie len d  müde geworden, in  weiten, 
großen Sätzen , in  w ilder F lucht davonjagt, 
b is es sich vollkommen sicher g laub t, und 
m an sie in  einigen Augenblicken in  der wei
testen E n tfernung  auf der Ebene a ls  w in 
zigen, weißlichen, beweglichen P u nk t w a h r
nim m t, welcher dem J ä g e r  die R ichtung an 
gibt, in  der das schnellfüßige T h ie r  seinen 
Lauf, oder besser gesagt seinen F lu g  genommen. 
A llein selbst seine fabelhafte Schnelligkeit 
re tte t es nicht vor dem T ode. D ie  E n t
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deckung der D iam antenfelder hat Tausenden 
dieser T hiere, wie auch ihren V erw andten 
dem Bläßbock und dem schwarzen G n u , V e r
derben gebracht. D ie  holländischen F a rm er 
a ls  Besitzer der S trich e , auf welchen die edlen 
T hiere weiden, und a ls  vortreffliche Schützen 
sind ihre ärgsten Feinde. S i e  kamen perio 
disch auf die D iam antenfelder und imm er 
m it reicher B eu te  versehen. Ic h  hatte w äh
rend m eines dortigen A ufenthaltes beobachtet, 
daß in den S om m erm onaten  von M a i  bis 
S ep tem b er ganze W agenladungen m it solchen 
erlegten T hieren  zu M ark te  gebracht w u rd e n ; 
doch auch sonst ist dies W ildpret nicht selten 
zu haben. Nam entlich sind es die öffent
lichen A uctionsm ärkte, die jeden M o rgen  
in K im berlcy und D u to itsp a n  abgehalten 
werden, wo sie an den M eistbietenden über
lassen werden. D a  liegen sie vor u n s, der 
Köpfe und der Füße beraubt, oft zu Dutzenden 
nebeneinander in langen R e ih e n ! D e r P re is  
wechselt je nach der Ja h re sze it und der 
G rö ß e  des T hieres zwischen 3  — 7  S h illin g e .

Nicht unittterressant ist die Jagdw eise 
dieser T h ie re . M a n  jag t sie zu Pferde, 
erlegt sie ans dem Anstande und hetzt sie 
m it W indhunden zu Tode.

D ie  gewöhnlichste ist jene zu Pferde. 
D e r  J ä g e r  setzt im  stärksten G a lopp  den 
T hieren  n ach ; die auf jenen begrasten Ebenen 
geborenen und an die Löcher der vielen E rd - 
thiere sowie die niedrigen T erm itenhaufen 
gewöhnten Pferde eilen im  schnellen Laufe 
in der ihnen angegebenen R ichtung dahin, 
so daß sie dem J ä g e r  wenig M ü h e  v e ru r
sachen, ihm vielm ehr gestatten, seine ganze 
Aufmerksamkeit den fliehenden Gazellen zuzu
wenden. E tw a  zweihundert b is hundert 
S ch ritte  nach einem 1 ^ — 2  M eilen  (engl.) 
langem  R itte  dem T hiere nahe gekommen, 
b ring t oft schon ein leichter Druck m it den 
Knieen d as im w ilden G a lo p p  dahinjagende 
P fe rd  zum plötzlichen S tills tan d , der J ä g e r  
springt ab, legt an und schießt. E s  sind 
namentlich holländische B a u ern , welche in  
dieser Jagdw eise Unglaubliches leisten. Ich  
habe Fälle  beobachtet, wo der J ä g e r  m it 
seinem H in terlader zwei fliehende Gazellen 
m it einem Schusse erlegte, auch Fälle , wo 
die ersten beiden Schüsse fehl gingen oder 
sonst etw as dem J ä g e r  seinen zweiten S ch u ß  
so spät abzufeuern erlaubte, daß die Gazellen 
erst, nachdem sie 6 0 0  b is 8 0 0  S c h r i tt  weit 
abgekommen w aren, stehen blieben. W ährend

sie dann nach dem J ä g e r  zurückblickten, kniete 
dieser nieder, w ies sich umwendend m it den 
W o rte n : „ ä e t  le e llte  kn-ntselle b o ck ,

auf eines der T hiere  und streckte 
eben das bezeichnete m it der K ugel seines 
C a rab in e rs  nieder.

D ie  zweite A rt, die Springböcke zu 
jagen, ist jene auf dem Anstande. I n  der 
N ähe der W assertüm pel, zu welchen die 
Gazellen trinken kommen, oder auch an den 
Lachen in  einem bis auf diese ausgetrockneten 
F lußbette  g räb t m an m uldenförm ige G ru b en  
in der Tiefe von 1 ^ — 3 F u ß  und 3  F u ß  
im Durchmesser haltend. I n  diese G ru b e  
kauert sich der J ä g e r  und schießt die zur 
Tränke kommenden T hiere  nieder. Diese J a g d 
weise ist namentlich in  trockenen W in te rn  
sehr üblich, wo es n u r wenige W asserstellen 
gibt, an denen die arm en T hiere ihren D u rs t 
stillen können. D ie  südlichsten der Betschu- 
anen, die B a tlap in en  und B aro longen , lieben 
eine ähnliche Jagdw eise, welche jedoch mehr 
eine T reib jagd  genannt werden m uß. S ie  
thun  dies auch, weil sie a ls  schlechte Schützen 
sonst dem W ilde nicht gefährlich werden 
könnten. M ehrere  M ä n n e r  legen sich in  das 
etwa 2 F u ß  hohe G r a s ,  welches die Ebenen 
zwischen dem H a r t-R iv e r  und dem M o lap o  
bedeckt, oder hinter die T erm itenhügel p la tt 
auf die E rde, und da sie in der R egel n u r 
gewöhnliche M usketen  (k a v io n  d o u te ) be
sitzen, und somit der E rfo lg  von e in e m  
Schusse abhängt, 7 0 0 — 9 0 0  S ch ritte  wind- 
ab w ärts  von einer grasenden Springbockheerde 
und zw ar jeder Schütze etwa 5 0 , wenn es n u r 
wenige sind, etwa 2 0 0  S ch ritte  von einander ent
fernt. H ier w arten  sie oft stundenlang, b is ihre 
zahlreichen Genossen im  weiten B ogen  die 
Heerde um gangen, und sie halbm ondförm ig 
einschließend, nach den Schützen zugedrängt 
haben. S in d  es n u r wenige E ingeborne, 
die sich auf eine solche J a g d  begeben, so 
w arten  sie ruh ig  einen ganzen T ag  im  G rase  
liegend, b is sich das grasende W ild  ihnen 
allm älig  genähert. Ic h  beobachtete Fälle , 
wo sechs Schützen auf ein T h ie r anlegten, 
sechs Donnerbüchsen (denn ihre M usketen  sind 
w ahre Donnerbüchsen) ließen die E rde  er
zittern und a ls  sich der R auch verzog, da 
schauten hoch aufgerichtet eben soviel dunkle 
G esta lten  verw undert, eine flüchtige S p r in g -  
bockgais schnellfüßig das W eite suchend —  
alle Schüsse w aren fehl gegangen. M i r  
selbst geschah etw as Aehnliches. A uf dem
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Anstande stundenlang in  einer kurzgrasigen 
Ebene, nahe an einem Salzsee , drei S p r in g 
bockgazellen erw artend, sah ich endlich die 
schönen T hiere einige 2 0  S c h ritte  vor m ir, 
allein m ir schien's ein Verbrechen, ihnen ein 
Leid an zu th u n ; n u r  der Gedanke, daß w ir 
N ah ru n g  brauchten, brachte mich dahin, von 
meinem Lnicker-iiüs Gebrauch zu machen; 
allein die H and  zitterte, —  ich konnte mich 
nicht des Gedankens erwehren, daß ich einen 
M o rd  begehe, möglich, daß m an in  größerer 
E ntfernung  hartherziger ist —  und so legte 
ich die H and an den Drücker und die Thiere, 
erschreckt durch den plötzlichen K n a ll, flogen 
in  weiten S ä tzen  von dannen. Livingstone 
erw ähnt in  seinen südafrikanischen Reisebe
richten, bei G elegenheit a ls  er die Ja g d  
auf Gazellen bei Betschuanen beschreibt, der

sogenannten H opofalle. Ic h  sah sie nicht 
m ehr im  G ebrauch, sie ist auch heutzutage 
nicht m ehr gut möglich. Z n  seiner Z e it w ar 
d as W ild  in  jenen G egenden weniger scheu 
und in  größeren M assen vorhanden.

D ie  dritte  Jagdw eise ans den S p r in g 
bock ist die von den E ngländern  eingeführte 
und besteht darin , daß m an das T h ie r ohne 
sich des Feuergew ehrs zu bedienen, m it W in d 
hunden zu Tode hetzt. D ie  Jagdgesellschaft 
jag t den T hieren  m it verhängten Z ü g eln  
auf guten, allein weniger an das T e rra in  
gewöhnten P ferden  nach, b is es entweder 
den H unden gelingt, die Gazellen einzuholen, 
oder die letzteren einen solchen V orsprung 
gewinnen, daß die V erfolger, müde geworden, 
die V erfolgung aufgeben müssen.

Reinecke a k
— s in  S te ie rm ark .

M a n  erzählt sich gar viel von der 
S c h lau h e it, G eriebenheit und dem A u s 
harren  bei A usführung  eines einm al gefaßten 
Entschlusses des M eisters Reinecke und der 
Stücklein gibt es gar viele, in denen besagter 
W ald -P fiffikus eine G lanzro lle  spielt; doch 
keine gleicht diesem, das sich hier am v er
gangenen S o n n ta g  wie folgt abgespielt.

Reinecke hatte sich, von dem herrlichen, 
w arm en S onn tagnachm ittag  wahrscheinlich 
heiter, lebensfreudig und besonders schalkhaft 
gestimmt, auf eine W iese, u n m itte lbar am 
Josefschacht gelegen, auf die M äusejagd  
begeben. E inige A rbeiter bemerkten unseren 
Helden und verscheuchten ihn bei seiner a u s 
nahmsweise nutzbringenden U nterhaltung . E r  
wedelte e in ig em a l m it seiner buschigen 
S ta n d a r te  und nahm  kecklich den W eg gegen 
das Schachtgebäude; die V erfo lger nahm en

Bergmann.
an Z a h l  zu und da Sch laum eier keinen 
rettenden A usw eg ersah, setzte er rasch ent
schlossen durch ein Fenster der M aschinen
stube direkt in s  G ebäude. D e r Anblick der 
glänzenden M aschinen m ag ihm  doch etw as 
neu gewesen sein u n -  prüfend überlegte er 
nun , w as in  diesem kritischen M om ente zu 
thun . B e re its  drangen die V erfolger zu der 
T h ü re  herein, da gibt es n u r die A lte rn a 
tive entweder in  deren H änden ein rühm loses, 
eines Reinecke unw ürdiges Ende zu nehmen 
oder —  die F a h r t  in die T iefe. — M it  
einem S p ru n g e  setzte er in  den Schacht. —  
Nachfahrende A rbeiter fanden den kühnen, 
allen bergm äßigen Einrichtungen spottenden 
Besucher (er unterließ  die vorgeschriebene 
G eb ü h r von 5 0  kr. fü r  eine E in fa h rt zu 
entrichten) todt auf der 9 0  K la f te r-S o h le .

F .

Eine Saujagd im Krstenchum Lanino.*)
Von D u  M - d .  (Schluß.)

Sogleich wurde zum Aufbrechen des W il-  aber doch m it V erständniß, denn die S a u e n
des geschritten; nicht vollkommen waidgerecht, wurden gleich K älbern  an den H in terläu fen

aufgehangen. W under nahm  es u n s , daß*) S ieh e  N r. 15, 16 und 22 d. I .  D . R .
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die sonst so sparsamen I ta l ie n e r  nicht n u r 
das Gescheide, sondern auch das ganze 
Geräusch den H unden zuwarfen. D a s  w ar 
ein tolles B i ld ;  wüthend bissen sich die 
neidischesten in dieser M asse von D orfkötern 
um  ihre B eute. Z u  jedem frischen Aufbrechen 
drängten  die H unde, in den höchsten T önen 
kläffend, in  einer dichten M asse an den J ä g e r  
heran  und a ls  ihnen endlich die ersehnte 
B elohnung  zugeschleudert kam , schnappten 
hundert Gebisse auf einm al zu ; schon in  
der nächsten M in u te  aber w ar A lles v e r tra 
gen, verschlungen und die gierigen, lang aus 
den Rachen sich schlängelnden Z u n g en , leckten 
das eigene Fell oder den blutbespritzten R asen. 
S e lbst die Aesung au s dem Gescheide ver
schwand fast spurlos.

Indessen hatte der Jag d le ite r  durch ein 
S ig n a l  aus seinem dilnvianischen H orn  die 
T reiber au fgefo rdert, sich zu einem neuen 
G an g  zu rüsten, denn es sollte noch ein 
zweites T reiben gemacht werden. I n  bewußter 
U nordnung, wie am M o rg en , ballten  sich die 
H aufen der Lärmschläger zusammen und ent
wickelten sich dann zu zwei Riesenschlangen, 
an denen jeder einzelne R in g  klapperte.

„A ls  nun  jegliche S c h a a r  sich gereiht 
um  ihren  G ebieter, zogen die T ro e r  dahin 
m it G e tö s und Geschrei wie die Vögel. 
Also —  — " H u r r a h ! gellte es dem reci- 
tirenden C om m andanten  in  die O h ren , der 
sich eben recht tief in  seinen H om er versenken 
wollte. D ie  K am eraden schrieen so unzeit
gemäß, den auf der Lichtung hoch zu R o ß  
erscheinenden, wohlgetrockneten H aup tm ann  
v. d. G . begrüßend.

H a tte  der C om m andant Unglück m it 
seinen C itaten , so hatte v. d. G . die ent
schiedenste Chance, die Gesellschaft zu belu
stigen. S o  auch jetzt; sein R o ß  scheute plötzlich 
und setzte ihn, der sich eben niederbeugen 
wollte, um  einem K am eraden die H and zu 
drücken, m itten hinein in  die weit aufgerissenen 
W am m en der alten Bache. O orxo ä i  L aoeio , 
rief der D äne, der C a p itän  kommt heute

ans den B a g n o 's  g a r nicht h e ra u s ; jetzt 
nim m t er gar ein animalisches und zwar 
m it einem K örpertheil, fü r welchen es b isher 
noch nicht angewendet wurde. I n  Stockprügel- 
Ländern könnte er Schule  machen. V . d. G . 
w ard so gut es eben ging m it Büscheln von 
G r a s  und dürren  B lä t te rn  abgerieben, der 
C om m andant unterdrückte einige blutrünstige 
Hexam eter um  den F reund  nicht zu kränken, 
der versicherte, der Appetit sei ihm  ver
gangen, da m an ihm den einzigen R est des 
gemeinsamen Frühstückes, einige Klümpchen 
des in G rünspanschim m er leuchtenden K äses, 
darbot und so schwang m an sich denn wieder in 
die S ä t te l ,  um  zum zweiten Felde zu ziehen.

Trotz der Versicherungen und V erspre
chungen der T reib er w ar das zweite T reiben 
ein todtes, doch hatte es glücklicherweise n u r 
kurz gedauert. Ziem lich abgekühlt machte 
m au sich auf den Heimweg, zunächst nach 
dem S täd tchen , wo einer der K am eraden —  
der m it den ersten F am ilien  des Landes 
verw andt, manche, gelegentlich nicht u n a n 
genehme A nlehnung fand —  u n s bei einem 
C anon icus einführen wollte, m it der ausge
sprochenen Absicht, ein klein wenig von dessen 
Kellerschätzen zu kosten. D e r  C anonicus aber 
fühlte sich sehr geehrt und ließ weit m ehr 
^ ia s c l le t t i  m it goldgelbem, duftigem und 
fast wie Schaum w ein  perlendem L s t-L s t  und 
schwerem, würzigem, glühend rothem  ^ .lea tio o  
herbeischleppen, a ls  u n s fü r den nächtlichen 
H eim ritt zuträglich schien.

Endlich rissen w ir u n s doch lo s und nach 
herzlichem Abschiede vom freundlichen H a u s 
herrn  und der gutm üthigen H au sh ä lte rin , 
welch' letzterer der D än e  wiederholte S p e z ia l-  
nllmickiskiirw esrvo" zurief, machten w ir 's  
u n s in  den B ü g e ln  so bequem und sicher a ls  
es eben ging und trab ten  lustig, die breunen
den C ig arren  im M unde, in  die N acht h in au s , 
n o rd w ärts , V alen tano  zu.

D ie  leichte B rise  vom M o rg en  w ar in 
deß recht schneidig gew orden; aber die tüch
tige D osis von jenen herrlichen natürlichen
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G lühw einen hätte Alle unempfindlich gemacht, 
selbst gegen den rauhesten N ord .

A ls m an endlich au s Rücksicht fü r  die 
Pferde in  S c h r i tt  gefallen w ar, zeigte es 
sich, daß trotz fast zwanzigstündiger S tra p a z e n  
die Lebensgeister frischer w aren a ls  je zuvor. 
D ie  lebhafteste C onversation entspann sich 
über das T hem a „bester W ein der W elt"  
und auf des C om m andanten  A nregung beschloß 
m an , dem G rab e  des ritterlichen D o m h errn  
J o h a n n  Fugger in  dem von V alen tano  n u r 
8  M ig lien  entfernten M ontefiascone in  O or- 
x o r s  einen Besuch abzustatten; der C om 
m andan t verabsäum te aber nicht die günstige 
G elegenheit auszunützen und W ilhelm  M ü l-  
le r s 's  in fließende Verse gekleidete Legende 
vom L 8 t-L 8 t, d iesm al aufmerksamen O h ren , 
zu recitiren.

D ie  Verse hatten  aber doch einigerm aßen 
abspannend gewirkt, denn m an m ußte schwei
gen um  zu lauschen und das Gespräch kam 
nicht m ehr recht in  G a n g .

Dichte F instern iß  lagerte rin g su m h er und 
die Gesellschaft w ard still und stiller. —  
H örst D u  nicht Hufschläge h in ter u n s ? frug 
H au p tm ann  v. d. G ., der selbstverständlich 
der Letzte in der R eitergruppe w ar, den ihm 
zunächst befindlichen K am eraden. Ic h  höre 
nichts, gab jener schläfrig zurück. Aber so 
p aß ' doch au f! rief v. d. G . und nachdem 
er noch einige Augenblicke gehorcht hatte, 
schrie e r : M eine H erren , Jem an d  verfolgt u n s  !

A h, bah, erwiderte der C om m andant, 
a ls  ob andere Leute nicht auch die S tr a ß e  
reiten könnten wie w ir selbst und unbeküm
m ert gings weiter. G an z  spurlos aber w ar 
die A lerte doch nicht vorübergegangen, denn 
die R ößlein  schritten ein wenig frischer und 
der R u d e l der R e ite r drängte sich wie in- 
stinctiv ein wenig dichter zusammen. N äh er 
und imm er näher heran  kam indessen der 
S c h a ll von scharfem T rab e , v. d. G .,  
der m ittlerw eile in  der M itte  des R u d e ls  
P la tz  gewonnen hatte, hörte deutlich vier 
R e ite r, obschon m an ihm  bedeutete, daß das

Echo von den H ügeln im W esten die H u f
schläge vervielfältige. Plötzlich aber schlug 
der T rab  in  sausenden G alopp  um , gerade 
wie zur Attacke. A lles stutzte einen A ugen
blick, dann aber erhob sich wüstes Geschrei 
und der N eiterknäuel gerieth in  arge V e r
w irrung .

I n  der dichten F instern iß  bedurfte es 
m ehrerer M in u ten , bis sich Alle in der so 
überraschend eingetretenen S itu a t io n  zurecht 
fanden.

N u r  nach und nach wurde constatirt, daß 
v. d. G . 's  R a p p  sich ungestüm zwischen 
zwei vor ihm  gehende Pferde geworfen, die
selben rechts und links m it solcher Vehemenz 
au s einander drängend, daß die R eite r sich 
n u r m it M ü h e  in  den S ä t te ln  erhalten 
konnten. Und während nun der von rück
w ä rts  gekommene R eite r bei der G ru p p e , die 
stehen geblieben w ar, seinerseits Parirte , hörte 
m an v. d. G . in gestrecktem G a lo p p  nach 
v o rw ärts  fortjagen. D erjenige aber, denn 
E in er w ar es n u r, welcher durch sein H e r
ansprengen die ganze S cen e  herbeigeführt 
hatte, w ar kein anderer a ls  O berlicu tenan t
I . ,  ans den über dem Nektar des C anonicus 
to ta l vergessen worden w ar. „G rünseidcnes 
D onnerw ette r,"  brum m te der C om m andant, 
„beinahe hätte  ich wieder einen Schottcrhaufen  
u m arm t."  „Und n u r im festgegliedetken 
C ausa l-N exus von J . ' s  U m a r m u n g s - S tu 
dien," spottete der A dju tan t. N u n  ging es 
über I .  h e r ; er sollte über seine „ S ch w arz 
w ildjagd" beichten. A ber so lange sich der 
W eg auch noch zog und so fest sich die 
F ra g e n  in  sein kameradschaftliches Gewissen 
einschraubten, es w ar nichts au s ihm h e rau s
zubringen a ls , daß seine Z e it doch zu kurz 
bemessen gewesen w äre, um  ein so scheues 
W ild  wie jene glutäugige D irn e , kirre zu 
machen.

H ingegen erfreute u n s  I .  durch die 
Nachricht, er habe in dem C afshause gehört, 
wie der Ja g d le ite r  einem am nächsten M o r 
gen in unserer S ta t io n  zum M a rk t eintreffen-
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den G em üsehändler einen Saukopf und einen 
Frischlingsschinken für u n s übergab. —  v. d. 
G .,  der m ittlerw eile m it gespanntem R evolver 
an einer S traßenkrüm m ung  haltend, aufgefunden 
worden w ar, entw arf, in seiner Eigenschaft 
a ls  Küchenmeister und maßgebender G o u r 
m and unserer Gesellschaft, sogleich die M e n u 's  
fü r das S o u p e r  von m orgen und das D in e r 
von überm orgen.

A u sg eru h t und eßlustig, a ls  ob w ir alle 
vier erlegten S a u e n  zu verzehren hätten, 
fanden w ir u n s denn am nächsten Abend an 
der T afelrunde zusammen, v. d. G .,  der 
ab- und zuging, schnalzte m it der Z unge  
und seine V erheißungen machten u n s  den 
M u n d  wässern. E in  einleitendes B ouillon  
und den A ppetit reizende S a rd in e n  w aren 
vertilg t und mächtig und prächtig erschien 
nun die Keule, nach italienischer M a n ie r  
am S p ie ß e  gebraten. I n  allen N uancen 
des B ra u n  erglänzte der Schinken und sein 
duftiges A rom a stach in  A ller Nasen, v. d. 
G . hatte das Tranchirm esser, das er viel 
meisterlicher führte, a ls  die Z ü g el, zu voll
kommener S ch ärfe  gewetzt und während er

m it dem Auge des K enners den richtigen 
A ngriffspunkt auf seinem O p fe r erspähte, 
hub der C om m andant feierlich a u : „A ls  nun  
Je n e  gebraten das Fleisch und vom S p ieß e  
gezogen, theilten sie Allen davon und feierten 
glänzendes Festm al. Auch dem Odysseus — " 
V erdam m t! fuhr v. d. G . a u f , f in n ig !!  
A lles steckte die Nasen ober einigen R iesen
schnitten saftigen M uskelfleisches zusammen 
und die Gesichter wurden länger und länger. 
M y riad en  von säuberlich eingekapselten T r i 
chinen stacken im  Fleische.

Z w a r  hatten w ir noch keine Nachricht 
von P ro f . Z enkas angsterregenden U nter
suchungen erhalten und kannten die D iie ll in u  
sx iru lig  nicht einm al vom Hörensagen, allein 
w as w ir so deutlich sahen, erregte doch 
unseren Eckel. „O orpo  cki L a e e io " , rief der 
D än e , sind tracku tto ri diese O au iu o , am Ende 
ist der K opf von demselben T h ie r ."  „ D ie s  
wollen w ir gar nicht untersuchen, sagte der 
C o m m an d an t; mögen auch die H unde von 
V alen tano  heute Festschmaus h a b en , wie 
gestern jene von C an ino ."  W ir  aber wuschen 
unsern Aerger m it edlem O rv ie tan er a u s .

D as M indsM s Leöedka.^)
«Schluß.)

M arm n e  übernachtete, spät von einem 
Jah rm ärk te  zurückkehrend, bei seinem F reu n d e ; 
am anderen M o rg en  machte er die J a g d  
m it ;  da er nun die schöne J ä g e r in  bei der 
A rbeit sah, erwachte in  ihm heißer a ls  je
m a ls  die B egierde sie zu besitzen.

Verkauf m ir doch endlich das T h ie r, 
S e rg e , ich bitte Dich, sagte er zu M an o u ro f.

Ic h  habe D ir  bereits erklärt, daß ich 
nicht will, erwiderte dieser trocken. Ich  be
greife gar nicht, daß D u  nicht einsiehst, wie 
unangenehm  es m ir ist, D ir  etw as abschlagen *)

*) S ieh e  Nr. 22.

zu müssen, fügte er lachend hinzu, um  die 
Herbigkeit seiner A ntw ort zu m ildern.

N u n , so werde ich sie D ir  stehlen, er
wiederte M a rs in e  b ru ta l.

Versuch es n u r, entgegnete S e rg e , der 
das für einen Scherz nahm , sie würde auf 
dem Heimweg sein, noch bevor sie w arm  bei 
D ir  geworden.

Z u r  M itta g sz e it kehrten sie nach H ause 
zurück; S e rg e  w ar liebensw ürdiger a ls  jem als , 
um  dem Freunde zu beweisen, daß er ihm  
seine fortgesetzten W erbungen um  Lebedka 
nicht nachtrüge.
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D a  der R egen in  S trö m e n  niederrauschte, 
w a r an einen S p az ie rg an g  nicht zu denken 
und M a rs in e  schlug eine P a r t ie  P iq u e t v o r ; 
m an brachte die K arten , M a n o u ro f  w ar kein 
sehr gewandter S p ie le r . W ie alle D iejenigen, 
welche das S p ie l  langw eilt, w a r er sehr 
zerstreut dabei, w as  zur Folge hatte, daß 
er meist sehr viel zahlen m ußte. E r  hatte 
auch nun bald eine bedeutende S u m m e  ver
loren, w as ihn nervös m achte; sein Unglück 
reizte ihn, —  nicht des G eldes wegen, 
sondern eines A berglaubens wegen, den die 
Russen m it der M utterm ilch  einsaugen und 
der in der Einsamkeit des Landlebens im m er 
m ehr sich entwickelt.

E s  ist eben ein Unglückstag, sagte er 
ärgerlich, a ls  er zum sünftenmale verloren hatte.

F ü r  mich nicht, erlaubte sich M a rs in e  
m it einem macchiavellistischen Lächeln zu be
merken; indeß, wenn D u  willst, hören w ir 
auf um  G eld zu spielen? —

Um w as sollen w ir denn spielen? ent- 
gegnete S e rg e .

Lassen w ir P ferde den Einsatz sein.
D a s  ist kein schlechter Gedanke, ries 

S e rg e , versuchen w ir, ob ich bessere Chancen 
m it den Pferden  a ls  m it den R u b e ln  habe.

E r  wendete sich m it erhöhtem E ifer dem 
S p ie le  zu, gewann erst, verlor aber dann 
in  rascher Folge w iederho lt, so daß er 
schließlich drei Fohlen  und an tausend R ubel 
verloren hatte.

Ic h  würde b is M itte rn ach t verlieren, 
sagte er entm uthigt, es lohn t nicht die M ü h e  
weiter zu spielen.

W illst D u , daß ich D ir  Revanche gebe? 
frag te  M a rs in e  nach einer W eile ; ich setze 
A lles, w as D u  verloren, gegen —

G egen w a s ?  —
G egen Lebedka.
O h ,  meinen besten D a n k , erwiderte 

S e rg e  lachend, da ziehe ich denn doch vor, 
Dich zu zah len ; Aber welche Hartnäckigkeit! 
fuh r er fort, während er zu seiner Cassa 
ging, um  die verlorene S u m m e  zu holen.

D u  bist nicht sehr reich an E infällen, aber 
hast D u  einm al einen, so läß t er Dich nicht 
m ehr lo s .

N u n , D ein  H und gefällt m ir eben, sagte 
M a rs in e , durch das Fenster blickend.

Schon  gut, m ein Lieber; D u  wirst Dich 
also rühm en können in  D einem  Leben eine 
unglückliche N eigung gehabt zu haben.

E s  w ar Nacht gew orden; das A bend
m ah l w ar vorüber und M a rs in e  verlangte, 
trotz des noch im m er heftigen R egens , daß 
angespannt werde.

Ic h  werde m orgen früh  die Pferde zu 
D i r  führen lassen, die ich an Dich verloren 
habe, sagte S e rg e , a ls  sein F reund sich ver
abschiedete.

D a s  lohnt nicht die M ü h e , beeile Dich 
nicht, ich werde kommen sie zu holen, oder 
sie holen lassen.

A ls Lebedka die T h ü re  offen stehen sah, 
streckte sie die Nasenspitze h in a u s ; die feuchte, 
frische L uft* ) verlockte sie und sie ging 
h in au s m it einer unm uthigen B ew egung 
ih rer H üften , welche die langen Z oddeln 
ih rer S ilb c rh a a re  erglänzen machte. S e rg e  
beachtete d as nicht.

M a rs in e  sah d as T h ie r im Dunkel der 
Nacht verschwinden und zog sein Taschen
tuch hervor.

Ich  fürchte, daß ich mich erkälte, begann 
e r; aber höre, noch einm al, bevor ich scheide, 
mache ich D ir  einen V o rsch lag ; zum letzten 
M a le  n a tü r lich ; willst D u  fü r D einen H und 
nicht n u r A lles, w as D u  heute verloren, 
sondern überdies mein schönstes P fe rd ?

M an o u ro f  schüttelte verneinend den Kopf.
Ic h  verdoppele mein A ngebot! drängte 

M a rs in e  wie von fieberhafter Begierde ge
trieben. *)

*) D ie  Verfasserin ist im  Allgemeinen eine 
gute Beobachterin; aber hier hat sie fehlgegriffen. 
Feuchte Regenluft, namentlich wenn noch that
sächlich Regen dabei ist, lockt die Hunde nicht nur 
nicht, sondern veranlaßt sie, wenn irgend möglich, 
sich im Hause zu verkriechen.
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E r  bebte vor nervöser A u freg u n g ; seine 
Augen blitzten und seine H and zerknüllte das 
Taschentuch, das er in  heftiger A ufregung 
zwischen den F in g ern  hielt.

W illst D u  ein G espann, zusammengestellt 
aus meinen besten P ferden  und dreitausend 
R u b e l auf die H and gezählt?

N ein, erwiderte S e r g e ;  D u  thust m ir 
leid, aber wenn ich einm al „N ein " gesagt 
habe, so bleibt es dabei.

Nun» so sei es denn, entgegnete M a rs in e ;  
ich trage D i r 's  nicht nach, auf W iedersehen; und 
er verabschiedete sich anscheinend ganz ruhig . 
S e rg e  wollte ihn m it seinem K am m erdiener 
auf den P e rro n  begleiten; allein M a rs in e  
deprecirte; es ist ja  ein abscheuliches W etter, 
sagte er, geh' in 's  H a u s , D u  wirst Dich 
sonst erkälten.

A ls  er sich entfernte, stieß er so unge
schickt an den D iener, daß dieser einen F eh l
tr it t  machte und das Licht, das er in  der 
H and  hielt, verlöschte. S p ä te r  schwor er, 
daß M a rs in e  es ausgeblasen h a b e ; sein H err 
schalt ihn einen T ölpel und hieß ihn ein 
anderes holen.

In d e ß  w ar M a rs in e  hinausgegangen, die 
T h ü re  hinter sich schließend; S e rg e  kehrte 
langsam en S ch ritte s  in  den S a lo n  zurück 
und weilte kaum einen Augenblick dort, a ls  
m an bereits den W agen des G astes davon
rollen hörte.

E r  w ird M ü h e  haben, sich ohne Licht 
zurechtzufinden, dachte e r ;  um  so schlimmer 
fü r ihn , mich beginnt dieser Ju n g e  zu lan g 
weilen.

E r  machte sich's auf dem C anapöe be
quem und ehe eine S ecunde  verstrichen w ar, 
ließ er seine Blicke wie suchend durch das 
Z im m er schweifen.

S c h a u —  m urm elte er —  Lebedka ist nicht 
zurückgekehrt; bei dem Heidenwetter, das 
tobt, w ird sie sich nicht übel anschmutzen.

E r  schlug seinen M a n te l um  und tra t  
auf den P e r ro n ;  seine Blicke versuchten ver
geblich in dem herrschenden Dunkel jenen

lichten Flecken zu entdecken, den der H asen
fänger im m er b ildete, wenn er von den 
S ch a tten  der Nacht umgeben w a r ;  er pfiff 
erst leise, dann stärker —  nichts regte sich; 
endlich sendete er in  die N acht einen so 
schrillgellenden Appell h in au s , daß das ganze 
H a u s  zusammenlief.

Lebedka ist verlo ren ; sucht sie, sagte er.
E r  wollte nicht lau t seinem Verdachte 

Ausdruck geben; er konnte ja  seinen Leuten 
nicht sagen, daß sein F reund ihm seinen 
H und gestohlen habe; m it Fackeln a u s 
gerüstete D iener durchliefen das ganze Besitz
thum , die G ebäude und den G a r te n ;  es 
wurde in  allen T o n arten  gerufen und ge
lockt —  vergeblich!

S e rg e  kehrte m it schwerem Herzen nach 
Hause zurück; er hätte gerne geweint, allein 
er schämte sich, preßte die H ände an die 
Augen und sag te : Ich  will nicht!

D e r  Verlust des H undes w ar ihm sehr 
schmerzlich; aber so heftig a ls  er ihn auch 
liebte, er hätte  ihn vielleicht nun  bereitw illig 
geopfert, um  seinem F reunde die Schm ach 
einer derartigen H and lung  zu ersparen.

Nach wenigen M in u ten  schien ihm die 
Einsamkeit so unerträglich, daß er auf den 
P e rro n  zurückkehrte. M e h r au s G ew ohnheit, 
a ls  in  der H offnung, dadurch einen E rfo lg  
zu erzielen, sendete er wieder einen heftigen 
P fiff  in  die N ach t; ein schwaches Läuten, 
wie ein fernes Echo, antw ortete ihm.

E r  lauschte nach der R ichtung, wo das 
Läuten hergekommen und pfiff wieder, und 
wieder gab nun  ein H und L aut und zw ar 
nunm ehr im Parke. S e rg e  rief seine Leute 
und wies ihnen die R ichtung, nach welcher 
sie suchen sollten.

S ch o n  sprengte ein Stallknecht, hoch zu 
R o ß , eine Fackel in  der H and gegen das 
T h o r  der E infriedung, welches er öffnete; 
eine weiße, glänzende M asse nahte in  wenigen 
S ätzen , sprang, a ls  gälte es ein klafterhohes 
H indern iß  zu nehmen, gegen S e rg e  und fiel 
zu dessen F üß en  n ieder; es w a r Lebedka;
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sie drehte sich da winselnd und schluchzend 
vor F reude drei oder vierm al um sich selber 
und blieb endlich ohnmächtig liegen.

S e rg e  hob das T h ie r auf, nahm  es, so 
schmutzig und kothbedeckt es w ar, in seine 
Arm e und trug  es in den S a lo n  ans das 
C a n ap e ; die gesammte Dienerschaft folgte 
ihm dorthin, in  ih rer Freude völlig das 
D ecorum  vergessend; sie liebten die gutm üthige 
H ündin , deren Gewissen kein Vergehen be
drückte.

M a n  rollte Lcbedka in Decken, ließ sie 
w arm e M ilch zu sich nehmen und sie trug  
au s diesem nächtlichen Abenteuer kaum einen 
Schnupfen  davon.

M a rs in e  allein hätte darüber berichten 
können, m it wie vielen Merkzeichen ihre Z äh n e  
sic seine H ände und Arm e beschenkt, er be
w ahrte aber unverbrüchliches Stillschw eigen.

M a n o u ro f hätte  diese Treulosigkeit seinem 
falschen Freunde beinahe verziehen, denn die 
P ro b e  unerschütterlicher Anhänglichkeit, welche 
sie ihm  gegeben, ließ ihn  den Unglücklichen 
bemitleiden, den sic durch ihren H aß  de
m üthigte.

E r  hütete sich indeß seinem Exfreunde 
die P ferde, welche dieser gewonnen zuzuschicken.

D a s  w ürde den Schein  erwecken, a ls  
wollte ich brechen — sagte er sich —  möge 
er selbst darum  kommen oder sie holen lassen.

Acht T age  verstrichen ohne daß M a rs in e  
ein Lebenszeichen g a b ; endlich am nächsten 
S o n n ta g  in aller F rühe , erschien sein Kutscher 
um  in dem N am en seines H errn  die P ferde 
zu begehren.

S e rg e  begab sich nun, gefolgt von dem 
Sendbo ten , zu dem T ab o u n  (T aboun , die m it 
P allisaden  umgebene E infriedung , wo während 
der schönen Ja h re sz e it  die P ferde eingestellt 
s in d ); er w ählte in dessen G egenw art drei 
P ferde ohne den geringsten Feh ler und M akel 
au s und ließ sie an die Longe legen. D ie  
Stallknechte führten sie nicht ohne Schwierigkeit 
aus dem T ab o u n  gegen das H a u s .

Lebedka folgte, während dies geschah, ihrem  
H errn  auf S c h ritt  und T r it t  nach. D e r  
Kutscher M a rs iu c 's  schien sie völlig zu ü b e r
sehen. I n  dem Augenblicke, a ls  S e rg e  dem 
sicheren Verschluß des an dem T ab o u n  ange
brachten Vorlegeschlosses seine ganze A uf
merksamkeit widmete, bot der Kutscher unbe
achtet der H ündin  einen Leckerbissen, der ihr 
sehr zu m uuden schien, denn sie verschlang 
ihn  m it großer G ierde und leckte sich danach 
noch die Lefzen; die Lockspeise w a r so sehr 
nach ihrem Geschmacke, daß sie sich w ieder
holt dem Kutscher n ä h e rte , um  dessen 
Taschen zu beschnuppern; aber dieser gab sich 
das Ansehen, a ls  hätte er sie nicht im  G eringsten 
in Acht genommen.

E r  entfernte sich indeß allsogleich, indem 
er die Nothwendigkeit vorschützte, tagüber m it 
seinen jungen nicht dressirten P ferden  die 
lange Strecke W eges, welcher zu dem G ute  
seines H e rrn  führte, zurücklegen zu müssen.

W ie D u  willst und gute Reise, sagte 
S e rg e , der den H a ls  eines P fe rd es zum A b
schiede tätschelte.

I n  den H of zurückkehrend, w ar er sehr er
staunt, daß Lebedka sich dem W assertrog, der 
in der N ähe des B ru n n e n s  aufgestellt w ar, 
näherte und in langen Z ügen  trank.

E s  ist doch nicht heiß —  sagte er sich 
—  und nicht ihre S tu n d e .

D a n n  kehrte er in den S a lo n  zurück und 
setzte sich an den F lügel um zu fan ta siren ; 
es gibt nichts Langw eiligeres a ls  einen 
S o n n tag -N ach m ittag  auf dem Lande, an dem 
m an keinen Besuch empfängt.

Lebedka verlangte drei oder vierm al h in 
aus ; sie kehrte augenblicklich wieder auf ihren 
Ruheplatz zurück, aber entgegen ih rer G e 
wohnheit, schlief sie nicht; ihre Blicke, welche 
sie auf ihren H errn  heftete, drückten eine 
A rt von Angst au s .

Um drei U hr erschien der H undew ärter, 
um  sie zu ihrem  M a l  abzuholen, sie folgte 
ihm m it verdrießlicher M iene.
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E s  ist doch eigenthümlich, dachte er, w äh
rend er fix m it den Blicken verfolgte, Lcbedka 
leibt sich, da gilt es sie im Auge zu behalten.

E r  schlug wieder die Tasten a u ;  nachdem 
etwa eine M in u te  verstrichen w ar, erschien der 
H undew ärter ganz außer sich: E uer E hren , 
meldete er, Lebedka weiset das M a l  zurück, 
sie sauft im m er; sie hat schon das vierte 
M a l  seit einer S tu n d e  W asser genommen.

W a s  soll das heißen, rief S e rg e , sich 
erhebend, das geht nicht m it natürlichen 
D ingen  zu.

N ein, E u er E hren , wiederholte der Hunde- 
w ürtcr m it bestürzter M inne , das geht nicht 
m it natürlichen D ingen  zu.

S e rg e  erhob den K opf, ihre Blicke be
gegneten sich, der junge M a n u  erblaßte und 
eilte Hinalls.

Lebedka lag ausgestreckt in dem H of vor 
dem vollen W assertrog, sie konnte sich nicht 
länger auf den B einen erhalte», ihre tiefen 
Athemzüge machten ihre aufgctriebenen Flanken 
fliegen ; a ls  sie ihren H errn  erblickte, ver
suchte sie aufzustehen und die Anstrengung 
verursachte, daß sie etw as W asser von sich 
gab. S ie  ließ ihren Weißen feinen Kopf 
sinken. S e rg e  sank auf ein Knie neben sie 
nieder und liebkoste sie.

D a s  ganze H a u s  w ar zugegen, aufmerksam 
auf jeden W ink, im ehrfurchtsvollen Schweigen. 
Alle D iener liebten ihren H errn  und Jed e r 
wußte, daß ein schwerer K um m er seiner harre.

S e rg e  streichelte sanft m it seiner H and 
den K opf der H ündin , welche ihm m it einem 
Blick dankte, er beeilte sich seine tastenden F inger 
über den unnatürlich aufgctriebenen Leib seines 
L ieblingsthieres gleiten zu la ssen ; a ls  er der 
Gegend des M a g e n s  nahe kam, stieß Lebedka 
einen W ehruf aus und aus ihrem  M unde 
drang wieder ein wenig W asser.

W a s  soll das heißen? fragte S e rg e , 
erstaunt über die Plötzlichkeit des Ergusses.

S ie  hat einen geschmorten Schw am m  
im Leibe, erwiderte der H undew ärter, m an 
hat ih r vergeben.

V on allen Grausam keiten, welche der 
Mensch gegen die H unde begehen kann, ist 
diese die abscheulichste.* *) W enn m an einen 
H und los werden will, so läß t m an einen 
Schw am m  in stark gesalzener B uttersauce 
kochen, der Schw am m  zreht sich zusammen, 
so daß er ganz klein w ird ; die H unde nehmen 
diesen todtbringenden K öder gerne a n ; sie 
werden bald, nachdem sie ihn in  sich haben, 
von brennendem D u rs t gequält und der 
Schw am m  durch die Hitze des M ag en s  vom 
F ett befreit, saugt das W asser, das der H und  
in sich hiueinschlürft, ein und schwillt nach 

-und nach a u f;  das T h ier, stets durstig, nim m t 
im m er mehr W asser zu sich, bis endlich die über
mäßige A usdehnung des M a g e n s  den Tod 
herbeiführt. D agegen gibt es kein M itte l, 
das ist ein sicherer T od , dem ein langw ieriger 
schrecklicher Todeskam pf vorausgeht.

B ist D u  der Sache sicher, fragte S e rg e  
erdfahl b is in die Lippen vor E ntrüstung .

Ic h  habe gesehen, -wie sie den Kutscher 
beschnupperte, erwiderte der H u u d ew ärte r; 
der feige M a rs in e  ist der Urheber dieses 
M o rd e s . Ich  bitte E u er E hren  um V ergebung, 
sagte er verw irrt, gewahrend, daß er, der 
einfache D iener, sich unterfangen habe, einen 
Adeligen zu schmähen.

Feig in  W ahrheit, m urm elte M an o u ro f, 
da er das T h ie r nicht besitzen konnte, so 
wollte er auch nicht, daß ich es h ab e; sie 
wird sterben? —  fragte er.

J a ,  E u er E hren .
I n  welcher Z e it?
D e r  H undew ürter zögerte einen A ugen

blick, dann sagte e r: I n  drei, vier S tu n d en , 
vielleicht m orgen, sie ist kräftig, das kann 
lange dauern.

D u  bist sicher, daß es da kein M itte l  g ib t?

*) D ie Geschichte ist sehr charakteristisch für 
Rußland, allein die hier geschilderte Grausamkeit 
kommt auch in civilisirtercu Ländern vor. Einer 
unserer Freunde ist auf diese Art erst vor Kurzem 
um einen prächtigen Hund gekommen.

D . R .
*
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D e r  H undew ärter antw ortete n u r durch 
eine verzweiflungsvolle Geberde.

S e rg e  ging in  sein Z im m er, nahm  einen 
R evolver, lud ihn und kehrte in  den H of 
zurück. Lebedka hatte  die Augen geschlossen, 
weißer S ch au m  stand auf ihren Lefzen; sie 
stieß von Z e it  zu Z e it ein W ehgeheul a u s , 
suchte sich jetzt m it aller K ra ft zu erheben 
und fiel im  nächsten Augenblicke wie ohnmächtig 
zurück. S e rg e  beugte sich zu ih r nieder und 
konnte seine T h rän en  nicht zurückhalten, welche 
nun in rascher Folge heiß auf den K opf 
seiner arm en F reund in  niederfielen.

Lebwohl, sagte er endlich, meine schöne, 
meine gute Lebedka, du w arst zu gut und zu 
schön —  Lebwohl!

E r  drückte einen K uß auf ihre S t i rn e  
und setzte ih r die M ü n d u n g  seines R evolvers 
h a r t an das G e h ö r; der S ch u ß  fiel, sie zuckte 
und regte sich nicht mehr.

W ährend langer Z e it hatte S e rg e  in seinem 
R evolver eine für M a rs in e  bestimmte K u g e l; 
der Elende verdankte sein Leben n u r den T h rä 
nen und B itte n  der alten F ra u  M a n o u ro f, 
der M u tte r  S e rg e 's ,  welche nicht wollte, daß 
ih r S o h n  sich m it einer Blutschuld belade.

Ein M icum  in der Raubschützenpraxis.
D e r fürstlich Jo h a n n  von und zu Liechten- 

stein'sche O berförster H e rr M a x  S trc ith ,  
derm al in  Pentschitz bei Schwarzkosteletz in 
B öhm en stationirt, richtete an den U nter
zeichneten nachfolgendes Schreiben m it der 
G esta ttung, davon weiteren Gebrauch zu 
machen. D e r  wesentliche I n h a l t  desselben 
lautet w ortgetreu wie fo lg t:

„ Ich  habe am 1 0 . S ep tem ber laufenden 
J a h r e s  einen alten Hasen erlegt, in dem sich 
bei näherer Besichtigung 4  S te in e , welche

m itfolgen,^ v o rfa n d e n . 3  derselben (F ig . 1, 
2 , 3 )  w aren  am B la tte  zwischen B a lg  und

W ildpret lose schlotternd, der 4 . (F ig. 4 ) 
eine Topfscherbe, im  H interlaufe  ober dem 
S p ru n g e  im  W ildprete verwachsen. D e r  Hase, 
dessen V o rd erlau f etw as verknorpelt w ar, 
erschien gesund und gut im  W ildpret, so 
daß er abgeliefert werden konnte."

„D ie  angeführte Thatsache rü h r t  nach 
eingehender Untersuchung unzweifelhaft von 
einem Schnsse her, der in nächster N ähe auf 
ihn abgegeben wurde. Um die S te in e  h e rau s
zunehmen, m ußte der gänzlich zusammen
gewachsene B a lg  aufgeschnitten werden. D a s  
W ildpret w a r nicht im G eringsten brandig, 
w as dafür spricht, daß der E iterungsproceß  
schon lange vorüber sein m ußte und der 
Hase diesen B a lla st hätte durch J a h r e  m it
schleppen können."

„M e in  S o h n , welcher im Beisein m ehrerer 
Schützen die S te in e  herauslöste, w ird die 
E hre  haben, I h r e  etwaigen weiteren F ragen  
zu beantw orten ."

D e r  hier studirende S o h n  Jo h a n n  S tre ich  
des H errn  O berförster machte nun a ls  R e 
sultat späterer Nachforschungen die M it th e i
lung, daß ein in  der P ra g e r  G asfab rik  
beschäftigt gewesener A rbeiter, in  Kozojed 
w ohnhaft, sich au s einem G a s ro h r  ein G ew ehr 
construirte lind m it den hier besprochenen 
S te in e n  auf den Hasen geschossen haben soll.
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Um dem P .  T . geneigten Leser eine 
genauere V orstellung von dieser S u r r o g a t 
m unition zu geben, w urden nebst der Zeichnung 
auch noch nachfolgende D a ten  erhoben, und 
wird überdies des Vergleiches wegen darauf 
hingewiesen, daß ein S ch u ß  Hasenschrot 
18  G ram m  wiegt, w ährend die sämmtlichen 
S te in e  ein Gesammtgewicht von 3 5  G ram m ,

* ) G rö ß te  D im ensionen 
in  Centim etern 

Länge, B reite , Höhe. 
F ig . 1 Q u a rz  2  4  1 9  1-8

2  1-5  1-3  1-2
3  S an d ste in  3  7 2  3  1 6
4  Thonscherben 4 '5  2  2  1 7

E u l e n b e r g ,  am 3 0 . Novem ber 1 8 8 0 . *)

bei einem G esam m tvolum en von 1 3 '8  Kubik- 
centimetern zeigen. Nebst dem absoluten G e 
wichte und den größten 3  H aupt-D im ensionen 
wurde auch der Festgehalt auf volum m etri
schem W ege erm ittelt und überdies das 
specifische Gewicht beigesetzt, w oraus sich 
folgende Uebersicht e rg ib t:

Gewicht in  G ram m en  V olum en 
"^abso l. ^specifisch, in  Kubikcentimetern.

9- 0 0  3  18  2 -8 4
3 5  1 -0 2  3 -4 3
12  2 -8 2  4 -2 6
1 0- 5  1 -8 5  5 -6 8

August Auchmayer, Forstschuldirector.

*) B e i der Ausführung der betreffenden Zeichnungen und W ägungen waren die Herrn Studirenden  
Kuntschner und Riedl beschäftigt.

Literarisches.
Forstliches Jahrbuch für Desterreich-Ungarn.
Herausgegeben von Josef W e ss e ly . II. J a h r

gang für 1881.
Besterreichs Donsuländer.

(O ber- und Niederösterreich m it W ien.) I. Theil. 
G eneral-Gem älde der Donauländer. Druck und 

Verlag von Carl F r o m m e .
W er je einm al m it der A nfertigung von 

Specialkarten,, oder Zusam m enstellung topo
graphischer Arbeiten beschäftigt w ar, dem ist 
gewiß n u r zu gut bekannt, in  welchem G rade  
die Schwierigkeiten steigen, wenn m an sich 
die Aufgabe gestellt ha t, ein in  d as D e ta il 
gehendes B ild , sei es m it dem Zeichenstift, 
durch A nfertigung einer topographischen K arte  
oder m it der Feder, um  eine monographische 
Sch ilderung  zu entwerfen.

E ine D etailkarte, oder eine topographische 
S p ec ia l-D ars te llu n g  wird der E inzelne immer 
n u r fü r ein enger begrenztes T e rra in  anzu
fertigen vermögen. S te l l t  er jedoch seiner 
Aufgabe weitere G renzen , dann m uß er

Arbeiten dritte r Personen, vorhandene P u b l i 
cationen über die betreffenden Gebiete, so wie 
überhaupt specielle M ittheilungen  benützen, 
wodurch das G esam m tbild schließlich den 
C h arac te r eines Sam m elw erkes annim m t.

W ir  werden an derartige Sam m elw erke 
n iem als einen strengen M aßstab  anlegen dürfen, 
sie haben aber dadurch einen besonderen W erth , 
daß sie die G ru n d lag e  abgeben fü r V e r
vollständigungen und Richtigstellungen, wo
durch bestehende Lücken ergänzt, M ä n g e l 
behoben werden, und somit fü r eine wieder
holte B earbe itung  des G egenstandes, eine 
verläßliche B a s is  geschaffen w ird.

Auch in die vorliegende forstliche M o n o 
graphie haben sich I r r th ü m e r  und Unrichtig
keiten eingeschlichen, welche in  mehreren F ällen  
vielleicht auf Druckfehler zurückzuführen sind, 
es werden darin  aber auch Ansichten a u s 
gesprochen, denen eine Berechtigung nicht zu
erkannt werden kann. A ls  einen K ap ita l- 
I r r th u m  müssen w ir es bezeichnen, wenn 
auf S e ite  1 3 6  gesagt w ird, daß in den
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„D o n au län d crn " ein Ueberfluß an Altholz 
vorhanden ist.

U n te r: „D o n au län d er"  werden in unserem 
Falle , la u t T ite l und V o rw o rt:  „ O b e r -u n d  
Nicdcrösterreich m it W ien" verstanden. D ie - ! 
ses vorausgeschickt, hören w ir zunächst unser 
Buch. Auf S e ite  1 3 5  w ird gesagt: „N ichts 
beweist besser, wie unsinnig d as schon vor 
einem S ä c u lu m  in die M ode gekommene 
D on n ern  über A u sh au u n g  und V erw üstung 
der W äld er unserer D o n au län d er w ar, a ls  
folgende kurze Ueberlegungen."

„ S e i t  der Josefinischen K atas triru n g  sind 
circa 9 5  J a h re ,  also so ziemlich ein ganzer 
T u rn u s  verflossen. W äre  nun das erwähnte 
Gezeter auch nu r halbw egs berechtigt gewesen, 
so könnten setzt n u r m ehr nackte Sch läge  und 
Jungw üchse vorhanden sein! N ichts dcsto- 
weniger wissen die wirklichen K enner des 
Landes und auch jeder T ouris t, der sich M ü h e  
gibt, die D o n au län d cr zu durchstreifen, kann 
sich, sofern er keine schwarze B rille  trüg t, 
überzeugen, daß im großen G anzen alle für 
die dauernde E rtra g sk ra ft nöthigen A lte rs 
classen heute noch imm er genügend vertreten, 
ja  eher ein Ueberfluß an A ltholz vorhanden 
is t!"

D er S chreiber dieser Z eilen  g laubt N ieder- 
Ocsterreich sowohl in allgemeiner topogra
phischer, a ls  auch in forstlicher Hinsicht gut 
zu kennen. O h n e  die bestehenden V e rh ä lt
nisse m it schwarzer B rille  anzusehen erachtet 
er dennoch, den angeblichen Ueberfluß an 
A ltholz anbelangend, folgende Bemerkungen 
machen zu sollen. I n  Niedcr-Oesterreich ist 
m ehr a ls  die H älfte  des W ald area les  B a u e rn 
wald. D a ß  in dieser W aldcategorie kein 
Ueberfluß an Altholz vorhanden ist, wird 
wohl N iem and in  Z w eife l ziehen wollen. 
D ie  kleinere H älfte  des W aldstandes in  N ieder- 
Oesterreich, nämlich die „H errschaftsw älder" 
m üßten einen höchst bedeutenden A ltholzüber
fluß haben, um  „im  großen G an zen " , den 
in  den B au ern w äld ern  bestehenden Abgang 
zu decken. Allein solche Ueberflüsse bestehen

in den H errschaftsw äldern  nicht n u r nicht, 
sondern im Gegentheile, im großen G anzen 
läß t sich in Nieder-Oestcrreich auch in den 
H errschaftsforsten ein A bgang an A ltholz 
w ahrnehm en.

I n  B ezug auf das Land unter der E n n s  
möge es dem K enner der in demselben bestehen
den forstlichen Z uständen überlassen bleiben, sich 
ein U rtheil bezüglich der beiden sich gegen
überstehenden Ansichten zu bilden, ob in den 
W äld ern  des Landes ein Ueberschuß oder 
aber ein A bgang an A lthölzern besteht; — 
die dauernde E rtra g sk ra ft dieser W äld er v o r
ausgesetzt. A llein auch Oberösterreich ist 
dem S chre iber dieser Z eilen  genügend be
kannt, um in gleicher Weise den B estand 
von Altholz-Ueberschüssen in Abrede stellen 
zu köunen.

In d e m  w ir u n s erlaubten zunächst einen 
wichtigen principiellen I r r th u m  des „F o rst
lichen Ja h rb u ch e s"  zu berühren, heben w ir 
un ter den topographischen Verstößen, welche 
in demselben leider nicht selten sind, n u r einen 
h e ra u s . E s  gehört allerdings eine sehr ge
naue O rtsk en n tn iß  dazu, um  den V erlauf 
des europäischen Hauptrückens (die W asser
scheide zwischen der D o n a u  und den gegen 
die N o rd - und Ostsee strömenden W ässer) 
so weit derselbe Niederösterrcich berührt, vom 
Schanzberge bei C arls tift b is zum U ebertritt 
nach B öhm en zwischen Engelbrechts und 
R o m au , zu verfolgen. J e n e r  T h eil des 
„W ald v ie rte ls"  und des anstoßenden ober- 
österreichischen M ü h lv ie rte ls , welcher gegen 
N orden, d. h. in das Flußgebiet der M o ld au , 
beziehungsweise E lbe abdacht, ist jedoch so 
unerheblich, daß er in Bezug auf seine oro- 
graphischen Verhältnisse leicht beurtheilt w er
den kann. W ir  haben es hier n u r m it zwei 
B ächen zu t h u n : m it der M altsch und der 
Lainsitz.

D a s  „Forstliche Jah rb u ch "  sagt auf 
S e ite  5 1 , in  der A btheilung: „ F lo ß -S tra ß e n , 
A nfangs 1 8 8 0 " .  „Lainsitz m it der M altsch 
und Lnschnitz in Niederösterreich zur Flößung
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von Klotzholz in P ram en  zur böhmischen 
M o ld au  benützt, ungefähre Länge in N ieder- 
östcrreich 9 0  K ilo m e te r" ; —  ferner auf 
S e ite  7 8  „D ie  Lainsitz", „der nordwestliche 
Grenzstreifen Niederöstcrreichs gehört nicht 
m ehr in  das G ebiet der D o n au , sondern in 
jenes der Lainsitz, dam it in das der böhm i
schen M o ld a u  und zuletzt in  jenes der E lbe. 
D ank dieser orographischen V erhältnisse wird 
die Lainsitz, dann ihre Nebengerinne M altsch 
und Luschuitz zur F lö ßung  von Klotzholz in 
P ram en  benutzt, das aus den Forsten der 
D om änen Litschau, W eitra , Heidenreichstein, 
S ch rcm s und G roßpertho lz  kommt. Auf 
diese Weise sollen neuester Z e it jährlich bei
2 7 .0 0 0  Festm eter Klötze nach B öhm en 
hinüber befördert worden sein."

W ir  haben h ie^  einen K n au l von I r r 
thüm ern. D ie M altsch ist kein Ncbengerinne 
der Lainsitz. S ie  entspringt bei S a n d e l im 
oberöstcrr. M ü h lv ierte l und bildet in einer 
ziemlich langen Strecke die G renze zwischen 
Oberösterrcich und B öhm en, wendet sich bei 
U ntcrhayd gegen N orden und m ündet bei 
B udw cis in die M o ld a u . S o w e it die M altsch 
Oberösterrcich berührt, werden auf ih r jä h r 
lich m äßige B rennholzm cngen getriftet. E iner 
ihrer Ncbenzuflüsse, der Schw arzaubach reicht 
auf eine kurze Strecke nach Niederösterreich 
(Herrschaft W eitra) herüber. T r if tb a r  wird 
er erst von dem bereits in B öhm en gelegenen 
Teich „G oldener Tisch" beginnend.

D ie am Aichelberg zwischen C arls tift und 
Puchers entspringende Lainsitz hat ihren Lauf 
dem Hauptzuge nach gegen N orden, sie tr itt  
in der N ähe der F ran z -Jo se f-B ah n s ta tio n  
S uch en th a l nach B öhm en über und heißt 
nunm ehr Luschnitz. B e i T a b o r  wendet sie 
sich un ter einem scharfen W inkel gegen S ü d 
west und m ündet bei M o ldau te in  in  die 
M o ld au . D ie Luschnitz ist somit kein Neben- 
gerinnc der Lainsitz, sondern die Lainsitz heißt 
in  B öhm en Luschnitz. I m  Bereiche von 
Niederösterreich wird auf der Lainsitz weder 
geflößt iwch geschwemmt. D ie auf S e ite  b l

des Forstlichen Jah rb u ch e s  vorkommende A n 
gabe, daß die „Lainsitz m it der M altsch und 
Luschnitz in Niederöstcrreich" auf einer Strecke 
von 9 0  K ilom eter zur F lö ßung  von Klotz
holz in P ra m en  benützt w ird, beruht somit 
entschieden auf einem I r r t h u m ;  auch steht 
dieselbe im W iderspruche m it der auf S e ite  1 9 0  
über die M altsch-Schw em m e anzutreffenden 
M itth e ilu n g .

An die im Vorhergehenden angedeuteten 
wesentlichen Verstöße ließe sich noch eine 
R eihe kleinerer Ungenauigkeitcn anschließen, 
welche jedoch in  m ehreren F ällen  auf Druck
fehler zurückzuführen sein dürften, die nam ent
lich bei O rtsn a m e n  ziemlich häufig anzu
treffen sind.

An monographische A rbeiten, namentlich 
ans forstlichem Gebiete, stellt m an in  erster 
Linie die Forderung , daß sie das vorhandene 
M a te ria le  m it S o rg fa l t  prüfen, cs berichtigen 
und ergänzen. A uf diesem W ege werden 
solche Werke die Entwicklung der forstlichen 
Wissenschaft und W irthschaft im hohen G rade  
fördern. Allein trotz der größten S o rg fa l t  
schleichen sich in topographische P ublicationen  
n u r zu leicht I r r th ü m e r  ein. I h r e  R ich tig 
stellung ist eine O bliegenheit A ller, welche 
an der F örderung  der Landeskunde im Allge
meinen, und des Forstfaches im Besonderen, 
ein In teresse  haben.

Album preisgekrönter Hunde.
Heinrich K e l l e r  in Frankfurt am Main.
E in  sehr dankenswerthes Prachtw erk nicht 

n u r fü r S p o rtm e n s , sondern fü r alle H unde
freunde; es b ring t in  gelungenen P h o to g ra 
phien nicht weniger a ls  9 3  H un d ep o rträ ts 
aus der ersten in ternationalen  A usstellung von 
H unden aller N accu in H annover nach der 
A u sw ah l des C om itäs und der P re isrich ter. 
Schon  im vorigen J a h r e  ist ein solches 
A lbum  erschienen, das, obgleich cs n u r J a g d 
hundbildnisse enthielt, doch großen Anklang 
im  P ub licum  fand. W enn w ir u n s zunächst 
der künstlerischen S e ite  des A lbum s zuwenden,
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so können w ir n u r anerkennen, daß die T hiere 
sowohl gut gestellt, a ls  auch höchst characte- 
ristisch wiedergegeben sind. W ir  stimmen 
d iesfalls dem Urtheile des trefflichen T h ie r
m alers Beckmann in  Düsseldorf vollständig 
bei, welcher u. A. darüber sag t: „D ie  ein
zelnen photographischen A ufnahm en wurden 
von S e ite n  der H erren  G ebrüder W under 
in H annover m it A nw endung eines vervoll
kommneten A p parates in so kurzer Z e it h e r
gestellt, daß manche früher a ls  unvermeidlich 
betrachtete M än g e l (z. B .  die undeutliche 
D arstellung der beweglicheren K örpertheile, 
namentlich der R u th en  und Köpfe) hier durch
aus vermieden worden sind. Auch ist durch 
dies V erfahren  eine ungleich lebendigere A uf
fassung der H unde ermöglicht w orden."

Also gegen die P o r t r ä ts  a ls  solche ist 
gar nichts zu sagen und w ohl auch nicht 
gegen die M eh rzah l der zur A ufnahm e w ürdig 
befundenen O rig in a le , w ohl aber gegen eine 
im m erhin ansehnlich genug erscheinende M in 
derheit.

M a n  mißverstehe u n s  nicht! W ir  möchten 
beileibe dem schönen Werke nicht nahe treten, 
aber w ir wünschen, daß das folgende A lbum  
noch besser w erde, da ja  bei dem lebhaften 
In te re sse , das dies A lbum  bei allen K yno- 
logcn erregen m uß, gar nicht d aran  zu 
zweifeln ist, daß w ir nu n  alljährlich eine 
ähnliche S a m m lu n g  von H u n d ep o rträ ts  er
halten werden. V o r Allem möchten w ir, 
daß m an den O rig in a len  gegenüber ein a n 
deres M a l  rigoroser vorgehe und nicht I n 
dividuen sehr zweifelhafter R ace  die E hre  
einer V erew igung durch den Lichtdruck zu 
T h e il werden lasse; m an ha t da in  einzelnen 
Fällen  allzu sehr G nade  fü r Recht w alten 
lassen, so daß sich m itun ter Exem plare, die 
a ls  ein und derselben R ace  angehörig be
zeichnet sind , n u r gar wenig ähnlich sehen; 
m an gew ahrt da einen H und a ls  V orsteh
hund au fg efü h rt, der eher zu jenen B len d 
lingen zu gehören scheint, welche m an ge
wöhnlich a ls  „Pndclpintschc" anzusprechen

pflegt. B e i jenen H u n d earten , bei welchen 
von echter R ace  nicht die Rede sein kann, 
da sie ein P ro d u c t vielfacher B astard irungen  
sind, m ag das hingehen; w as m an z. B . 
„ B e rn h a rd in e r"  nennt, das kann ein großer, 
kurzhaariger H und  m it mächtigem Schädel, 
kleinen Augen und ziemlich vulgärem  E x
terieur und auch ein p räch tiger, vornehm  
behangener, dem N eufundländer ähnlicher 
H und se in ; a ls  N eufundländer wieder können 
hochstämmige und niedere H unde m it flie
ßender und m it aufgerollter langer B e 
h aarung  bezeichnet w erden ; aber bei B lood- 
hounds, Dachsen, P o in te rs  u. s. w . u . s. w. 
m uß E i n e  F o rm  gelten und diejenigen 
H unde, welche dieser F o rm  nicht entsprechen, 
sollten nicht p räm iirt werden.

W ir  wollen ja , daß ein derartiges Album  
nicht bloß das Auge erfreue, sondern daß es 
auch zur P op u la ris iru n g  der K enntniß der 
H underacen fü h re ; um  es aber vollständig 
nutzbringend zu gestalten, w äre es auch gut, 
wenn bei den P o r t r ä ts  jedesm al die genauen 
M a ß e  des O rig in a le s  und von einem S a c h 
verständigen die F ä rb u n g  angegeben w ürde; 
diese M om ente sind ja  höchst entscheidende 
M erkm ale, welche m an bei B eurthe ilung  der 
R einheit eines H undes zur H and haben muß. 
W ir  betonen, daß von einem S achverstän 
digen die Farbenangaben  gemacht sein müssen, 
weil w ir u n s  w iederholt auf Ausstellungen 
überzeugt haben, daß selbst P re isrich ter zu
weilen über die F rag e , ob etw as g rau , braun, 
gelb und zw ar in  welcher N uance gefärbt 
sei, gar nicht sicher w aren. D e r M a le r  Beck
m ann ist freilich nicht überall zu R a th e  zu 
ziehen, aber es gibt allerorten M a le r  und 
auch andere Leute, welche im Ansprechen der 
F a rb en  durch N a tu ran lag e  und Uebung u n 
trüglich sind.

Abgesehen aber von diesen kleinen M ä n 
geln und Lücken ist dieses A lbum  m it großem 
B eifa ll zu begrüßen, es zeigt u n s nämlich 
den gegenwärtigen S ta n d  der Hundezucht in 
einem großen Theile von Deutschland und
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fortgesetzt wird es naturgem äß dieselbe för
dern und m it den von u n s  angeregten Z u 
thaten und W eglassungen eine w ahrhaft 
wissenschaftliche B edeutung gewinnen. F ü r  
u n s Oesterreicher erwächst au s der Durchsicht 
dieses A lbum s überdies auch ein „leidiger" 
T rost, nämlich der, daß es andersw o m it 
der kynologischen C u ltu r  auch nicht viel besser 
stehe a ls  bei u n s ; denn auch bei den H unde
schauen, welche in  den letzten J a h re n  in 
W ien und in  dessen nächster Umgebung ver
anstaltet wurden, w a r kein M a n g e l an ein
zelnen schönen und reinen E xem plaren ; aber 
w ir hätten es fü r unmöglich gehalten, daß 
andersw o gleichfalls wie bei u n s  rachytische 
M ißbildungen  a ls  A usstellungsobjecte V e r
wendung finden, wenn w ir u n s nicht durch 
den Augenschein davon überzeugt hätten, daß 
dies in  der T h a t so ist.

E inzelne der B ild e r schaffen in  ihrer feinen 
C haracteristik übrigens Jedem , der zu schauen 
versteht, die Ueberzeugung, daß es Züchter 
gibt, welche durch rationelle P aa ru n g en  selbst 
verdorbene R acen  wieder zu dem alten Adel 
znrückzuleiten wissen.

----------^
Waid Mannes Lust.

Liederbuch für Deutschlands J äger  und Jagd- 
freunde. Herausgegeben von Edmund W a l ln e r .

Erfurt. F r. B a r t h o l o m ä u s .
E in  lustiges B üch le in , gut zusammen

gestellt und Lieder enthaltend, die w ohl jedes 
echten W aid m an n s Herz erfreuen. D a s  M eiste 
ist wohl bekannt, allein ein und das andere 
Lied dürfte auch dem in der L iteratur be
wanderten J ä g e r  noch nicht vorgekommen 
se in ; w ir greifen a u s  dem Liederschätze eine 
P e rle  h eraus, indem w ir das Folgende m it
theilen :

J ä g  e r l i e d
(nach Gottfr. B enj. H ancke).

Auf, auf zum fröhlichen J a g e n !
Auf, in die grüne H a id '!
E s  fängt schon an zu tagen,
E d  ist die höchste Z eit.

Auf, bei den frühen S tu n d e n !
M ein  Herz, erm untre Dich,
D ie  Nacht ist schon verschwunden,
D ie  S o n n e  zeiget sich.

S e h t ,  wie das Heer der S te rn e  
D en  schönen G lan z  verliert,
Und wie sie sich entfernen,
W enn sich der M o rg en  rü h r t!
D ie  V ögel in  den W äldern  
S in d  schon vom S ch la f erwacht,
Und haben auf den Feldern 
I h r  M orgenlied  gebracht.

D ru m  auf zum frohen Hetzen,
F o r t  in  das grüne Feld,
W o m an m it Tuch und Netzen 
D a s  W ild  gefangen hält.
A uf, ladet eure R öhren  
M it  P u lv e r  und m it B lei,
Und macht der J a g d  zu Ehren 
E in  freudiges Geschrei!
E in  weibliches G em üthe 
H ü llt sich in  Federn  e in ;
Doch tap fres Jagdgeblü te  
K an n  nicht so träge  fein.
D ru m  laß t die F au len  liegen,
G ö n n t ihnen ihre R u h '!
W ir  eilen m it V ergnügen 
D em  dichten W alde zu!
D a s  G r a s  ist unser B ette ,
D e r  W ald  ist unser H a u s ;
W ir  trinken um  die W ette 
D a s  klare W asser aus.
K an n  m an dem S c h la f ' nicht weichen, 
S o  ru h t m an auf dem Klee;
D a s  Laub der hohen Eichen 
I s t  unser K anapee.
S in d  ja  die m üden G lieder 
D urch S o n n en g lu th  erhitzt,
S o  legen w ir u n s nieder,
W o frisches W asser spritzt.
W enn sanfter Lüfte B lasen  
D e r  S o n n e  M acht besiegt,
S o  schläft m an auf dem R asen 
M i t  A nm uth eingewiegt.
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W enn auch zu manchen Z eiten  
Blitz, W etter, S tu r m  und W ind 
F ast m it einander streiten 
Und u n s zuwider s in d :
S o  bleibt m an ohne Schrecken 
B e i allem Ungemach;
M a n  jag t durch D o rn  und Hecken 
D en  schnellen Hirschen nach.

W ir  rüsten u n s zum S tre ite ,
W ir  jagen P a a r  und P a a r ;
D ie  H offnung reicher B eu te  
Versüßet die G efah r.
W ir  weichen nicht zurücke,
W enn gleich ein wilder B ä r  
Und sonst ein großes Stücke 
V on u ns nicht f e r n e .w är'.

W ill gleich ein wilder H auer 
M i t  seinen W affen dräun ,
S o  pflegt m an ohne S ch au er 
H ussa! hussa! zu schrein;
B is  daß das Ungeheuer,
W enn cs die K ugel brennt,
Nach schon empfangenem Feuer 
I n  sein V erderben rennt.

D a s  edle Jägcrleben  
V ergnüget meine B rust,
D en  kühnen F an g  zu geben 
I s t  meine größte Lust.
W o N ch ' und Hirsche springen, 
W o R o h r und Büchse knallt,
W o Jä g c rh ö rn c r klingen,
D a  ist mein A ufen thalt!

D ru m  auf, ih r lieben B rü d er, 
E rgreifet das Geschoß!
Auf, laß t die W ände nieder,
G e h 't  auf das W ildp ret l o s !
Auf, frischt die starken Hunde 
D urch frohen Z u ru f  an,
Und singt aus vollem M unde,
S o  viel ein Je d e r  kann.

( E  i il g e s c li d e l.)
S e m lin , 5 . Decem ber 1 8 8 0 .

H e r r  R e d a c t e u r !
I n  aller E ile  beehre ich mich einen kurzen 

Bericht, eher eigentlich einenN achtrag zu meinem 
letzten S ch re iben*) Ih n e n  einzusenden.

G estern wurde aberm als in  demselben 
W aldtheile  bei S e m lin  (S id in a ) ein W o lfs 
treiben veranstaltet, jedoch ohne anderes E r 
gebniß, a ls  den Fund eines, bei der letzten 
J a g d  angeschossenen nnd dem Z ustande nach 
vor wenigen T agen  verendeten W olfes. E r  
ist der vierte, welcher seit meinem vorigen 
Schreiben aufgefunden wurde und somit ist 
die Z a h l  dieser für den Viehstand so ge
fährlichen R ä u b e r  durch die J a g d  am
19. N ovem ber um  sechs verm indert; a ls  
Ja g d rc su lta t ist dies w ohl gut zu nennen, 
um  so p räg n an ter dagegen spricht die große 
Z a h l  dieser R aubth ierc  a ls  B ew eis für die 
beispiellose In d o len z  und angestammte T r ä g 
heit der hiesigen Landbevölkerung; hier kann 
weder U rw ald oder unzugängliche Gegend, 
(das Land ist vollkommen flach) noch viel 
weniger der M an g e l an W affen a ls  E n t 
schuldigung dienen, cs lastet weder eine 
S te u e r ,  noch irgend welche C outro le  bis 
jetzt auf dem Besitz der W affen und wird 
kaum ein B a u e rn h a u s  hier zu finden sein, 
wo nicht ein oder m ehrere G ew ehre zu finden 
w ären. Diese In d o len z  beeinträchtigt um  
V ieles jede W o lfsjagd , umsonst jede D ro h u n g , 
jede E rm ahnung , jedes Predigen, daß, wenn 
auch die S ta d th c rre n  ein V ergnügen an diesen 
Ja g d e n  finden, auch nu r die D orfbew ohner, 
die B a u e rn , den Nutzen haben; der bewaff
nete, zum Schützencontingcnt bestimmte B a u e r , 
verläß t seinen S ta n d , sucht sich m itten im 
T riebe einen beliebigen aus, unbekümmert um  
die anderen Schützen, die er und welche ihn 
anschießen können (w as auch im V orjahre  
geschah); die T reiber gehen im Gänsemarsch 
die W aldwege nach durch den W ald , w ohl

*) S ieh e  Ne. 22 „Jagdbericht aus S em lin .
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viel lärm end aber jedem Dickicht ausweichend, 
außer bei A nnäherung eines A ufsichtsorgancs, 
deren es leider stets sehr wenige g ib t; jeder 
gute W ille m uß, solchen Zuständen begegnend, 
erlahmen, w as auch bereits geschieht, die 
B etheiligung  nim m t von S e ite  der eigent
lichen J ä g e r  an solchen gemeinnützigen J a g 
den jährlich ab und das R aubw ild  zu.

I h r  ergebener
A . I ...........

Mannigfaltiges.
(H afjag d .) Am 7. Decem ber w ar die 

letzte dicsjähre Hofjagd nächst G öding. O bw ohl 
der Him m el bis M itta g  ausgiebigen Regen 
spendete, kehrten sich die V erehrer der J a g d  
dennoch nicht an diese um  solche Jah resze it 
sonst ungewohnte W cttcrlaunc. Um die erste 
Nachm ittagßstundc klärte sich indes der Him m el, 
und hatten die J ä g e r  a ls  Entschädigung für 
ihre S tra p az en  einen sehr ergiebigen Ja g d ta g . 
D a s  Rendezvous fand diesm al in  der Nähe 
der Bahnstrecke, beiläufig auf halbem Wege 
zwischen den S ta tio n e n  G öding und Rohatcz, 
woselbst der S ep a ra t-H o fzu g  um  9 Uhr- 
t b  M in u ten  V o rm ittag s anlangte, statt. 
Gleich nach der Ankunft bestieg die ans 
19  H erren bestehende Jagdgesellschaft die in 
Bereitschaft gehaltenen W agen, und soweit 
es der tiefe B oden zuließ, ging es in rascher 
F a h r t  dem Sam m elplätze, einem ungefähr 
drei englische M eilen  entfernten, zwischen 
G öding und Rohatez gelegenen W alde, zu. 
D o rt angelangt, begann, nachdem jeder Schütze 
den ihm bestimmten S ta n d  eingenommen 
hatte, die T reib jagd. E s  wurden im G anzen 
an 6 0 0  Stück Hasen, Fasanen und E del
wild — zu denen, wie gewöhnlich, „Meister- 
Lampe" das größte C ontingcnt stellte, zumeist 
recht fette Exem plare —  auf die Decke 
gebracht. An der J a g d  b e te ilig ten  sich der 
Erzherzog R a in e r, die beiden Herzoge C oburg, 
der O berst-S ta llm eiste r Fürst Emerich T h n rn  
und T ax is , der Ackerbauminister G ^ rf  Falken- 
hayn, die G ra fen  A uersperg , W rb n a  und 
K önigsegg, ferner- F M L . B a ro ll Beck, die 
gewesenen M in ister Chlnmecky, H orst u. A. 
m. Um 6 U hr 4 b  M in u ten  Abends langte 
die Jagdgesellschaft wieder in W ien an.

( P r tn ß .  H o fjag d .)  B e rlin , 2 9 . Novem 
ber 1 8 8 0 . O fficiellcr R a p p o rt. Ans der am 
vorigen S o n n ab en d  in der G öhrde abge
haltenen H ofjagd, bei welcher des K aisers 
und K önigs M ajes tä t einer leichten E rkältung 
halber leider nicht zugegen sein konnten, sind 
in  einem H auptjagen  auf N othw ild in den 
Bezirken am G roßen  S p a n n  und einer abge
stellten Suche m it der Finderm eute auf S a u e n  
im  W ilddiebshorst 4 4  Hirsche, 71 Stück R o th 
wild, 9 7  grobe und 6 5  geringe S a u e n , zu
sammen 2 7 7  Stück Hochwild, erlegt worden. 
H iervon streckten: S e .  kaiserl. H oheit der 
G roßfü rst W lad im ir von R u ß lan d  : 3  Hirsche, 
2  Stück N othw ild , 8  grobe und 4  geringe 
S a u e n . S e .  königl. H oheit der G roßherzog 
von S ach sen -W eim ar: 3  Hirsche, 2  Stück 
N o th w ild , 2  grobe und 3 geringe S a u e n . 
S e .  königl. H oheit P rin z  W ilh e lm : 1 Hirsch, 
4  Stück R o thw ild , 7 grobe und 2  geringe 
S a u e n . S e . ,  königl. H oheit P r in z  C a r l :  
1 Stück R othw ild  und 6 grobe S a u e n . S e .  
königl. Hoheit P rin z  Friedrich C a r l : 4  Hirsche, 
1 Stück R othw ild , 13  grobe und 7 geringe 
S a u e n . S e .  königl. H oheit P rin z  August 
von W ü rttem b e rg : 3  Hirsche, 5  Stück R o th 
wild, 4  grobe und 2 geringe S a u e n  und 
S e .  E rlauch t der regierende G ra f  zu S to l -  
berg-W ernigerode: 1 Hirsch, 3  S tück R o th 
wild, 2  grobe und 3 geringe S a u e n .

(P rä m ie n  fü r  Jagdfchnhpersancn .) D e r  
Ausschuß des n. ö. Jagdschutz-Vereines hat 
beschlossen, einen nam haften B e tra g  zu widmen, 
um B elohnungen an beeidete Jagdschutzper
sonen in Nicdcrösterrcich, welche sich im J a h re  
1 8 8 0  um  den Jagdschutz besonders verdient 
gemacht haben, zu vertheilen. E s  werden 
nach M aß g ab e  der erworbenen Verdienste 
vom Ausschüsse P räm ien  von 1 0 — 5 0  fl. 
zuerkannt. Gesuche sind b is längstens 1 5 . J ä n 
ner 1 8 8 1  an das S e c re ta r ia t  des V ereines 
W ien, W allncrstraße 9 , zu richten.

(F re ih e rr  von D ickm ann-Scherau  s . )  Am  
1 8 .O c to b e r  d. I .  starb in Lölling in K ärn then  
F re ih err von D ickm ann-Scherau, ein gewaltiger 
J ä g e r  vor dem H errn , der auch in  unserem 
B la tte  seiner G roß tha ten  a ls  hirschgerechter 
J ä g e r  wegen wiederholt erw ähnt worden. 
Bekanntlich erlegte B a ro n  Dickmann am 
14 . August d. I .  sein 5 0 0 . Stück Hochwild. 
D e r fürstliche O b erjäg er A. R ohracher widmet 
im „W d n ."  diesem ausgezeichneten J ä g e r
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einen N achruf, dem w ir Folgendes entnehm en: 
„ I n  B a ro n  D ickm ann's ausgedehnten R evieren 
gibt es einen vortrefflichen Hochwildstand, dessen 
Ü berw achung  durch 8 gelernte J ä g e r  besorgt 
wurde. D urchstreift m an die herrlichen Reviere, 
so fä llt einem häufig, auf oder nahe den 
Hochwildwechseln, ein M arm orste in  in 's  Auge. 
Unwillkürlich wird m an dorthin gezogen, um  
die B edeutung desselben näher zu prüfen, 
denn m an hofft eine In sch rift zu erblicken. 
S in d  es vielleicht W arn u n g s- oder E rin n e ru n g s- 
T afe ln  fü r W ilddiebe? O d e r  Grenzsteine m it 
der W a rn u n g : B is  hieher und nicht w eiter?  
W ir  haben u n s getäuscht; wohl sind es 
E rinnerungssteine, aber nicht fü r W ilddiebe, 
sondern fü r jeden waidgerechten J ä g e r .  S o  
lesen w ir auf dem einen: Z u r  E rinnerung  
an  das von B a ro n  Dickmann hier erlegte 
2 5 0 . Stück Hochwild am . .  August 18 7  . .  
Auf demselben Platze, wo der stolze Hirsch 
das letzte Lebenszeichen gehaucht ober wo er 
von der sicheren H and  des hirschgerechten 
J ä g e r s ,  unseres B a ro n s , erlegt wurde, da 
finden w ir einen solchen S te in .  Aber er 
wurde n u r errichtet, wenn zufolge der S c h u ß 
tabellen auf 4 9  geschossene Hirsche der 5 0 . 
gefolgt w ar. Jed e  größere J a g d  w ar ein 
Fest nicht nu r für die geladenen G äste, sondern 
auch fü r die ganze Jä g e re i, ja  sogar fü r die 
T reiber. D a s  Andenken an  den Verstorbenen 

.wird stets fortleben in  der B ru s t aller seiner 
Freunde und Untergebenen."

(Ergebnisse einiger Jagden aus der gräflich 
Jaromir Czernin'schen Domaine Schönhof in 
Böhmen.) B ei der am 2 4 . Novem ber d. I .  
im Parke zu Schönhof abgehaltenen J a g d  
wurden 1 Rehbock, 6 5 4  Hasen, 7 2  Fasanen, 
5  R ebhühner und 1 G eier erlegt. Am
3. December wurde der R ü d iger Eichberg 
m it Feldstreif b is Hohentrebetitsch, und am
4 . die S ip k a  gejagt, und ergab die überaus 
günstige Strecke des ersten T ag e s  3 Böcke, 
1 1 5 1  Hasen und 9 2  R ebhühner, m ithin im  
G anzen bei 7  Schützen 1 2 4 6  Stücke, w äh
len d  am zweiten T age  m it n u r  5  Schützen 
5 6 6  Hasen und 4 0  R ebhühner gestreckt 
wurden. E in  E rgebniß  von 5 0 0  b is 6 0 0  
Stücken ist auch bei den übrigen Ja g d e n  der 
gräflich Czernin'schen D om ainen Schönhof und

P e te rsb u rg  nicht ungewöhnlich. A ls  weiterer 
B eleg fü r den W ildreichthum  jener Gegend 
diene, daß in  einer Rem ise zu Schönhos von 
kaum 4  Joch Area im vergangenen J a h re  
durch 4  Schützen im Z eitraum e von etwa 
anderthalb S tu n d e n  4 2 7  Fasanen abgeschossen 
w urden, die dort weder künstlich aufgezogen, 
noch zum B ehufe der J a g d  vorher zusammen 
getrieben wurden, und auch Heuer wird ein 
ähnlich günstiges R esu lta t erw artet. E ine 
derartige Z unahm e des W ildstandes trotz m ehr
facher G ren z-C a lam itä ten  ist vor Allem dem 
rastlosen E ifer des um  die W ildhege besonders 
verdienten F ö rste rs M arik  zu danken. Z u  
erw ähnen ist noch, daß die Z a h l  der an den 
genannten Ja g d e n  te iln eh m en d en  Schützen 
stets sehr gering ist, so daß die S u m m e der 
von je einem H errn  an einem Ja g d lag e  er
legten Stücke W ild  m itun ter 2 0 0 , ja  selbst 
weit darüber erreicht.

Kirr Hherkrehurer.

(W aldbauschule in  A ggsbach .) B e i einer 
über V eranlassung des Ackerbauministeriums 
vorgenommenen Inspek tion  der W ald b au 
schule in  Aggsbach, welche bekanntlich von 
einem Vereine niederöstcrreichischer Forstherren  
gegründet und erhalten und vom Ackerbau
m inisterium  subventionirt ist, wurde die treff
liche F ü h ru n g  der A nstalt und ein sehr 
erfreulicher Lehrerfolg constatirt. D a  sich 
herausstellte, daß die vorhandenen Lehrm ittel, 
insbesondere bezüglich forstschädlicher Jnsecten  
und Belegstücke ihrer verderblichen E inw irkung, 
dann bezüglich der M odelle einfacher forst
licher T ran sp o rtm itte l und B ring u n g sb au ten  
einer E rgänzung  bedürfen, so hat S e .  Excellenz 
der H e rr  Ackerbauministcr die V erfügung 
getroffen, daß dem ersterwähnten B edarfe 
durch eine instructive S a m m lu n g  (zusammen
gestellt von dem bei der forstlichen V ersuchs
leitung in Verw endung stehenden H errn  O b e r 
förster Fritz W achtel), in der zweiten Bezie
hung aber durch entbehrliche M odelle aus der 
noch in M a r ia b ru n n  aufbew ahrten forstlichen 
S a m m lu n g  abgeholfen werde.

(JagdunfaU.) A us dem K ärn th n er Lavant- 
thale wird u n s geschrieben: E in  beklagens
w e r t e r  Unfall hat sich dieser T age  bei der
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von dem Iag d p äch te r Jaco b  T am m erl auf 
dem S te inberge  veranstalteten J a g d  ereignet. 
E in e r der J ä g e r ,  F ra n z  F re itag , ließ sich 
nach dem dritten T riebe auf einem B au m - 
strnnke nieder, um  ein Stückchen Reisig, das 
zwischen H ah n  und P iston  des G ew ehres 
gekommen w ar, herauszuziehen. E r  hielt bei 
diesem Geschäfte das m it S c h ro t geladene 
G ew ehr auf seinem Schoße. Plötzlich schnappte 
der H ahn  zu, d as G ew ehr entlud sich, und 
die Ladung tra f  einen in  diesem M om ente 
unversehens aus dem Gebüsche heraustretenden, 
1 6  J a h r e  alten Burschen, N am ens Jo h a n n  
Findenig von der Lacknerhube, in der linken 
Bauchgegend. D ie Verletzung ist eine lebens
gefährliche. D e r  unglückliche Schütze hat sich 
selbst dem Gerichte gestellt.

(Ein schwarzer Rehbock) wurde am
9 . Novem ber d. I .  von H errn  O .  K am pf
henkel aus B e rlin , auf dem von ihm erpach- 
teten R evier Schm etzdorf bei R athenow  erlegt. 
D e r  Bock ist durchweg von tiefschwarzer 
F arbe  ohne jedes Abzeichen, selbst der S p ieg el 
zeigt dieselbe F ä rb u n g . Leider hatte derselbe 
bereits abgeworfen. I n  einigen Gegenden der 
A ltm ark, Hessen und H annover sind schwarze 
Rehe a ls  S ta n d w ild  vorhanden und ist der 
Bock jedenfalls auf einer W anderung in die 
Gegend von R athenow  gekommen, möglicher 
W eise auch au s dem W ildpark S r .  königl. 
H oheit des P rinzen  C a r l  von P reußen  zu 
Glienicke, wo schwarze Rehe auch gehegt 
werden, entsprungen.

(Jag d erg eb n iß .)  A us der „ P riro d a  i ochota" 
(N a tu r und Ja g d ) , O rg a n  der kaiserlich 
russischen Gesellschaft fü r W ildpflcge und 
regelrechten Jag d b e trieb , werden dem B e rl. 
„ S p o r n "  folgende interessante Notizen zu
gesandt: I m  W in te r 1 8 7 8 /7 9  schossen die 
H erren  A. B .  und A . W . W ish ay  und 
C . M ed g ers  im  Ludejnopoler Kreise des 
G ouvernem ents Olonetz 17  B ä ren , von den 
außerdem  noch eingekreisten die B a u ern  8, 
während 3 unbcschossen a u s  dem Lager gingen. 
1 8 7 9 /8 0  schossen ebendaselbst der erste S ecre- 
tä r  der englischen B otschaft in  S t .  P e te r s 
burg, Lord C ...... . . . . , und M r .  Clarke in
1 4  T agen 17  B ä re n  und 3  J ä g e r  aus 
M o sk au  5 . S ie  zahlten den B a u ern  fü r 
jeden eingekreisten B ä ren  3 0  b is 4 0  R ubel. 
D ie  Jagdbeu te  der B a u e rn -Jä g c r  im ganzen 
G ouvernem ent Olonetz betrug nach amtlichen

A ngaben im  J a h re  1 8 7 9 :  2 7 6  B ä ren , 
1 1 9  W ölfe, 3 1 9  Füchse, 2 0 6  M a rd e r , 
1 4 .4 5 7  Hasen (5 0 0 0  weniger a ls  1 8 7 8 ) , 
8 6 .4 6 8  Eichhörnchen (4 9 .0 0 0  weniger a ls  
1 8 7 8 ) , 191  R ennthiere und E len , 9 7 6  Stück 
diverses H aarw ild , 1 0 5 .4 3 2  P a a r  A uer-, 
Schnee-, B irk- und H aselhühner, im  W erthe 
von 4 7 .6 0 3  S ilb e r-R u b e l (7 2 1 7  R ubel 
weniger a ls  1 8 7 8 ). Gerissen w urden:

V on W ölfen. V on B ären .
Pferde . . . 1 2 4 3 7 5
Ochsen und K ü h e , 3 4 1 6 7 3
Fohlen 2 8 5 1 4 3
K älber 7 2 4 1 6 6
Schafe  . 1 7 8 5 2 1 5
Schw eine 12 10
H u n d e ... . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 6 17

S u m m a :  Stück 3 6 7 7  1 5 9 9
weniger a ls  1 8 7 8 :  1 1 3 3  2 4 4

(Von Wilddieben erschossen.) D e r O b e r-  
Förster Reichert, schon über vierzig J a h re  
in  den Diensten des G rasen  B rü h l  auf 
P fö rte n  befindlich, eine allgemein hochgeachtete 
Persönlichkeit, wurde am M o rg en  des 2 0 . N o 
vember, gegen fünf U hr früh , von W ild 
dieben erschossen. D e r  W ächter hatte in der 
nahe dem Schlosse befindlichen Fasanerie 
Schüsse fallen hören und dies dem O b e r 
förster m itgetheilt, der in  B egleitung von 
zwei Förstern  sich sofort aufmachte, um die 
W ilderer festzumachen. An einem kleinen 
Busch, w orin  die Schüsse gefallen w aren, 
stellte sich der O berförster, n u r m it einem 
Hirschfänger bewaffnet, in  der N ähe der 
Landstraße auf, während die beiden F örster 
das W äldchen um gingen. D ie W ilddiebe, drei 
an der Z a h l ,  kamen auf den' O berförster zu 
und a ls  dieser den einen derselben, „einen 
alten B ekann ten" , energisch anhielt, schoß 
der Andere den treuen B eam ten  auf den 
Kopf. W ahrscheinlich um  zu verhüten, daß 
der alte M a n n  die ihm  bekannten F rev ler 
verrathen könne, setzten ihm die Unmenschen 
ein G ew ehr auf den Leib und schossen ihn 
so vollends todt. D ie  dem O berförster zu 
H ilfe springenden F örster fanden n u r noch 
eine Leiche m it vollständig brennenden K leidern. 
D en  Verbrechern gelang es, m it einem T heil 
ihrer B eu te  zu entkommen. B e i allen W ild 
händlern  der Umgegend wurde scharfe A u f
sicht gehalten, und dadurch w ar es möglich, 
bei einem W ildhündler im Forst noch an 
demselben T age  zwei Leute zu verhaften,
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welche Fasanen zum Verkauf boten. E s  sind 
dies zwei Leute, die. von dem W ildhänd ler 
in  Forst in  T agelohn  genommen worden 
w aren, um  zu Wilddieben. D e r  W ildhänd ler 
lieferte ihnen die Gew ehre, die M u n itio n  
und das sonst N öthige. D e r  eine der V e r
brecher ha t bereits gestanden, dem andern, 
der schon eine ähnliche A ffaire auf dem 
Kerbholz haben soll, ist cs leider gelungen, 
wieder zu entspringen. D e r  W ildhändler und 
seine F am ilie  sind sämmtlich zur H ast gebracht. 
Schon  feit längerer Z e it hatte das W ild 
dieben in der Lausitz stark zugenommen, so 
namentlich in der H errschaft Lieberose und 
auch auf den gräflich B rühl'schcn B e 
sitzungen und cs ist stark zu verm uthen, daß 
die Diebereien überall von denselben Personen 
ausgeführt w urden. I m  S o m m er dieses 
J a h r e s  hatte die Jä g e re i in P fo rten  in der 
Nacht nach einem m it m ehreren W ilddieben 
rcsu lta tlo s geführten Plänklergefecht diesen 
ihre auf einer K arre  befindliche B eute, 
einen Z w ölfender und einen starken Rehbock, 
abgejagt, ohne daß cs gelungen w äre, einen 
der Diebe zu ergreifen. Nicht genug verdient 
die absolut nöthige schärfere C ontro llirung

der W ildhändler, nam entlich in den kleinen 
S tä d te n , hervorgehoben zu werden. D ie  W ild - 
Händler sind in  den meisten Fällen  die 
A nstifter zur W ilddieberei und gehören auch 
oft selbst zu den berüchtigsten W ilddieben. 
S ie  pachten w ohl irgendwo zum Schein  eine 
J a g d  und suchen von dort aus die benach
barten R eviere arg heim und n u r selten 
gelingt es ihnen den D iebstahl nachzuweisen.

(S p o rn .)

( D r u c k f e h le r - B e r ic h t ig u n g .)  I n  Nr. 22 
der „Jagd-Z eitung" soll auf S e ite  641 , S p a lte  1, 
Zeile 2 von unten „Rasten" anstatt „Kasten", 
S p a lte  2, Zeile 16 von unten „Riegel" anstatt 
„Kegel" und auf S e ite  644, S p a lte  1, Zeile 12 
von oben „läutender" anstatt „leitender" stehen.

Correspondenz.
Herrn A. I .  Geiger: Unseres Wissens gibt 

es in Oesterreich eine derartige Hundeanstalt nicht; 
S ie  müssen sich diesfalls an J äger  oder Hunde- 
häudlcr wenden. — G raf O- L. W ir warten mit 
Sehnsucht auf Ih r e  M ittheilung. —  B aron O -  
Der Fürst ist im Augenblicke nicht in W ien, sondern 
zur Jagd  auf seinen G ütern; wir konnten ihm  
Ih ren  Gruß also nicht bestellen. — D r. B .  in L. 
S o w o h l in Krain a ls auch in Böhm en. —  Herrn 
Carl B . W ir würden einen S etter  vorziehen. —  
Herrn M . E. Dergleichen muß man ignoriren.

I n s e r a t e .

Aöonnements-Kintadung
auf den

vim ndM iiW jke» Jahrgang der „Jagd - Zeitung" (1881).
P rän u m era tionsp rc ise  wie b ish e r: m it freier Postzusendung ganzjährig fl. 8 .—  oder

N . M . 1 7 . -  halb jährig  fl. 4 —  N . M .  8 .5 0  P f . vierteljährig  fl. 2 . -  N . M .  4 .2 5  P f. 
ohne Z ustellung fl. 7  O e . W . H a lb jäh rig  fl. 3 .5 0 .

D e r Einfachheit und Bequemlichkeit wegen empfiehlt es sich, den P rä n u m era tio n s- 
B e tra g  bei dem nächsten Postam te einzuzahlen, resp. sich der Postanweisungen zu bedienen.

Einbanddecken zur „'Jagd-Zeitung"
fü r 1 8 8 0  sowie auch zu allen früheren Jah rg än g en  empfehlen und liefern w ir in gleichartiger 

A usstattung  d as S tück zu einem G ulden oder zwei R . M .

T b  Preisermäßigung. T Z
Aeltere Jahrgange der „Jagd-Zeitung".

M it  A usnahm e der ersten drei Ja h rg ä n g e  (1 8 5 8 , 5 9  und 6 0 )  können w ir die meisten 
Ja h rg ä n g e  complet bis incl. 1 8 7 8 , ungebunden fü r fl. 2 .5 0  oder R .  M .  5 .—  in uniform en, 
schönen E inbänden (Leinwand m it Goldpressnngen) ä, fl. 3 .5 0  oder R .  M .  7 .—  expediren.

Ueber die ersten achtzehn Ja h rg än g e  (1 8 5 8  —  1 6 7 5 ) haben w ir zum bequemen N ach
schlagsgebrauche fü r die P .  T . Abonnenten ein Generalregister gedruckt. Je d e r  Ja h rg a n g  
hat aber auch ein besonderes Register.

V erlag  der W allishansserPchen B uchhandlung (Josef K lem m ) in W ien.
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Wde-LinrWiiiM
in Wolmkäuser

unlei besonderer Rücksicht aus Kranke,
m it H eizöfen au s K upfer auf G a s - ,  K ohlen-, oder Holzfeueruug, in V erb in 
dung m it B adew annen, Donchen, Waschtischen, Z innnerclosets, Sp iilap paratcn  
und Gernchsperren, nach eigenen bestbewährtcn System en in den verschiedensten ll 

Form en und G rö ß en  besorgt das
erste und älteste Etablissem ent

für

W a sse r le itu n g e n  und Ä b o r ta u la g e n
^  J o h . M a y e r 's  Nachfolger

J o s e f  Kl e mm,
k. k. Hof-L ieferant,

äu W ien , III.) Ungargaffe 21, Budapest, Königggaffe 1.
M , Diese F irm a  hat einen großen T heil der N eubauten  in W ien eingerichtet

und übernim m t dieselbe auch A ufträge fü r com fortable Herstellungen auf
L a n d s i t z e n .

Leopold Gaffer,
k. k. Kof-  und A r r u e e - W a s f e n s a v r i k u n t  in Wien.

F a b r i k :
O tta k r in g , /estgaffe  N r. t3 ,

N ie d e r la g e :
I . ,  N o h lm a rk t N r. 8 ,

empfiehlt sich zur Lieferung von Jagdgewehren vorzüglicher Q u a litä t, Patronen und allen S o rten  
Jagdeeguisiteu. Auch werden Reparaturen übernommen und exakt ausgeführt. Jllustrirte P reis-

Courante gratis und franco.

A u n d m a c h u n g .
V o n  der gefertigten k. k. B ezirk sh au p tm an n sch aft w ird  h iem it bekannt gemacht, 

daß die Ja g d b a rk e it  der G em einde Groß-Klldotz ans 6 J a h r e  in öffentlicher L icitation  
verpachtet w ird .

Pach tliebhaber w ollen  sich Donnerstag, den 3 . Febrnar 1 8 8 1 , V orm ittag 11 Ahr, 
beim A m tstag  zu G ro ß -H a n g s d o rf  e infinden und können die B edingnisse  H ieram ts 
eingesehen w erden.

K. k. Bezirkshauptmannschaft O bcrhollabrunn, am  6 . D ecem ber 1 8 8 0 .
D e r  k. k. S t a t t h . - R a t h :  G a l .
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A ls paffendes Feffgeschenk empfehlen w ir :

Drei Geschichten
von

Emmerich Ranzom.
( D e r  G l i e d e r v e r k a u f .  —  D e r  J ä g e r - F r a n z  u n d  s e i n  A n n e r l .  —  

D i e  B u r g  d e r  E m p f i n d s a m e n . )

M i t  zw ölf O r ig in a l - I l lu s tr a t io n e n  von  E d u a rd  H rützner, R a r l  k a r g e r ,  
R Ia th ia s  Schm id un d  I n i t i a le n  und  R andzeichnungen  von  L angham m er.

Meis 10 ff. ö. W.
D ieses neueste, prachtvollst ausgesta tte te  W erk des in  w aidm ännischen 

Kreisen w ohlbekannten  A u to rs  n im m t in  der neuen G eschenk-Literatur unzw eifel
h aft einen ersten R a n g  ein.

W allishlmsser'sche Buchhandlung,
(Josef Klemm)

W i e n ,  I . ,  H o h er M a rk t  1.

Dreißig gute Photographien
von

N i e r n b e r g e r .
Z usam m en im  L a r io n  a ls

A  »  r »  ^  -  A R  I  L» r r
E n t h ä l t :  Auerhahn. — Schildhahn. — Auerhenne und Birkhcnne — Rebhühner. — 

Haselhühner. — Schneehühner. — S teinhühner. — Fasanen. — Stockenten. — E isvögel. — 
S p ieß -E n te . — R ohrhühner. — Brachschnepfen. — Große Sumpfschnepfen. — Uferschnepfen. — 
Kibitz. — R ohrdom m el. — Singdrossel und Misteldrossel. — G roßer Schreiadler. — T hurm 
falke und Grünspecht. — K orm oran-Scharben. — Fasan nnd Gänsesäger. — Z ierente. — 
W ildgänse. — S te inad ler. — A lter Stock-Enterich und junges M itte l-E n ten -W eibchen . — 
Braunkopf-Enterich und E nte . — Löffelenten. — Spieß-Enten-W eibchen. — Ju n g e s  und altes 
Rothkehlchen.
W ir offeriren dieses schöne Exemplar für jl. 18.—  ö. W . oder R. M . 36 .—  

Expedition der „Jagd-Zeitung" in Wien, Hoher Markt Nr. 1.
Der Unterzeichnete empfiehlt sein Lager in Jagdgewehren a l l e r  S y s t e m e ,  Scheiben

büchsen, Revolver rc. unter G arantie für solideste Ausführung und ausgezeichneten Schuß. A u s
führliches P re isn erzeichniß auf Verlangen gratis und franco.

Gießen
Oberhessen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  W affenhändler._____

M e i s e -
Menczikoffs von steierischem Loden fl. 10, Reise
pelze von fl. 35 bis fl. 1600 bei J a lob  Rothberger, 

W ien, Stephansplatz N r. 9.

Zu kaufen gesucht:
3 0 — 5 0  Stück lebende Häsinen. O fferten  

an  die Expedition der „ Ja g d -Z e itu n g ."
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Jagd-Kalender pro 1881.
Gin Wademecum für Jäger und Jagdfreunde.

Herausgegeben unter Leitung von
R a o u l  v o n  D o r n b r o w s k i ,

Verfasser der jagdzoologischen Werke: „ D a s  Reh", 
„ D a s  Edelwild" rc., Ritter rc.

V erlag  von Moritz Perles, B uchhandlung, 
W ien, I., Bauernmarkt 11.

P re is: Leinwand gbd. fl. 1'60, Leder gbd. fl. 2'20.

8 e h r  s c h ö n e  s t a r k e

(s
halte stets auf L ag e r, auch ausgestopfte 
Exem plare m it oder ohne M echanik und be
weglichem Flügelschlage, U hu-R ufe , Papageien  
aller A rt, 2  deutsche unregelrechte H ü h n er
hunde, Ulmer D oggen  in  b lau  und schwarz, 
weiß getigert; alte W affen  rc. habe abzu
geben, dagegen suche ich lebende Gemsen, 

R ehe, Hasen und R ebhühner zu kaufen.
H. W.  Schaible,

Klein-Süssen, Württemberg.

Lebende Rebhühner,
F asanen  und Hasen sowie alles übrige Hoch- 
und N iederwild kauft stets zu guten Preisen 
die Zoologische G ro ß hand lung  von K arl 
Emdera, W ien , Kolowratring 9 . Derselbe 
o fferirt: Frettchen und U hus abgerichtet, 
feinst dressirte V orstehhunde, kalifornische 
W achteln zum Aussetzen rc., exotische S in g -  
und Schmuckvögeln, Papageien , K olib riarten , 

Affen rc.

A us dem Nachlasse des verst. H e rrn  K am m er
herrn  von K rie g e r  in S ond ersh au sen  (T h ü 
ringen) sind abzugeben: eine complete S a m m 
lung ausgestopfter R aubvögel und Adler, 
1 0 5  Kasten m it G la s ,  1 5  G ru p p en  frei
stehend, vorzüglich erhalten. Petresacten  aus 
den S o len h o fer S te in b rü ch en , Conchilien, 
ferner eine S a m m lu n g  Hirsch- und R e h 
geweihe auf Köpfen, K ronleuchter, C andelaber, 
Lampe, Leuchter, S tu h l  rc. a u s  Geweihen, 
eine B ib lio thek , Jagdgew ehre  und J a g d -  

Utensilien.

Aquarien L Iische.
Guido Findeis,

Wien, I., Weihburggasse Nr. 27 (G a r te n -  
baugeseUschaft),

empfiehlt seine in  größerem Maßstabe betriebene 
Fabrik für alle G attungen

Aquarien, Terrarien, Springbrunnen und 
Fontaine-Aufsätze,

sowie sein reichhaltiges Lager von echten Thüringer 
Tus- und Grottensteinen, roh und bearbeitet, in  

den schönsten Form ationen.
Große A usw ahl in allen Aqnarien-Thieren, 

S um pf- und Flußfischen, Pflanzen, Muscheln, Kies, 
und alle in  dieses Fach einschlagenden Artikeln 
von Edelfischen sind vorräthig. Makropoden, Axo- 
lotteln, Goldfische, Hund- und Aalfische.

S eh r  seltene Gham äteone aus Afrika L Stück 
31/2 bis 4 fl.

Versandt ou Aros L  6U ä sta il. — Wieder
verkäufer bedeutenden Rabatt.

Mache Methode
Wildenten nnd Wildgsnse

m it 8 icherheii zu  sangen .
D ie  A nleitung zur A nfertigung und H an d 
habung der hiezu nöthigen, neuesten, ein
fachsten und billigsten V orrichtung gibt un ter 
G a ra n tie  fü r sicheren E rfo lg  gegen E insen
dung des B e trag es  von 1 fl. 2 0  kr. .der 
E rfinder C a r l  W aid m an n  in  S t r a ß - S o m 

merein (Ungarn).

Hasen, Rehe, Fasanen, 
Rebhühner

werden gekauft, auch Abschlüsse gegen C a u lio n .
I. Sti igl i iker,

W ildprethändler,
F ünfhaus, Oesterleingasse 4, A lien .

Tenard-Pleffiet
(Firma 1849 gegründet).

Irsch- und Wild- L u -K ro s  H andlung  an den 
KenIrakhaNen von H'aris.

B u re a u  12  ru e  U tzrvitzt' und 19  ru e  
I .  I .  K0U886ÄU. R eferenz: Hirsch M e rn e r ,  

R e r liu . 0 .
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8t'Iili88 mit kboliv Haie fal. 12 in 30" kreis, vistriiiiü 
50 8eürilte. f e s n r  X . b e e n g e n ,

Ii)N(tl86NM k>6lu?1',

^ V i e n ,  I.,  8 t z i 1 e i 8 k l 8 8 6  4
(N ü223 .llin )

n s o l i s t  6 e m  6 r k > b s n ,
emMolilt sein I^lHsr von 6 K0 K0  8 orv- 
Oewobren null Lxprossbtiellsso mit 
clon nsnostso siprobtsston Vorsoülnss- 
s^stsmsn, sorviö amorik. Ikovolvkr, 
IZoALI eins ivurtioosolünoo, OlasIvU^sln, 
ON̂ I. ckrr^clartiksl», Munition von nnr 
aoorkarmt bestor (^»alität nnä ^ns- 
tnIii'NNA nn8 clor Os^votirtabrik V/. H. 0. 
8 0 0 II L  8 on, I^onäon oder lo se s  

ltirner, Vnänp68t.
^.ilsiniAss kiL^or von ^e^VLlK'8 usus- 
stoiu keinixnnxs - kräparatv , d is  

b'lL sslls 2 N 80 Irr.

O i a n a - ^ u l v s r ' !
<^LLU»«»VL tzjb I^»t^ V L lL T l»L ilL L tzI»tS I»

in könsatil in Westfalen unä küdelancl am blarr,
em pksblsn  ilir  NiLUN-stulvei', b e s tss  d a^ d p n lvsr  kür Id io tsr lad sr, Z sp rssst, natnrü lank , ^ rob körn i§  

u n d  stark  rv irk sn d , s p s s is l l  Lnr UriLisInnx >vsittraK-sndsr 8 e b ü s ss .

Wiedingers Jagd-Album.
Vervielfältigungen in photogr. getreuen Lichtdruck dieser berühmten Stiche 50- B la tt groß Cabiuet- 

Form at in eleg. vergoldeter M aroguin-M appe nur fünf Gulden.

Dresdener chemälde-chalkerie.
I n  Lichtdruck-Photogr. 200 S u je ts . D ie berühmtesten Bilder alter 'und neuer Meister. Form at 
Im peria l 48 /64  Cent. 80 kr., Q uart Form at 28/36 Cent. 40 kr., gr. Cabinet Form- 15 kr., —  in 

eleg. M appe zu 25, 50, 150 S t .  sortirt, M appe von 50 S t .  an gratis. 
Oelfarbendruckbilder, Jagdscenen, SM lebcu, Frachtstücke, relig. B ilder, eleg. A lbum s, B ilder

bücher in reichster A usw ahl und zu reellen Preisen empfiehlt
M .  S .  S c h m id t , Kunst- und Devotionalienhandlung. 

P a ris , 51 INS 8t. R oslls. Mion, IX ., Alserstraße 44. Brüssel, 41 ras  dss  k la n tss .

A lle  in  diesen B lä ttern  besprochene oder bloß angezeigte Literatur h ält  
vorräthig die W allishansser'sche B uchhan dlung (J o ses  K lem m ) in W ien,
I .,  hoher M arkt N r . 1 .

Hiezu eine Beilage der Wallishansser'schen Buchhandlung (Josef Klemm) in Wien.
Verlag der WalliShausser'schen Buchhandlung ( J o s e f  Kl emm)  tu Wien, Hoher Markt Sir. t.

Für dte Redaktion verantwortlich J o s e f  Kl e mm.  Druck von 2. B. Wallishausscr in Wien.
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A .  K u g o ' s

Irißd'Kritlllig.
(H erausgeber :  J o s e f  K l e m m . )

Erscheint am 15. und letzten jeden M onats. Abonnement: W a l l i s h a n s s cr'sche B u c h h a n d l u n g  i n  Wi e n .  
M it Zustellung ganzjährig 8 fl. oder 17 Rmk., halbjährig 4 fl. oder Nmk. 8.50 Pf., vierteljährig 2 fl. oder Nmk. 4.25 Pf. 

Ohne Zustellung ganzjährig 7 fl., halbjährig 3 fl. 50 kr. Unversiegelte Zcitnngs-Neclamntioncn sind Portofrei.

Ju ljak t: Jagdabenteuer Kaiser Karl VI. — Jagdliche Erinnerungen vom Karst. — Ein Beitrag zur Natur- und Jagd-  
Geschichte des Bären. — Jagdbericht. — Kleine Leiden. — Elephantenrobbe. — Jagdbericht ans Obersteier. — Schuß- 
liste. — Jagd-Club für Afrika. — Literarisches. — Eingesendet. — Mannigfaltiges. — Correspondenz. — Inserate.

3 n  w en igen  T agen  beginnen w ie unseren v ierundzw anzigsten  J a h rg a n g ; ein bedeu
tender Abschnitt der österreichischen Iagdgeschichte ist in  der stattlichen R eih e inhaltsreicher  
R ande der J agd-Z eitu n g  enthalten , welche in  dieser lan gen  Zeit a n s  Licht getreten sind.

M a n  sollte nun m eineil, daß alte jagdlichen Fragen in unserem R la tte , das von  
jeher die ausgezeichnetsten M a id m ä n n er  zu seineil M itarb eitern  zählte, erschöpfend 
behandelt, ja  erledigt seien. A llein  die M e lt  erwacht m it jedem  T a ge neu und w ie  die 
P erso n en  sich im m erfort verändern, so auch die D in g e  und V erhältnisse; der J ä g er  von  
Heute ist in  v ie len  Stucken ein anderer a ls  Jener vor einem  R ierteljnhrhundert; freilich  
bei allem  M echset der Form eil ist der H ehalt, d a s M esen  ein- und dasselbe g e b lie b e n : 
die Lust am edlen M a id w erk , an der unerschöpflichen Schönheit der freien  N a tur , an  
der M a n n ig fa lt ig k e it  des T h ierleb en s und an den unsäglichen R eize il des H ochw aldes.

D iese beiden H efichtspunkte w erden u n s auch fernerhin  w ie  bisher die Richtschnur 
für unser Streben geben; w ir w o llen  allem  R eu en  gerecht, aber n iem a ls dem b le ib e n d en  
im M ech fel, dem echten Iägergeist untreu  w erden, der den richtigen M a id m a n n  stets beseelt 
hat und beseelen w ird, ob er nun  die Armbrust oder den H interlader a ls  M a ste  führt.

D a zu  erbitten w ir u n s auch fernerhin  die w erkthätige Anterstichung unserer 
Freunde, die m it u n s a n  dein M erk e , d a s vor u n s steht, emfig und unerm üdlich gebaut 
haben; unsere Ehre ist ihre Ehre, unser Erfolg ihr E rfolg und fo bringen w ir denn  
A llen , die w ie w ir  denken und fühlen, zum Jah resw echsel a us voller Rrust ein kräftiges

M a i  d m  a n  n s  h e i l !
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Iagdaöenteuer Zkaiser Ztark VI.
Z u  dm  liebsten Iagdgehegen  des leiden

schaftlichen W aid m an n s K aiser K a r l  VI. 
gehörte die Gegend von M a n n sw ö rth , die 
In se ln  und G elände  der D o n a u  b is H a m 
burg . I n  unm itte lbarer N ähe von M a n n s 
w örth stand aber zu jener Z e it  —  und steht 
heute noch —  die nun  dem H e rrn  H agn  
gehörige Neum ühle.

Diese Neum ühle verw altete dazum al der 
A u g u stin e r-F rate r B en ig n u s , der sich einer 
ganz besonderen B eliebtheit beim K aiser er
freute.

D e r  F ra te r  w a r nämlich ein O r ig in a l 
von F reim uth  und Gefälligkeit.

D e r  K aiser lernte den F ra te r  auf einer 
der Ja g d e n  kennen, indem letzterer sich, das 
Hofcerem oniel brechend, die F re iheit nahm  
dem K aiser m it S p e is  und T rank  aufzu
w arten .

K a r l VI. fand, wie angedeutet, an dem 
from men B ru d e r  sein besonderes W ohlgefallen, 
beschenkte ihn reichlich und es verging nun 
w eiters kein J a h r ,  in  welchem es nicht ein 
„Jag d ab en teu er"  m it dem F ra te r  abgesetzt 
hätte.

D e r  F ra te r  ha t u n s  diese seine J a g d 
zusammenkünfte m it dem K aiser getreulich 
bew ahrt in  der F o rm  eines Tagebuches, das 
m it der ganzen D rastik seiner Redeweise 
geschrieben von dem F ra te r  im m er in  der 
dritten Person  spricht, w a s  den hum oristi
schen Eindruck natürlich n u r steigert.

D a s  Tagebuch findet sich in  Handschrift 
auf der U niversitätsbibliothek in  G ra z  und 
wurde von dem rühmlichst bekannten Forscher 
Adam  W olf dem Archiv der k. k. Akademie 
der Wissenschaften einverleibt.

E s  w ar im J a h r e  1 7 2 2 , daß der K aiser 
die Bekanntschaft des F ra te r s  machte und 
zw ar w ährend der H irschpürsch, und der 
K aiser nahm  sein M itta g m a l un ter der M ü h le .

B en ig n u s schreibt darüber a ls o :

„ D e r F ra te r  B en ig n u s nim m t seine G e 
danken zu einem R a th , w as er thun w o lle ; 
er besinnt sich indeß nicht lang , nim m t den 
M ü h lju n g en  m it einem S ch aff W asser nebst 
einem Flaschl W ein, B ie r  und B ro d  m it 
sich und machte sich also reisefertig den 
K aiser zu bedienen. A ls  er hinkommen und 
etw as fern stehen blieb, schauten ihn die 
H errn  G ra fen  und Forstleute groß an und 
fra g te n , w as er da machen wolle. D e r 
F ra te r  B e n ig n u s  gibt zur A n tw o rt: I h r  
meine H errn , wie mach ichs, daß ich J h r o  
M a j .  dem K aiser knnnt m it einem G la s  
B ie r  und m it einem Laibl B ro d  aufw arten . 
D ie  H erren  sagten ih m : er sollt es Probiren 
und h in  gehen, er soll n it erschrecken, aber 
n u r die W ah rh e it reden und n it viel höflich, 
sondern wie wenn er m it einem B a u e rn  
reden th ä t. W ährend  dem rüste der K aiser 
von W eiten : „ W a s  h ab ts denn m ite inander?  
D e r  Forstm eister sag t: D e r F ra te r  ha t einen 
T runk  bei sich, E u re r M a jes tä t dam it aufzu
w arten , w orauf der K aiser sagte: er soll her
gehen. E r  geht zw ar dahin und kniet dabei 
bald auf einem Knie bald auf zweien, weil 
er aber der Rede gedenkt, daß m an  n it höf
lich sein dürfe, steht er wieder auf und p rä 
sen ts te , w as er bei sich h a tte ."  „ W a s  hast 
denn bei D i r ,"  sagte der K aiser. I h r e  M a je 
stät einen T runk  W ein und ein Flaschl B ier. 
D e r  K a ise r: „ I s t  dir aber zu tra u e n ? "  
D e r  Forstm eister aber gibt gleich zur A n t
w o rt:  J a ,  I h r e  M ajes tä t, denn ich kenn den 
F ra te r  schon J a h r e  lang, er ist heiklig auf den 
W ein , säubert und putzt A lles im  Keller, 
versperrt A lles, bekommt keiner einen T ropfen  
von ihm  oder n u r m it h a rte r M ü h . D e r  
K aiser sagt d a ra u f:  „N u n  so laß  kosten." 
D a ra u f  packte der F ra te r  seinen K ram  au s , 
auch zwei T rinkgläser, dam it dem K aiser 
einzuschenken.

E r  ha t auch eines ausgetrunken und das 
andere den H errn  C avaliern  gelassen.
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D e r K aiser ernennt auch den F ra te r  zum 
„Forstknecht" bei der M ü h le , die nun fortan  
in der kalten W interszeit zur H uthung  der 
Hirsche dienen soll, und schenkt dem F ra te r , 
der sein größtes W ohlgefallen erregt wegen 
ein Laib B ro d  einen Hirschen m it 3  C entner 
und 4 0  P fu n d  (macht 2 2  fl-. 4 0  kr.) und 
3  Kremnitzer D ukaten (2 0  fl. 3 6  kr.)

„ D e r  K aiser ha t wol eine gute V ie rte l
stund m it ihm  von allerlei W irthschaftssachen 
geredt. D a ra u f  begehrte er die Köchin, sie 
soll gleich hinauskom m en zu ihm , die ist 
aber so erschrocken, daß sie n it w ußte w as 
sie anlegen sollt. S i e  ist m it ih rer ord inären  
B auernsoppen h in au s und fä llt dann vor 
Schrecken wie von einem Donnerkeil getroffen 
auf die E rden . D e r  K aiser schaut und 
frag t den F r a te r :  „ W a s  fehlt ih r, daß sie 
da niederfallt." J h r o  M ajes tä t sagt er, sie 
ist so erschrocken und ich möcht den Menschen 
kennen, der vor J h r o  M ajes tä t n it erschrecken 
sollte und sie ist n u r  ein W eibsbild . D e r 
K aiser sag t: „G eh  hin F ra te r  und heb sie 
au f."  D e r  hilft ih r  gleich auf und sagt 
dabei: „ G e lt im  Z im m er hast eine gute 
Goschen, da geht dir d as M a u l  wie einer 
Ratschen am C h a rfre ita g ? "

Und sie bekommt vom K aiser einen D u 
katen. ^ u n o  1 7 2 3  bekommt der F ra te r  einen 
Hirschen m it 3  C entner 3 0  P fu n d , 1 7 2 4  
einen Hirschen m it 3  C entner 3 2  Pfund  
(diesm al fü r  W einbeeren).

I m  J a h r e  1 7 2 5  brachte der F ra te r  W ein , 
B ie r  und eine Kreutzersemmel. D e r  K aiser 
verlangte statt der Sem m el, einen Laib B ro d ; 
der F ra te r  sagte das B ro d  sei neugebacken 
und b itte t: J h r o  M ajes tä t sollten heunt kein 
so w arm es B ro d  essen, denn es ist gar 
ungesund. „ I s t  w ahr, w ir wollen d ir folgen," 
sagt der K aiser, und der F ra te r  m uß das 
B ro d  in  den W agen legen. E r  erhält einen 
Hirschen m it 3  C entner und 31  P fu n d .

I m  J a h r e  1 7 2 6  wurde vom P ap st 
B enedictus der G ru ß  befohlen: „G elo b t sei 
J e su s  C hris tu s"  und den gebrauchte der F ra te r

alle Z e it, w ann er zu dem K aiser kommt. S o  
auch auf der J a g d . —  E r  erhält einen 
Hirschen m it 3  C entner und 31  P fu n d  werth 
2 2  f l . ; das nächste J a h r  einen guten Hirschen 
m it 3  C entner 3 4  P fu n d .

A ls  im J a h r e  1 7 2 8  der K aiser zur 
J a g d  kam und die Brücke passirte stand F ra te r  
B en ig n u s schon bereit m it W ein und B ie r. 
A uf dem Felde stand eine Commission au s 
W ien und „schauten h inüber."  D e r K aiser 
frag t gleich, wer diese Leute w ären  und der 
F ra te r  a n tw o rte t: I .  M . ,  d as sind die H e rrn  
von W ien , sie lassen das G etreid fü r ihre 
M ü h l überschütten." D e r  K aiser gibt ihm 
drei D ukaten , einen doppelten und einen 
einfachen und reist ab. D ie H e rrn  von 
W ien gehen zum F ra te r  und sagen: D a s  
hätten w ir alle Lebtag n it glaubt, daß der 
K aiser m it einen F ra te r  redet." D e r sagte 
gleich d a rau f: „Gescheidte D octo rn  und H errn  
ha t er zu W ien gnug, er m uß auch einm al 
m it einen einfältigen F ra te r  reden." D ie  
H errn  fragten, w as sie G u te s  geredet hätten. 
D e r F ra te r  sagte, wie ihn der Kaiser ge
frag t, w as es gutes N eues gibt, ha t er 
gean tw ortet: I .  M . es sein h a lt schlechte 
Z eiten . W aru m  frag t der K aiser. J a  I .  M .  
D ie  H e rrn  von W ien bringen gar viel N eues 
auf, es ist lau ter N oth  und E lend un ter den 
Leuten. D e r  K aiser zum F r a te r :  „W enn 
d irs  n it geht, wie du willst, gehts auch u n s 
n it wie w ir w ollten." D e r F ra te r  bekommt 
einen Hirschen m it 3  C entner 2  P fu n d  und 
d ism al, auch ein W ildschwein m it 1 C entner 
2 2  P fu n d .

.  I m  selben J a h r e  (1 7 2 8 )  kommen der 
K aiser m it dem Lothringer (dem nachherigen 
G em ah l M a r ia  T heresia 's) zur J a g d  nach 
E bersdorf. D e r  Lothringer sag t: I .  M .  
heunt möcht ich gern ein M itta g m a l, bairische 
N udeln  von F ra te r  haben. D em  K aiser 
w ar solches schon recht und a ls  der F ra te r  
f ra g te : wenn ich n u r wüßte, wo ichs h in 
bringen m uß, sagt er: „Wenns schön ist, werden 
w ir gar n it weit von deiner M ü h le  sein,
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wirst d as Z e lt  schon sehen, Wenns aber 
regnen sollte, b rin g s u n s in s  S ch lo ß  her. 
D e r  F ra te r  machte sich nach H a n s , arbeitet 
m it den Kuchelleuten die N udeln , wickelt sie 
in  zwei Weiße Tischtücher und legt sie in  einen 
K orb . W eil ein R egenw ctter kommt, geht 
er dam it in s  S ch lo ß  und schnurgerad h inauf 
zur T afe l, wo der K aiser beim Essen w ar. 
D e r  Lothringer ru f t :  J h r o  M ajestä t, der 
F ra te r  ist schon da. D e r  F ra te r  macht den 
K orb und die N udeln  auf. D e r  K aiser 
nim m t gleich m it der H and  einen ziemlichen 
„ S c h ü b l"  h eraus auf sein T eller und fäh rt 
noch m ehrm äls m it der H and  hinein und 
der Lothringer auch. D e r  F ra te r  sag t: J a  
J h r o  M ajes tä t auf solche W eis  werd ich 
bald fertig t" D a  w a r ein großes G elächter. 
W egen dem —  schreibt der F ra te r  —  be
kommen ein W ildschwein 1 C entner 3 0  P fu n d .

D a s  J a h r  d a rau f w arte t er wieder m it 
„baierischen N udeln" auf ;  er erhält einen 
Hirschen m it 3  C entner 2 0  P fu n d .

I m  J a h re  1 7 3 0  w ar auch die K aiserin  
von der P a r tie , sie schoß einen großen Hirschen 
und bat denselben dem F ra te r  zu geben. D e r  
K aiser sagt: „ D e r  Hirsch ist zu groß für
den F ra te r ."  D e r an tw o rte t: „ich weiß gar 
wol, daß ich den großen n it bekomm, ich 
b itt n u r um  ein kleines H irschl." D a  bat 
die K aiserin  fü r ihn und der K aiser sagt 
d a ra u f:  „ N u n  so nim m  der F ra te r  n u r den 
größeren fo rt."  —  D a ra u f  geht der F ra te r  
zur K aiserin  und bedankt sich. D a  fangen 
Alle an zu lachen und sagten: „ G e lt  zur 
K aiserin  gehst du zum ersten, weil sie fü r 
dich gebeten h a t."  E r  lä ß t sie aber brav 
lachen und schaut um seinen großen Hirschen. 
D e r  hatte 3  C entner 5 5  P fu n d .

Auch die nächsten J a h re  erhielt der F ra te r  
imm er seinen Hirschen. (1 7 3 1  m it 3  C entner 
3 0  P fu n d  ^  2 1  f l . ; 1 7 3 2  mit 3 ^  C entner, 
1 7 3 3  m it 3  C entner 1 5  P fund .)

I m  J a h r e  1 7 3 3  ließ der K aiser auf 
der J a g d  alle H erren  seiner B egleitung  sich 
abwägen und rief Plötzlich nach dem F r a t e r :

„G eh  du auch her, du langes B la s ro h r ,  du 
lange Heugeigen, du wirst viel haben, schaust 
aus wie ein H ä rin g , hast nichts in  dir a ls  
H a u t und B e in er"  und der F ra te r  m ußte 
sich wägen lassen. D e r  K aiser lachte lau t 
auf und sagte: „ J a ,  ja, ich hab m ir 's  lassen 
einfallen, wirst gar n it viel haben, hat n it 
einm al einen C en tner."  D a  lachte alles Volk. 
A us allen ^ a r  der K aiser der schwerste und 
der F ra te r  der geringste. D a ra u f  wurde wieder 
gejagt und nachher rufte  der K aiser den 
F r a te r :  „G eh  her, weil du so schwer bist, 
schenk ich dir einen H irschen."

A ls  der K aiser (1 7 3 6 ) von H a lb thu rn , 
wohin er auch sehr gerne Ja g d au sflü g e  u n ter
nahm , rückkehrte, passirte er die M ühlbrücken 
bei unserm  F ra te r  und dieser stellte deswegen 
den W ein und das B ie r , um  den K aiser zu 
bedienen, in ein Kühlwasser.

Auch der Leibwagen des K aisers w ar 
schon da, weil der K aiser an diesem O r te  
imm er in  einem anderen W agen sich einzu
setzen pflegte. N u n  kam der E inspan iger schon 
vo rau s und brachte die Post, der Leibwagen 
sollte weiter Hinaufrücken, der K aiser würde 
gleich da sein. D e r F ra te r  wußte nicht, w as 
er m it seinem Kühlschaffel anfangen sollt. 
E r  bittet den Leibkutscher, er sollte ihn m it 
fahren  lassen und weil ihn der kennt und 
ja  sagt, setzt er sich m it seinem Schaffe t in  
den kaiserlichen Leibwagen, dam it er ihn besser 
bedienen kunnte. Aber da geschieht unver
sehens ein Unglück und er schüttete das hal- 
bete Schaffe l außer in den W agen. S ie  
erschreckten alle beide und wußten nicht w as 
sie anfangen sollten. S ie  wischten und putzten, 
aber es w ar alles voll W asser und der Kaiser 
kam schon in die N ähe und schaute ihnen zu, 
wie sie so arbeiteten. D e r  nasse F ra te r  steht 
nun  m it seiner verpfuschten B edienung da 
und der K aiser lachte heimlich sehr und be
trachtete stets den nassen F ra te r . E r  ver
spricht ihm auch einen Hirschen, den er auch 
bekommen m it 3  C entner 4 0  P fund  und zu
gleich ein W ildschwein m it 1 C cntüer 3 5  P fu n d .
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D en größten F reim uth  bewies unser 
F ra te r  B en ig n u s 1 7 3 9 , a ls  der K aiser nach 
der Hirschjagd Lust ans ein „ S p a n fe r l"  
bekam und ihm  zugerufen: „H ast du kein 
„ S p a n fe r l"  und er (F ra ter) bereitwilligst 
erklärt, er wolle gleich eines braten , die 
C avaliere  des K aisers aber gesag t: „ E s  Ist 
h a lt schon gar spä t" und der K aiser darauf 
gean tw ortet: „ J a  freilich." D c^ nahm  der 
F ra te r  das W o rt, wie er sich ausdrückt, ganz 
einfeltig und demüthig und sprach: I .  M . 
sein ein so großer H e rr und können gleich
wohl nicht thun  w as S ie  w ollen." D e r  
K aiser sagte/. „M ein  lieber A lter, es ist h a lt 
schon gar sp a t; bring du u n s m orgen eins 
nach H of hinein." D en  andern T ag  läß t er 
zwei S pan fe rk l durch den Hausknecht in einer 
P u tte n  nach H of tragen. W ie er zu der 
ersten Schildwachc kommt, wurde er schon 
aufgehalten. Allein der G efreit kommt gleich 
heraus u n d ' schreit, m an kennt den F ra te r  
schon, er kann passieren. S o  gieng er durch 
alle W achen, über alle S tieg e n  und durch 
alle obigen Z im m er und die Spanferkel 
schrien mörderisch in  der P u tten . D a s  schauten 
die C avaliere und lachten m ehr a ls  in einem 
Fasching. E r  geht nu n  in  die Küchel hinein 
und der Koch f rag t: „W ie gehts, mein lieber 
a lte r F r a te r ? "  D enn  er w ar da schon so 
bekannt, wie das schlechte G eld . E r  kommt 
bis zu dem obersten Kuchelmeister. D e r  Ex
cellenz G ra f  sagte: das seien schöne S p a n 
ferkel und gibt ihm auf B efeh l I h r e r  M ajes tä t 
zwei D ukaten.

A ls letztes Abenteuer des K aisers m it 
dem „Forstknecht" F ra te r  B en ig n u s m ag 
nachstehende Episode verzeichnet sein:

^ .im o  1 7 3 4  ist der F ra te r  B en ig n n s 
m it seiner alten Kalesch auf Laxenburg ge
fahren , um  zu den Klostcrwiesen zu schauen. 
W ie er h inauf kommt, sieht er, daß der K aiser 
allhier das Ja g e n  hatte. E r  wollte seine alte 
Kalesche stehen lassen und zu F u ß  weiter 
gehen; aber er fuhr  dem K aiser und I h r e r

Excellenz dem Jägerm eister just in  die H and 
hinein. D e r  K aiser ru ft gleich h e r a u s : „ W a s  
machst du da heroben?" D e r  F ra te r  erschrickt 
und sä g t: „ J h r o  M ajes tä t es feint m ir etliche 
Hirsche bei u n s unten durchgangen und will 
schauen, ob sie u it heroben feint bei den 
andern ." D e r  K aiser sag t: „ D u  bist ein 
ra re r , w ir kennen dich schon, thu ' n u r  schauen." 
D e r  F ra te r  geht durch den W ald  und will 
sehen, wie glücklich das J a g e n  vorbeigienge. 
W ie er an den O r t  kommt, wo die Hirsche 
abgewogen werden, da stunden schon etliche 
Geistliche in  der Hoffnung,, daß sie auch 
möchten e tw as bekommen, absonderlich die 
U. ^ i-an e isen n i. D e r  F ra te r  stellte sich m itten 
un ter sie. W eilen er erst vor 1 4  T agen  
ein W ildschwein bekommen hatte, so wollte 
er n u r sehen, wer denn hennt etw as bekommen 
würde. D e r  K aiser wägete alles und schaute 
von W eitem , ob der F ra te r  auch da w äre. 
D e r  Jägerm eiste r ru f t den F ra te r , er soll 
hinkommen. B e n ig n u s  schaute hinten und vorn 
die Geistlichen a n ;  er vermeinte es gienge 
einen andern F ra te r  an und gieng auch nicht 
hin. Ueber eine lange Z e it rnfete der J ä g e r 
meister wiederum  den F r a te r :  „ Ic h  meinte 
du bist schon verlosten." E r  gieng alsobald 
hin und da gibt ihm  der K aiser einen H i r 
schen und sag t: „ S c h au , ob es n it etwa 
einer ist, der durchgangen ist." E r  bedankt 
sich und sa g t: „ E s  wird w ohl schier einer 
sein."

D e r  K aiser a n tw o r t : „ S o  gib ein ander
m al besser O b ach t."  D ie  andern Geistlichen 
über bekommen fü r d iesm al nichts und der 
F ra te r  ladet seinen Hirschen auf seine alte 
Kalesche und fahret fort.

D ie  F ranziskaner zu Lanzendorf ladeten 
ihn auf M itta g  ein, er aber bedauerte die 
Geistlichen, daß sie nichts bekommen haben 
und fahrete m it seinem Hirschen nach W ien 
in  sein A ugnstinerkloster!"

S .  v . W.
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jagdliche Erinnerungen »om Ztarst.
D re i M o n a te  n u r  w a r es m ir gegönnt, 

ein Leben zu führen, wie der Held der S k iz 
zen, welche I w a n  T urgenew  unter dem T ite l 
„Tagebuch eines J ä g e r s "  herausgegeben hat 
und welche auch seinen R u f  begründet h aben ; 
aber diese drei M o n a te  werden m ir unver
geßlich sein. D a s  G e b ie t, das ich jagend 
und beobachtend durchstreifte, w a r freilich bei 
W eitem  nicht so g ro ß , wie d asjen ige, das 
dem russischen W ald - und S tep p en jäg er 
zu seinen A usflügen  offen s ta n d ; aber die 
wenigen M e ile n , welche es u m faß te , boten 
die denkbarst mögliche A bw echslung; weit
hingedehnte baum lose , steinige Hochebene, 
unterbrochen von größeren  und kleinen E in 
senkungen, hochaufragende Felsenwände und 
h a rt da ran  ein lach en d es, von einem in 
reizenden W indungen durch W iesen und Aecker 
sich schlängelnden F lu ß  durchschnittenes T h a l, 
stundenweit ause inander gelegene kleine D örfer, 
bewohnt von M enschen, welche in der T h a t  
in  A llem , w as B ild u n g  h e iß t, nicht höher 
stehen, a ls  der russische Leibeigene. D a  das 
im posante T h o r  einer G ro tte , in  welche sich 
der F lu ß  brausend s tü rz t , um  eine W eile 
durch die F instern iß  an fantastisch geformten 
Felsen vorüber und über wüstes Gestein 
fortzueilen und auf eine Strecke von einigen 
hundert F u ß  wieder am  G ru n d e  einer von 
steilen Felsw änden  gebildeten D oline  zu T age  
zu treten, um  sich dann von N euen in  einem 
Felsenthor zu verlieren, um  weiß der H im 
m el wo wieder a n 's  Licht zu kommen; dort 
eine reizende, stark von Haselstauden und 
zw ergartig verkommenen Buchen umbuschte 
Schlucht, durch die zur Regenzeit ein W ild 
bach tost.

E in  prächtiges Ja g d g eb ie t!  A uf der 
w eithin sich dehnenden Hochebene weiden zah l
reiche S c h a fh ee rd en , von H unden bewacht, 
welche den W ölfen  ähnlich sind, wie ein E i 
dem andern, den W ölfen, welche nicht selten 
zur Nachtzeit der Heerde nahen, um  zu reißen,

w as sie erlangen können und m it sich zu 
schleppen; da gibt es W ölfe, Füchse, H asen, 
M önchsgeier, Adler, Kolkraben, S te in h ü h n e r, 
W ild tauben , ja  auch W ildenten, und an  der 
einen äußersten G renze des G ebietes auch 
B ä ren , an der andern alle A rten  von Hoch
w ild ; das G ebiet aber erstreckte sich vom 
B erge  N a n o s  b is zum Schneeberge in  J n -  
nerkrain.

D ie  J a g d  auf dem K ern  dieses ange
deuteten T e rra in s  ist m ühsam  aber hoch
in teressant; W ild tauben  sind dort in  einer 
A nzahl, wie m an  sie kaum irgend wo anders 
a n tr if f t ;  diese T auben  sind b lau g rau  m it 
ro then S chnäbeln  und S t ä n d e r n , sie finden 
sich m anchm al zu T ausenden vor in  den 
H öhlungen des porösen G esteines der D o li- 
nen ;  sie machen m itunter ziemlich weite 
A usflüge au s  diesen natürlichen T au b en 
schlägen auf die F e ld e r, wo sie reichlich 
N a h ru n g  finden, und bieten selbst wieder den 
zahlreich hier heimischen R aubvögeln  reichlich 
Gelegenheit zu förderlichstem S toffw echsel; 
und auch F reund  Reinecke siedelt sich gerne 
in ih rer N ähe an, denn er lebt da überdies 
ziemlich unbehelligt, herrlich und in  Freuden. 
E s  fä llt nämlich sehr wenigen J ä g e rn  ein, 
da dem W ilde nachzugehen, die M einung  ist, 
daß dies sehr undankbar s e i , da es n u r 
wenig gebe, das der J a g d  werth se i; d as 
ist nun  nicht richtig, wie ich bereits erw ähnt 
habe;  allein w ahr i s t ,  daß die J a g d  hier 
sehr mühselig ist. D e r  steinige B o d e n , die 
furchtbaren S tü r m e ,  die schauerlichen G e 
w itter, das abscheuliche C isternenw asser, die 
unmögliche V erpflegung m an  m uß
h a rt gefügt se in , wenn m an da ein V e r
gnügen am J a g e n  finden soll. W er da 
einen T ag  lang  jagen will, m uß seine Feldflasche 
gefüllt haben und den P ro v ia n t m it h ab en ; 
denn w as er unterw egs f in d e t, kann n u r 
ohne G efah r genießen, der d a ran  gewöhnt 
ist. D a s  Cisternenwasser ist so sehr von
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S p in n e n  und anderen Jnsecten  belebt, daß 
m an es erst durchsieben m ü ß te , wenn m an 
es ohne Eckel zu sich nehmen w ollte; a ls  
m ir zum erstenmal eine menschenfreundliche 
H and ein G l a s ,  das dam it angefüllt w ar, 
reichte, fuhr ich entsetzt zurück, denn es krab
belte darin  m annigfaltiges G ethier, das trotz 
seiner W inzigkeit durch die m annigfaltig  
Phantastischen Form en, die es zeigte, an die 
fabelhaften geflügelten Rieseneidechsen und 
L indw ürm er erinnerte.

„V in o  n s ro "  aber führen n u r die soge
nannten  ?o88ickenti, deren es übrigens sehr 
wenige gibt und deren H äuser m it den V o r
häfen von M a u e rn  eingefriedet sind, welche 
meist sehr prim itiv  aus auf einander ge
schlichteten S te in e n  aufgebaut sind. G an z  in 
ähnlicher Weise sind auch die kleinen Felder, 
welche hie und da O asen  in der S te inw üste  
des K arstes bilden, durch S te in m au ern  ab
geschlossen, wahrscheinlich um  sie gegen die 
Besucher der jeden H alm  eräugenden Schafe 
zu schützen.

D ie  H äuser der B a u e rn  sind gleichfalls 
in  ähnlicher Weise au s  S te in  erbaut, darin  
w ohnt Mensch und Vieh in  E in trach t neben
einander und die T h ü ren  sind zuweilen zu
gleich auch Fenster und R auchfang zugleich. 
D e r  J ä g e r  ist also da gänzlich auf sich gestellt.

O h n e  H unde ist keine J a g d  möglich und 
am besten wird m an  thun , wenn m an sich 
einen der landesüblichen Vorstehhunde bei
legt, es ist das eine M ischlingsrace, die ich 
sonst n irgends gesehen habe, und welcher 
in  manchen Stücken sogar dem alten deutschen 
H und überlegen ist. D e r  B a u  ist ähnlich 
jenem des genannten H undes und auch die 
F ä rb u n g , ganz besonders bre it ist die B rust, 
das B ehäng  lang , der Leib etw as kurz, so 
daß diese H unde sehr gedrungen und massirt 
erscheinen. G an z  eigenartig ist die B eh aaru n g , 
sie ist nicht durchweg g la tt, sondern eigentlich 
n n r  von stachlich wegstehenden dicken H aaren  
unterbrochen, die Schnauze ist m it spitzen 
H aaren  bestanden wie jene des S ta llp in tsches.

D ieser H und ist ausdauernder a ls  der deutsche 
H und, sehr kräftig und ungemein schneidig; 
er ist zu jeder A rt J a g d  zu verwenden aber 
selten und kostspielig. E ine andere R ace  ist 
der hier häufig verwendete Brackirhund, nieder, 
schlank, sehr flink, ein trefflicher S tö b e re r  
m it einer nie trügenden Nase, so verläßlich, 
daß ich w ohl sagen kann, es ist m ir nie 
E in e r vorgekommen, der jem als auf eine 
falsche F ä h rte  gekommen oder von der richtigen 
abgefallen w äre.

V on den W olfshunden auf dem K arst 
habe ich bereits kurz gesprochen, sie sind 
gewiß nicht zu den Jag d h u n d en  zu zählen, 
aber so interessant, daß ich ihnen hier w ohl 
noch einige W orte  widmen w ill. Diese H unde 
sind dem W olf so ähnlich, daß sehr häufig 
auch dem K enner nicht der bloße Anblick 
genügt zu entscheiden, w as a ls  H und und 
w as a ls  W olf anzusprechen is t; in  einzelnen 
Fällen , denke ich, hat m an  wirklich statt eines 
reinen W olfes oder H undes einen B astard  
von beiden vor sich; nicht selten sind ja  auch 
die R u th e , die gebrannten K rannen  auf dem 
Rücken u. s. w. ganz wolfsgem üß. Ic h  habe, 
wie sehr m an  sich d iesfalls täuschen könne, 
selbst erfahren.

M ein  H au p tq u artie r w ar dam als in S t .  
C anzian  nächst C orneal, einem höchst w under
baren  Fleckchen, wo nach den W o rten  eines 
E n g län d ers , der eben auch in diese abgelegene 
Gegend kam, sich das größte Loch befindet, 
das er jem als gesehen. D ieses Loch ist, nebenbei 
gesagt, eine hohlcylinderförm ige Einsenkung 
von ungefähr achtzig F u ß  T iefe. Ic h  würde 
es hier nicht beschreiben, wenn es nicht in 
denkleinen Geschichten, welche m ir da arriv irtcn , 
eine kleine R olle  spielen würde.

D ie  Einsenkung thu t sich m it gähnendem 
Schlunde so plötzlich und ohne V erm ittlung  
auf, daß m an, um  V orübergehende zu schützen, 
an ihre gegen den Fußw eg zugekehrten S e ite  
etwa eine klafterhohe M a u e r  aufgeführt hat. 
D ie  W ände dieser Einsenkung, die etwa oben 
zwanzig und unten, wo die R ecca schäumend
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braust, vierzig M e te r Durchmesser hat, ist 
nicht durchwegs gleich gerade abfallend, ganz 
steil sind die ersten 3 0  bis 4 0  F u ß , dann 
gehen sie schief abfallend au se in an d er; tief 
am G ru n d e , wohin n u r zuweilen am hohen 
M itta g  S o n n enstrah len  dringen, wuchern am 
Ufer des tosenden Flusses üppig grüne F a rre n -  
kräuter und die bunteste T h ierw elt tum m elt 
sich da so ungestört wie seinerzeit im P a r a 
diese.

M a n  kann nämlich n u r  auf einem langen 
und gefährlichen Umweg h inunter gelangen 
und zw ar indem m an einen G rottenw eg von 
etwa einer halben S tu n d e  zurücklegt, w as 
n u r  einem Menschen möglich ist, der eben 
so gut kriechen, a ls  springen, ja  alle Künste 
eines tüchtigen Akrobaten m it der größten 
Leichtigkeit auszuführen  verm ag.

An der E inen, der breitesten K ante dieser 
Einsenkung lag das H a u s , in  welchem ich 
w ohnte; diese K ante  verbreiterte sich nach 
beiden S e ite n  hin m ehr und m ehr und ver
lo r sich endlich a ls  ein T heil der Hochebene 
in dieselbe. D a s  H a u s  stand von den übrigen 
H äusern  des O r te s ,  im G anzen etwa 14 
b is 15  an der Z a h l , abgesondert und ich 
fühlte mich darin , da der Possident beinahe 
im m er a u sw ä rts  w ar, so einsam, a ls  Hütte 
ich in der lybischcn W üste gelebt; es w ar 
also sehr begreiflich, daß ich wenn ich nicht 
gerade B riefe  zu schreiben oder zu lesen 
hatte, oder ein Heidenwetter herrschte, die 
Büchse von der W and nahm , m n zu jagen.

I n  dem eben beschriebenen Taubenloche 
verlor ich den besten H und, den ich jem als 
gehabt und zw ar bei einem Anstand auf 
Reinecke. W ir  hatten Luder gelegt und zwar 
nicht auf Füchse, sondern auf W ölfe, welche, 
wie die H irten  erzählten, in den letzten 8 T agen  
mehrere Schafe gerissen h a tte n ; cs w ar eine 
Neue gefallen, der M o n d  schien etw as sehr 
grell und obgleich ein ziemlich starker W ind 
nicht gegen mich hin, sondern in  der R ich
tu n g  gegen die D oline, von welcher ich den 
R äu b er erwartete, wehte, w ar ich ungeduldig

und wollte die H ütte  schon verlassen, und 
meinen H und, dessen H a ls  m it einem S ta ch e l
ha lsband  verw ahrt w ar, und der lau tlo s  zu 
meinen F üßen  hütete, m itn eh m en ; da sah 
ich plötzlich in unm ittelbarer N ähe des 
Luders sich etw as bewegen, das der Lunte 
eines Fuchses verteufelt ähnlich sah ; eine 
M in u te  später erkannte ich, daß mich der 
erste Anblick nicht getäuscht und daß ich ein 
prächtiges Exem plar des schlauesten aller 
S ch laum eier vor m ir habe, denn die S p itz- 
schnautze sicherte einige Augenblicke im  vollen 
M ondlichte und begrub sich dann in das 
L ud er; meinem H nnd zuckte es in allen 
G liedern , denn er w ußte besser a ls  ich, Wer
da in der N ähe sei; ziemlich lange mußte 
ich w arten , b is ich einen S ch u ß  anbringen 
konnte, endlich gelang m ir dies und wie ich 
glauben m ußte, m it Glück, denn Reinecke 
th a t einen S p ru n g  und th at sich dann nieder, 
a ls  ob er mansetodt w ä re ; dann, a ls  ich 
den H und losließ , wurde der G audieb  wieder 
hoch und eilte w as er konnte gegen die D oline. 
M e in  H nnd folgte in  raschen S p rü n g e n  und 
w ar bald m it dem Fliehenden verschwunden; 
ich ging so schnell a ls  möglich über das 
holperige T e rra in  nach, ich hörte meinen 
H und Laut geben und entnahm  d a rau s  zu 
meinem M ißvergnügen , daß sie an dem Loch 
angelangt w a ren ; bald erkannte ich auch, daß 
sie aueiuandergerathen seien. M eine  S o rg e  w ar 
nun nicht, daß mein H und im Kam pfe m it 
dem Fuchse, den ich offenbar n u r leicht ge
streift hatte, besonderen Schaden nehmen 
würde, vielleicht erhielt er einen B iß  in eine 
P fo te , aber wie ich ihn kannte, m ußte er 
den Fuchs bald erw ürgt haben ; ich besorgte 
n u r, daß sie im B a lg en  abstürzen w ürden 
und dann m ein guter N ero w ohl n im m er
m ehr das T ageslicht sehen würde. Diese 
S o rg e  steigerte sich von M in u te  zu M in u te , 
denn ich hörte nun gar nichts m eh r; ich pfiff 
w iederholt, allein n u r datz an den Felsen- 
wänden hinrollende Echo antw ortete m ir. 
E ine S tu n d e  wartete ich und dann ging ich
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sehr verstim m t nach Hanse, indeß noch imm er 
von der leisen H offnung begleitet, ich würde 
am nächsten M o rg en  meinen N ero, zwar arg 
zugerichtet, aber doch im Wesentlichen u n 
versehrt wiedersehen. H atte  er doch wieder
holt, und zw ar eigentlich unbefugt auf Aben
teuer ausgehend , sich nächtlicherweile vom 
H ause entfernt und ohne großen Schaden zu 
nehmen, manchen gefährlichen S t r a u ß  be
standen.

Ic h  konnte lange nicht einschlafen, endlich, 
a ls  ich in  Sch lum m er fiel, w ar dieser u n 
ruhig , und brachte die S o rg e , die mich 
quälte, nicht zur R u h e ; ich hatte die w under
lichsten K äm pfe m it fratzenhaften Ungeheuern 
zu bestehen, imm er in  Gesellschaft meines 
wackeren N ero natürlich, die meisten nahm en 
ein zw ar blutiges aber doch glückliches Ende, 
indem bald ich dem H unde, bald dieser m ir 
au s der Patsche half.

S o  wurde es T a g ; d as Erste, w as ich 
th at, nachdem ich m ir die Augen gerieben 
nnd mich in meine K leider geworfen hatte, 
w ar selbstverständlich, daß ich nach meinem 
H unde Um frage h ie lt; aber weder die Knechte 
noch die M äg d e  hatten ihn  gesehen, oder 
wußten etw as von ihm , sie sagten nu r, sie 
seien ganz verw undert, daß er abgehe, das 
sei noch nie der F a ll  gewesen. D a s  wußte 
ich selber und es w ar n u r  ein schlechter 
T rost. Ic h  ging nun  zur D oline, schwang 
mich auf den R an d  der M a u e r  uud sah in 
die T iefe ; es w a r nichts zu sehen, weder 
vom H unde noch vom Fuchse. W enn ich mich 
nicht vor m ir selber geschämt hätte, ich würde 
geweint haben; denn mein N ero w ar kein 
gewöhnlicher H und , er w ar ein F reund , der 
jedes Leid und jede Freude m it m ir theilte 
und mich n iem als getäuscht hätte. Ich  konnte 
sogar reden m it ihm und zw ar nicht n u r in 
Blicken, M ienen  und Geberden, sondern auch 
in  W orten . T hatsäch lich! E r  hatte, indem er 
seit Langem bei den W orten , die ich an ihn 
richtete, stets auf die sie begleitenden M ienen

und G ebehrden sein Augenmerk gerichtet, 
endlich auch den S in n  der Laute verstehen 
gelernt. W enn ich sag te: „H eute geh'n w ir 
a u s"  oder „heute gibt es A rbeit fü r N e ro " , 
so brauchte ich ihn gar nicht anzusehen und 
konnte unbeweglich dasitzen wie der steinerne 
G ast, er w ußte doch gleich, um  w as es sich 
handelte und er sprang . vom Lager auf, 
wedelte lustig m it der R u th e  und gab durch 
lau tes B ellen und ein höchst komisches G rinsen , 
das die C a rr ic a tu r  des menschlichen Lächelns 
w ar, seine freudige Z ustim m ung kund. S a g te  
ich: „H eute  bleiben w ir zu H ause," so stand 
er langsam  auf, kam zu m ir, liebkoste meine 
H and und legte sich daun wieder behaglich 
gähnend nieder. W enn  ich trau rig  w ar, 
trauerte  er m it m ir, w a r ich heiter, so tanzte 
er um  mich herum , a ls  ob ich ihm die köst
lichsten Leckerbissen gereicht hätte! Und w as 
Allem die K rone aufsetzte, N ero w ar nicht 
n u r ein treuer und verläßlicher, er w ar auch 
ein bequemer F reund . N iem als, wenn er 
merkte, daß ich allein sein wolle, drängte er 
m ir seine Gesellschaft au f; aber wenn ich 
ihn um  mich haben wollte, dann gab es 
auch keinerlei A bhaltung fü r ih n ;  selbst die 
Liebe setzte er um  der Freundschaft willen 
h in tan . S e in  M u th  w ar ganz unvergleichlich; 
m it A usnahm e der W olfshunde fürchteten 
sich alle Hunde auf zehn M eilen  in  der R unde  
so sehr vor den W ölfen, daß sie sich in  ihren 
H ü tten  verkrochen, wcim sie einen derselben 
w itterten, mein N ero aber w ar dieser n e r
vösen Scheu  nicht unterw orfen.

M it  einem W o rte , ich hatte tausend 
G ründe , um  m eines H undes wegen in V e r
zweiflung zu sein, und A lles aufzubieten, um  
über sein Schicksal G ew ißheit zu erhalten. 
W äre  es irgend möglich gewesen, ich hätte 
mich selbst in  die Schlucht gewagt, aber ein 
so ferm er T u rn e r  ich w ar, es hätte daß ge
heißen, dem Tode entgegengehen. E in  einziger 
Mensch w ar in  der ganzen Gegend, der viel
leicht gegen G eld  und gute W orte  das 
U nternehm en riskirte, es w ar dies der D o r f 
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schuhmacher, ein M a n n , der, obgleich er an 
einem B eine  stark hinkte, eine G ew andtheit im  
Ueberwinden von K lippen und S chorfen  besaß, 
wie ich sie selbst bei dem experimentirtesten 
Gem senjäger kaum jem als beobachtet hatte. 
E r  w ar nebst N ero m ein stetiger B egleiter 
auf der T aubenjagd  gewesen, von welchen ich 
ohne H ilfe dieser, beiden w ohl in  M o n a ten  
n u r  ein oder d as andere Stück nach Hause 
gebracht hätte, obwohl ich deren an manchem 
V orm ittage  nicht weniger a ls  ein Dutzend 
erlegte. D a s  Schießen w ar eben dabei d as 
Leichteste, beim H olen der E rlegten  begannen 
die Schwierigkeiten. W ill m an nämlich eine 
derartige J a g d  rasch ergiebig haben, so m uß 
m an nachfolgende M ethode beobachten. M a n  
stellt sich m it seinem H und und seinem B e 
gleiter, der mehrere geladene G ew ehre hält, 
an einem Abhange der D oline  auf, so daß 
m an das ganze Taubenloch übersieht und 
w artet, b is eines der schönen T hiere  sich auf 
einer Felsenzinke in  Schußw eite n ied erläß t; 
m an gibt F euer und in diesem Augenblicke 
w ird es in allen Löchern der porösen W ände 
lebendig und in  S ch a are n  von Tausenden 
eilen die T auben  über dem Kopse des Schützen 
in  raschem Flügelschlage h in w eg ; da gibt m an 
nun, rasch die G ew ehre wechselnd, im m er aus 
eine T aube  in  dem S ch w arm  zielend, seine 
Schüsse a b ; es ist d as W erk weniger S e 
cunden und ein geübter Schütze erlegt in 
dieser Z e it  gewöhnlich sechs b is sieben S tü ck ; 
der B egleiter und der H und haben darau f 
geachtet, wohin die G etödteten gefallen; die 
M eh rzah l kann ein guter H und holen, aber 
es gibt S chorfen  an den W änden, über welche 
kein H und geht und E insattlungen , wo keiner 
hin kann; fü r meinen Schuhm acher aber gab 
es da kein H indern iß , das ihm  unüberwindlich 
erschienen w äre, und ich glaube, selbst der 
Kautschukmann P a s q u a lis ,  der doch das K unst
stück zu S ta n d e  brachte, E inem  voll in 's  
Gesicht zu sehen und zugleich den Rücken 
zuzukehren, habe keine größere G ew andtheit 
besessen.

Z u  diesem M a n n e  also begab ich mich, 
um  ihm  mein Leid zu klagen und ihn zu er
suchen, daß er m ir behilflich sei, den H und 
aufzufinden; er w ar gleich bereit und durch 
den w ohl nun  unzweifelhaften V erlust des 
H undes kaum weniger ergriffen a ls  ich. Ic h  
dankte ihm  vielm als und er versprach m ir, in  
zwei S tu n d e n  zurück zu sein und m ir, wenn 
der H und überhaup t in  der D o line  v erun
glückt sei, gewiß K unde zu geben. Ic h  sagte, 
ich wolle mich an den R an d  der D oline  be
geben, um  ihn bei seiner A ufspürungsarbeit 
zu beobachten; er versprach auch m ir durch 
einen R u f , wenn er ihn entdeckt, Kunde zu 
geben.

G esagt, ge than ; ich hatte etwa eine halbe 
S tu n d e  am  R ande  der Einsenkung gewartet, 
a ls  ich den M a n n  am E in g an g sth o r, das 
an s der G ro tte  in  die D oline  führte, erscheinen 
sah. E ine S tu n d e  suchte er ohne zu finden, 
endlich stieß er, a ls  er sich m itten in  das 
von giftig schimmerndem G rü n  überwucherte 
G estripp an der W and über den F lu ß  h in 
eingearbeitet, einen lauten  S chrei a u s ;  er 
rief m ir auch einige W orte  zu, allein ich 
verstand ihn nicht und rief m it aller K ra ft, 
er solle den H und, wenn möglich, herauf
bringen, er machte eine Geberde, welche be
deutete, daß dies unmöglich sei, und schnitt 
m it seinem großen Taschenmesser das Gestrippe 
r in g s  um  sich ab, so daß ich nach wenigen 
M in u ten  meinen H und und den Fuchs wie 
in  einem K näuel verschlungen auf einer 
Felseneinsattlung liegen sah. E in ige S ecunden  
n u r  blickte ich hin, dann verließ ich den P latz 
und ging nach Hause, den M a n n  zu erw arten.

D ieser kam endlich und erzählte m ir, der 
Fuchs sei n u r leicht am  Rücken durch einen 
S tre ifschuß verw undet gewesen, beide T hiere 
seien offenbar im  Kam pfe abgestürzt und 
in dem Augenblicke todt gewesen, a ls  sie in 
der T iefe anlangten, der Fuchs habe übrigens 
deutlich die S p u re n  von den Z äh n en  des 
H undes an  dem H alse getragen.
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D ie  Gebeine der beiden T hiere  sah ich, 
a ls  ich nach J a h re n  wieder einm al die G ro tte n 
w under von S t .  C anzian  aufsuchte, gebleicht 
an  derselben S te lle  glänzen, friedlich neben 
einander ruhend und sie liegen auch wohl 
noch heute dort.

Ich  würde noch gerne M anches aus meinen 
Jagderlebnissen  auf dem K arst erzählen, allein 
ich fühle selbst, daß ich die G eduld der Leser 
heute schon lange genug in  Anspruch genommen, 
vielleicht findet sich wieder einm al Gelegenheit, 
d arau f zurückzukommen. H iac . —in i.

Lin Reitrag zur ZIalur- und Jagd-geschichte des Raren. )
B o n  A . Krem enz.

V on  W ild  re iß t der B ä r  Elchwild, 
Schw ein  und R eh , stellt A uer-, B irk - und 
H aselw ild nach und verachtet auch nicht der 
letzteren E ier. S e in e  B eu te  sucht der B ä r  
anzuschleichen oder erw artet dieselbe im 
H in terh a lte , gedeckt durch eine tief beastete 
Fichte, oder im  jungen dichten K iefern
oder Fichten - A nflug - H o rs te , im  dichten 
W eidengestrüpp , hinter Lagerholz, in  einer 
V ertiefung, im  hohen G rase  oder S ch ilf- 
bestände rc., in  oder hinter welchen Deck
m itteln  er sich zum S p ru n g e  oder sonst 
raschem V ordringen bereit hält. I s t  ihm 
die B e u te , besonders einzelne von der 
Heerde abschweifende S tücke, nahegekommen, 
w irft er sich ungemein rasch auf dieselbe, 
besonders von der S e ite  und von hinten 
her, und sucht durch einen kräftigen S ch lag  
und Ruck auf den Rücken dieselbe zu B oden 
zu werfen und a lsd an n  zu überw ältigen, 
wobei er die scharfen und langen Fänge  der 
V orderbran ten  tief in 's  Fleisch einsenkt und 
nicht selten ganze Stücke desselben nebst 
H a u t bloßlegt und sein O p fe r meistens am 
H alse zu Tode beißt. D ie  meisten der von 
m ir beobachteten, von B ä re n  verletzten K ühe 
und Ochsen hatten  die W unden auf dem 
Rücken, au  den S e ite n  und am  Halse. 
N icht im m er gelingt es dem B ä re n , seiner 
B eu te  habhaft zu werden, dieselbe entrinnt 
m itun ter seinen mächtigen B ra n te n  und 
eilt, au s vielen W unden  blutend und dabei 
brüllend, der Heerde oder dem S ta l le  zu.

Lang zehrendes S iechthum  und schließ- 
licher T od sind die gewöhnlichen Folgen der 
V erw undung, die, soweit sie von den F ängen  
herrü h rt, sehr schwer zu heilen und zu ver
narben  Pflegt. Nicht selten ergeht es auch

*) A u s dem „Sporn ."  S ieh e  N r. 6, 7, 8, 9 
und 10 des laufenden Jahrganges.

dem B ä re n  bei diesen seinen A ngriffen 
schlecht. I m  A pril 1 8 6 9  stürzte sich ein 
B ä r  auf eine im W alde weidende Heerde, 
riß  2  Stücke nieder und hatte bereits d as 
dritte erfaßt, a ls  der S t i e r  sich erm annte 
und m uthig m it seinem H ö rnerpaare  dem 
B ä re n  zusetzte. D ie s  ermuthigte den 1 3 jäh - 
rigen H irtenknaben, dem B u llen , seinem 
Lieblinge, zu H ilfe zu eilen, er wurde 
jedoch vom B ä ren  angefallen und hätte 
sicher sein Leben eingebüßt, wenn nicht der 
S t i e r  durch sein beständiges E indringen  auf 
den B ä re n  dessen Aufmerksamkeit vom K naben 
abgelenkt hätte. Derselbe erkletterte nunm ehr 
eine B irke, stieg zum G ip fe l auf und ließ 
von hoher S te lle  g a r mächtig sein gew al
tiges K u h h o rn  nach H ilfe erschallen, w äh 
rend un ter ihm  der B ä r  im  beständigen 
K am pfe m it dem S t ie r  sich abmühte, 
schließlich den K ürzeren zog und wegtrollte, 
verfolgt noch eine Strecke W eges von dem 
m uthigen B ullen .

D en  folgenden T a g  kehrte der B ä r  
nochm als zurück, tödtete von der Heerde 
aberm als 3  Stück, während leider der B u lle  
im  S ta l le  seiner W unden wegen gepflegt wurde.

W ie verbissen m itun ter der B ä r ,  selbst der 
noch jun g e , sein kann, zeigte deutlich im  
F rü h ja h r  1 8 7 6  eine B ä r in  m it 2  einjährigen 
Ju n g e n , die sich in  der N ähe der W ohnung  
eines Buschwächters auf eine von dessen 
K ühen geworfen hatte. A uf das G ebrü ll 
derselben eilte der Buschwächter m it der 
Axt und Geschrei herbei. D ie  B ä r in  m it 
einem Ju n g e n  suchte in  Folge dessen das 
W eite, das andere dagegen hielt sich kram pf
haft an einer S e ite  der K uh m it den 
Fängen  fest und ließ nicht eher ab , a ls  b is 
ein S ch lag  m it der Axt seinem Leben ein 
Ende machte.
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I m  Allgemeinen ist der B ä r  nicht g ra u 
sam oder b lutdürstig  zu nennen. E s  steckt ein 
gutes S tück Ph legm a in ihm. Behäbigkeit 
liebt er ungemein und verrathen seine A n
griffe eine gewisse O ffen h eit, G eradheit, 
R itterlichkeit, die nichts gemein hat m it der 
feigen M o rd lu st des W olfes und der h in ter
listigen Tücke des Luchses. J a ,  in  einzelnen 
Fällen  kann er sich zn einem gewissen G a l 
gen-H um or versteigen. E inst machten B a u e rn  
eine J a g d  auf einen ungemein starken B ä ren , 
der eben wegen seiner G rö ß e  zum allge
meinen Schrecken geworden w ar und bei 
seiner A nnäherung an die Schützenlinie eben 
diesem Umstande es verdankte, daß keines der 
zahlreich bei der J a g d  anwesenden B äu erle in  
es wagte, sein Geschoß auf den „ G ro ß v a te r"  
abzugeben. D e r  B ä r ,  der wohl manchen 
S tu r m  erlebt und wohl mancher Menschen 
T h u n  und T reiben  kennen gelernt hatte, ver
galt dies freundliche Entgegenkommen der 
H erren  Schützen dam it, daß er eine Z e it 
lang die Linie derselben entlangwechselte und 
hier und da eins der sich versteckt haltenden 
B äu erle in  etw as unsanft aufgriff und tief 
in  den Schnee drückte, ohne irgend weitere 
Verletzungen demselben zuzufügen. F rü h m o r
gens im  J u l i  des J a h r e s  zweiundsiebenzig 
begegnete ich einem starken B ä ren , der seit
w ä rts  durch einen K iefernstangenort recht
winklig dem W ege zubummelte, auf dem ich 
gefahren kam. Ich  hielt sofort still und 
stieg ab. M eister Petz ließ sich nicht im 
G eringsten aus seiner Fassung bringen, ging 
ruh ig  v o rw ärts , blieb eine W eile aus dem 
W ege stehen, legte sich a lsd an n  nieder und 
fing m it W ohlbehagen an, sich im S a n d e  zu 
wälzen, sprang plötzlich auf, schüttelte den 
S ta u b  au s dem Pelze, sab mich an, brum mte 
kurz auf, drehte sich um  und setzte seine 
W anderung  fort, dann und w ann noch einen 
Blick der V erachtung oder des M iß trau e n s  
m ir zuwerfend. Letzteres legt der B ä r  n iem als 
ab ; es bildet den rothen Faden, der sich 
durch sein ganzes Leben hindurchzieht und 
der sein ganzes T h u n  und Lassen bestimmt. 
W er jem als den B ä re n  im Freien  beobach
tet, besonders, wer jem als B ä re n  aufgezogen, 
längere Z e it gehalten und sich viel m it ihnen 
beschäftigt hat, dem kann es nicht entgangen 
sein, m it welch' m ißtrauischen Augen jedwede 
H andlung  seinerseits beobachtet wird, wie 
dieselben, scheinbar un thätig , von der S e ite  
her argwöhnisch jedweden T r i t t  und S c h ritt

verfolgen und bei der A nnäherung stets seit- 
oder rückwärts auszuweichen suchen. D ie s  
nie zu tilgende M iß tra u e n  ist auch der 
G ru n d , daß d^m B ä re n  Anhänglichkeit und 
Freundschaft zum Menschen leerer W ah n  ist, 
daß er n iem als gespendete Liebkosungen 
dankend erkennt, vielm ehr m itten in densel
ben den S p e n d e r seine Fänge und W affen 
empfinden läß t. M o n a te  lang  folgte m ir 
ein junger B ä r  wie ein H und auf meinen 
S p aziergängen , gehorchte meinem R ufe  sofort, 
ließ sich von m ir liebkosen, und schien sein 
M iß trau e n  vollständig verloren zu haben, 
a ls  er eines T ag es  ohne jedwede V eran las
sung plötzlich wie wüthend m ir zwischen die 
B eine fu h r und mich gründlich zu verarbei
ten begann. D e s  B ä re n  T h u n  und Lassen 
ist eben in  Folge seines starken M iß tra u e n s  
unberechenbar, und hierin  findet auch der 
Umstand seinen G ru n d , daß eine vollkommene 
Z äh m u n g  desselben unmöglich und daß bei 
den Ja g d e n  stets die größte Vorsicht nöthig 
ist. D ie  häufigen Begegnungen des B ä re n  
m it M enschen, besonders m it B eeren- und 
Pilzsam m lern , H olzarbeitern rc. enden stets 
friedlicher N a tu r , höchstens m it A nbrum m en, 
oder wenn es schon stark hergehen soll, m it 
einigen, m itun ter etw as unsanften O hrfeigen 
und U eberrum peluugen; in den meisten F ällen  
ergreift er eiligst die F lucht. U eberhaupt 
ist des B ä re n  M u th  nicht weit her. N u r 
wenn er gedrängt, besonders, wenn er bei 
den Ja g d e n  von H unden und Menschen h a rt 
in  die Enge getrieben w ird, w irft er sich, 
unl den A usw eg zu erzwingen, nicht selten 
m uthig auf den M enschen, stößt ihn m it den 
V orderb ran ten  in  den Schnee und sucht 
eiligst demselben noch m it den W affen  eine 
kleine V erw undung beizubringen. D e r  Bär- 
gewöhnt sich ungemein schnell an seine U m 
gebung und wechselt seinen L ieblingsaufent
ha lt, sein S ta n d q u a r tie r ,  n u r  im  N othfalle. 
Finden in demselben V eränderungen  statt, sei 
es durch Holzhieb, W iesenanlagcn, G r ü n 
dung industrieller A nlagen rc., so beachtet er 
dieselben wenig, sobald ihm dadurch n u r 
nicht der A ufen thalt überhaupt unmöglich 
gemacht wird und ganz besonders, insofern 
dadurch seine beliebten W interdistricte nicht 
a lte rirt werden. A ls  die E isenbahn von 
W iln a  nach Berditscheff m itten durch das 
H aup tbären rev ier S c h itiu  gebaut wurde, fürch
tete m an, daß das B ä rw ild  sich in Folge 
dessen zurückziehen, respektive seinen S ta n d
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andern würde. Nichts davon tr a t  ein. Nach 
wie vor hat ein T heil seinen Som m erstand  
in unm ittelbarer N ähe der B a h n , wechselt 
beinahe alltäglich über die Schienen, sa ge
fä llt sich m itun ter, lange Strecken neben den 
Schienen Herzutrollen und im W in te r in der 
N ähe derselben sich einzuschlagen.

Ic h  habe oben angedeutet, daß der B ä r  
nicht grausam  zu nennen, daß er nicht m ord
gierig sei. Dennoch ereignen sich F ä lle , die 
auf eiuen solchen C harakter bei einzelnen 
In d iv id u en  schließen lassen dürften. I m  O c - 
tober 1 8 6 8  stieß eiu W ald w ärte r  auf einen 
B ä ren , der dam it beschäftigt w ar, eine B ä r in , 
von der er einen T heil verzehrt Hatte, zu 
verscharren. Ich  wurde sofort von diesem 
Ereignisse in K enntniß  gesetzt und begab 
mich umgehend an O r t  und S te lle . D e r 
Kam pfplatz w ar in einem raum en K iefern- 
bestande und bot in  der T h a t  einen schreck
lichen Anblick dar. Schw eiß und W olle be
deckten den B oden und hingen vielfach an 
den rauhen  unteren R indentheilen der Kiefern. 
D ie  E rde w ar stellenweise tief aufgew ühlt 
und zeigte deutlich, wie erb ittert der K am pf 
gewesen. D e r  C adaver der B ä r in  w ar 
fürchterlich zugerichtet. T iefe W unden von 
den F ängen  und W affen herrührend, bedeckten 
denselben überall.

Am H alse, Rücken und den H intertheilen 
w aren ganze Stücke herausgerissen und ge
fressen. D ie  beiden rechten Eckzähne waren 
im  K am pfe gebrochen und bewiesen, daß der 
B ä r  auch seinen T h eil empfangen. D e r  
H in tertheil der B ä r in  w ar bereits theilweise 
in die Erde gescharrt und m it R eisern lose 
bedeckt, während der V ordertheil noch freilag. 
B eim  Abschärfen der H a u t zeigte dieselbe 
H underte der mächtigen Eindrücke der Fänge 
und W affen des G egners . W elches die 
Ursache des erbitterten K am pfes gewesen, 
ließ sich nicht bestimmen. I m  weiten U m 
kreise w ar kein Gegenstand zu entdecken, der 
irgendw ie einen V orw aud dazu hätte abgeben 
können. D e r  M a g e n in h a lt ergab nichts, w as 
auf einen K am pf um  einen R au b  hätte 
schließen lassen können, und die Ja h re sze it 
w ar durchaus nicht dazu angethan, das B ä r 
wild m it N ahrungsso rgen  kämpfen zu sehen. 
Aehnliches ereignete sich im O ctober 1 8 7 1 , 
n u r daß hier ein B ä r  einen B ä re n  tödtcte, 
jedoch nichts von seinem O p fe r fraß . D a s  
Kam pfobject w ar in diesem Falle  ein zer
rissenes Stück R indvieh.

D e r  B ä r  ist eigentlich ein N achtthier 
und vermeidet c s ,  besonders in der heißen 
J a h re s z e it,  während des T ag es sich viel zu 
bewegen und anzustrengen. E r  pflegt a l s 
dann von ungefähr neun Uhr M o rg en s  an 
b is fü n f , sechs U hr Abends der R nhe im 
S ch a tten  einer Fichte oder sonst an einer- 
kühlen S te lle  des W aldes und bezicht dies 
sein S o m m erlag er längere Z e it hindurch ta g 
täglich, wechselt a lsdann  dasselbe m it einem 
anderen im Bereiche seines S ta n d q u a r tie rs  
und bezieht schließlich bald dieses, bald jenes, 
je nachdem die Hitze des T ag es ihn auf 
seinen täglichen W anderungen bald diesem, 
bald jenem näher zur R uhe einladet. An 
trü b en , w eniger heißen T a g e n , wie nicht 
m inder au R egen tagen , verkürzt er seine 
R uhezeit, zeigt sich lebhafter und bezieht erst 
gegen elf U hr sein Lager, um  dasselbe bereits 
um  drei U hr N achm ittags wiederum  zu v e r
lassen. E rheb t er sich, so begibt er sich vorab 
znm W asse r, sei es ein B a c h , sei es eiu 
F lu ß , sei es eine Q uelle , B ruch oder W asser
pfütze, von denen stets die eine oder die 
andere in  der N ähe des L agers sich befindet, 
und denen er auch an besonders heißen T agen  
w ährend der R uhezeit m itun ter einen Besuch 
abstattet. B e i seinen täglichen N undgäugen 
ist der B ä r  ungemein aufmerksam, sein G a n g  
behäbig und durchaus nicht beschleunigt. N u r  
wenn er etw as vernim m t, setzt er sich ent
weder in T ra b  oder bleibt stehen, horcht 
hierhin und d o rth in , hebt und dreht dabei 
das G ehör, wendet fleißig den dicken Kopf 
und setzt sich zuweilen auf den fleischigen 
H intertheil. I s t  ihm ein Gegenstand ver
dächtig, so s ta rrt er denselben unverw andt 
m it vorgestrecktem H alse, gehobenem Kopfe, 
geht entweder vorbei .oder brum m t denselben 
an und um geht ihn in einem B ogen, dabei jedoch 
den Gegenstand nicht aus den Augen ver
lierend. N eugierig , wie der B ä r  nun einm al 
ist, beschnuppert er A lles, wendet den G egen
stand nach allen S e ite n  und beschaut ihn 
gründlich. D a n n  und w ann besteigt er einen 
B a u m , klettert hoch in  den G ipfel hinein, 
lugt fleißig au s und h ä lt Umschau. G e rn  
liebt er e s ,  Lagerholz zu wenden und un ter 
demselben auf W ürm er und Larven zu fahnden, 
die Ameisenhaufen auseinander zu werfen und 
die Ameisenpuppen und C olonienlarvcn daselbst 
zu verspeisen. D en  Wechsel hält er bei diesen 
W anderungen, wenn er nicht gestört oder 
beunruhigt w ird , ziemlich fest ein und trifft
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an gewissen Punkten  seines S tan d rev iere s , 
wenn nicht ein gewichtiges E reign iß  seine 
Ankunft beschleunigt oder verzögert, alltäglich 
beinahe um  dieselbe S tu n d e  ein, so daß alle 
bärenkundigen B uschw ärter zuweilen w ohl im  
S ta n d e  s in d , anzugeben, an  welcher S te lle  
des R evieres die ihm w ohl bekannten Petzen

sich zu einer gewissen Z e it des T ag es  befinden. 
An den S te lle n  des R e v ie re s , wo B eeren 
reichlich wachsen, h ä lt er sich stets bei seinen 
täglichen W anderungen  längere Z e it auf, 
spricht denselben eifrig zu und besucht der
gleichen O r te  tagtäglich so lange, a ls  B eeren  
noch vorhanden find.

Iagdbericht.
G re ifsw ald , im  Decem ber 1 8 8 0 .

D ie d iesjährige H erbstjagd ha t ein recht 
befriedigendes R esu lta t geliefert. R ebhühner, 
Hasen und F asanen  w aren in  reichlicher 
M enge vorhanden, im  O cto b er brachte der 
D ohnenfang eine große M enge K ram m ets- 
vögel, namentlich S ingdrosseln , aber nur sehr 
wenige W eindrosseln; b is spät in  den N o 
vember hinein fingen sich noch viele W ach
holderdrosseln und A m seln; W aldschnepfen 
w urden den ganzen M o n a t  O cto b er hindurch 
b is gegen d as E nde der ersten Woche des 
Novem ber so viele gefunden, a ls  in  keinem 
der vorhergegangenen letzten 1 0  J a h re .  E s  
w a r dies w ohl die Folge der ungewöhnlich 
kalten W itterung  w ährend des M o n a te s  
O c tober in  S can d in av ien  sowohl a ls  im n ö rd 
lichen R u ß la n d ;  erinnert m an sich doch in 
R u ß lan d  seit 121  J a h re n  keines so kalten 
O ctoberw ette rs, a ls  in diesem J a h re .  D e r 
K ram m etsvogelfang w ar besonders um  die 
M itte  des O c tober sehr ergiebig, so daß 
z. B .  F ö rster Schm id t in  Z innewitz ( S t r a n d 
revier) an e i n e m  T age  6 0 0  S tück fing, 
w as in den 2 5  Ja h re n  seines dortigen W o h n 
sitzes ihm  noch n iem als zu T h eil geworden. 
D a s  G esam m tresu lta t seines F a n g e s  betrug 
1 8 0 0  Stück, in  manchen J a h r e n  hatte er 
schon 2 0 0 0  V ögel gefangen, aber m ehr auf 
den ganzen M o n a t  vertheilt. W aldschnepfen 
hatte derselbe F örster b is zum 2 4 . O ctober 
9  Stück geschossen; H e rr  von H om eyer- 
W rangelsbcrg  schoß am  1 2 . O c to b er 4 ,  im 
G anzen 1 0  und fand am 2 5 . O cto b er 1 0  
b is 1 2 . A uf einer T reib jagd in  W aladow

A nfangs N ovem ber sollen einige 2 0  W ald 
schnepfen vorgekommen sein, von denen 5  
geschossen w urden m it dem groben H asen
schrot.

H e rr  von H om eyer-M urch in  schrieb m ir, 
daß auf den T reib jagden, an welchen er im  
O cto b er T h eil genommen, so viele W a ld 
schnepfen vorgekommen sind, wie seit langen 
J a h re n  nicht. D agegen w ar die A usbeute an 
Becassinen wieder eine sehr geringe, trotz der 
vielen Niederschläge im Laufe des O ctober, 
so daß es an  Nässe wahrlich nicht fehlte. 
H e rr  von Hom eyer will kaum 1 0 0  geschossen 
haben.

D ie  H ühnerjagd gab auf der M eh rzah l 
der R eviere ein sehr gutes R e su lta t;  auf 
einzelnen Feldm arken jedoch hatten die R e b 
hühner, da die S a a te n  bei dem sehr kalten 
W etter im F rüh linge  lange sehr niedrig 
blieben, w ährend der Klee sehr üppig au s 
dem W in te r gekommen w ar, ihre Nester zah l
reich im Klee gebaut, so daß bei dem M äh en  
desselben viele zerstört w urden. D ie s  w ar auf 
den G ü te rn , auf welchen ich die J a g d  im 
Herbste ausübte, leider der F a ll, zum Glücke 
hatten die benachbarten Feldm arken einen 
guten Besatz von H ühnern .

A uf der Feldm ark G rim m en konnten 
1 5 0 , in  Q uitzin  und R o lo fshagen  1 0 6  ge
schossen werden. D ie  T reib jagden dieses 
Herbstes w urden häufig durch schlechtes W etter 
geschädigt, denn R egen w ar die vorherrschende 
W itte ru n g  dieses Herbstes b is noch auf die 
jetzige Z e it.
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Füchse w urden in  manchen R evieren viele 
geschossen, auf einer T reib jagd in M urchin  
und Relzow w urden nicht weniger a ls  12  
erlegt, obgleich sie dort nicht geschont werden 
w ährend des S o m m ers .

N othw ild , welches in  unserer P rov inz 
sehr zahlreich vorhanden ist, wurde in allen 
größeren und selbst ganz kleinen R evieren 
geschossen, darun ter recht viele starke Hirsche 
m it stattlichen Geweihen. Auch S a u e n  wurden 
im Herbste, namentlich auf dem Anstande, 
manche erlegt.

D a s  B la tten  auf Rehböcke in der B ru n s t
zeit w ird in  unserer P rov inz  nicht eifrig be
trieben und habe ich nicht erfahren, ob die 
Böcke in diesem J a h r e  gut a u f 's  B la t t  
sprangen oder nicht. Desgleichen habe ich 
nicht erfahren, ob die Hirsche in der M e h r
zahl der R eviere stark geschrieen.

B e i dem vielen W asser auf W iesen und 
in  den sonstigen N iederungen ist der E uten- 
strich A bends recht ergiebig gewesen; auch 
G änse stellten sich schon in  der ersten H älfte  
des O c to b er zahlreich ein und lagen schon in 
großen S ch aaren  am 1 3 . O ctober auf den 
überschwemmten W iesen des G u te s  H olthof. 
D ie  nordische Tauchente kam auch schon früh 
a u s  dem N orden zu u n s  und auch Schw äne 
sind zu Tausenden hier an  den Küsten.

I n  neuester Z e it  ist der S t r e i t  über die 
E ntstehung des M eckerns der Becassine beim 
B alzfluge wieder recht lebhaft en tbrannt, 
indem H e rr D r .  A ltum  jetzt ganz sichere 
Beweise fü r  seine Ansicht zu haben glaubt, 
daß der meckernde T o n  weder durch die 
Kehle, noch durch die F lügel, sondern durch 
die äußeren S teuerfedern  hervorgebracht wird.

E in  Forsteleve schoß eine Becassine flügel
lahm  und trug  sie lebend in der H and  gegen 
heftigen W ind  nach H a u se ; unterw egs fängt 
die Becassine Plötzlich an zu meckern und der 
J ä g e r  konnte deutlich unterscheiden, daß dieser 
T o n  nicht aus der Kehle kam, sondern von den 
äußeren S teu erfed ern  her. I n  der V ersam m 
lung der ornithologischen Gesellschaft in

B e rlin  am 4 . O ctober dieses J a h r e s  hat 
H err A ltum  denn dies T hem a wiederum zur 
S p rache  gebracht und von den dort ver
sammelten O rn itho logen , un ter denen sich 
die H erren  B reh m , C a b an is , Reichenow rc. 
befanden, ist dann auf G ru n d  der neuesten 
E rfah rungen  über diesen P u n c t d as V erbiet 
abgegeben worden, daß der meckernde T o n  beim 
B alzfluge der Becassine durch die äußeren 
S teuerfedern  hervorgebracht w ird. H e rr  
Zöppritz in  D arm stad t, welcher die Ansicht 
des Kehlmeckerns v e rtritt und früher schon 
sich bereit erklärte 5 0 0  fl. in eine J a g d -  
kasse zu zahlen, wenn eine fü r A burtheilung 
dieser S ache  niedergesetzte Commission sich 
gegen ihn dahin erklären würde, daß der 
fragliche T o n  nicht durch die Kehle der B e 
cassine hervorgebracht würde, gibt sich auch 
jetzt noch nicht geschlagen, sondern h ä lt seine 
Ansicht in einem Aufsatze im  ornithologischen 
C en tra lb la tte  noch fortw ährend aufrecht, in 
dem er m eint, daß n u r ein T o n  durch die 
Kehle hervorgebracht, auf so weite E ntfernung  
hörbar sei, a ls  dies beim Meckern der B ecas
sine der F a ll ist. Jed en fa lls  m uß jetzt aber die 
Altum'sche Ansicht a ls  die von vielen C ory - 
phäen der Wissenschaft fü r die richtig erklärte 
angesehen werden und gelten. Ic h  bin früher 
stets der Ansicht gewesen, daß der fragliche 
T o n  durch die F lügelfedern hervorgebracht 
würde, denn ich habe nie G elegenheit gehabt, 
den T o n  von einer sitzenden Becassine zu hören 
und a ls  ein T o n  durch schwirrende Federn  h e r
vorgebracht kam er m ir im m er vor, da ich 
unzählige Becassinen bei ihrem  B alzfluge zu 
beobachten Gelegenheit hatte. M a n  sollte kaum 
glauben, daß es so lange Z e it  bedürfen könnte, 
um eine solche C ontroverse zu Ende zu führen . 
Aber wie kann m an sich noch über etw as 
w undern, wenn m an noch im m er in  Lehr
büchern von Neuem  wieder die I r r le h r e  von 
dem Verenden des W ildes auf der E inschuß
seite findet, wie d as z. B .  wiederum in  dem 
vom O berforstm eister G ru n e rt herausgegebenen 
Buche, betitelt: „ Ja g d le h re "  der F a ll  ist.
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W enn B eobachtungsresultate  wie diejenigen 
des H errn  von H om cyer-M urchin  und des 
H errn  E rbprinzen  von R a tib o r  noch nicht 
hinreichend sind, um  einer solchen I r r le h re  
ein fü r alle M a l  den Todesstoß zu geben, 
dann m uß wohl darauf verzichtet werden, 
daß überhaupt alte I r r le h re n  jem als au s 
der W issenschaft ausgem erzt werden können.

D ie  in  diesem Herbste veranstalteten T re ib 
jagden sind durch die vorherrschend schlechte 
W itterung  in B ezug auf Ergiebigkeit sehr 
beeinträchtigt worden. S tu r m  und Regen 
w aren die vorherrschende W itte ru n g ; aus 
den W äld ern  flüchteten die Hasen und saßen 
fast beständig im  F e ld e , und dieses w ar 
wieder durch den ewigen R egen so aufge
weicht, daß n u r  m it M ü h e  und A nstrengung 
dort zu gehen w ar. N u r  verhältn ißm äßig  
wenige T reib jagden erfreuten sich einer gü n 
stigen W itteru n g .

S o  m ußten denn Rehe und R othw ild  
nebst Füchsen und F asanen  die Ja g d e n  be
lohnt machen. I n  Q uitzin  und R o lo fshagen  
wurden am H ubertu stag e  bei günstigem 
W etter 7  H asen , 2  Rehböcke, 1 S c h m a l
th ie r ,  1 Fuchs und 3  W aldschnepfen ge
schossen. I n  Z astrow  bei F rostw etter 2  Hasen, 
3  R ehe, 1 Fuchs, am 2 0 . Novem ber. Auf 
den hiesigen akademischen Ja g d e n  w urden 
auf jeder etwa 5 — 6 R e h e , einige wenige 
Hasen und einige Füchse, und in E ldena 
noch 3  Fasanen geschossen. I n  G ru b en - 
hagcn wurden auf einer T reib jagd , an wel
cher n u r eine geringe A nzahl Schützen theil- 
nahm , 4  Füchse, 4  H asen und 1 Sechsender- 
Hirsch geschossen. M eh rere  Hirsche brachen 
seitw ärts a u s . I n  Z o rrec la  w urden 2 Hirsche, 
2  S a u e n  und 2 Nehböcke auf dem Anstande 
vom J ä g e r  m einer V erw andten  erlegt.

S e h r  ergiebig sind wieder, wie alljährlich, 
die Ja g d e n  aus nordische Tauchenten m it 
Segelbooten . V on 9  U hr V o rm ittag s  bis 
2  U hr N achm ittags schoß kürzlich auf einem 
solchen, am Ausflusse der Peene in die Ostsee, 
freilich ein Schütze erstew R a n g e s ,  H e rr

W o d rich -C o rrin , nicht weniger a ls  4 3  E is 
enten.

V on seltenen E nten  sind bereits 1 S a m m e t
ente (O sckem ia tukea) und 1 T raueren te  (Oscke- 
mia, erbeutet.

Schw äne (O ^A nus rn u sieu s) liegen am 
Ausflusse der Peene bei der In s e l  R üden  
(Lootscnstation) S ch aaren  von m ehreren T a u 
senden, doch sind b is jetzt erst wenige erlegt. 
S eehunde  werden bei diesen Ja g d e n  m it 
Segelbooten  täglich m ehrere und znm T h eil 
sehr große gesehen, doch ist bis jetzt noch 
keiner geschossen worden. W ildgänse ziehen 
täglich vom S tra n d e  in 's  Land, wo sie auf 
den in Folge des unaufhörlichen R egens 
überschwemmten W iesen einfallen und auch 
die S a a tfe ld e r  besuchen. V on ihnen werden 
bei ihrem  H in - und Herziehen recht häufig 
m ehrere erlegt.

S o b a ld  Schnee fä ll t ,  werden auch die 
S a u ja g d e n  m it F indern  ihren A nfang neh
m en , denn S a u e n  stecken in vielen hiesigen 
R evieren in M enge.

Kaninchen sind in  den Revieren, in w el
chen solche vor J a h re n  ausgesetzt wurden, 
in  w ahrer Unzahl vorhanden und verpflich
ten die Besitzer jährlich einen bedeutenden 
Abschuß derselben zu veranstalten.

B e re its  den zweiten W in ter h ä lt sich 
hier ein H e rr D r .  K önig a u f ,  welcher die 
J a g d  auf nordische Tauchenten sehr eifrig 
betreibt, indem er fü r S a m m lu n g en  schießt 
und die erlegten V ögel p rä p a r i r t ;  derselbe 
soll innerhalb  4  T agen  nicht weniger a ls  
4 0 0  P a tro n en  auf Seevögel verschossen haben. 
G egenw ärtig  befindet er sich zur J a g d  auf 
Tauchenten und auch auf Schw äne am A n s 
flusse der Peene. D ie  M eh rzah l der erlegten 
V ögel wird nach B o n n  gesandt.

Am  Ostseestrande, in der N ähe des aka
demischen G u te s  W am p en , lag  ein V ieh- 
c a d a v e r , bei welchem' sich 10  S eead le r  
(H a lia e tu s  ÄlbiLilla) versam m elt hatten, um 
denselben zu verspeisen. D em  S o h n e  des
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F ö rsters N ürnberg , in  Neuenkirchen gelang 
es, ein E xem plar zu schießen.

A uf den von S r .  Durchlaucht dem F ü r 
sten zu P u tb u s  auf seinen Besitzungen auf 
R ügen  veranstalteten Ja g d e n  w urden in 
1 2  T agen  (vom 2 2 . Novem ber bis zum
7. December) geschossen von 4 ,  respective 
8  Schützen, 19 S tück R o th -  und D am w ild , 
11  R ehe, 4 9 1  Hasen, 3 6 3  Fasanen, 8 R eb 
hühner, 11 Kaninchen, 2  Füchse, 1 4  D iv e r
se s ;  in  S u m m a  9 0 9  Stück.

M a n  sieht au s diesem R esultate, daß 
auch bei u n s  am Ostseestrande bei rationeller 
B ehandlung  der Jagdperiode  brillan te R esu l
tate  zu erreichen sind, w ährend m an gewöhn
lich zur Entschuldigung fü r geringen W ildstand 
in  den Revieren, wenigstens an zur niederen 
J a g d  gehörigem W ilde, sagen hört, daß unser 
nördliches K lim a die Schuld  daran  trage.

Am 10 . d. M . w urden auf einer T re ib 
jagd in der Forst der S ta d t  G rim m en von 
n u r wenigen Schützen 3 R ehe, 3  Füchse und

4  Hasen geschossen; 12  Stück R othw ild  
brachen seitw ärts au s einem T riebe au s und 
kamen nicht zu Schuß . I m  Novem ber wurden 
in  derselben Forst auf einer T reibjagd 2 Stück 
R othw ild  und 1 Rehbock geschossen.

W ie ich eben erfahre, ist auch auf R ügen  
ein S eead ler geschossen worden. E s  kommen 
in jedem W in te r mehr oder weniger größere 
F lüge dieser großen R aubvögel von Schweden 
zu u n s  herü b er; im  vorigen W in ter wurde 
ein F lu g  von einigen 2 0  A dlern am S tra n d e  
bei Ludw igsberg von H errn  Forstm eister 
Wiese bei Gelegenheit einer T reib jagd dort 
gesehen, und auf der H albinsel Z ingst bei 
B a rth  w urden von H errn  Ludwig Boltz ein
m al einige 4 0  dieser V ögel beisammen ge
sehen. B e i C olberg in  H interpom m ern ist 
auch schon eine S chnee-E ule  (N ^ o ts a  n iv sa )  
geschossen worden. H ier in V orpom m ern ist 
b is jetzt, so viel ich weiß, noch keine in 
diesem W in te r erlegt worden.

Ar. Huistorp.

Meine Leiden!
I m  In teresse des jagenden P ub licum s 

will ich Ih n e n  eine Geschichte erzählen, um 
deren Veröffentlichung ich auch bitte, damit 
die betreffenden B ah n -D etectiv s nicht am 
Ende M illio n äre  werden. E s  handelt sich 
um  den T ra n s p o rt  von geladenen P a tro n en  
in  Personenzügen. D a s  H an d els-M in is te riu m  
hat im Laufe des heurigen J a h re s  durch 
einen E rla ß  bestimmt, daß der J ä g e r  3 0 0  S t .  
geladene P a tro n en  a ls  Handgepäck m it in 
den W aggon  nehmen dürfe. W ie ich nun 
in  m einer A nfangsstation  einsteigen will, be
hauptete der T räg e r, der Handkoffer sei zu 
schwer und zu voluminöse, er m üßte „ au f
gegeben" werden. E s  geschah, und dies w ar 
der A nfang einer R eihe von C alam itäten , 
welche bald m it meiner „E in sp in n u n g " ge
endet hätte.

I n  W ien angekommen hieß es „N ichts 
M a u th b a re s"  ? A ntw ort „ N e in " . D e r F in an z 
wächter f ra g te : „ W a s  ist da d r in " ?  „K le i
der", „und d a " ?  „K leider und P a tro n e n " ;  
nichts ahnend sprach ich das W o rt „ P a tr o 
nen" au s , a ls  das Gesicht eines daneben
stehenden, ganz indifferent aussehenden B e 
amten m it Bahnm ütze vor Freude e rg länzte ; 
seine schläfrigen Augen w urden funkelnd, ein 
Lächeln umspielte seinen rothen M u n d  —  und 
er sagte höhnisch : „ P a tro n e n "  ? Ich  hatte keine 
A hnung, w as das bedeutet. E r  saisirte den 
Koffer, der 4 0  K ilo wog und berechnete 
a  K ilo S tr a fe  6  fl. - -  2 4 0  fl., welche ich 
sogleich zu bezahlen hätte, die P a tro n en  w ären 
dann wieder die meinen.

D ie  Eisenbahnw eisheit geht also so weit, 
daß m it dem B ezahlen der 2 4 0  fl. sogleich
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jede G efah r, welche diese P a tro n en  dem 
Eisenbahnzuge früher g e b r a c h t  h a b e n ,  
beseitigt is t; weiter aber wurde der Schade 
nicht berechnet nach dem Gewichte der P a 
tronen, sondern d as ganze C olli wurde ge
wogen. „ E s  geht ja  auch das ganze C olli 
lo s , wenn E tw a s  geschieht" begründete der 
B eam te diese W idersinnigkeit. D a  nun das 
S tra fg e ld  ganz allein dem B eam ten  gehört, 
so bemüht sich dieser noch das C olli so 
schwer a ls  möglich zu machen und dies A lles 
m it einer trium phirenden M iene, die einem 
Jed en  doppelt in 's  H erz schneiden m u ß ; es 
w ar eine sehr kitzliche S itu a t io n , da m an in  
solchen Augenblicken sehr leicht die R uhe  ver
l ie r t ;  übrigens m uß m an solchen ganz gewiß 
ungerechten Bestim m ungen der E isenbahnen 
unterliegen, da dieselben so halb und halb 
Gesetzeskraft haben. N u n  w aren also meine 
P a tro n e n  weg —  ich hatte die Absicht, die
selben dem liebensw ürdigen H errn  in  der 
Eisenbahnmütze zu lassen und dachte die Sache 
werde sozusagen in  S a n d  verlaufen, doch 
nein —  es kam in ganz strengem G erich ts
deutsch eine A ufforderung die 2 4 0  fl. S t r a f e  
binnen 8 T agen  zu bezahlen; ich habe be
zahlen müssen; da wird n un  kein R e cu rs  und

kein M in ister helfen können. E s  frag t sich 
n u r, w as  fü r ein Unterschied ist zwischen dem 
T ra n s p o rt  der P a tro n en  im  C oupä  und jenem 
im  H ü tte lw ag en ?  Geschieht wirklich etw as, 
so ist im  C oupä die ganze Reisegesellschaft 
gefährdet, überdieß ein viel theuerer W aggon , 
a ls  es ein Lastwagen ist. O d e r g lau b t m an, 
daß der Besitzer von Ja g d p a tro n e n  durch 
seine Anwesenheit allein eine Explosion ver
hüten k ann?

E s  gibt nichts Ungefährlicheres a ls  bei
spielsweise L an caster-P a tronen ; ich habe wohl 
hnnderttausende in  H änden gehabt und m it 
Hunderten von F reunden darüber gesprochen, 
ohne daß ich von einem einzigen Unglücks
fall gehört hätte. D e r  J ä g e r  leidet unter 
dem N onsens, der in solchen Bestim m ungen 
enthalten, sehr viel, denn m ir w aren  beispiels
weise alle Ja g d e n  verdorben, ich hatte 2 4 0  fl. 
S t r a f e  zu zahlen und w as mich am  meisten 
ä rgert, daß in  der ganzen Geschichte kein 
Funken Logik, kein Funken M enschenverstand 
zu finden ist und daß der B eam te wegen m ir 
so glückliche Feiertage verleb t; er versprach 
m ir zum Schluffe noch auf mein W o h l einen 
Liter P ils 'n e r  zu trinken. Danke schön!

Klöe V.

Elephantemobkie.
W ir finden in  dem G re ifsw a ld er Anzeiger 

folgende interessante M itth e ilu n g : Am  F re i
tag , den 3 . Decem ber d. I .  wurde von den 
Unterzeichneten bei Gelegenheit einer W asser
jagd auf dem G re ifsw a ld er B odden circa 
1 /2  S tu n d e  ein auf der Wasserfläche schwim
mender Gegenstand beobachtet, ohne daß von 
vornherein über das W esen desselben eine 
allgemeine Ansicht gefaßt werden konnte. 
Im m e rh in  wurde von dem einen der U nter
zeichneten, W olter, die M einung  geäußert, 
daß es wahrscheinlich ein Seehund  sei, zu 
welcher Annahm e die Thatsache berechtigte, 
daß wenige T age  zuvor S eehunde verschiedener 
G rö ß e  nicht n u r von ihnen selbst, sondern 
auch von anderen den B odden befahrenden 
Leuten in größerer A nzahl gesehen wurden. 
D e r  andere äußerte sich hingegen dahin, daß

es eher ein großer W asservogel sein müsse, 
da der H a ls  sich deutlich bewege, w as auch 
der Sch iffer bestätigte. D ie s  räthselhafte 
P rob lem  sollte bald klar gelegt werden. 
A ls  das Sch iff sich näherte, versank in einer 
E ntfernung  von etwa 3 0 0  S c h r itt  das T h ie r 
langsam  in  die T iefe. S o v ie l stand jetzt 
fest, daß m an keinen V ogel sondern ein 
großes, fischartiges S ä u g e th ie r  vor sich hatte. 
A ls  das B o o t die angegebene A nzahl von 
S ch ritten  ungefähr zurückgelegt hatte, tauchte 
rechts von demselben —  und diesm al be
deutend näher —  das T h ie r aberm als auf. 
E in  großer vierschrötiger K opf wurde sichtbar, 
an dem m an eine rüsselartige V erlängerung  
der Nase w ahrnahm . S e lb st der O berlootse 
B rinkm ann a u s  Wieck, in dessen B o o t sich 
die Unterzeichneten befanden, sprach seine
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V erw underung darüber au s , daß der Kopf 
des T h ieres einen Rüssel t ra g e , den es 
schlangenförmig auf dem W asser hin und 
her bewege. D ie sm al blieb das T h ie r jedoch 
nicht lange an der O berfläche. E s  tauchte 
senkrecht un ter, wobei der Rüssel wieder 
deutlich sichtbar wurde und dann ebenfalls 
verschwand. D a ra u f  bemerkte der S tu d .  
K önig, daß m an  es hier wahrscheinlich m it 
einer Elephantenrobbe, O ^otox lio ra, p io lro - 
seiäea. s. e lep ll^ n tin n , zu thun habe. W ährend 
die scharfforschenden Blicke auf das ruhige 
W asser gerichtet w aren, erschien der colossale 
K opf, denn diesm al sah m an das T h ie r in 
einer ganz geringen E n tfernung  von höchstens 
6 0  S c h ritt , vor dem B o o t. A uf grelles 
Pfeifen, das bekanntlich die Seehunde eigen
artig  über dem W asser zu halten vermag, 
hob sich das T h ie r  um  ein bedeutendes Stück 
über die Wasserfläche. D a  w ar kein Z au d ern  
m ehr. Z w ei Schüsse, welche L te w x o  fielen, 
schienen ihre W irkung nicht zu versagen, 
denn das T h ie r schlug rückwärts über, einen 
starken Wasserschwall verursachend, so daß 
noch lange Z e it  ein S tru d e l  die S te lle  be
zeichnete, wo das T h ie r u n s  kurz zuvor m it 
seinen großen Augen angesehen hatte. D ie 
A nnahm e, daß die Schüsse tödtlich gewesen 
w ären, stellte sich a ls  ziemlich unwahrschein
lich h e rau s, da das T hier zu nicht geringer 
V erw underung aller sich noch m ehrm als an 
der Oberfläche zeigte. Leider w a r es in  diesen 
F ä llen  im m er zu weit, a ls  daß ein S ch u ß  
voraussichtlich m it dem gewünschten E rfolge 
hatte  gekrönt werden können. A ls  d as frucht
lose B em ühen, des T hieres habhaft zu w er
den, imm er m ehr eingesehen wurde, und auch 
die allmählich eintretende D äm m erung  dem 
weiteren V erfolgen ein H indern iß  in den 
W eg legte, m ußte m an, so ungern es auch 
geschah, von der aufregenden J a g d  abstehen. 
—  S o w e it  die W ahrnehm ung der A ugen

zeugen. F ü r  die Annahm e, daß eine E le 
phantenrobbe vorlag, sprechen folgende gewiß 
sehr wesentliche G rü n d e : E in m a l wurde von 
allen drei Insassen  des B o o tes  ein deutlich 
sichtbarer Rüssel, den n u r alte M ännchen von 

xiodoseicksa  besitzen, w ahrge
nom m en, zum andern wurde der Rüssel von 
dem T hiere in schlangenförmigen Linien leb
haft auf dem W asser bewegt. E in  fernerer 
ebenfalls in 's  Gewicht fallender G ru n d  berech
tig t zu der oben angegebenen Annahm e, 
nämlich die auffallende und ungeheuerliche 
G rö ß e  des K opfes. S o  unwahrscheinlich, es 
dem Fachm anne auch erscheinen m uß, daß ein 
Vorkommen von O ^stopdora . x rodose itea , an 
den europäischen Küsten möglich ist, da das 
V erbreitungsgebiet derselben n. E . A. B re h m  
den südlichen T heil des stillen W eltm eeres 
einschließlich des südlichen T h eils  des in 
dischen M eeres u m faß t, aber im ersteren 
über die durchschnittlichen G renzen h in a u s
reicht, so ist doch im m erhin ein Verschlagen 
dieser größten aller Robben an die euro
päische Küste und somit auch in die Ostsee 
und den G re ifsw a ld er B odden nicht gänzlich 
ausgeschlossen.

Diesen F a ll, der a ls  ein höchst merk
w ürdiger und wohl einzig dastehender er
scheinen will, fühlten sich die Unterzeichneten 
verpflichtet, an den Professor der Zoologie 
H e rrn  D r .  Gerstäcker in  G re ifsw a ld  zu 
berichten, auf dessen A nrathen hin die V e r
öffentlichung hierm it stattfindet. D e r  Zweck 
derselben geht nun  dahin, Fachleuten und 
N atu rfreunden  diese seltene B eobachtung m it
zutheilen und sie sowohl, a ls  Sch iffer und 
Fischer freundlichst zu bitten, auf das even
tuelle Vorkommen dieses Exem plares genau 
Acht zu geben und zum Danke der W issen
schaft B ericht darüber zu erstatten. 
A l e x a n d e r  K ö n i g ,  M a x  W o l t e r ,

8 tu ä . rer. na.1. 8 tu ä . rer. lls.1.

Iagdöerichi aus Lbersteier.
B r u c k ,  am 2 3 . Decem ber 1 8 8 0 .

W ie a lljäh rlich , so w ar auch Heuer in  
der Hirschzeit die eifrigste Thätigkeit der ge
summten obersteierischen J ä g e r ,  Ja g d h e rre n  
und Jagdfreunde  zu bemerken, und tr it t  nach 
dem 1 5 . O ctober imm er eine gewisse F la u 

heit e in , die aber Heuer durch d as milde 
W etter (wegen W ildabsatz) viel länger a ls  
sonst w ä h rte , und n u r  jetzt e rs t , vor den 
W eihnachtsfe iertagen, behoben wurde. W o 
nicht G em sreviere vorhanden s in d , die diese 
Z e it vollkommen a u sfü lle n , m ußte bis zu



708

den W eihnachtsjagden zugewartet werden, 
natürlich aber n u r in gut gehaltenen R e 
vieren, und w ürden sich in unserem schönen 
M ü rz th a le  einige Jag d päch ter beleidiget füh
len, wenn m an ihnen nicht die Anerkennung 
der größten Thätigkeit zollen w o llte , und 
zwar vom ersten b is zum letzten T a g e , wo 
es gestattet i s t , m it H unden zu jagen. —  
Auch au s letzteren Jagdbarkeiten  gibt es 
erw ähnensw erthe Vorkom m nisse; z. B . D o n 
n e rstag  , den 9 . d. , jagte G ra f  H ardegg 
(M alteser) wie gewöhnlich in  seiner gepach
teten Gem eindejagd Veitsch a u f  Ä l l e s ,  
w a s  g e s e t z l i c h  z u  s c h i e ß e n  e r l a u b t  
is t . W ährend des T riebes kam ein a lt an 
geschossener, schwerkranker Z ehner-H irsch an 
den G rab en  und blieb in nächster N ähe einer 
B auernrvühle  stehen; der B a u e r ,  in der 
M ü h le  beschäftigt, nahm  ein S e i l  zur H and , 
w arf es dem Hirschen um  die Geweihe und 
band dam it denselben an  einen B a u m  an. 
A ls die Schützen nach beendetem, leer a u s 
gegangenen Triebe vom B erge herabkamen, 
ging ihnen der B a u e r  entgegen und redete 
die Gesellschaft a n :  „H ob ' m ir eh' denkt,
daß Ä hr wieder nichts bekom m t's, und da
m it Ä hr rlicht a ls  Schneider hamz'gehen 
b rauch t's , hob' ich Euch an Hirschen an b an 
d en !"  D e r Hirsch wurde nun auch von 
einem Schützen glücklich todtgeschossen.

I n  M ürzzuschlag machten sich J a g d 
freunde m it einem nach K indberg aufgegebe
nen T elegram m  folgenden S p a ß ,  welcher die 
dortigen Jagdverhältn isse kennzeichnet: „H eute 
w ar hier J a g d , ein Hase ausgekommen, 
R ichtung gegen K indberg genom m en, bitte, 
das Nöthige zu veranlassen!"

Unser hier allgemein verehrte H err B a ro n  
R o b e rt W alterskirchen hatte ein kleines R e 
vier durch beiläufig 1 5  J a h re  ungem ein ge
schont und brachte es zu einem hervorragen
den W ild stan d e ; im  vorigen J a h r e  über
nahm  ein gewisser I .  Scheikl in  M ürzhofen 
diese J a g d  (W alterskirchen übernahm  die 
schöne Jagdbarkeit vom R itte r  v. F rid a u  an

der S a lzs traß e  bei M a u te rn ) ,  welcher die 
W ild au sro ttu n g  so außerordentlich versteht, 
daß er in dieser B eziehung bestens empfoh
len werden k a n n , denn wo er E in  J a h r  
seine Kunst betreibt, werden nicht m ehr viele 
Rehgeisen von G eburtsw ehen  befallen werden.

Doch zur B eruh igung  der Jagdfreunde  
kann berichtet w erden, daß Obersteierm ark 
genug sehr schön gehaltene Jagdbarkeiten  
besitzt, w orauf m an stolz zu sein Ursache hat. 
S o  wurden Heuer z. B .  am 6 . O ctober bei 
F ü rs t O e ttin g e n -W a lle rs te in  in  K lein thal, 
H errschaft W aldstein bei P e g g a u , in  einem 
T rieb  1 8  Hirsche, 7 T hiere und 6  Rehböcke 
geschossen; am 1 8 . d. M .  wurden in  näch
ster N ähe der S ta d t  Bruck auf der J a g d  
des H e rrn  Jo sef Lierk von circa 7 0  Schützen 
4 3  Rehe und 5  Hasen geschossen. E rw äh - 
nensw erth  i s t ,  daß bei letzterer J a g d  auch 
6  Stück Hochwild angesprungen, welches dort 
S ta n d w ild  is t ,  aber nicht geschossen werden 
durfte, und sich in  diesem R eviere m it R e h 
wild m ehr a ls  sonst zu vertragen scheint.

S ch ließ lich :
V o r beiläufig 3  Wochen führte ein etw as 

vernachlässigter V orstehhund, a ls er von der 
Kette kam, seinen C ollegen , einen schwarzen 
N eufund länder, in  den schönen grünen W ald , 
um  sich nach H erzenslust auszubum m eln ; 
bei dieser G elegenheit ging letzterer in eiu 
D achseisen , und m u ß te , bei einem Lauf 
gefangen, 2  T age  und Nächte hängen, wobei 
ihn sein treuer V erführer auch nicht E inen 
S c h r itt  verlassen hat. D en  ersten T ag
m ußten sie ruhig  zugebracht haben, während 
am zweiten T age ein großes G eheul produ- 
c irt wurde, bis am dritten  T age die B a u e r s 
leute , die es h ö r te n , nachsehen gingen und 
endlich den G efangenen befreiten. D e r  V o r
stehhund begleitete auch seinen krummen Freund 
wieder b is nach Hause.

Diese Hundegeschichte ist m ir hier selbst 
geschehen, und gehören beide H unde der 
M u tte r  m eines H errn .

M .
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Oagdctub für M ic a .
V on der Leitung des obgenannten C lu b s 

sind u n s  nachstehende Schreiben zugegangen:
G e e h r t e r  H e r r !

W ir  halten es fü r unsere Pflicht, Ih n e n  
w ärm stens dafür zu danken, daß S ie  in 
Ih re m  B la tte  von der bevorstehenden B ild u n g  
des Ja g d c lu b s  fü r Afrika E rw äh n u n g  gethan 
haben.

D a  die Abreise nach dem östlichen S u d a n  
b is zum 2 7 . J ä n n e r  1 8 8 1  zu dem Zwecke 
hinausgeschoben wurde, um  die vollständige 
A nzahl von T heilnehm ern zu gewinnen, rechnen 
w ir auf I h r e  Liebenswürdigkeit, daß S ie  
diesen Aufschub in  Ih re m  so gut geführten 
B la t te  bekannt machen werden.

D ie  Expedition hat außer dem Zweck 
einer V ergnügungsreise auch einen wissen
schaftlichen und commerciellen, und kann daher 
auch jene strebsamen und unternehm enden 
jungen Leute interessiren, welche ihre K en n t
niß von fast gänzlich unbekannten Gegenden an 
der S e ite  von erfahrenen B egleitern  erweitern 
wollen und wo die S tra p a z e n  und A ufre
gungen einer J a g d ,  welche nicht frei von 
G efahren  ist, den größten Anziehungspunkt 
der Expedition bilden.

W ir  hoffen, daß S ie  u n s auch bei dieser 
Gelegenheit I h r e  thätige M itw irkung  nicht 
versagen werden, und sagen Ih n e n  im  V o ra u s  
unsern tiefgefühlten D ank.

March. Akeffaridro Hr. Aköora. 
tzonte Luigi H'ennazzi.

G en u a, 2 2 . Decem ber 1 8 8 0 .

G e e h r t e r  H e r r !
Ic h  beehre mich m itzutheilen, daß G ra f  Luigi 

Pennazzi, welcher seit einem J a h r e  C en tra l- 
afrika bereist hat, am  2 1 . Decem ber nach 
G en u a  zurückgekehrt ist, zu dem Zwecke, um  
die M itg lied er des Ja g d c lu b s  fü r Afrika zu 
begleiten, dessen Abreise, in dem P ro g ram m e 
vom 1. S ep tem ber 1 8 8 0  d a tirt, von C assala

projektirt w ar, und wovon die bedeutendsten 
B lä tte r  E u ro p a 's  E rw äh n u n g  gethan haben.

Nachdem die Z a h l  der M itg lieder noch 
nicht vollständig ist, hat G ra f  Pennazzi be
schlossen, die Abreise b is zum 2 7 . J ä n n e r  
1 8 8 1  zu verschieben, dam it die projektirte 
J a g d  sowohl im wissenschaftlichen In teresse, 
welches theilweise dem Unternehm en zu G ru n d e  
liegt, a ls  auch um  seinen B egleitern  ein 
interessantes, meist m it Aufregungen, welche 
sie in  E u ro p a  nicht kennen lernen, verbundenes 
V ergnügen zu bieten.

D ie  kühnen Forscher, welche die D irection  
dieses C lu b s  übernom m en haben, glauben 
sich bei ih rer letzten Reise nach C entralafrika 
überzeugt zu haben, daß die Expedition die 
besten R esu lta te  aufweisen wird namentlich 
in Hinsicht der außerordentlichen Q u a n titä t  
von wilden T h ieren  und W ildpret, welches 
in  diesen Gegenden in  Ueberfluß vorhanden 
is t ,  insbesondere von C assala bis nach 
G hedaref, ein T e rra in , das fü r die J a g d  
vorzüglich geeignet ist, und das Land der 
O m ran en  genannt w ird, dessen B ew ohner 
besonders höflich und gastfreundlich sind.

Z u  diesem Zweck werden B e itrittse rk lä 
rungen b is 1 0 . J ä n n e r  1 8 8 1  von dem U nter
zeichneten entgegengenommen und ist denselben 
die erste E inzah lung  von Lire 2 5 0 0  beizu
fügen.

March. Kteffandro Hr. Akvora,
via Liseolti 8.

G en u a , 2 2 . Dezember 1 8 8 0 .

Literarisches.
D a s  W a id w erk .

Handbuch der Naturgeschichte, J ag d  und Hege 
aller in M itteleuropa jagdbaren Thiere, 

von O . v. R i e s e n  t h a l ;  B erlin  Verlag von 
W i e g a n d  t,  H e m p e l  L  P a r e y ,

ist der T ite l eines stattlichen B uches, m it 
welchem der im Kreise der naturforschenden 
J ä g e r  und jagenden N aturforscher geschätzte
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Verfasser die waidmännische L iteratur be
reicherte.

H a r t ig 's  bekanntes Lehrbuch, W inckell's 
Handbuch in  der trefflichen B earbe itung  I .  I .  
v. T schudi's, sind Werke ersten R an g es , die 
unbestritten den diesfälligen Bedürfnissen des 
Jü n g e rs  und M eisters auf den G ebieten  des 
W aidwerks vollkommen Rechnung tragen und 
unwillkürlich d rängt sich dem Kritiker —  dieser 
neuen analogen Erscheinung auf dem B ücher
märkte gegenüber —  die F rag e  auf die Lippe 
und in die Feder: w o z u ?

W enn ich mich offen und m it einiger 
In itia tiv e  jenen Fachgenossen beigeselle, die 
im  Hinblicke auf die bereits vorhandenen, 
alle Zw eige des W aidw erks umfassenden 
H and- und Lehrbücher, mehr jener S p e c ia litä t 
der F ach litera tu r sympathisch und au s Ueber
zeugung zuneige, die auf e i g e n e  praktische, 
durch gewissenhafte B eobachtung geläuterte 
E rfah ru n g  gestützt — erschöpfend specialisirt, 
so gestehe ich doch gerne, daß m ir ein p rü 
fender Einblick in  das W erk O .  v. R iesen- 
th a l 's  das U rtheil abzwang, daß dasselbe 
im m erhin a ls  das „dritte  im  B u n d e"  be
zeichnet werden darf.

D e r  Verfasser ha t das W ild in systematischer 
O rd n u n g  und nicht in  der b is nun gebräuch
lichen E in te i lu n g  in die „hohe" und „niedere" 
J a g d  aneinander gereiht und es h a t diese 
N euerung nicht n u r  der Uebersichtlichkeit, 
sondern auch der willkürlichen nach Ländern 
und Zeitperioden verschieden gezogenen Ab- 
gränzung wegen ihre B erechtigung.

D ie  Naturgeschichte, J a g d  und Hege der 
jagdbaren Thiere ist in  knapper und doch dem 
vollen V erständniß Rechnung tragender Weise 
behandelt und w ährend w ir nichts W esent
liches in dieser R ichtung vermissen, möchten 
w ir vielmehr und gerne E in iges im  R ahm en 
des W erkes m issen: die O rd n u n g  der S in g 
vögel!

D ie  an manchen O rte n  geübte M assen- 
vertilgung der G a ttu n g en  l u r ä u s u n d  ^ . la u ä a  
darf w ohl kaum auf das edle E py the ton

„W aidw erk" Anspruch erheben und hätte 
füglich wegbleiben sollen.

D er von E rfah ru n g  und fachlichem Wissen 
beherrschte Text des um fang- aber auch in h alt
reichen B uches ist durch 6 9  Holzschnitte und 
13  Farbendrucktafeln illustrirt, welche sämmtlich 
den O rig in a len  des V erfassers nachgebildet 
sind.

D a s  von den rühmlich bekannten V e r
legern schön ausgestattete Buch repräsen tirt 
eine begehrenswerthe G ab e  fü r den B ücher
schrank des J ü n g e rs  wie des M eisters unserer 
altehrw ürdigen im m ergrünen G ilde.

W. v. Aomörowski.

D ie  J a h resze iten  d es  W a id m a n n s . B elle
tristische Schilderungen au s dem Jäg erleb en  
in  P ro sa  und Poesie zur Charakteristik des 
deutschen W aidw erks von C . E . F re ih . v. 
T h ü n g e n .  (M i t  dem P o r t r ä t  des Verfassers 
und vier Jag d b ild e rn .) 8 . W ien, 1 8 8 1 . V e r
lag von W . B rau m ü ller.

D e r  unseren Lesern durch seine B eiträge  be
kannte Verfasser bietet m it diesem neuen Werkch en 
eine Sch ilderung  der Ja g d a rte n , wie sie, nach 
dem Jagdkalender geordnet, in den verschiedenen 
Jah resze iten  auf das in  Deutschland v o r
kommende W ild  ausgeübt werden. Z u  G e 
schenken geeignet.

J a g d k slen d e r  pro 1 8 8 1 . E in  Vadem ecum  
fü r J ä g e r  und Jagdfreunde , herausgegeben 
un ter Leitung von R a o u l v. D o m b r o w s k i .  
W ien, V erlag  von M . P e rles .

N eben den hauptsächlichsten Gegenständen 
eines K a len d ariu m s fü r alle S tä n d e  enthält 
das handliche Büchlein eine große A nzahl 
von n u r den W aidm ann und Jag d freu n d  
interessirenden E inzelnheiten, zur raschen und 
bequemen Benützung übersichtlich zusammen
gestellt und ist so d as, w as es sein so ll: ein 
Vademecum fü r J ä g e r  von Fach und Freunde 
der J a g d  und des edlen W ildes.
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F orst- und Ja gd k a len d er  für d a s  Deutsche 
Reich a u f d a s  J a h r  1 8 8 1 . F rü h e r h e rau s
gegeben von F . W . S c h n e i d e r ,  m it U n ter
stützung von praktischen Forstm ännern  fo rt
geführt von H . B e h m .  I n  zwei Theilen. 
N eunter J a h rg a n g . B e rlin , 1 8 8 1 . V erlag  
von J u l .  S p rin g e r .

Dieser schön ausgestattete, m it dem M o tto : 
„D en  W ald  zu pflegen, b ring t Allen S e g e n "  
gezierte K alender zerfällt in  zwei Theile. 
D e r  erste T heil enthält ein vollständiges 
K alendarium , W irth sch afts-, J a g d -  und 
Fischerei-Kalender, Tabellen  und andere H ilfs 
m ittel. D e r zweite ist ein statistisches J a h r 
buch, enthaltend den P e rso n a lsta tu s säm m t
licher Forstverw altungen im  Deutschen Reiche 
auf G ru n d  amtlicher M itthe ilungen , N ach
richten über die im  letzten J a h r e  erfolgten 
V eränderungen, B eförderungen rc. der kgl. 
preuß. Forstbeam ten u . s. w. —  I n  Bezug 
auf J a g d -  und Forstbetrieb dürfte sich der 
erste T heil auch außerhalb der G renzen des 
Deutschen Reiches a ls  recht brauchbar erweisen.

D er W ald . D en  Freunden und Pflegern  
des W aldes geschildert von E . A. R  o ß- 
m ä ß l e r .  D ritte  Auflage. Durchgesehen und 
verbessert von D r .  M o r . W illkomm. Leipzig, 
V erlag  der C . F . W inter'scheu B uch
handlung.

D a ß  eine ,d ritte  Auflage nothwendig ge
worden, ist wohl die beste E m pfehlung des 
bekannten guten B uches. D ie  u ns vorliegende 
erste Lieferung zeigt, daß auch die äußere 
A usstattung  des W erkes eine seinem In h a lte  
entsprechend sorgfältige und geschmackvolle ist.

D ia n a . B lä tte r  für J a g d -  und H unde
freunde. O riginalzeichnnngen von. Friedrich 
S p e c h t .  M i t  erläuterndem  Text von P ro f . 
G . J ä g e r .  Zw eite, vermehrte und verbesserte 
Auflage. S tu t tg a r t ,  V erlag  von Schick-- 
Hardt und Ebner.

D ie  erste Auflage dieses in Lieferungen 
erscheinenden Prachtw erkes gab der „ Ja g d -

Z eitu n g " schon zweimal (Ja h rg an g  1 8 7 2  und 
1 8 7 6 ) V eranlassung, sich lobend darüber a u s 
zusprechen. D em  Lobe von dam als ist nichts 
hinzuzufügen, es gilt voll auch fü r diese neue 
A u flag e ; innerer G e h a lt —  sowohl in Bezug 
auf die B ild e r wie ans den Text —  sowie 
die äußere A usstattung  sichern dem W erke die 
freundliche T heilnahm e aller J a g d -  und H unde
freunde.

( E i n g e s e n d e t . )
H e r r  R e d a c t e u r !

A m  1 9 . Decem ber l. I .  wurde beim N ach
sehen der auf „Schädliches" fänglich gestellten 
F allen  in  einer derselben eine H äsin gefunden, 
welche in  Folge V erw undung durch die innen 
vorstehenden eisernen N ägel bereits verendet 
w ar. Ich  untersuchte diesen w ohl angefaßten 
Hasen durch S ec tio n  des E ingeweides und 
fand zu m einer V erw underung in dieser 
Häsin zwei halb ausgebildete Ju n g e .

D a ß  die H äsinnen von den R am m lern  
schon ziemlich verfolgt werden, wird wohl hie 
und da gesehen und ist bei der heurigen 
T em p era tu r und der reichlichen Aesnng auch 
keine besondere S e lten h e it.

D ie  hier beschriebene H äsin aber m ußte, 
nach der S tä rk e  der innegehabten Ju n g e n  zu 
urtheilen, schon vor 14  T agen  oder 3  W ochen 
befruchtet worden sein.

M a n n sw ö rth , den 2 5 . Decem ber 1 8 8 0 .
Keinrich Wudker.

Mannigfaltiges.
(H asjagd .) Am  2 7 . d. haben sich S e .  

M ajes tä t der Kaiser, der K önig von Sachsen, 
der K ronprinz  Erzherzog R udolf, die P rinzen  
Leopold und Ludwig von B a ie rn , ferner der 
G roßherzog von T o s c a n a , der O berststall- 
meister F ü rs t T h u rn  und T a x is ,  F re ih err 
von M o n d e l, im G anzen 2 0  H erren  nach 
Neuberg zur Hofjagd begeben. Am  M ittw och, 
den 2 9 . d., kehrte die hohe Jagdgesellschaft 
von dort wieder nach W ien zurück.

(W indbrüche.) W ie u n s aus P ra g  ge
meldet w ird, ist in Folge der W indbrüche
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in  den Forsten B öhm ens während der M o 
nate Novem ber und Decem ber von der 
S ta tth a lte re i an sämmtliche B ezirkshaupt- 
m änner B öhm ens die W eisung ergangen, 
durch Forstw irthe die S chäden  festzustellen 
und erheben zu lassen, ob M aß reg e ln  noth
wendig sind, um  einer V erheerung durch 
In sec ten  vorzubeugen.

(K ö n ig l. P re u ß . H osjagd .) Officieller 
R a p p o rt. Auf der H ofjagd im  G runew ald. 
am  4 . d. M .  sind in  einem eingestellten Ja g e n  
auf D am w ild  8 8  Schaufle r und S p ieß er, 
2 4 1  S tück D am w ild  und 1 Fuchs gestreckt 
worden. D av o n  erlegten: S e .  M ajes tä t der 
K aiser und K ö n ig : 2 5  S chaufle r, 2 9  Stück 
D am w ild  und 1 F u c h s ; S e .  M ajes tä t der 
König von S ach sen : 1 5  S chaufle r und 
2 3  Stück D a m w ild ; S e .  kaiserl. und königl. 
H oheit der K ro n p rin z : 4  S chaufle r und 
7 Stück D a m w ild ; S e .  königl. H oheit P rin z  
W ilh e lm : 4  S chaufler und 9  Stück D a m 
w ild ; S e .  königl. H oheit P r in z  K a r l :  
5  S ch aufle r und 3 Stück D a m w ild ; S e .  
königl. H oheit P r in z  G eorg  von S ach sen : 
3  S chaufle r und 1 2  Stück D a m w ild ; S e .  
königl. H oheit P r in z  August von W ü rttem 
b e rg : 10  Stück D a m w ild ; S e  königl. H oheit 
der E rbgroßherzog von M ecklenburg-Schw erin : 
2  Schaufle r und 4  Stück D am w ild . —  
D a s  königliche preußische H o f-Ia g d -A m t hat 
am D o n n e rs tag , den 2 3 . 1». m . in  der H asen
haide .und auf den Feldmarken von Tem pel
hof und Schöneberg eine von Hofjägerm eister 
vom Dienst F re iherrn  von Heintze geleitete 
H asenjagd abgehalten. An selbiger nahmen 
I h r e  königlichen H oheiten die P rin zen  F r ie 
drich K a rl und Friedrich Leopold von P reu ß en , 
P r in z  August von W ürttem berg , Fü rst A nton 
und P rin z  G eorg  R adziw ill, die .S ta a ts -  
M in ister G ra f  zu E ulenbnrg  und von P u tt-  
kamer, die G enerale von Kleist, von Rauch 
und von Schenck, der Hofm arschall und V ice- 
O ber-C erm onienm eister G ra f  zu E ulenburg , 
der G en era l ä. s u i ts  G ra f  Lehndorf u. a. 
H erren , zusammen 2 3  Schützen, T h eil und 
sind, trotz ununterbrochenen R egens, in  der 
Z e it von V2 IO  bis ^ 3  U hr in  einem V o r
sieh- und zwei Kessel-Treiben 3 1 9  Hasen zur 
Strecke gebracht worden.

(Jag d g lü ck .) I n  den ausgedehnten fürst
lich Carolathschen W aldungen zu C aro la th  
an  der O d e r (Niederschlesien) fand vor Kurzem

eine große T reib jagd und Lappenjagd statt, 
an welcher außer dem Besitzer die H erren  
G ra f  P o u rta le s , G ra f  Henckel von D o n n e rs 
mark, S ta a tsm in is te r  D r .  F rieden thal, S t a a t s 
sekretär D r .  S te p h a n , von S ch räd er aus 
B e rlin , von Scheel-Plessen, D r .  Ackermann 
und Forstm eister Seitz theilnahm en. Diese 
9  Schützen erlegten trotz der sehr ungünsti
gen nassen W itterung  nicht weniger a ls  
6 1 2  S tück W ild ,  und zwar 13  Rehe, 
4 6 7  Hasen, 3 2  R ebhühner, 2 7  Fasanen, 
7 2  Kaninchen und 1 Fuchs. A uf jeden 
Schützen kamen demnach durchschnittlich 
6 8  Stück W ild . Iagdkönig  w ar an  beiden 
T agen  G ra f  Henckel von D onnersm ark . A uf 
der einen T ag  später stattfindenden Lappen
jagd schossen 6 Schützen —  G ra f  D o n n e rs 
mark, S ta a tsm in is te r  D r .  F rieden thal und 
S ta a tssek re tä r  D r .  S te p h a n  w aren m ittle r
weile abgereist —  2 Rothhirsche, 3 R o th th ie re , 
1 Dam schaufler, 3  D am thiere  und 1 Rehbock.

(K am p f m it W ildschützen.) A u s W ildon 
schreibt m an der „G raze r Z e itu n g " , daß 
M o n ta g  N achts Lieutenant G eorg  F re ih err 
von W ashington, S o h n  des H e rren h au s
m itgliedes M a x  F re ih errn  von W ashington, 
einen K am pf m it W ilddieben zu bestehen 
hatte und dabei mehrfach verwundet wurde. 
F re ih err von W ashington w ar m it einem 
R evierjäger an  die Kainach gegangen, um  
eine Fischotter zu erlegen. D a  hörte er im 
nahen W alde schießen und eilte in  denselben, 
wo er einen bewaffneten Wildschützen tra f, 
dem er „ H a l t ! "  zurief, doch der W ilderer 
feuerte auf den B a ro n  einen Schrotschuß ab, 
der ihn am Arm e, in  die linke B ru s t und 
in den Unterleib tra f . D e r Schuß  hätte für 
ihn tödtlich werden können, wenn dessen dichte, 
starke Jagdkleidung nicht den H agel von 
Schrotkörnern  abgeschwächt hätte. F re ih err 
von W ashington wurde von 2 2  S c h ro t
körnern getroffen, doch gibt der Z ustand 
des V erw undeten zu keiner ernsten B esorgniß 
A n laß .

( E in  Förste r wegen Erschießung eines 
W ildd iebes v o r G erich t.) E in  interessanter 
F a ll  kam dieser T age vor dem Schwurgerichte 
in Schm alkalden zum Abschluß. E in  Förster 
tra f  zwei W ilddiebe im W alde dam it beschäf
tig t, das erlegte W ild auszuweiden. D e r  
F örster rief die W ilderer an, erhielt aber im 
nächsten Augenblick einen vollen Schrotschuß
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in  den Oberschenkel, so daß er blutend zu
sammensank. S o fo r t  nach dem S ch u ß  flohen 
die beiden W ilddiebe. D e r  Förster aber rich
tete sich halb auf, brachte das G ew ehr an 
die W ange und tra f  den einen der Burschen 
so schwer in 's  Kreuz, daß derselbe, von h in
ten in 's  H erz getroffen, todt zu B oden stürzte. 
N unm ehr schleppte sich der schwerverwundete 
F örster nach H ause und machte Anzeige. 
Nachdem der B eam te vollständig geheilt w ar, 
m ußte er auf die Anklagebank, um  sich wegen 
Körperverletzung m it tödtlichem E rfolge zu 
verantw orten . D e r  S ta a ts a n w a lt  sprach selbst 
sein B edauern  über den F a ll  a u s , verlangte 
aber trotzdem ein S c h u ld ig ; denn erstens habe 
der Angeklagte die W ilderer gekannt, so daß 
sie ih rer S t r a f e  nicht entgehen konnten, zwei
tens aber habe der B efund ergeben, daß der 
G etödtete von hinten geschossen sei. M üsse 
m an  nun  zu G unsten des F ö rste rs annehm en, 
er habe n u r  die N othw ehr überschritten, so 
sei das doch nicht au s Furcht, B estürzung 
oder Schrecken geschehen, vielm ehr erhelle 
nicht n u r  aus der sehr ehrlichen A ussage des 
B eam ten, sondern auch au s der ganzen S i 
tuation , daß er au s Rachegefühl, au s W uth  
über die ihm  zugefügte eigene Verletzung auf 
die Fliehenden gefeuert. D a s  sei zw ar mensch
lich erklärlich aber nicht straflos . D ie  G e 
schworenen sprachen ein S chuld ig  aus und 
das G ericht verurtheilte den M a n n  nach 
tz. 2 2 6  des Reichsstrafgesetzbuches zu dem 
niedrigsten zulässigen S tra fm a ß  von 3  M o 
naten G efängn iß . Gleichzeitig aber vereinigten 
sich Richter und Geschworene sofort nach der 
S itzung  zur Abfassung eines Gnadengesuches 
an den K aiser.

(W o lfsh e h e .)  D e r kaiserlich russische V e r
ein fü r W ild-P flege und regelrechten J a g d -  
B etrieb  veranstaltet alljährlich im  J a n u a r  
eine H unde- und Pferde-A usstellung, die m it 
einer W olfshetze schließt. S e in e  Z w eig- 
Vereine in  den einzelnen G ouvernem ents 
thun  dies zum T heile gleichfalls. A uf der 
letzten M o sk au er A usstellung befanden sich 
6 3  W indhunde (davon p räm iir t 2 7 ) ,  5 9  J a g d 
hunde (davon p räm iir t 2 7 ), 2 2  P o in te r  
(davon p räm iirt 8 ) , 4 0  S e tte r  (davon p rä 
m iirt 1 3 ), 3 b  H ühnerhunde (davon p räm iirt 8 ), 
5 2  H unde verschiedener G a ttu n g  (davon p rä 
m iirt 2 2 ), 2 7  Pferde (davon p rä m iir t 1 5 ) . 
D ie  W olfshetze fand am 4 . /1 6 .  J a n u a r  1 8 8 0  
auf der R ennbahn , bei hohem Schnee, unter

Ausschluß des P u b licu m s statt. Z uerst wurde 
H errn  J . ' s  schwarzstreifiger H und Ubyj auf 
einen vorjährigen (d . h. im  F rü h jah re  1 8 7 8  
geworfenen) W olf losgelassen. E in  Strick  
des Fürsten  Scherem ctiew und ein anderer 
eines H e rrn  S .  blieben in  Reserve. —  
D e r W olf erhielt n u r geringen V orsprung, 
Ubyj holte ihn sofort ein, aber ohne ihn zu 
halten und werfen zu können: er packte ihn 
m ehrm als von hinten, ließ jedoch lo s, 
sobald der W olf den K opf wandte, um  
nach ihm zu beißen. —  Um ihn nicht 
entkommen zu lassen, löste m an den 
Scheremetiew 'schen S trick , der a u s  drei 
H unden bestand; der eine, weiß, hatte sofort 
einen V orsprung , —  holte den W olf ein, 
packte und überschlug sich m it ihm . D ie 
beiden übrigen Hunde, m ittlerweile herange
kommen, bissen sich in 's  Genick des Feindes 
fest und alle drei hielten ihn  m usterhaft. 
N u n  löste m an drei auf der Ausstellung p rä - 
m iirte  H unde eines H errn  M .  auf einen 
jungen (d. h. im F rü h ja h r  1 8 7 9 ) geworfenen 
W o lf ; es wiederholte sich dasselbe S c h a u 
spiel wie vo rh er; sie überholten ihn, ohne 
ihn zu halten, und a u f 's  Neue halfen die 
Sch.'schen H unde in  glänzender Weise. Jetzt 
w urde ein alter, starker W olf ausgelassen 
und zwei dünkelgraue H unde und eine ro th 
streifige H ünd in  des Fürsten G a g a rin  auf 
ihn gelöst. D e r  W olf machte gewaltige 
Sä tze , —  aber der erste H und w ar bald 
neben ihm und suchte seinen Feind zu packen. 
D e r  W olf wandte sich nach der andern S e ite  
—  tra f  hier m it dem zweiten H unde zu
sammen, und beide richteten sich Rachen an 
Rachen auf. N u n  ist aber auch die H ündin  
heran, sie packt den Feind im  Kreuz, —  der 
erste H und von der andern S e ite  —  und 
alle drei werfen und halten ihn gemeinsam. 
E in m al noch wird der K opf des W olfes sicht
bar, —  um  aber sofort wieder niedergedrückt 
zu werden. —  D ie  J ä g e r  w aren  heran, hoben 
den W o lf a u s , schlugen die H unde ab und 
fesselten ihn. E s  folgten drei H unde H errn  
T sch.'s, auf einen vorjährigen W olf, den sie 
gut nahm en; dann löste m an dieselben Hunde 
auf den schon einm al gehetzten a lten ; auch 
letzteren nahm en und hielten sie tadellos. —  
Derselbe alte W olf wurde nun zum dritten 
M a le  m it drei H unden eines H errn  S .  ge
hetzt. Auch diese Hetze ließ nichts zu wünschen 
übrig , obwohl zwei H unde bei der V erfolgung 
gleich zu A nfang in  eine m it Schnee gefüllte
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G ru b e  stürzten. —  —  E s  folgte dann die 
Hetze eines einzelnen H undes auf einen v o r
jährigen  W olf. E r  packte denselben geschickt 
in 's  Genick, so daß der J ä g e r  zum F an g  
herankommen konnte. A ber der F an g  wurde 
ungeschickt gegeben, der verwundete W olf 
riß  sich lo s, wurde aber nach wenigen 
S p rü n g e n  von dem sehr braven H unde wieder 
gepackt und festgehalten. D a s  F in a le  bildete 
eine gemeinsame Hetze der Stricke des Fürsten 
Scherem etiew und des H errn  S .  (sechs H unde) 
auf einen alten W olf, der natürlich sofort 
geworfen und festgehalten wurde. —  G erü h m t 
w ird der B eh älte r, au s dem die W ölfe lo s 
gelassen wurden, welcher so konstruirt ist, 
daß in  demselben M om ente das Dach und 
die vier W ände entfernt werden können. 
Ueber den Ausschluß des P u b licu m s darf 
m an  sich nicht w undern ; der Z w eig-V erein  
in Woronesch hatte vorher eine öffentliche 
W olfshetze veranstaltet, w oran  aber das P u b l i 
cum so lebhaft T h eil nahm , daß ein regel
rechter V erlau f unmöglich wurde. E s  blieb 
dam als nichts übrig , a ls  das V ergnügen 
abzubrechen. —  (S p o rn .)

(Vom  K uckuck.) I m  „W aid m an n " finden 
w ir nachstehende interessante M itth e ilu n g e n : 
H e rr  A. Goedde sagt im B an d  XII, N r. 6  
des „W aid m an n " in  seinem Artikel „S ch u ß - 
geld fü r  R a u b z e u g " : „A ußer diesen H a u p t
räu b ern  gibt es bekanntlich aber auch mehrere, 
dem nützlichen W ilde nachstellende Thiere, 
a ls  S törche, R eiher, Kuckuck, I g e l  rc." D a ß  
S to rch  und I g e l  der J a g d  schädlich sind, 
w a r m ir bekannt; dagegen ist m ir n e u , daß 
der Kuckuck dem nützlichen W ilde nachstellt; 
vielleicht ist H e rr  A. Goedde so gefällig, 
den S c h a d e n , welchen der Kuckuck dem 
nützlichen W ilde zufügt, n äher zu erläutern . 
A ls ,  hinlänglich bekannt darf ich wohl vo r
aussetzen, daß der Kuckuck fü r den Forstm ann 
der nützlichste V ogel is t , der überhaupt 
existirt, da er sich fast n u r  von R au p en  
(S p in n e r , N o n n e , P rocessionsraupe u . a.) 
n äh rt.

M urchiu , 5  Novem ber 1 8 8 0 .
v o n  H o  m e h r .

D e r Kuckuck gehört vermöge seines S c h n a 
bels und seiner B eine nicht zu den eigent
lichen R au b v ö g eln ; er ist sogar überall da, 
wo schädliche Forstinsecten vorkommen, a ls  
gefräßiger Jnsectenvertilger nützlich. E r  friß t 
jedoch die E ie r der kleinen V ö g e l, nicht

allein im W alde, sondern auch in G ä rten , 
soviel er deren finden kann und th u t deshalb 
der V o g e l-F au n a  einen beträchtlichen Abbruch. 
D a  nun  aber un ter diesen kleinen Vögeln eben
fa lls  viele Insecten -V ertilg er sich befinden, so 
hebt er auf diese Weise seinen Nutzen voll
ständig wieder auf. A . G o e d d e .

(E r ta p p t.)  A us B ensheim  wird berichtet, 
daß jetzt beim Am tsgerichte in  Lorsch eine 
großartige Untersuchung gegen eine W ildd iebs
bande im  G ange  ist. Dieselbe hat die D reistig 
keit soweit getrieben, daß sie förmliche T re ib 
jagden am  hellen T age, namentlich S o n n ta g s  
N achm ittags, anstellte und w ar dam it auch 
stets durchgekommen, da der einzelne Schutz
beamte ih r gegenüber nichts ausrichten konnte. 
Kürzlich wurde nun  H e rrn  von Berkheim  
und dessen M itbesitzer der Heppenheim er 
J a g d , H e rrn  Achenbach, verrathen, daß am 
N achm ittage die W ilddiebe deren R evier be
suchen würden. Schnell w ar ein O p e ra tio n s 
p lan  entworfen. H e rr  Achenbach und der 
R evierförster verkleideten sich a ls  A rbeite rin 
nen und zogen m it Rechen bewaffnet in 's  
G rum m et, hatten  aber dabei ihre G ew ehre 
un ter den Kleidungsstücken verborgen. H e rr 
von Berkheim  vertheilte mehrere Leute, K u t
scher, B ediente und Feldarbeiter, a ls  H an d 
werksburschen costümirt, auf die W ege, die 
nach der Lorscher G renze führten. B a ld  
knallte es in  dortiger Gegend und 4  m it 
Jagdgew ehren  versehene K erls  erschienen ans 
der Bildfläche, indem sie sich von T reibern , 
darun ter einige Ju n g e n , die Hasen zutreiben 
ließen. V on H errn  Achenbach angerufen die 
G ew ehre abzulegen, schlug ein P a tro n  auf 
diesen an, doch ehe er Z e it  hatte die D rohung  
auszuführen, saßen ihm  H errn  Achenbach's 
S chro te  in  den S tä n d e rn . Je tz t feuerten auch 
die anderen W ilddiebe und der Förster And 
von allen S e ite n  rückten die verkleideten 
Handwerksburschen im  Laufschritt an. D ie  
W ilddiebe flüchteten und merkwürdigerweise 
auch die V erw undeten so schnell, daß sie 
nicht erwischt werden konnten ; doch eine 
Nachsuche in  Lorsch brachte die geschossenen 
Ja g d frev le r in die H ände der Gerechtigkeit.

(Schnepfen.) W ie u n s aus G ü n s  (Ungarn) 
gemeldet w ird, w urden daselbst am 17 . d. M .  
zwei Schnepfen gesehen und eine davon ge
schossen.
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(C m  zahm er J a g u a r .)  Londoner B lä tte r  
erzählen: A uf einer Reise in  S üdam erika  
stieß Lady F lorence Dixie in der N ähe des 
U ruguay-F lusses (C orientes) auf einen J a g u a r  
m it seinem Ju n g e n . E in  wüthender A ngriff 
des W eibchens nöthigte Lady F lorence d a s 
selbe niederzuschießen, w orau f sie sich des 
Ju n g e n  ( I 's l j s  onea,) bemächtigte. I m  A pril 
brachte Lady Dixie das J u n g e  nach London. 
W ährend des letzten W in te rs  befand sich der 
J a g u a r ,  der eine stattliche G rö ß e  erreicht hat 
und stets in  Gesellschaft m it einer großen 
Tigcrkatze lebt, stets im  Freien  und schlief 
N achts in  einem gewöhnlichen H undestall, 
welcher an besonders kalten T agen  durch einen 
G asofen  geheizt wurde. S p ä te r  w urden die 
beiden T hiere  nach der Fischerei in  W indsor 
gebracht, wo m an ihnen einen großen freien 
P latz anw ies, m it einem Ueberfluß an reichem 
G rasw u ch s und B äu m e n , auf welche sie 
gerne kletterten. I h r e  N ah ru n g  w ar eine 
abwechselnde; am liebsten fraßen sie K opf
stücke von Schafen  und Ochsen. Lady Florence 
D ix ie 's J a g u a r  ist ein prachtvolles Exem plar 
und so zahm und sanft, daß, wenn er etw as 
weniger schädlich w ä re , er auch freigelassen

werden könnte. D a  die D am e sich demnächst 
nach Afrika begibt, so h a t sie ihre Lieblinge 
dem Zoologischen G a rte n  an vertrau t.

(S c h ieß -S p o rt.)  D r .  C arver, der gegen
w ärtig  in  E ng land  w eilt, richtet in  der 
letzten N um m er des englischen S p o r tb la t te s  
„ B e ll 's  Life" eine H erausfo rderung  an den 
gleichfalls rühmlichst bekannten amerikanischen 
Schützen C a p ta in  B o g a rd u s  zu einem M atch 
auf 1 0 0  T au b en  und zw ar um  1 0 0 0  P fund  
S te r lin g  (5 0 0  P fd . S t .  Jed er) und die 
M eisterschaft der W elt. D a s  M atch  soll, 
nach der P roposition  D r .  C a rv ers , im M ä rz  
oder A pril 1 8 8 1  in E ngland  und zwar 
irgendwo, doch zehn M eilen  im  Umkreise von 
London stattfinden.

C orrespondcn).
Herrn B . D a s  ist ein sehr industriöser M ann; 

er hat zuerst das Manuskript an uns verkauft und 
es dann „weitergegeben". —  B aron  P . W ir 
werden unser Möglichstes thun. — D r. G . Th. 
S ie  irren; es ist dies nur, weil S i e  an diese Waffe 
nicht gewöhnt sind. —  P . G ute Dachshunde 
gibt es schon, aber sie sind auch theuer und für 
den von Ih n en  angegebenen P reis allerdings nicht 
zu haben — 6onl6—ui. Habent sug, kata libelli.

I n s e r a t e .

Aöonnements-Gintadung
auf den

vimmdMNsigjim Jahrgang der „Jagd-Zeitung" (1881).
PrüA um erationspreise wie b ish e r: m it freier Postzusendung ganzjährig fl. 8 .—  oder 

R . M . 1 7 . -  halb jährig  fl. 4 . — R .  M . 8 .5 0  P f .  vierteljährig  fl. 2 . -  R .  M .  4 .2 5  P f . 
ohne Zustellung fl. 7  O e . W . H a lb jäh rig  fl. 3 .5 0 .

D e r Einfachheit und Bequemlichkeit wegen empfiehlt cs sich, den P rä n u m era tio n s- 
B e tra g  bei dem nächsten Postam te einzuzahlen, resp. sich der Postanweisungen zu bedienen.

Linkanddecken zur „Oagd-3eitung"
fü r 1 8 8 0  sowie auch zu allen früheren Ja h rg ä n g e n  empfehlen und liefern w ir in gleichartiger 

A usstattung  das Stück zu einem G ulden oder zwei R . M .

T b  Preisermäßigung. d Z
Aeltere Jahrgänge der „Jagd-Zeitung".

M it  A usnahm e der ersten drei J a h rg ä n g e  (1 8 5 8 ,  5 9  und 6 0 )  können w ir die meisten 
J a h rg ä n g e  complet b is incl. 1 8 7 8 , ungebunden fü r fl. 2 .5 0  oder R .  M .  5 .—  in  uniform en, 
schönen E inbänden (Leinwand m it Goldpressungen) a  fl. 3 .5 0  oder R .  M .  7 .—  expediren.

Ueber die ersten achtzehn Ja h rg ä n g e  ( 1 8 5 8 — 1 8 7 5 ) haben w ir zum bequemen N ach
schlagsgebrauche für die P .  T . Abonnenten ein Gcneralregister gedruckt. Je d e r  J a h rg a n g  
h a t aber auch ein besonderes Register.

V erlag  der W allishausskr'schtn B uchhandlung (Josef Klemm) in W ien.



Leopold Gaffer,
k. k. K o f -  u n d  A r m e e - W a f f e n f a ö r i k a n t  in W i e n .

Fabrik:
Ottakring, «festgasfe Nr. t3.

N iederlage:
I., Nohtinarkt Nr. 8,

empfiehlt sich zur Lieferung von Jagdgewehren vorzüglicher Q u a litä t, Patronen und allen S o rten  
Jagdrequisiten. Auch werden Reparaturen übernommen und exakt ausgeführt. Jllustrirte P reis-

Courante gratis und franco.

Jagd-Kalender pro 1881.
Gin Wademecum für Zager und Zagdfreunde.

Herausgegeben unter Leitung von
R a o r r l  v o n  D o r n b r o r v s k i ,

Verfasser der jagdzoologischen Werke: „ D a s  Reh", 
„ D a s  Edelwild" rc., Ritter rc.

V erlag  von Moritz Perles, B uchhandlung,
W ien, I ., Bauernmarkt 11.

P re is: Leinwand gbd. fl. 1-60, Leder gbd. fl. 2-20.

S e h r  s c h ö n e  s t a r k e

<E>o V
Halle stets auf L ag er, auch ausgestopfte 
Exem plare m it oder ohne Mechanik und be
weglichem Flügelschlage, U hu-R ufe , Papageien  
aller A rt, 2  deutsche unregelrechte H ühner
hunde, Ulmer D oggen in b lau  und schwarz, 
weiß getigert; alte W affen  rc. habe abzu
geben, dagegen suche ich lebende Gemsen, 

Rehe, H asen und R ebhühner zu kaufen.

H. W.  Schaiblei
Klein-Süffen, Württemberg.

Abende Rebhühner,
Fasanen  und Hasen sowie alles übrige Hoch- 
und N iederw ild kauft stets zu guten Preisen 
die Zoologische G roßhand lung  von Karl 
Hudera, Wien, Kolowratring 9. Derselbe 
o fferirt: Frettchen und U hus abgerichtet, 
feinst dressirte V orstehhunde, kalifornische 
W achteln zum Aussetzen rc., exotische S in g -  
und Schmuckvögeln, Papageien , K olib riarten , 

Affen rc.

Aquarien L Aische.
Guido Findris,

W ien, I .,  W eihburggasse N r . 2 7  (Garleu- 
bangefellschaft),

empfiehlt feine in  größerem Maßstabe betriebene 
Fabrik für alle Gattungen

Aquarien, Terrarien, Springbrunnen und 
Fontaine-Aufsätze,

sowie sein reichhaltiges Lager von echten Thüringer 
T uf- und Grottensteinen, roh und bearbeitet, in 

den schönsten Form ationen.
Große A usw ahl in allen Aquarien-Thieren, 

Sum p f- und Flußfischen, Pflanzen, Muscheln, Kies, 
und alle in dieses Fach einschlagenden Artikeln 
von Edelfischen sind vorräthig. Makropoden, Axo- 
lotteln, Goldfische, Hund- und Aalfische.

S e h r  seltene Ghamäkeone aus Afrika L Stück 
31/2 b is 4 fl.

Versandt su  §ros Ä en cletuil. — W ieder
verkäufer bedeutenden Rabatt. v-'

Neueste Wethode
Wildenten und WUbgänfe

m it 8 icherheit zu  fan g en .
D ie  A nleitung zur A nfertigung und H an d 
habung der hiezu nöthigen, neuesten, ein
fachsten und billigsten V orrichtung gibt un ter 
G a ra n tie  fü r sicheren E rfo lg  gegen E insen
dung des B e trag es  von 1 fl. 2 0  kr. der 
E rfinder C a r l  W aidm am r in  S t r a ß - S o m -  

merein (U ngarn).

K - i s k -
Menczikoffs von steierischem Loden fl. 10, Reise- 
pelze von fl. 35 b is fl. 1600 bei Jakob Rothberger, 

W ien, Stephansplatz N r. 9.



Leder - L o u se r m r u n g s-D e l
von

G r ö g e e  R o sa m , Simmering bei Wien.
Dieses O e l hat vorzüglich gerbende, conservirende, styptische und antiseptische Eigen

schaften, dringt, mittelst eines weichen Pinsels aufgetragen, in Leder jeder Art, wie S tiefe l, 
Schuhe, Riemzeug rc., sogleich nach dem E inölen, ohne des langwierigen und lästigen E in
reibens m it der Hand zu bedürfen, vollständig ein und macht das Leder sofort «eich, 
geschmeidig, dauerhaft und höchst Wasserdicht.

« P r e i s e :
franco P ost oder Bahnhof S im m erin g-W ien  per Flasche inclusive Blechflaschen exclusive sonstiger Em ballage 
gegen netto Cassa.
Flasche Nr. 1________2________3________4_______5_______6 7_______8_______9
enthält netto 10 Deca, 15 Deca, 30 Deca, 40 Deca, 1 Kil., 3K il-, 4 4 Kil., 10 Kil., 25 Kil. O el

P reis 25 lr-, 35 kr., 55 kr., 65 kr-, fl. 1.30, fl. 3.60, fl. 5.20, fl. 11.50, fl. 28.— per Flasche,
1 Stück feiner Haarpinsel zum Aufträgen des OelS 5 kr.

R S . Nr. 2 und 3 werden auch in GlaSflaschen zum Preise von 30 und 50 kr. Per Flasche abgegeben.
D e ta il -D e p o ts  in  W ien: bei den Herren F riedm an» L  K auders, I. Bezirk, S te fa n s-, 

platz 5, I .  L öw y, l . ,  Schottengasse 6, k. k. Tabak-Trafik, l-, Schauflergasse 6, August Scheschegg, 
II ., Praterstraße 52, k. k. Tabak-Trafik, V I., M agdalenenstraße 6.

F b "  A n e r k e n n u n g .
Herren Kröger L Ztosam in S im m ering.

Kufstein, am 14. Ju n i 1880.
D a s  mir im October 1879 gelieferte Leder-Couservirungs-Vel, haben außer mir der 

k. k. Forstosststent Franz Nessl in Kufstein, der k. k. Forstwart Josef Crljart in Vorderthiersee, 
der k. k. Forstgehilfe A lo is  Schlotter in Kufstein, erprobt und dasselbe einhellig a ls in seinen 
Eigenschaften in jeder Beziehung vorzügliches M itte l zur Behandlung -er Fußbekleidung be
funden, und empfehle es ganz besonders für grobe Dergschuhe zu strapazirlichen Gängen bei 
schmelzendem Schnee und morastigem B oden, wie nicht minder zu weiten G ängen auf staubiger 
S traß e an. rc. rc.

gez. W z l .  M o l l ,  k. k. Forstverwalter in Kufstein.

K u n d m a c h u n g .
V on  der gefertigten k. k. Bezirkshauptmannschaft wird hiemit bekannt gemacht, 

daß die Jagdbarkeit der Gemeinde G roß-A adotz auf L Jah re in öffentlicher Licitatioa  
verpachtet wird.

Pachtliebhaber wollen sich D onnerstag, den 3. Februar 18 8 1 , V orm ittag 11 Uhr, 
beim A m tsta g  zu G roß-H augsdorf einfinden und können die Bedingniffe Hieramts 
eingesehen werden.

K. k. Bezirkshauptmannschaft Oberhollabrunn, am 6. December 1880.
D er k. k. S ta tth .-R a th : G a l .

A u s  dem Nachlasse des verst. H errn  K am m er
herrn von K r ie g e r  in  S o n d ersh au sen  (T h ü 
ringen) sind abzugeben: eine com plete S a m m 
lu n g  ausgestopfter R a u b v ö g e l und A dler, 
1 0 5  Kasten m it G la s ,  1 5  G ruppen frei
stehend, vorzüglich erhalten. P etrefacten  a u s

den S o le n h o fe r  S te in b rü ch en , Conchilien, 
ferner eine S a m m lu n g  Hirsch- und R e h 
geweihe auf K öpfen, Kronleuchter, C andelaber, 
Lampe, Leuchter, S t u h l  rc. a u s  G ew eihen , 
eine B ib lio th e k , Jagd gew eh re und J a g d -  

Utensilien.
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A ls  paffendes Festgeschenk empfehlen w ir:

Drei Geschichten
Von

Emmerich Ranzom.
( D e r  G l i e d e r v e r k a u f .  —  D e r  J ä g e r - F r a n z  u n d  f e i n  A n n e r l .  —  

D i e  B u r g  d e r  E m p f i n d f a m e n . )

M it  zw ölf O rig ina l-Illu stration en  von Eduard Zrützner, R art Karger, 
M a th ia s  8chmid und In it ia le n  und Randzeichnungen von F. Laughammer.

Areis 10 fi. ö. W.
D ieses neueste, prachtvollst ausgestattete Werk des in waidmännischen 

Kreisen wohlbekannten A utors nim m t in der neuen Geschenk-Literatur unzweifel
haft einen ersten R an g ein.

W allishausfer'sche Buchhandlung,
(Josef Klemm)

W i e n ,  I .,  Hoher M arkt 1.

Dreißig gute Uhotographien
von

N i e r n b e r g e r .
Zusammen im Carton a ls

E  »  A ä  -  W 1 1 »  r »  « r .
E n t h ä l t :  Auerhahn. —  Schildhahn. — Auerhenne und Birkhenne —  Rebhühner. —  

Haselhühner. —  Schneehühner. — Steinhühner. —  Fasanen. —  Stockenten. —  E isv ö g e l. —  
S p ieß -E n te . —  Rohrhühner. —  Brachschnepfen. —  Große Sumpfschnepfen. — Uferschnepfen. —  
Kibitz. — R ohrdom m el. — Singdrossel und M isteldrossel. — Großer Schreiadler. — Thurm 
falke und Grünspecht. —  K orm oran-Scharben. —  Fasan und Gänsesäger. —  Z ierente. —  
W ildgänse. — S te in ad ler . —  A lter Stock-Enterich und junges M itte l-E n ten -W eib ch en . —  
Braunkopf-Enterich und E nte. —  Löffelenten. —  Spieß-E nten-W cibchen. — J u n g e s  und a ltes  
Rothkehlchen.
W ir ofseriren dieses schöne Exemplar für ff. 18.—  ö. W . oder R. M . 3 6 .—  

Expedition der „Jagd-Zeitung" in Wien, Hoher Markt Nr. 1 .'

Zu pachten gesucht:
Eine kleine W aldjagd von circa 4 0 0  Hektaren, die leidlich mit Rehen und 
Hasen besetzt ist, in Nieder- oder Oberösterreich, B öhm en, M ähren oder Schlesien. 
Offerten mit Angabe der Pachtsumme an die Expedition der „Jagd-Z eitung."
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8edu88 mit kkvkv Kare Ls,!. 12 in 30" kreis, Vistavr 
50 8eliritts. ^ranr X. Lkenger,

L ü eli8 6QW a. eti er,

^ i e v ,  I., L e ile r K L S S tz  4
(NeLLkmin)

nsek5t dem (Zirsbsn,
smplleblt Sein Ra§er von 6boKk 8orv- 
Os^vebreu nnä Rxprsssbüobseu mit 
äsn neuesten erprobtesten Vsrsebluss- 
s^stsrnen, sowie ainsrik. Revolver, 
Loxaräus IVurkinasebinsn, Olasku^sln, 
en§I. äL^ckartikeln, Llunition von nnr 
anerkannt bester Qualität nnä ^.us- 
lubrunA ans äsr Oswebrkabrik Vk. H. 0. 
8oott 8on, k-onäon oäsr i08vf 

Kirnen, Luäapsst.
^.Nsini^ss kiL^er von XvMSrIc'8 neus- 
stein kvillixuiixs - kräparatv, äis 

Rlasebe su 80 kr.

v  I 3  N  3  -  U  I V  6  N !
t̂ L LUHLvr «L SK»«I»I»oLL) Z^RLt^vrlakrilLaiLlvi»

ill KÖN8LKI in W68lfa>6n nnä Kübklanl! am Harr,
sinpkeblsn ibr ViktllL-klllver, bestes äa^äpulver kür Hinterlaäsr, gepresst, natnrblank, ^robkörni^ 

nnä stark wirksnä, spsoieN rinr Rrrielnn^ weittra^enäsr Lobnsss.

Miedingers Aagd-Atbum.
Vervielfältigungen in photogr. getreuen Lichtdruck dieser berühmten Stiche 50 B la tt groß Cabinet- 

Form at in eleg. vergoldeter M aroquin-M appe nur fünf Gulden.

Dresdener chemälde-challerie.
I n  Lichtdruck-Photogr. 200 S u je ts . D ie berühmtesten Bilder alter und neuer Meister. Form at 
Im peria l 48 /64  Cent. 80 kr., Q u a r t-F o r m a t 28/36  Cent. 40 kr., gr. Cabinet-Form . 15 kr., —  in  

eleg. M appe zu 25, 50, 150 S t .  sortirt, M appe von 50 S t .  an g r a t is  
Oelfarbendruckbilder, Jagdscenen, S tilleb en , Fruchtstiicke, relig . B ild er, eleg. A lbum s, B ild er

bücher in  reichster A usw ahl und zu reellen Preisen empfiehlt
M . S . Schmidt, Kunst- und D evotionalienhandlung. 

Paris, 51 rne 8 t. Roebe. M ien , IX ., Alserstraße 44. Brüssel', 41 rue äes  k la n tss .

Alle in diesen B lättern  besprochene oder bloß angezeigte Literatur hält 
vorräthig die Wallishausser'sche Buchhandlung (Joses Klemm) in W ien, 
I ., höher Markt N r. 1 .

Dieser Nummer liegt der Titel und das Jnhalts-Verzeichniß für den 23. Jahrgang
(1880) bei.

Verlag der Wallishausser'sche» Buchhandlung ( J o s e f  K l e m m )  in Wien, Hoher Markt N r. 1.
Für die Redaktion verantwortlich J o s e s  K l e m m .  Druck von I .  B . WalliShausser in Wie».




