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c r x x x n .

D er Schakal 3)  und der Adive r).

CBchakal^ S chreb . S ä u g th . I. l a b .  94.)

2 6 ir wissen es nicht g e w iß , ob diese bei
den N am en zwei Thiere von unterschiedenen 
G attungen bezeichnen: nur dieses wissen w ir,

daß

s )  L baca l, la c k a l ,  der N am e dieses T h iers 
in  der Levante, den w ir angenommen Ha
dem C s hat auch folgende N am en Adik 
nach B e lo n ; Tulki in  einigen P rovinzen 
der L evante , nach O lea riu S ; (T ulki ist 
d e r Fuchs. 6 ü l ä . ) Liaoalls nach L ornsille  
1e L ruQ ; Addibo au f Ita lien isch , nach dem 
P .  V incen ; M a r ia ;  C hical in  der T ü r
kei, nach Hasselquist; S ie a l  nach P o llu x ;

S qu i?
Buff, v ir r f  T hiere rZ. V.. A
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-ä ß  der S chakal größer,grim m iger und schwe
rer zahm zu machen ist a ls  der Adive b ) ,  und

daß

2

S qu ilach i im Griechischen, nach B e lo n ; 
Z aca lia  nach S p o n  und W eeler; S iach a l, 
S ch ach a l, S icch n a l, S ia c a l i -  in P e r 
sien, nach K am pfer; Ja c a rd  nach D e lo n ; 
D ceb in der B a rb a re i , nach S h a w ; J n -  
gueparel in B enga len , und N a ri in M a -  
d u ra , nach andern Reiscbeschreibern.

A d il, ein M itte lth ie r zwischen^einem 
W olfe und einem H u n d , welches die G rie 
chen insgemein S qu ilach i nennen. W ir  
g lauben , daß es der Chryfeos oder I^upus 
Lureus der alten Griechen sey. Ol»r. ä s
L e lo u , teuillet r6z.

lu p u s  au reus, Xärnpker ^ m o en ita tes  
exotic. p. 4iZ. Kg. 2. p. 40 /. liß. Z.

V ulpes lucliae Orientalin. V aleutin . iVlul". 
p . 4L2. 6ß. et 1al>. idtä.

L anis siavus, lupus a u re u s .------ I .s
loup «lore, Lrillou Regn. anim . paß. 2Z7.

A ureus can is, lupus aureus clictus. l i n n .  
8^-li. nat. eclit. X . paß. 40;

r) GtLL ^riltot. Niü. anim. II. c. ip. n.
VI. c. Z .̂ n. 426-423 . IX . e. 70. n, 
473-475  -

l l io e s  k lln . Nilt. nat. V III. c. Z4- ( 0 . 
L2. üarä.) X. c. 74. (c. Harä.)
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s
-a ß  sie in allen Stucken sich zu gleichen schei
nen. E s  könnte daher w ohl s e y n , daß der

Adive

Owx ^.elian . I. e. 7.
Oxxian. c^neg. III. 296. 

^Vvxo§ X^ve7§0L Ox^ian. c^neg. III. z  r4. 
I l io e s  6ekn. ^uallr. 766.
^.iiaticuin A nim al nuncuxatum . L elon  

vlrt. P. 160.
Lcliakal e ins ^ r t  Rückte. O lear. R e it. 

I>. 4 iZ-
I .e  Lckekal. Loul. vo^. 2^4.
Duxus aureus. L karlet. exero. »̂.
D u^us aureus. R a^  t /n .  c^uaclr. >̂. 174. 
lac lra l. L arko t Ouin. P. 209.
L jaka llen  ok w iläs  konüen. L ru in  R eir. 

x- Z2i.
I k e  Deel» or lacka ll. Lkavv .̂ trav . 247. 
t!anis Du^us aureus äictus. 1>inn. t^ ü .

Duxus aureus. K lein  i^uailr. »̂. 70. Lseikt 
V ieef. x . 209. n . 2.

lackalls. Rullel ^ le^^o. 60.
1-uxus aureus. Rrillon ^uaär. R ä. in

8- x> Z-
6 an is  Lkical Ijur^uaruin . Hasielguisi PAi» 

lästinische Reise. 271.
D er 2v^2rg- ocier L u läw olt. D ali. V iert, 

x . Zoc».
2^äil. D ict. aniin. I. »̂. A2. 
la rk a ls . D iet. aniin. D . x . L»4-

A 2 I-auP
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Adive Mir der zahme Schakal wäre, und mau 
darau- eine zahme Raste gemacht h atte, die

kleiner,

L oux äor6. D!ct. anim . H . x . 70S. 
F alr^als, H o n ä , ä s  O uläeu ^Volk gs- 

rraanrä. Houtt. nat. kill. II . x. 93.
I k e  lack s ls . Lell. trav. I. x . AZ.
^ ä i l l .  Lom . D ict. I. x . A7. L ä it. Z. 1?om- 

! .  k- 93-
la c k a l. Lom. Dioi. II . x . A62. L ä it. Z. 

'lo m . IV . x. A is.
I .s  L kacsl. LuT. k iü . nat. X III . x. 2AA. 
D'/Väive. Luö'. kill. uat. X III. x. 2AZ. 

Allgem. Hist. d. N at. V II. I. x . I4Z.
6»u is (a u re u s )  Duxus aureus äictus. 

D inn. 5/ l l .  nat. 12. I. P. A7. n. 7.
H ie  la ek a l. kenn . f^n. tzuaär. x. »AZ. 

ri. r r6 .
O er 6 o1äwolk. lVlüll. I^Lturt. I . x . 227. 

^ak. Zo. Lg. I . G oldhund. B e rt, neueste 
M an n ig fa lt. II . 779. IV . 7^6.

D er Lekakal. 8. 6 .  6 rne1iu Hers. III .
30. tak . 1Z. Abbild, schlecht.

O er 8 c k a k a l, 6 au is  aureus. 8okrsk. 
Lauxtk. I I I .  x . z6A. n . r«. tak. 9A. E igne 
Abbildung.

Oairia (a u re u s) vauäa re e ts , corpore 
^ a lliä e  llavo. lTrxleksn lVlammal. A7>. 
n . 12.

I.»  L kaeal s t I '^ ä iv « . RuKon H uaärux .
l o m
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kleiner, schwächer und frommer alS -Le w il
de Raße w ä re ; denn der Adive ist gegen den

Schakal

lo m . VI. x. Igz. und Luxxi. tzuLär. VIII. 
x. igo. x l. is .

Duxu» sareus. X»emxk. Lxioil.
Xool. X I. x. Z. AnM. i.

Duxu» sureus. Levorin! 1*ent. 2^ool. x . 9s. 
L an i, sureus. Schakal. 6 rsu m sn u  in- 

Iroä. in k ik . nat. x . gA. n . 12. Borow sky 
N a tu rg . I. I I . x . 16. n. r .

(ÜLNIS su re u s , Schnellw olf. S c h a k a l, 
L hos. B lum enbach N a tu rg . 2. x . 101. 
». 4.

6 an is  Lureu«. S h ak a ll. O a tte re r vom 
Nutzen und S chaden  der T hiere . I. x .g s i .
n. 216.

D e r  Schakkal und Adive- Z im m erm ann 
-eogr. Zool. I I . x . ZA. und x. 244. n. 1Z7.

D es Is lrk s ls  l Olrkonville ) Lllsi« x liilo- 
koxbi^uss lur le» Nioeues äo äiver» sn i- 
rnesux ^trsngeres. Vsri» 178Z. x . 6g. A us
zug aus dem Tagebuch eines neuern R ei
senden nach Asien. Leipzig 1734- x- Z6. 
n. 14.

L suis sureus (S ch u a llM ). 8. O eäm sm i 
L troääs ^nrrierirn inzsr u tur I^Lturlluiiiii^- 
l^eten til 6en Kelims Lkrikts oxl^ in in^ .
V xssl. 178A. g. oder D edm ann vermischte 
Sam m lungen  aus der N aturkunde Zur E r 
klärung der H . S c h rif t. Rostock. -787- «-

Lilien
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Sch ak al beinahe d a s , w a s  der Schoßhund  
oder der kleine Pudelhund gegen den H a u s
hund ist. D a  indessen dieser Umstand nur 
durch einige besondere Beispiele gezeiget wird, 
da die Schakalart überhaupt keine zahme Art

w ie

6

6 b ie ii kauvags inä isn . VosmLsr.
- 77Z-

LdiLkal. L ü läen k sä t nov. 6oim nent. 
Hgeiro^. X X . 449. l'Llr. 10.

Lsiris (a llieu s) cairäa is c ta ,  corpore 
^»Llliäe kulvo. lä rm e L^ltsin. N3t. s ä . X III . 
I .  x . 72. n . 7.

A ußer den von B üffon angeführten N a 
m en und den hier vorgesetzten heißt der 
S chakal oder G o ldw olf, G oldfuchs, noch 
Zn der B arb a re i LlmtKal; Tamulisch X aä- 
tu - y a r i ;  in  In d ie n  6 0 I3 ; in  G eorgien 
L u r a ;  und nach D bsonville , Adive au f 
Portugiesisch; Deeb oder W aw i au f A ra
bisch; S ch ag a l a u f Persisch; Kuidder und 
K ola au f Hindostanisch; N e ri au f Tam u- 
tisch. ( D a  der Fuchs au f Persisch Ruboh 
und au f Hindostanisch D om na heiße.)

O .

d) Anmerkung. I n  einigen unserer französi
schen Chroniken habe ich gelesen, daß zur 
Z e it K arls  IX . viele Hofdamen sich Adive 
statt kleiner Hunde gehalten hätten-

V .
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7
w ie die vom  H u n d e  is t, und  d a  üb e rd ies  sich 
bei einer in  F re ih e it lebenden A rt selten so 
g roße V erschiedenheiten f in d e n : so find w ir  
sehr geneigt zu g lauben , daß  der S c h a k a l nnd 
d e r  Adive w irklich zwei verschiedene A rten  
sind. D e r  W o l f ,  F u c h s , S c h a k a l und  der 
H u n d  m achen v ier G a ttu n g e n  a u s , welche, 
so viele Ä h n lich k e iten  sie auch m it e inander 
h a b e n , doch u n te r sich unterschieden sind. I n  
der G a ttu n g  des H u n d e s  g ieb t es ü b e ra u s  
v iele A b fä lle ; die meisten kom m en d a h e r ,  
d aß  er ein zahm es T h ie r ' und  dem  Anschein 
nach es von  jeher gewesen ist. D e r  M ensch 
h a t  die R a ß e n  in  dieser G a ttu n g  a u f  die 
W eise gem acht, daß  er die g röß ten  und klein
s ten , die hübschesten und  häßlichsten , die zot
tigsten und  glattesten u . s. w . a u ssu c h te , un d  
zusam m en th a t. A llein au ß er diesen R a ß e n , 
welche von den M enschen hervorgebrach t w o r
d e n ,  w erden  in  der H u n d sg a ttu n g  verschie
dene A bfälle g e fu n d en , die n u r  von  dem  K li
m a  herzukom m en scheinen. D e r  D o g g e , der 
dänische H u n d , der W a c h te lh u n d , der tü r 
kische, siberische H u n d  u . d . m . haben  ih ren  
N a m e n  von der G e g e n d , in  der sie geboren 
w o rd e n , und  scheinen u n te r e inander m ehr 
sich zu unterscheiden, a ls  der S c h a k a l von 
dem  Adive. E s  könnte daher w oh l seyn , daß  
die S c h a k a ls  u n te r verschiedenen H im m elss tr i

chen
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chen verschiedene Abfälle gelitten hätte« , rmd 
d ies kömmt ziemlich m it den Umständen, die 
w ir gesammelt h a b en , überein. A us den 
S ch riften  der Reisebeschreiber ist zn ersehen, 
daß es aller O rten  große und kleine gebe; 
daß sie in  A rm enien , C ilic ien , Persien und 
dem ganzen Theil von A sien , welchen w ir  
die Levante nennen, wo diese A rt sehr zahl
reich, beschwerlich und schädlich i s t , gemei
niglich so groß w ie unsere Füchse e )  sind ;

daß

ü) D e r  Ja e a rd  oder Adive ist so groß als M t 
m ittelm äßiger H u n d , und gleichet dem 
Fuchs in  Absicht des S ch w an zes , und 
dem W o lf  in  Ansehung der Schnauze. 
M a n  ziehet welche in  H ausern au f; sie 
Haben aber die N a tu r  an  sich, daß sie sich 
Len T ag über in  die E rde verkriechen, 
und daraus n u r des N achts wieder her
auskom m en, um  sich etw as zu fressen zu 
suchen. S ie  ziehen schaarenweise, fressen 
K inder, und stiehen vor großen Leuten. I h r  
Geschrei ist kläglich und w ehm üthig; u n ) 
m an sollte oft sagen, daß viele K inder von 

/  verschiedenem A lter zusammen schrieen. 
D ie  Hunde füllen sie an, und jagen sie aus 
den H ausern weg- Vo^s.§s <äe v e lo n ,  x. 
^ 9 .  E s  findet sich in Persien eine Ä rt 
von F u ch s , die Schakal h e iß t, und von 
den E inw ohnern  gewöhnlich Tulki genen-
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9
-a ß  sie b los kürzere B ein e h ab en , und -a ß  
sie wegen der hellgelben und glänzenden H aa

re

net w ird : sie sind da in  großer M entze, 
chnd beinahe von der G röße unserer euro
päischen Füchse. D e r Rücken und die S e i 
ten sind m it einer A rt von dicker W o lle , 
und langen und steifen H aaren  bedeckt; 
der Bauch ist schneeweiß, die D h ren  sind 
pechschwarz, und -e r  Schw anz ist kleiner 
a ls  unserer Füchse ihrer. W ir  höreten sie 
des N achts um bas D o r f ,  wo w ir w a
r e n ,  herum lau fen , uud wurden von ih 
rem  traurigen  Geschrei sehr beunruhiget. 
D ieses Geschrei kömmt m it dem Geschrei 
eines wehklagenden M enschen ü b ere in , 
und dauert im m er fort- Vo^Ägs c l'O lss ' 
rius x . V .

I n  der deutschen Ausgabe heißt e s , daß 
die gemeinen Füchse daselbst Tulki heißen. 
D lea r. verm ehrte moskow. und ptrsian. 
Reiseb. 1666. S .  41,2. D .

D e r  Addibo (A bive) gleicht in  Anse
hung der G esta lt, des H aares und des 
Schw anzes dem W o lf ; ist aber k leiner, 
und kömmt in der G röße dem Fuchs nicht 
b e id e r  ist sehe gefräß ig , aber dumm; des 
Tages streicht er h erum , und des N achts 
bleibt er in  seinkr H öhle; gegen Abend 
siehet man das Feld ganz voll von rhrrrn. 
Diese Thiere nähern  sich den Reisenden

sieben
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10
re so merkwürdig sind; w eshalb der Schakal 
von verschiedenen Schriftstellern der vergol

dete

stehen still und sehen ste^an, ohne die ge
ringste Scheu  zu verrathen. S ie  laufen 
in  die Kirchen  ̂ wo sie alles zerreißen und 
auffressen, w as ihnen gefallt. Alles Leder- 
zeug fressen sie vorzüglich gern. D e r  
Adive belfert wie der H und , und wenn 
einer schreiet, so antw orten ihm die an 
dern alle. D ieser In s tin k t, vermöge dessen 
ste. alle zusammen schreien, scheinet gar 
nicht freiw illig zu seyn, sondern aus blos
ser N oth  zu entstehen- so, daß wenn ei
nes dieser Thiere in ein H aus gegangen 
is t, und daselbst stehlen will , wenn es sei
ne Kam eraden in  der Ferne schreien hö
r e t ,  es nicht unterlassen kann , gleichfalls 
zu schreien, w iewohl er sich dadurch ent
deckt. <1u k e rs  k'r. V incent IVlarie.
e iinx . x m . , welcher Abschnitt von dem 
H errn  M arq u is  von M on tm ira il übersetzt 
worden. M a n  hat in einem H ause , in 
welchem ich einige Z eit gewöhnet habe, 
langer als zehn M onate  einen C hacali 
gehabt. D ieses .T h ier ist den Füchsen in  
der G rö ß e , G estalt und Farbe so ähnlich , 
daß die meisten Frem den sich beinahe be
ständig ir re n , wenn sie solches T hier znm 
erstenmal sehen. D e r größte Unterschied 
zwischen diesen beiden Thieren  besteht in

hem
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i k
-e ie  W o lf  genennet worden. I n  der B arb a
r e i, O stindien, a u f dem Vorgebirge der gu

ten
dem K opf, welcher bei dem C hacali wie 
bei einem Schäferhunde m it einer langen 
Schnauze gebildet ist, und in dem H a a re , 
welches so störrig wie bei einem W olfe 
ist. S e in e  Farbe ist der Farbe eines W o l
fes ziemlich ähnlich; jener stinkt so außer
ordentlich, daß er an dem O r t ,  wo er 
sich einen Augenblick n iederlegt, gleich ei
nen Gestank an rich te t.----- D ieses T h ier
ist überaus gefräßig und verw egen.------
E s  scheut sich nicht in  die H äuser hinein
zu gehen.------W enn es einem Menschen
begegnet, so stiehet es nicht sogleich , wie 
andere Thiere th u n , sondern sieht ihn  
frech a n , als wenn es ihm Trotz bieten 
w ollte , und alsdann läu ft es. wieder weg. 
E s  ist von N a tu r  böse, und will im mer 
beißen , wenn m an sich auch noch so sehr 
bem ühet, es durch Liebkosungen oder F ra ß  
zu besänftigen. Ic h  habe G elegenheit ge
habt , dieses bei dem vorgedachten zu be
merken. Diesen hatte m an sehr jung ge
sunden, und wie einen H u n d , von dem 
m an viel H alt, zum V ergnügen auferzo
gen ; gleichwohl ward er nicht völlig zahm ; 
er ließ sich von niemanden an rüh ren ; biß 
alle Lente; und m an konnte ihn  a u f kei
nerlei A rt davon abhalten , daß er nicht 
au f den Lisch. ,stzeg^ und alles w egnahm ,

was
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Len Hoffnung und in  andern Provinzen von  
Afrika und Asien hat diese G attung dem An
schein nach verschiedene Abfälle gelitten. I n  
Viesen heißem Ländern sind diese Thiere grös
ser , und ihre H aare sind eher braunroth a ls  
schön gelb , und es giebt einige von verschie
denen Farben 6 ) . D ie  G attung des S ch ak als  
Zjl also in  ganz A sien,  von. Armenien an b is

w as er bekommen konnte. D a s  ganze Feld 
von N ato lien  ist voll von diesen C h aca ls ; 
m an  höret sie alle N achte um die S tä d te  
ein  großes Geräusch machen; sie bellen 
nicht wie die H unde, sondern machen ein 
ihnen besonders eigenes Helles Geschrei.

äu Dulnsnt, IL 1699. lo m .
I V. x . 29.

ä) D e r  Ja c k a l, welchen die U nterthanen des 
K önigs von Comany nahe bei A era uns 
b rachten , w ar so groß wie ein H am m el, 
hatte aber höhere B e in e ; seine H aare  w a
ren  kürz und gestecht; seine P fo ten  w aren 
nach dem V erh ä ltn iß  seines Leibes e r
staunlich dick- C r hatte auch einen sehr 
dicken, p latten  und breiten K o p f, und 
Z ä h n e , wovon jeder einen F inger lang
und darüber w ar. ------ An den F üßen
hatte  er erschrecklich große Klauen- Vo^Lze
Hs-Vnsknsnn.

«) I n
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r Z
«ach M alabar e ) ,  verbreitet, und findet sich 
auch in A rab ien , in der B arbarei f ) ,  in

M au ri-

s)  I n  B engalen  giebt es wilde H u n d e , die 
Jaguepare ls  oder Schreihunde heißen , 
und rothe H aare haben; sie kommen alle 
Nachte schaarenweise, und bellen längs 
dem G anges erschrecklich; ihre S tim m e  
und ih r Geschrei ist so verschieden und so 
betäubend, daß m an sein eigenes W o r t 
nicht hören kann; sie laufen nicht au f die 
S e i t e ,  wenn die M au ren  ihnen auch dicht 
vorbeigehen.---- - Diese T hiere sind bei
nahe in  ganz In d ie n  häufig. V o /ag e  ä 'In - 
nigo äe L isiv illss . I. Partie , xsg. 178- E s  
giebt in  M ad u ra  eine A rt von wilden 
H unden , die m an eher fü r Fuchse h a l
ten  möchte. D ie  In d ia n e r  nennen sie 
N a r i ,  und die Portugiesen, Adiba. W enn  
ich reisete, so hörte ich diese T hiere im 
m erfort heulen. I-ettres ellijisn te» , 
X llm e  rs c u e il, psg. 9z. — I n  G uguratk  
findet sich eine A rt vom wilden H unde , 
öen man Ja k a l nennet. R elation  cke lVlan- 
ä e ls lo d , luite ll 'O leariu s, lo m e  l l .  p . 2Z4.
I n  M a la b a r sieht m an eine große M enge 
Z akals oder J a c h a ls ; ich habe auch welche 
in  den G ehölzen a u f Ceylon gesehen; sie 
find gestaltet wie der F u ch s , besonders in
Ansehung des S c h w a n z e s .------ Nach
Menschenfleisch sind sie sehr begierig. —

S ie
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M auritanien, G uinea § )  2 )  und dm  Land
schaften des V orgebirges. S i e  scheinet dazu

bestim-

; 4

S ie  folgten unserer Armee nach , und g ru 
ben unsere Leichen auf. W ir  hörten oft 
-e s  N achts das erschreckliche Geschrei die
ser T h ie re , welches viele Ä hnlichkeit m it
dem B ellen böser Hunde h a t t e . ------ S i e
schreien verschiedene M ale , als wenn sie sich 
antw orteten. IlecUeil lies Vo/Lges lls I» 
6om^clgnie cles Inlles o rien ta les, 1?oms
V I. xaß. 985. D a s  ganze Land C alicut ist 
gleichfalls voller Fuchse (C h a c a ls ) , w el
che des N achts bis in  die S ta d t  kommen, 
und wie die Hunde herum sireifen; alle 
N achte hört man sie in den G a rten  und 
S tra sien . Vo^Lge lle I?r. k ^ ra r ll , l o i n .  
I .  xaß. 427. D e r  Schacale ist eine A rt 
Von wildem Hunde -,—  I n  den Gegenden 
Von S u ra te  giebt es eine so grdße M enge 
davon , daß w ir vor dem großen L ärm , 
den sie m achten, unser eigenes W o rt nicht 
hören konnten. S ie .sch rien  deutlich u a ,  
u a ,  u a ,  beinahe so wie ein Hund bellet. 
D ieses T hier fr iß t gern todte K örper. — 
I n  den W üsten A rabiens längs dem T i
ger und E uph ra t und in  Egypten findet 
man sie auch in M enge. V o^ags lle la
Louln^e - !s - Ovur. 2L4.

k) I n
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bestimmet zn seyn, die S te lle  des W o lfes  
einzuueymeu, der überall nicht, oder doch

wenig-

1) I n  den Neichen T un is und A lgier ist der 
D eab oder Jak a l von einer dunkleren F a r 
be als der F uchs, und beinahe von eben 
derselben G rö ß e ; er bellt alle Abende in  
den D örfern  und G a r te n , und u n te rha lt 
sich, wie der Dubboh von W u rze ln , Obste 
und Aase- V o/aZ e äe Ldnvv, lo m .  I.
Z20. Anmerkung. D e r D ubboh , dessen 
S chaw  hier erw ähnet, ist die H yäne.

ß) M an  findet in G uinea, und noch häufiger in  
den Ländern Akra und Aquambos ein sehr 
grausames T h ie r , welches unsere Leute 
Jackal nennen. — — S ie  kommen des 
N achts bis innerhalb der M au ern  des 
F o r ts ,  das w ir in Akra haben , und su
chen S ch w e in e , S chaafe u. d. m. aus den 
S ta lle n  wegzunehmen. cke L os-
IN2NII, PÄA. 249. Vo^es iäem , xsg . ZZI.
«t Z Z2.----- ( I s t  wohl der kapische S h a -
kal oder die gesteckte Hyäne.)

D ie wilden Hunde in C ongo, welche 
m an M ebbia nennet, find Todtfeinde von 
allen andern vierfüßigen Thieren,; fie find 
nicht sehr von unsern W indhunden ver
schieden; man sieht fie schaarenweise bei 
dreißigen und Vierzigen, ja bisweilen noch 
in  größerer M enge h e ru m la u fe n .------
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wenigstens sehr selten , in  allen heißen Lan
dern istk ).

D a

S ie  fallen allerlei Thiere a n , und gemei
niglich bezwingen sie sie durch die M e n 
ge; den Menschen kommen sie nicht zu n a
he- Vo^Lgs tiu k . Guedel ä Longo et er» 
L tl iio x ie , x sg . 29z. cito x s r  X olds. D e r  
wilde H und a u f  dem V orgebirge der gu
ten Hoffnung gleicht denen in  C ongo, 
welche vom ? .  Lucnel beschrieben worden 
tt. f. W. Oeleli^-lion än  Lax äs  donne ek^e. 
r^ n c s , xar liio ibe, xart. I I I .  xsg . 43. — 
Am V orgebirge ist ein T h ie r , dessen G a t
tung dem Fuchs sehr nahe kommt. G esnce 
und Audere haben es den Äreuzfuchs ge- 
nennet; die E uropäer am Vorgebirge ge
ben ihm den N am en Iackal, und die H ot
tentotten  nennen es Zenlie oder Kenlie- 
Piolbo, III. xüß. 6̂ 2. V-

- )  D ieser käpische Schakal (LsniL inekome- 
1>LS 8cdr.) ist doch wahrscheinlich eine ver
schiedene A rt von dem asiatischest Schakal 
sLanis sureus). M a n  sehe den Anhang 
vom kapischen Schakal. D -

Zch habe bemerket, baß in  Hirkanien und 
den anderst P rovinzen Persiens wenige 
W ölfe sind, sondern daß daselbst überall
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D a  man indessen S chakals und Adiven in  
einerlei Landern findet, da die Art durch eine 
lange Zähmung zu Hausthieren nicht hat a u s
arten können, und da so wohl der Größe nach, 
a ls  selbst in Ansehung der N atur sich beständig 
ein großer Unterschied zwischen diesen Thieren 
findet: so wollen wir sie a ls  zwei unterschie
dene Gattungen ansehen, und uns dabei vor
behalten ,  sie wieder zu einerlei G attung zu 
machen, wenn es durch die Erfahrung aus-» 
gemacht seyn wird, daß sie sich begatten, und 
Junge zusammenzeugen- Unsere Verm uthung, 
daß diese beiden Arten unterschieden sind, ist 
um so viel gegründeter, w eil dam it die M ei
nung der Alten dem Anschein nach übereinstim
met. Aristoteles redet deutlich von dem W o lf, 
dem Fuchs und der H yäne, und zeiget nachhin 
zwei andere Thiere von eben diesem Geschlecht, 
das eine unter dem N am en Panther, und das  
andere unter dem N am en T hos, sehr dunkel 
an. D ie  UiberseHer des Aristoteles haben 
Panther durch lu p u s  L unurius oderH undö-

w o lf ,

sich ein T h ier findet, dessen Geschrei e r
schrecklich is t, und Schakal heißt. E s  ist 
vorzüglich nach todten K ö rp e rn , die es 
au sscharret, begierig. ä s  LÜAi-
ä in , lo m e  II . PLg. 29.

B uff, yierf. Thiere IS. B . B
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w o lf, undT hos durch 1u p U 8 ce^ vuriu8  oder 
Hirschwolf gegeben. A us dieser Auslegung  
erhellet zur Genüge, daß sie den Panther und 
den T hos für Arten von W ölfen  angesehen 
haben. Ich  habe aber in dem Abschnitt vom  
Luchse gezeiget, daß der 1u p u 8 cervu riu «  der 
Lateiner, nicht der T hos der Griechen ist. Dieser 
1u p u 8 c e r v u r iu s  ist einerlei Thier mit dem 
L U u u s des P lin iu s  und m it unserm Luchse 
oder Hirschwolf, von dem kein einziger Cha
rakter dem T hos anpassend isi. W enn H omer 
die Tapferkeit des A jar, der allein a u f eine 
große M enge Trojaner losgeh t, von welchen 
der verwundete Ulysses ganz und gar umzin
gelt wurde, schildert, so vergleicht er ihn m it 
einem Löw en, der einen Haufen von ThoS, 
die einen in den letzten Zügen liegenden H ir
schen umgeben, überfallt, sie zerstreuet, und 
a ls  verächtliche Thiere wegjagt. D er S ch o -  
liast des H om ers erkläret das W ort T hos  
durch P an th er , von welchem er behauptet, 
saß es eine Art von einem schwachen und 
furchtsamen W olfe sey. Solchergestalt sind 
der T hos und der Panther von einigen alten  
Griechen für einerlei Thiere gehalten worden. 
Aristoteles aber scheinet sie zu unterscheiden, 
ohne ihnen verschiedene Charaktere oder E i
genschaften beizulegen. „ D ie  innerlichen 
„T heile  der T hos gleichen alle des W o lfes

seinen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



r -
„ seinen i)  —  sie paaren sich k )  wie d ieH u n -  
„ d e , und werfen zw ei, drei b is vier Jun ge, 
, ,  die mit verschlossenen Augen a u f die W elk  
„kom m en. D er T hos hat einen längernLeih  
„  und Schw anz a ls  der H und , ist dabei nicht 
„so  hoch, und ungeachtet seiner kürzeren B e i-  
„  ne, eben so schnell, w eil er geschmeidig und 
„behende ist, und größere S p rü nge machen 
„  kann. —  D er Löwe und der T hos sind Fein- 
„ d e ;  denn beide leben von Fleisch, und sind 
„gezw un gen , a u f einerlei Art ihren Fraß zu 
„  suchen, und darum mit einander zu streiten.

-  D ie  Thos lieben den Menschen, fallen  
„  ihn nicht an, und scheuen sich nicht sehr vor 
„  ih m ; sie beißen sich mit den Hunden, und 
„w eh ren  sich gegen den Löwen. M an  findet 
„daher selten in einer und eben derselben 
„  Gegend Löwen und T h o s . ' D ie  kleinsten 
„ T h o s  sind die besten: es giebt zweierlei Ar- 
„  ten davon, und einige nehmen sogar dreier
l e i  Arten an. " D ieß  ist a lles, w a s Aristo
teles von den Thos saget, und von den P a n 
thern sagt er noch viel weniger; man findet

davon

y  T riko t. ü !ü . ÄUlln. Hb. n .  esx . X V I!- 

k) Iclsm Üb. V I. eax. X X X V .
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davon nur eine einzige S te lle  in dem bereits 
angezogenen Kapitel des sechsten B uchs 
seiner Geschichte von Thieren. „ D e r  P an 

s c h e r ,  sagt er daselbst, w irft vier Junge, 
„ welche eben so wie die W ölfe, wenn sie ge- 
„  boren werden, verschlossene Augen haben." 
—  W enn m an diese S te lle n  m it der aus 
dem Homer und m it denen aus andern grie
chischen Schriftstellern vergleichet, so kömmt 
cS m ir beinahe a ls  gewiß vor, daß der ThoS 
des Aristoteles der große S ch ak a l, und der 
Panther der kleine S chakal oder der Adive ist. 
M a n  sieht, daß er zwei Arten von Thos an
nim m t, und daß er nur ein einzigcsm al vom  
Panther redet, und so zu sagen , bei G ele
genheit des T hos. E s  ist also sehr wahr
scheinlich/daß dieser Panther das Thos von 
-e r  kleinen Art sey , und diese Wahrschein
lichkeit scheinet durch das Zeugniß des O p- 
p ian s 1) ,  der den Panther unter die kleinen 
Thiere, a ls  Siebenschläfer und Katzen, setzet, 
eine G ewißheit zu werden.

D er  T hos ist demnach der ^ackal, und der 
Panther der Adive; und sie mögen zwei ver
schiedene Arten oder nur eine ausmachen, 
so ist doch so viel gewiß, daß alles, w as die

Alten
t) ä« Venntion« UN. ll>
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Alten vont T hos und Panther gesagt haben, 
dem Schakal und Adive anpassend ist, und 
keinen andern Thieren beigelegt werden kann. 
Is t  gleich die wahre Bedeutung dieser N a 
men immer bisher unbekannt gewesen, und 
sind diese N am en immer unrecht erkläret 
w orden, so liegt solches b los an den Uiber- 
feHern, welche die Thiere nicht kannten, und 
von den neuern Naturforschern, welche nur 
wenig von denselben w ußten , nicht verbes
sert werden konnten.

Is t gleich die W ölssart sehr nahe m it der 
H undsart verw andt, so findet die Schakalart 
doch noch ihre S te lle  zwischen diesen beiden. 
D erSchakal und Adive ist, w ie B e lo n  sagt m ) ,  
ein M ittelthier zwischen dem Hunde und

dem

in) E r  ha t eine schöne gelbe F a rb e , ist klei-, 
ner a ls  der W o lf ,  geht im m er schaaren-
w eise, und bellet alle N ach te .----- E r  ist
so gefräßig und diebisch, daß er nicht a l
lein  a lle s , w as zu essen is t, sondern auch 
sogar H ü te , S ch u h e , Pferdezäum e und 
alles M ögliche wegnimmt. O blerv. äe  L e
inn  xnß. Fsckal xene ornnem orisn- 
tem in liab ita t; lieKia sllu ta Luäax et ku°
racilliniL e ü . ----- In te rä in  circa nionte»
ta te t, noctu et vsgus e li; cater-

vatiin
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dem  W o lf . E r  ist g rim m ig  w ie der W o lf , 
un d  dabei wirklich ein w enig schmeichelhaft 
w ie  der H u n d . S e in e  S t im m e  ist ein G e 
h eu l m it B e llen  und  W in se ln  v e rm e n g t E r  
m acht ein g rößeres Geschrei a ls  der H u n d , 
und  ist gefräß iger a ls  der W o l f ; er geht n ie 
a lle in , sondern  in  S c h a a re n  von zw anzigen, 
d re iß igen  und  V ierzigen; sie versam m eln  sich, 
u n d  gehen a u fs  R au b en  a u s ;  sie leben von  
kleinen T h ie re n , und  machen sich durch die 
M en g e  sogar bei den m ächtigsten fu rc h tb a r:

sie

VLtim xraeäLtuin excurrit in mrs. ei ga-
ßv5.------ Illulatum nootu eäunt execrabi-
lein, ejuiLtui inirnano non äilliinilein, Huenr 
inieräuin vox 1s.irLntiurn ^naü osnnm in- 

unigue InclamLnii omnes ao- 
«IkiMLNt, guotguot vocein e lonZin^uo au- 
äiunt. ALrn^ker ^.inoenit. exotic. 41z.

N ach dem K anal des schwarzen M ee
re s  zu giebt es viele S iakallen  oder wilde 
H u n d e , die besonders in Ansehung der 
Schnauze große Ä hnlichkeiten m it den 
Füchsen haben. M a n  g laub t, daß sie von 
W ölfen  und Hunden gezeugt w erden; sie 
machen des Abends und zuweilen sehr spat 
in  die N acht hinein einen entsetzlichen 
Lärm . S ie  sind sehr böse, und eben so 
gefährlich als die W ölfe. V o^a^e Ue 6orn , 
Is Lrun. loli ?aris. 1714. x. ^6. B .
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2 Z
sie fallen allerlei zahmes Vieh und Geflügel, 
beinahe vor der Menschen A ugen, a n ; sie 
laufen dreist, und ohne Furcht zu verrathen, 
in  die Schäfereien , und in die V ieh- und 
Pferde- S t a l le ,  und wenn sie anders nichts 
da finden, so fressen sie das Lcdergeschirr, 
S tie fe ln , Schuhe, und nehmen das R iem en
zeug mit sich w e g , w a s sie zu verschlingen 
nicht Zeit haben. W enn sie keine lebendige 
B eute finden, so scharren sie die Leichname 
der Menschen, und die Aeser der Thiere a u s ; 
man muß die Erde a u f den Gräbern fest 
stampfen, und große D ornen  darunter m i
schen, wenn man behüten w ill, daß sie nicht 
darin kratzen und scharren; denn eine Dicke 
von einigen Fuß Erde schreckt sie nicht ab n ) .  
Ihrer viele arbeiten zusammen, und bei

dem

u) D ie Adiven find nach Aefern und vorzüg
lich nach menschlichen Leichnamen sehr be
gierig. W enn die Christen au f dem Felde 
jemand begraben w ollen , so graben sie ei
nextiefe G rube. Aus dieser w ürden diese 
T hiere aber doch die Leichen ausscharren , 
wenn m an nicht deshalb die G ew ohnheit 
h ä tte , die E rd e , welche m an in  die G ru 
be w irs t, m it den Füßen  n iederzutreten , 
und S te in e  und D ornen  m it hinein zu 
werfen. H ieran  verwunden sich diese Thie

re ,
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dem Ausscharren erheben sie ein trauriges 
Geschrei, und wenn sie einmal an mensch
liche Leichname gewöhnt sind, so hören sie 
nachhin nimmer auf, nach den Kirchhöfen zu 
lau fen , und den Armeen so wie den Kara
ganen nachzufolgen.

S i e  sind die Raben unter den vierfüßi- 
gen T h ieren , und sie bekommen vor dem 
stinkendsten Fleisch keinen E kel; sie haben 
beständig eine so heftige Freßbegierde, daß 
das trockenste Leder für sie noch saftig, und 
jede H a u t , alles Fett und jeder stinkender 
Unrath von Thieren ihnen ebenfalls gut ge
nug ist. D ie  H yäne ist eben so sehr für fau
les Fleisch; sie scharret auch die Aeser a u s ; 
und liegen  dieser übereinstimmenden G e

wohnheit

r e ,  und dadurch werden sie davon abge
h a lte n , w eiter zu scharren. D e r  N am e 
Adive will in der arabischen S prache so 
viel a ls  W o lf sagen; seine F ig u r ,  seine 
H a a re , und seine Gefräßigkeit kommen 
m it diesem N am en sehr überein. Allein 
seiner G röße und Dummdreistigkeit we
gen m uß m an ihn für ein anderes T hier 
halten. Vo^Lße ? . I?r. Vincerit A taris 
cliLp. X I I I . , welchen Artikel der H ere 
M arq u is  von M o n tm ira il übersetzt hat.

D .
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wohnheit hat man diese Thiere oft m it ein
ander verwechselt, da sie doch sehr von ein
ander abweichen. D ie  H yäne ist ein einsa
m es, stilles und sehr w ildes Thier, zwar stär
ker und mächtiger a ls  der Schakal, aber doch 
nicht so beschwerlich. D abei frißt sie blos 
die Todten, und beunruhiget die Lebendigen 
nicht. D ahingehen klagen alle Reisende über 
das Geschrei, über die Räubereien und über 
die Ausschweifungen des Schakals o ) . Er ist

so

2F

o) IsoknIIs sre  in ko Z iest x len t^  sdout tbs 
Z srdens, tkat t l ie /  ^sk« in nuinbers INrs 
s  ^sclr ok Iiounär in kul eve-
ninZ, ZivinZ not oni^ äiÜurliLnco tlieir 
noike, but insirinZ kies v^itl^ tlie ^)onitlrr)i 
sn d  otlier ^>ioviüons, ik ve i^  Zood care is 
not talren to k eex  tliem  out ok tlie ii rescb. 
I d e  dkst. Hiü. ok ^ .lexo . d^ ^.Iex . Drulkel,
L ondon. 17^6.—E s  giebt viele Schakals um 
den B erg  Kaukasus. D ieses T hier ist dem 
Fuchs ziemlich ähnlich; eS scharret die 
Leichname a u s , und fr iß t lebendige Thie
re und Aeser. M a n  begrabt im D rien t 
die Todten ohne S a r g  blos in  einem Lei
chentuch. Ic h  habe an verschiedenen D rteir 
gesehen, daß man große S te in e  über die 
G räber blos in der Absicht gewalzet habe, 
damit diese Thiere sie nicht öffnen, und die 
Leiche« nicht auffressen möchten. M ingre-

lien
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so unverschämt wie ein H u n d , und so nie
derträchtig wie ein W o lf , und scheinet, da  
er von beider N aturen etw as an sich hak, 
au s allen bösen Eigenschaften sowohl des ei
nen a ls  des andern zusammengesetzt zu seyn.

Herr Daubenton setzt eine Beschreibung 
hinzu, und sagt: D iese Beschreibung ist nach 
der H aut und dem Gerippe eines S ch ak a l-  
gemacht worden; die H aut w ar zwei Sch u h  
und sieben bis acht Zölle lang, von der S p i 
tze der Nase bis an den Anfang des S ch w an 
zes , welcher sieben Zoll in der Länge hatte. 
D a s  H aar aus dem Obertheile und an den 
S e ite n  des Kopfes w ar weißlicht, röthlicht 
und schwarz untermengt; -er  Oberthcil de-  
H a lse s , der W iderriß , d ie 'S c h u ltern , der 
Obertheil und die S e ite n  des Leibes und 
der Schw anz hatten eben dieselben Farben  
a ls  der Kopf, aber die schwarze war die herr
schende. D ie  längsten Haare hielten zwei 
Z o ll;  sie waren nach der W urzel zu w eiß; 
über dem W eißem  w ar etw as Sch w arzes, 
Und diese beiden Farben folgten noch ein-

/  m al,

lren ist voll von diesen S ch ak a ls ; ste
heulen zuweilen erschrecklich.------ D a s
Schlimm ste is t, daß sie in  den Heerden 
und S tu te rey en  große Verwüstungen an^ 
richten. V o^sZs ä s  O bsrllin p. 76.
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m a l, eine a u f die andere, in dem übrigen 
Theile von der Lange der H aare: wenn man  
sie von einander bog, so fand man zwischen 
denselben ein W ollhaar von, brauner Farbe, 
welches weich und dichte w ar. D ie  S e ite n  
des H alses und der Untertheil von den S e i 
ten des Leibes, die Brust und die Außenflä
che der B eine halten eine falbe Farbe, die 
bald Heller, bald dunkler w a r ; unten an der 
Außenseite des Vorderarm s war ein schwar
zer Fleck befindlich. D ie  Ober- und Unter- 
lefze, der Unterkinnöacken, der Unterhals, 
der Bauch und die inwendige S e ite  der B e i
ne waren weiß oder weißlicht; die B arthaa- 
re waren schwarz, und hatten gegen drei Zoll 
in  der Lange.

D ie  Knochen von dem Kopfe des Jak a ls  
gleichen denen vom Kopfe des Fuchses voll
kommen, nur der Stirnknochen nicht, dessen 
Hinterer M itteltheil an dem Jakalgerippe, 
d as hier beschrieben wird, erhabner w ar.

D ie  Zahne dieser beiden Thiere kommen 
auch in der A nzahl, Gestalt und Lage mit 
einander überein.

C s  finden sich an dem Gerippe des J a 
kals eben so viel W irbel und N ip p en , a ls
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an den Gerippen de- Fuchses, drS H undes 
und des W o lfes. Alle diese Gerippe haben 
auch eine gleiche Anzahl Knochen im Brust
beine ; die Vergliederungen der Rippen fin
den sich an ebendenselben S te llen . D ie  Kno
chen des Beckens und der vier B eine sind 
ebenfalls in gleicher Anzahl, und haben eben 
dieselbe B ild un g . I n  dem Schw änze waren  
nur sechzehn W irb e l, aber wie mich dünkt, 
so fehlten einige an dem S k e le tte , wovon  
hier die Rede ist: folglich läßt sich vermu
then , daß der Jakal wohl neunzehn solcher 
Wirbelknochen, wie der Fuchs, haben könne, - 
und mit diesem Thiere in Ansehung des gan
zen Gerippes eben so völlig übereinkommme, 
a ls  in Ansehung der Kopfknochen, die vor
nehmlich den Fuchs von dem W olfe und den 
meisten Hunden unterscheiden. Allein der J a 
kal ist weit größer, a ls  unser Fuchs. B u ffo»  
a. a. D . S .  i F o .

28
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A n h a n g .

(Adive. Lutkor» ^UL<1r. Lirppl. VIII. xl. XVI.).

( Ä r a f  V uffon sagt in  seinen Supplem en
ten * ): W ir liefern hier a u f der sechzehn
ten Kupfertafel die Abbildung eines S ch akals, 
von welchem wir glauben, daß eS der kleine 
Schakal oder Adive sey. D ie  Zeichnung da
von ist mir au s England unter dem bloßen 
N am en des S ch ak als geschickt. D er  Herr 
R itter B ruce hat mich versichert, daß die 
hier abgebildete Art in der B arbarei, wo sie 
Lhaleb genannt w ird , sey; und da die Ab
bildung nicht au f die Beschreibung, welche 
wir vom Schakal gegeben haben**), passet, 
so bin ich davon überzeuget, daß diese von der 
Adive oder dem kleinen S ch ak a l, dessen wir 
oben erwähnet haben, sey , und welcher von  
dem großen Schakal ebenso in der Gestalt a ls  
seinen S it te n  verschieden ist, w eil man ihn

zähmen

*) I lu  LkscsI. LuHon Lupxlsm . H usär. v m  
x . »So. ^

**) lo m .  IV . ? . 190. V .
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zähmen, und a ls  H austhier aufziehen kann; 
dagegen wir nicht vernommen haben, daß 
-er  große Schakal zu einem Hausthiere ge
macht sey. L u K o n  L u p p l.

Wahrscheinlich ist der Jakal und Adive 
einerlei Thierart, welche nur verschiedene N ä 
ßen h a t; wenigstens findet man bei S h a w  
u. a. beide N am en von einem Thiere ge
ibraucht.

E s  ist auch Zetzt g ew iß , daß der große- 
Jak al gezahmet werden kann. D e s  Herrn 
P a lla s  Nachricht diene hier zur Bestatti- 
gung. Er sagt*): D er  wilde S ta m m  der 
Hunde ist b is jetzt bei allen Zoologen zwei
felhaft geblieben, und zwar aus keiner an
dern Ursache, a ls  w eil Kampfers G oldw olf 
( H x w 3 a u r e u s ,  ein im ganzen Orient sehr 
häufiges T h ier, nicht vollkommen bekannt 
w ar. Ich habe solches lebendig in London 
gesehen, welches neulich aus Persien dahin 
gebracht w a r , und welches nicht allein in  
dem Ansehen M d  der ganzen G estalt, den 
schm alen, hohen Haushunden , dergleichen 
die Kalmücken gewöhnlich halten , sehr ähn
lich w a r , sondern ich bemerkte auch nicht

ohne
*) 8xioil. XI. x. Z.
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ohne B ew underung, daß es in feinen N e i
gungen und S itte n  dem gemeinen Hunde 
am  ähnlichsten sey. E s  gewöhnte sich auch 
sehr leicht zum Menschen, und zeigte nie
m als Heimtücke oder B lutvergießen , w ie  
die gezähmten W ölfe und Füchse; die H un
de fliehet es nicht, sondern sehnt sich eifrig  
nach ihnen, und spielet mit ihnen, so daß es  
ohne Z w eifel mit denselben Junge zeugen 
w ü r d e , wenn man den Versuch machte. 
S e in e  S tim m e des V erlangens ist dem vom  
Hunde höchst ähnlich; es schmeichelt dem  
Menschen eben so mit dem S ch w än ze, und 
läßt sich gern auf den Rücken w erfen, und  
m it den Händen streicheln. S e lb st sein G e
heul hat große Aehnlichkeit m it dem heulen
den Gebelle der Hunde.

Ich  halte es daher kaum Zweifelhaft, daß 
der Mensch, der von N atur m it dem G old 
füchse einerlei K lim a bewohnt h a t, sich von  
dessen gezähmten Jungen  in alten Zeiten  
Haushunde aufgezogen habe, deren natürli
cher Trieb dem Menschen, den die wilden  
auch nicht sehr fürchten, schon zugethan und 
zur Jagd  geneigt machte. D azu  kömmt, daß 
viele von den Bauerhunden noch jetzt nach 
hundertjährigen B egattungen und A usartun
gen dem G oldw olfe nicht allein in  der G e

stalt.
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sia lt, sondern auch in der Farbe ganz ähn
lich sind. W a s  scheinet auch die edle G a t
tung der L n n u m  I ^ c o n u m  bei den A lten , 
von denen sie berichten, daß sie vom Hunde 
und Fuchse gezeugt w ären , anders zu seyn, 
a ls  eine durch die Begattung deSw ilden G old--. 
fuchses m it angeborner S tark e und N atur
triebe von neuem veredelte R aße deS zum 
H austhier gewordenen T h ieres? Ich habe 
gehöret, daß die Ind ianer diese Begattung  
noch jetzt leicht halten, und oft veranstalten: 
daher die im  bengalischen Reiche sich aufhal
tenden Franzosen den Goldfuchs gemeinig
lich den wilden Hund (Chien maron) nennen.

D ie  B egattungen mit verwandten Arten, 
a ls  der H yäne, dem W olfe  und dem wilden  
afrikanischen Hunde des Kolbe, (Reise iF 2 .  
der eine besondere Art zu seyn scheinet, Ö u- 
n i 8 m e l o m e l 38)  konnte unzählige und sehr 
verschiedene Abarten hervorbringen. D en n  
wenn ich gleich, nach den von B uffon ange
stellten Versuchen zugäbe, daß solche V er
bindungen schwer halten mögen Z ) , so halte

ich

Z) Obgleich H err von Buffon die B egattung 
des Hundes m it dem W olfe laugne t, so 
hat man doch öftere Beispiele davon. M a n

sehe
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S F
ich sie doch nicht für unm öglich, wenn sie 
nur öfters versucht und dabei verschiedene

V or

sehe des H errn  Masch Nachricht davon , 
und von den B astarden von einer zahmen 
W ölfin  und dem H unde, die fruchtbar 
w aren. I m  N aturforscher, S t .  XV. 21.

H err P en n an t sah einen B astard  vom 
W olfe und einer H ündin. L /nox l. tzuaä r. 
x- r44.

E in  w ilder W o lf , der noch m it einer 
zahmen H ündin zusammen h ieng , w ard 
von dem H errn  dieser H ündin bei derscl« 
den in  der S teppe  erschlagen, wie H e rr 
P a lla s  nachher selbst berichtet in den N . 
nordischen B eiträgen  I . B . S .  1Z4.

V on den durch einen Fuchs und H und 
erzeugten fruchtbaren Ju n g en  weiß ich 
selbst Beispiele- D .

I n  P a lla s  nordischen B eitragen  I . B .
S t .  jr. -FZ— 1§4. ist aus einem treuli

chen Schreiben des H errn  P en n an t F o l
gendes übersetzte

E inen der B a s ta r te n , die von einem 
W olfe und einer hitzigen pommerschen 
H ündin  gefallen sind, habe ich in  G o r- 
-oncastle gesehen. E r  hatte ganz das An
sehen eines W o lf s , und auch viel von sei
nen Eigenschaften. M a n  ließ ihn  au f ein 
schwaches D am w ild lo s ,  welches er so

gleich
B uff, vrerf Thiere »L B  C
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3 4
Vorsichtsregeln beobachtet würden, k a ll-
8p1ci1.

Herr

gleich an  der G urgel faßte und tödtete. 
Ic h  habe von diesem B astard nicht erfah
ren  können , ob er seine A rt fortgepflanzt 
h a t ; von einem andern aber weiß ich es 
g ew iß , welcher in  der Nachbarschaft von 
Fochaber, in  der G rafschaft M u r ra y , wo 
m an ihn  h ie lt, eine ganze G eneration  
W ölfen  ähnlicher H aushunde hervorge
bracht hat. S i r  W illoüghby Aston hatte 
einen sehr schönen, von einem W o lf und 
H ündin  gezeugten H und , den die H ün
din ganz allein geworfen hatte- E r  sah 
dem V a te r W o lf sehr ähnlich , und gehör
te zuvor S i r  W olstan D ixey. Am Tage 
w ar er sehr zahm , allein bei Nachtzeit 
verfiel er zuweilen in W ut. M a n  hörte ihn 
nie bellen, sondern vielmehr heulen; kam 
er au f eine S c h a fs tr i f t ,  so stellte er sich 
la h m , und so bald m an den Rücken wen
dete , fiel er die S chafe an. M a n  hat ihn 
eine H ündin  belegen gesehen, die auch 
fein Ju n g es  brachte, das dem B astardva
te r  ganz ähnlich schien, aber jung starb. — 
D e r  Hund kann sich auch m it dem Fuchs 
fruchtbar begatten. D e r Förster von 
M ongw ell in  D xfordshire hat eine H ün
d in , welche ihm beständig fo lg t, und die 
von einer zahmen Füchsin geboren is t, die

ein

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Herr von Obsonville macht zu der bus- 
fonschen Beschreibung des S ch ak als folgen
de Bemerkung: D iese Thiere, die fast in  
ganz Asien gemein sind, scheinen etw as vom  
Schäferhund, vom Fuchs und vom W olfe  
zu haben. S i e  sind so zu sagen B lu tsver
w andte, obgleich ihre Art wirklich verschie
den ist. D ie  Jak als graben sich gewöhnlich 
in die Erde, oder halten sich des T ags ver
steckt im dichten.Gebüsche oder unter den 
Klippen. Aber vom Untergänge der S o n n e  
an bis an den M orgen machen sie den un
bändigsten Lärm. S o b a ld  einige ihre S t im 
me erheben, sogleich fangen die andern ein
zeln ein widriges Geschrei von allen S e i 
ten an; andere antworten belfernd, und ihre 
abgebrochenen oder gezogenen Töne haben im 
mer etw as klägliches und durchdringendes.

S o  fleischfräßig diese Thiere auch sind, 
und sich im Nothfalle be.zUstehen wissen, so 
sind sie doch nicht wirklich muthig. S i e  grei
fen nur das Wehrlose a n , und nähren sich, 
wie die Geier unter den R aubvögeln , sehr

gern

ein kleiner Schäferhund belegt ha tte . D ie 
ser B astard ist weiblichen Geschlechts, und 
h a t auch, von einem Hunde befruchtet, 
Ju n g e  geworfen." .
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§ 6
gern m it allerlei A as. Uibrigcns sind sie sehr 
listig. O ft begiebt es sich, daß wahrend ei
nige unbeschäftigte ihr widriges Gebelle in  
der Ferne hören lassen, verschiedene andere 
(d en n  meistens gehen zwei und drei zusam
m en ) still umher streifen, um einen Fang  
zu thun. S i e  dringen nicht allein in die 
Schäfereien und Häuser e in , sondern schlei
chen sich auch an schlafende Reisende, und 
wissen ihnen, m it erstaunender Behendigkeit 
den B ündel zu stehlen, worin sie N ahrungs
m ittel riechen.

Ich  hatte eines von diesen Thieren, da es  
noch jung w ar, ungefähr einen M onat. E s  
schiert zahm zu werden; seine Gefräßigkeit 
und niedriges B etragen waren mir aber zu
wider, und ich ließ es in Freiheit.

D er  Herr Güldenstädt macht es wahr
scheinlich, daß der Mensch zuerst die Ziege, 
d as S c h a f  und den Hund gezähmet habe. 
Letzterer sey wahrscheinlich nachher durch ver
schiedene Klimate und andere Umstände sehr 
ausgeartet. D ie  Zergliederung zeige, die 
H yäne könne ihrem B a u e nach nicht der 
S ta m m  des Hundes seyn , und der W o lf  
und Fuchs w ä ren , besonders ihren innern 
Theilen nach, dem Hunde auch weniger ähn->

lich .

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



27
sich, a ls  es der Schakal sey. D ieser lebe auch 
in  solchen gebirgichten Gegenden von Klein- 
Asien, woselbst die ersten Menschen ihn wahr
scheinlich am ersten kennen lernen konnten. 
Zwischen dem Schakal und Hunde sey auch 
gar kein wesentliches Unterscheidungszeichen 
anzugeben, und dcsfalls letzterer aus dem 
ersten entsprungen. D er  Schakal begleite oh
nehin den Menschen oft sehr w e it, statt der 
W o lf  und Fuchs ihn fliehe; die Größe des  
S ch ak a ls halte auch das M itte l zwischen den 
großen und kleinen H u nden; das H aar deS 
S ch ak a ls sey gröber a ls  das vom Hunde, und 
halte das M ittel in der Lange zwischen den 
längsten und kürzesten H undshaaren; so auch 
die Lange der Schnauze, die bei dem Fuchse 
spitziger ist. I m  B a u  der Vorderzähne weiche 
der Hund vom Fuchse a b , und in  der G e
stalt des B linddarm s vom W olfe und'Fuch
se; in welcher Stücken er aber Mit dem S c h a 
kal übereinkomme. E s  sey g ew iß , daß der 
S chakal in den S it te n  noch mehr a ls  in  An
sehung des B a u e s  übereinkomme. Ju n g  ge
fangen werde er leicht gezähm t, und erwach
sen schmeichelhaft, indem er den Menschen 
freundlich ansieht, den Schw anz bewegt, sich 
niederwirft, oder au f den Rücken leg t, und 
sanft murret. S e in e n  Herrn unterscheidet 
er von anderen Menschen; merket au f seinen

cige-
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S S
eigenen ihm beigelegten N a m e n ; springt, 
wenn man ihn lockt, a u f den Tisch; schlaft 
zusammengewickelt; säuft m it Lecken; wirft 
harten Unrath a u s ; harnet au f die S e i t e ; 
und in Gesellschaft von Hunden beriecht er 
freundschaftlich ihren After. D er  Geruch, den 
die Afterdrüsen des Schakals geben, riecht 
nicht so häßlich a ls  D um on angiebt, auch 
nicht, wie andere sagen, a ls  B isam , sondern 
schwächer a ls  am Fuchse, und ist kaum üb
ler a ls  bei den H unden , wenn Unwetter be
vorstehet,

D e s  Herrn Güldenstädts Schakalle star
ben jü nger, a ls  daß sie sich m it Hunden  
hätten begatten können; daß sie solches aber 
leicht th u n , davon hat man mehrere B e i
spiele, und B uffon  führt dergleichen selbst in  
der Abhandlung von Ausartung der Thiere 
a n .. W enn die Brunstzeit der Schakale in  
den W interm onaten köm m t, gehen sie des 
N achts schaarenweise, sonst selten; und dann 
schreien sie erbärmlich. Ih re S tim m e ist 
dem . Geheule und nicht dem Gebelle der 
Hunde ähnlich. D ieses Gebelle habe der 
H und aber auch nur a ls  H austhier: es sey 
d esfa lls auch seltener bei den großen a ls  
kleinen H unden, die beständig um den M en
schen sind. D er  Mensch und die Heerden dür

fen
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fe tz te n  Schakal auch nicht so sehr fürchten 
a ls  den W o lf , da er nicht so grausam sey , 
a ls  B uffon  anfü h rt; er frißt zwar kleine 
Thiere, todte M enschen, Leder, Beeren w ie  
der H und , und kann in der Gefangenschaft 
mit B rod  ernähret werden, da er wegen  
Länge der Gedärme wahrscheinlich nicht so 
gefräßig a ls  der W o lf  und Fuchs ist.

D er  zurückgebygene Schw anz ist nicht 
ein Kennzeichen aller Hunde: zum B e isp ie l, 
nicht bei B u sfon s Schäferhunde ; und fin
det sich bei Manchen n u r , wenn sie freudig 
sind. Ohnehin sehe man bei den Hausthi.e- 
ren fast keinen Theil des K örpers m ehreren  
Abweichungen ausgesetzt a ls  den S c h w a n z ; 
desfa lls derselbe, auch kein Unterscheidungs
zeichen zwischen, hem Hunde und S chakal 
abgeben könne. E s  fehlte.» dergleichen über
haupt, und wahrscheinlich wären alle H un- 
deraßen aus diesem w ilden Thiere entstan
den. D er  Tulki bedeute in de» asiatischen 
Türkei nicht den S chakal , sondern den Fuchs. 
B o sm a n n s guineischer Jakal sey auch nicht 
der rechte S c h a k a l, sondern P eynan ts ge
fleckte H yäne (Lunik» L r y c u tu  L r x 1.)> D a s  
T h ier , welches man in der Ukraine, P olen  
und einigen Gegenden von Rußland Tscha-

ca!
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ca l nennet, sey der M olk  der S la v o n -r .  
oder der gemeine W o lf.

4 »

D e r  S ch ak a ll, oder Güldenstats wilder 
H u n d , sey in ganz Persien und der asiati
schen Türkei einheimisch, selten im flachen 
F eld e , am häufigsten aber in gebirgichten 
G egenden, aber nicht jenseits des nördlichen 
Bergrückens vom Kaukasus. D ie  Tartaren, 
Türken, Pekftr und Russen im astrachani- 
fchen Gebiet belegen gemeinschaftlich d a -  
Thier m it dem N am en S ch ak a l, so daß sie 
d as a hinwieder nur mit i und e verwech
seln , und den Anfangsbuchstaben bald ge
linder bald stärker aussprechen, bald a ls  
S ch e  oder das lateinische 8 , oder a ls  d as  
französische ss, aber nicht a ls  das deutsche' 
oder lateinische ss, desfa lls es im  Deutschen 
nicht Jakal geschrieben werden müsse. D e r  
S chakal sey der diesem Thiere eigertthümli« 
che N a m e, und Man müsse dasselbe nicht für 
einen ausgearteten W o lf  halten. I n  Geor-^ 
gien finde man in einem K lim a gleichhaufig 
den S c h a k a l, den W o lf  und den Fuchs; 
aber ein jedes dieser Thiere habe daselbst 
auch seinen eigenen N am en. E s  heiße da
selbst nämlich der S ch ak a l, T n r a ; der W o lf ,  
G m eli;u n d  der F u ch s,-M ela . D ie  Güldcn-

siadtsche
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städtsche Beschreibung deö Schakals ist fol
gende :

D er  Schakal übertrifft n y  Größe kaustr 
den F u ch s, da er in der Gesichtsbildung 
und dem übrigen Ansehen das M itte l zw i
schen dem W olfe und Fuchse halt. Gülden*  
stadt hat sie nie so groß a ls  G m elin  von  
drei und einem halben Fuß gesehen', sondern 
der Leib war von der Spitze der Schnauze  
b is  zum Anfange deS S ch w an zes gewöhn
lich sechs und zwanzig b is acht und zwan» 
zig Pariser Zoll. D er  K opf ist v ie l M rzer , 
die Schnauze viel stumpfer, die Backen nicht 
so erhaben, die S t ir n  gewölbter und mehr 
keilförmig a ls  am Fuchse; die I r i s  ist braune 
gelblich. D ie  Nase raget ein wenig über die 
Oberlefze hervor, ist nackt, schwarz, e tw a -  
feucht, und d ie  Nasenlöcher nach außen zu
rückgebogen. D ie  L efzen . s in d .M la ff  und 
schwarz, die untere ist etw as ausgekantet 
und die Zunge g la tt. D ie  Haarei des Kne«- 
belbartes stehen in sechs R eih en , .v on  welk 
chen die oberste etw as entfernter, am kürze
sten und zurückgebogen-ist; die übrigen sind 
wagerecht; an der Unterlippe sind sie w eni
ger regelmäßig gestellet, und njcht über drei 
Zoll lang. W arzen stehen sieben am K op fe: 
an jeder S e ite  eine über den Augen mitten

a u f
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a u f dem'oberen Augenliede, von drei Bor*  
sten; eine unter der Augenhöhle gerade ge
gen die obere, in gleicher Linie mit der F a l
le des M a u ls , von drei B o rsten ; eine an  
der Backendrüse mitten zwischen dem M und
winkel und der O h rö ffn u n g /v on  zwei B o r 
sten ; die einzelne unter der Kehle ist gleich
sam abgerieben, und hat viele Borsten. D iese  
Borsten der W arzen find den Knebelbarts- 
borsten etw as ähnlich und gleichfarbig, alle 
sehr schwarz, steif und etwas, hornartig r 
aber» in jeder W arze kommen drei und meh
rere nicht so steife, abgenutzte B o r ste n , w ie  
bei dem W ölfe und Fuchse, hinzu. D ie  O h 
ren sind aufgerichtet, den Fuchsohren ähn
lich, aber kürzer, ganz behaart/inw endigw eiß- 
lich , außerhalb braun und etw as rußfarbig 
schattirt, aber nie schwarz wie bei dem Fuch
se. I n  Ansehung des H alses und des Leibes 
ist er dem-/Fuchse am ähnlichsten; denn der 
größte senkrechte Durchmesser des Leibes be
trägt sieben, und der in  der ;Oueere fünf P a 
riser Zoll.

D ie  Füße sind denen am  Fuchse am ähn
lichsten, w o nicht höher; die Zehen smd. gänz
lich behaart, so daß die N ägel kaum her
vorragen;. aber sowohl an den Fußsohlen^ 
der V o rd er-a ls  Hinterfüße sind fünf nackte,

schwarze
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4Z
schwarze Erhabenheiten, a u f denen das Thier 
tritt; von den vier Zehen an den Füßen sind 
die beiden mittelsten ein w en ig-langer a ls  
die äußeren, und alle etw as mit einer H aut 
verbunden; der D a u m , welcher an den 
Hinterfüßen feh lt, stehet an dezr Vorderfüft 
sen an der inneren S e ite  des M ittelfußes 
sehr kurz und erhaben. D ie  N a g e l an allen  
Zehen und am D aum e sind sich gleich - 
schwarz , zusammengedrückt/ etw as gebogen
spitzig , kurz und fest. D er  S chw anz ist in  
der M itte etw as verdickt, an der S p itze  
dünner, allerorten behaaret, reichet kamy 
zur Hacke; er ist sehr dem W olfsschw anze- 
am wenigsten dem Fuchsschwänze ähnliche 
und das Thier trägt ihn im Laufen gerade., 
sonst aber niederhangend. D a s  anderthalb 
Z oll breite Mittelfleisch w ar behaaret; die 
Scham lefzen sind es ebenfalls, mnd bedecken 
den kegelförmigen, drei Linien langen Kütz- 
ler ; der Hodensack und -die Vorhaut find 
straff, etw as behaaret; und die knotige R u 
the mit dem Knochen ist der vom Hunde am  
ähnlichsten. Brüste wareft/am  Männchen gar 
nicht sichtbar, und am W eibchen, das nicht 
saugete, schwerlich zu entdecken; an jeder 
S e ite  vier b is fünf. D ie  H aare waren viel 
steifer a ls  am Fuchse, aber kaum mehr a ls  
am W o lfe ; am kürzesten an der S ch n au ze ,

an
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a n  dem übrigen Kopfe und den Füßen etw as  
länger: viel länger am B auche, auch äuf 
dem Rückens woselbst sie über drei Zoll sind; 
am  längsten sind sie an der Spitze des 
S c h w a n z e s , nämlich vier Zoll lang. D ie  
R a te  und W irb el, welche ant Hunde m it 
Kurzen. H aaren sehr sichtbar sind, sind ant 
S c h a k a l, w ie bei Hunden- die eben solche 
lange H aare haben, sehr undeutlich und 
kaum, zu unterscheiden; das a u f dem Leibe 
zwischen den Haaren liegende W ollhaar ist 
a n s die H älfte kurzer und von aschgrauer 
F arbe. Herr Güldeustädt fand auch nicht 
solche Schönheit des Fetts a ls  die Schrift- 
Letter rühmen,-wenigstens keinen G oldg lan z; 
d a s  ganze Thier ist oben schmutzig rothgelb, 
M it Schw arz, 'mehr, au f dem Rücken/ weniger 
'4 ü den S e ite n /W a tk ir t;  untengelbweißlich. 
rDie 'Füße sind einfarbig braunrothgclb; und 
-an der B iegung des Ünlcrfußes ist vorn o f t , 
nicht im m er, ein verloschner schwärzlicher 
Flecken. D er  Schw anz hat die Farbe deS 
R ü ck en s, und ist an der Spitze schwarz. D ie  
H aare a u f dem Rücken haben vier B in d e n : 
sie sind nämlich an der W urzel w eiß , dar
a u f schwarz, dann rothgelb, und an der 
Spitze wieder schwarz. D ie  H aare an der 
Spitze des S chw anzes sind aber nur an der 
W urzel weiß und darauf gänzlich schwarz.

Nach
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Nach Güldenstadrs Beschreibung und A us
messungen gleicht der Schakal am meisteii 
dem Hirtenhunde ( S .  Th. H . p . 1 6 4 .1 3 b «  
2Z .). Aber dem Schakal Mch ähnlichere ge
meine Hunde sah er in Rußland m it gelblich 
braunem nicht so langem F e lle , aufgerichte
ten O hren, spitziger Schnauze und von der 
Größe des Sch ak als. Nach D aubenton sind 
die Eingeweide des W o lfes und Fuchses nur 
m Ansehung des B linddarm s von dem Hun
de verschieden. D er Schakal ist aber darin  
gar nicht vom Hunde unterschieden, w ie Herr 
Güldenstädt durch die Beschreibung M d A u s
messung der Eingeweide beweiset. Auch im  
Knochenbaue hat der Schakal mehr Ä h n 
lichkeit m it dem Hunde *) a ls  der W o lf  und

Fuchs.

4 5

Ich  finde die vor m ir liegenden H unds
köpfe dem vom G üldenstädt beschriebenen 
Schakalskopf auch ähnlicher als dem K o
pfe des Fuchses. S o  gut G üldenstädts B e 
schreibung und Abbildung von dem Fuchs
kopfe au f die vor m ir liegenden passet, fi» 
muß ich doch an füh ren , daß die fechs un 
teren V orderzähne alle etw as getheilt oder 
ausgekantet , und nicht abgestutzt am Ende 
sind, und daß die vier mittelsten oberen 
V orderzähne des Fuchses, zw ar nicht an  
der S e ite  wie am Schakal und Hunde

gezackt
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Fuchs. D ie  Gehirnhöhte ist am Fuchse grö
ßer a ls  am W o lfe , und am Schakal und 
Hunde noch größer, desfalls diese Thiere 
vielleicht verschlagener warem X -  L o m m .  
k e t r o p .  X X .  P . 4 4 9 — 4 8 2 .  l u d -  i o .  
1 1 . 1 2 .

4 6

D er  Herr Oedm ann 4 )  bestreitet G ü l-  
denstadts M ein u n g , daß der> Schakal der 
wilde S ta m m  der Hundeartey sey , hält ihn  
aber auch für den Schualim  der B ib e l ,  und 
-a ß  S im so n  steh ihrer zum Schaden der 
Philister bedienet habe, wie solches S h a w  § ) ,  
Hasselqnist 6 ) ,  Herr H ost. M ich aelis, O .  
C. R . Büfching, und Herr P . Schreber 7 )  
annehm en; wogegen Herr Faber 8 )  M an 
ches erinnert hat.

gezackt sind, , am Ende aber doch kleine 
Einschnitte haben. O .

4) Ltroääs utur I^ci'turlrun-
niglieten til ckenklöligs
a- a. O -

Z) S h a w  Reise. S .  izZ.
6) Hasselquists Reise. a. a. O .
7) S chreber S ä u g th . a. a. O .
8) F aber Archäologie der H ebräer, S -  140. 

und H arm ars  Beobacht, über den O rien t. 
Th. I I . x . 270.

Anhang.
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4 7

A n h a n g -

Der Tenlie oder kapische Schakal r).

Schreb . Säugth^  2>ab. 95.

Ä o lb e  beschreibt dieses T h ier, welches von 
den Hothentotten T enlie oder Kenlee genannt 
w ird , und welches am Vorgebirge der gu

ten

r) Jakha ls . Kolbe Vorgeb. d- g. H . S .  -Zo.
Luikon biü. nat. XIII. «68- ?

D e r kapische S chakall, Oanis IVleloine- 
las. Schreber S äu g th ie re . I I I .  x . 270. n.
1Z. I 'a b . 9L.

Oani5 (iVlekomelL8 ) cauäa reota, cor
pore keirugines kakcia äortali nigra. Urx- 
leben 24amma1. x . § 7 4 . n. rz.

D e r
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ten Hoffnung nicht selten ist. G ra f Bnffoir 
fuhrt diese S te lle  des Kolbe unter dem S c h a 
kal a n , und vielleicht hat D aubenton sogar 
den kapischen Schakal beschrieben, der doch 
von dem gemeinen asiatischen Schakal an  
Größe und Farbe zu verschieden la ß t, a ls  
daß er a ls  eine Abart desselben angesehen 
werden könnte; wie wir solches schon vom  
Herrn P a lla s  bemerkt gesehen haben. D e r  
Herr Schreber liefert nach einem B a lg  vom  
Vorgebirge der guten Hoffnung obige Abbil
dung des kapischen Schakals und folgende 
Beschreibung: D er  K opf ist gelbbräunlich- 
»reiß und schwarz m e lir t: er wird je weiter 
hinterwärts desto schwarzer. D ie  starkern H aa
re sind unten w e iß , an her Spitze schwarz. 
D er Nacken und Rücken bis an den Schw anz  
ist schwarz mit W eiß vermenget. A uf dem 
Halse bildet sich ein schwarzes weiß eingefaß
tes S c h ild , das zwischen den Schultern spi

tzig

Der Tenlie, kapische Schakall. Zim̂  
rnernnmn geograph. Zool- II. x. 244. n.
»Z8-

Laiiis lVlekamsIas. I-innö nst.
XIII. I. 7Z. n. II.

Kapische Schakal. Gatterer vom Nutze» 
und Schade» der Thiere- I. x>. 38.3- r, 
217. D .
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-Kig zuläuft, und zu beiden S e ite n  ü u f sel
bigen einen w eißen, weniger schwarzge- 
mischten, in der M itte schwarzen Fleck h a t ,  
sich hernach wieder erw eitert, und in den 
schwarzen am Schw änze zugespitzten Rn-» 
ckenstreif übergehet, dessen weiße Flecken kei
ne gewisse Zeichnung darstellen, und sich^ 
nachdem die Lage der Haare geändert w ird , 
a u f allerlei Art andern. D ie  Ohren sind gelb- 
bräunlich, mit einzelnen schwarzen H aaren  
vermengt; die S e ite n  d es H alses sehr licht 
braungelblich, m it einzelnen untermengten  
schwarzen H üaren; die S eitett des LeibeS 
und äußere S e ite  der B eine braungelb, am  
Leibe etw as lichter; Kehle, Brust und Bauch  
w eiß; des Schw anzes obere H älfte braun
g e lb , m it einem über die M itte lan gsh in  
laufenden schmalen schwatzen S tr e i f e ,  die 
untere schwarz mit ein P aar schmalen lichten 
R in g e n ; an der Spitze einige weißliche H aa
re. Uiber jedem Äuge und a u f jedem B a 
cken stehet eine W arze m it zwei langen  
schwarzen Haaren. D ie  Bartborsten sind 
schwärzlich. D ie  Länge des Thieres beträgt 
zwei und drei V iertel Fuß ohne den S ch w a n z; 
- e s  Schw anzes einen F u ß , der B ein e eben 
so viel. Schreb. a. a. O .

4 -

oxxxiir.
A u fs  v ie rf  Thiere iZ, B D
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S o

cxxxm.

D e r  Z s a t i s  a) i ).

-Schreb. S a u g th . l u d .  9z. » der blaue und 1» 
her weiße.

Ä ? e n n  die Anzahl der Ähnlichkeiten über
haupt und die vollkommene Gleichheit der 
inneren Theile hinreichend w aren, um die 
Einheit der Arten mit Gewißheit zu bestim

m en:

s)  l l a t i s , der N a m e , den H err G m elin die
sem T hier gegeben h a t, und den w ir ange
nommen haben. Jonston zeiget auch diesen 
N am en an. D e HULär. äigit. xag. 1ZL. 
V ulxes aIl>Ä. -

? e 5ri in  russischer S p rach e , nach G m e- 
rin . Th. I I I .  S .  21z.

Vul^bL
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SL
m m : so würden der W o lf , Fuchs und H und  
nur eine einzige ausm achen; denn die An

zahl

Vulxe5 alba. — Vul^es eiucißern. ^.1- 
elrov. cle <juaär. äigit. x . 221. et te >̂ 
rlricl.

Lnnis llienie nlda» aeliats ex ciners» 
«oein1e5cens. — Vul^es albn, 1e Ilenarä 
Iilnnc. Lriü'. IleZ. nniin, 241. n. Z»
^ ä it. in 8- 1/4- n. 8-

I^ÄZo^ns. Lanis caucln rectn , L^>ice con- 
«olore. 3 /ll. X at. — V ul^es allis. 
Xalni. Lalius, 2z6. —

Vnl^es ooerulescens. ^nun. luec. 14. —. 
Unlritnt in^.l^»ilius I^L ^onicis, Libiiin —  
^eäes äenlillinis ^ iloli, nt in le^ore. I înn» 
L^lt. l>lnt. eäit. X . xaZ. 40. V°

r) Vnl^eculne cinereae« 5clie§. I^a^on.
Z4o.

I^uciis. l>4art. 3^>itrb. x. 72. tal>. O. Lg,
d. schlecht.

1,e üenaräs. LZsäe Ornenl. 4A.
H^eilse li'üclise. Ltrnlenb. ^.s. ZFH.
Cnnis cauilL reot» unieolors. ^>inn. 3 l̂l« 

vnt. 6. n. 7.
Lnnis onnän recta unicolore. I l ie  canis, 

v/itü a ürnitzlit tnil all ok one colour: tlis 
Libeiinn li'ox. ü ill. anini. LL4- tal». 2̂ ,̂

W^eil'se uncl dlnne k'ü.elits. I, 6 .  6nielin- 
Srkir-. l l l .  x. 4t4 .

D  8
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zahl ihrer Ähnlichkeiten ist viel größer a ls  dltz 
Anzahl der Verschiedenheiten, und die Gleich

heit

ila lis . i .  6 .  6 inelin . I^ov. coinin. xetrox. 
V. x. Z58-

D er blaue Lucbu. Hall. viert. 304. 
D er ^veitse Lucbs. Dali. viert, x . 304. 
Lteinkücbte. lVlüll. Laininl. III. >̂. 339. 

 ̂ Donä inet een re^te Ltaart, <lie aan-t 
«nä van äe relkäe Xleur is. Doittt. nat. 
II. x . 93.

<üani» ^DaZopos) caucla recta, a^>ics 
«oncolore. Dinn. Laun. tuec. 2. >̂. 4. 11. 8» 

D'Itatis. Luit. biü. nat. X III. 272. 
M g em . Hist, der N a t. VII. I. x. 152. 

Itatis. Loin. Dict. II. P. 608.
D ie  Lücbte. 6ranr Oroenl. ^ .97.
Lanis (Daßo^us) caucla reeta, a^ice 

«oncolore. Dinn. L^Ü. nat. 12. I. >̂. ^9. 
n. 6.

l̂?be arctic L'ox. Lenn. k^n. ^uailr. 
r§Z. n. 113. tab. 17. KZ. I. Diü. ok <^uaär. 
n. 140.

H.ictic L'ox. Lnrüer kbilot. tisnlact. 
DXII. x. 370.

D er Daten-Lüt». H/lüll. Xaturk. I. 
226.

Letci oäet >veitse Lteintücbts. Ltsller 
Xainttcb. x. 126.

D e r S teinsuchs, Lanis Da§oxus. Lcbreb- 
Läutztb. III. x . I62. », Ll. nch,

LaniZ
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F I
heit der innern Theile ist vollkomm en; gleich
w ohl machen diese drei Thiere drei nicht nur 
unterschiedene, sondern auch so weit von ein

ander

(̂ LNlS CLUÄL kS0t2 , LPIC»
evncoloie. Müll. Dan. proclr. >̂. 2. n. 7» 

Oanis (I^sßo^us) cLUlla rectL, xalml» 
^»lLiitis^us ^ilollllirnis. ^rxleb. uiarnniLl^ 
»̂. Z6z. n. n .

Vulxes ooloris slb i. k il ls i Llem. Iri^ 
«Lt. I. 16.

I^ÄZoxus. Leveilni ^6nta^n. rool. x . 
93- *>-

6anis Steinfuchs. OrLUrnanu
Introä. x , LZ- n. n .  und DsssyN, Zool.
x . 16.

(üanis l^AZoxus, S te in fu ch s, blaue weis- 
se Fuchs. Borowsky Naturg. I. 2 . x . 22°
n. 9 .

Nordische weiße und blaue Fuchs. B lu -  
ruenbach Naturg. 2. x». 101.

S tein fuchs, Eisfuchs. S a tterer , vom 
Nutzen und Schaden der Thiere. I. x . 
379- n- 2 iZ.

D er Jsatis. Zimmermann geogr. Z o o l.
II. x . 249. n. 144.

6 LNIS  ̂I^Lgo^us) LLuäL rsetL, PLllNlS 
xlantis^us ^ilolllllmis. I.liui. k^lieni. n.4t. 
X III. I. >̂. 7Z. n. 6 .

D er  J sa t is , arktische Fuchs. Pennant 
arct. Z o o l?- 43- n. iz ,

Nviä
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ander entfernte Arten a u s ,  daß sie noch 
andere Arten zwischen sich aufnehmen kön
nen ; und wie die Schakalart zwischen dem  
Hunde und dem W olfe steht, so hat die 
J satisa rt ihren Platz zwischen dem Fuchs 
und Hund.

M an  hatte b is aus die jetzige Zeit dieses 
Thier b los für einen Abfall in der Fuchsart 
angesehen 2 ) ;  die Beschreibung aber, welche 

.Herr G m elin  d )  davon gegeben, und von
der

F 4

Uvill c»Z 8ort R ae5. Rontop. I I .  ZZr 
Ltroem. I. i^6. X alm  Lokus. 2z6.

Xeein 194. (üsnis XaZo^rus. Xakrio. 
X auna groenl. iy. n. 11.

Lepechin Reise II I . x . 213. 600k dritte  
Reise. 2. x. Z90.

Norwegisch Rielll - L a k , iVlol - H a ll; 
schwedisch R iaiH -Lacks L laiaek; lappl. 
X ia l; russisch L eier, L e ir t i , H unde, weil 
sie so bellen. P enn . srotic X ox; g rönlän
disch le r ie n n ia k ,  X akaka. D ie blgulichL 
schwarzen X ek n ek tak ; die w eisen Xus«
kortak . Xakr.

2) Blum enbach a . a. O .

^)) Xovi lüomment. scall. xetrop. tom . V . 
»ll sonos I7L4 et 1 7 ^ . L etroxoli, 1760.

V .
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der, wir hier einen Auszug machen w ollen , 
laßt uns nicht länger daran zw eifeln , daß 
diese Thiere nicht zwei verschiedene Arten 
seyn sollten.

D er  J satis (von dessen männlichem und 
weiblichem Geschlecht wir hier die M aße bei
fügen*) ist in  allen nördlichen Landern, die

nahe

*) M a ß e  d e s  J s a t i s .

M ännchen. W eibchen.
F . Z . L. F . Z . L.

V o n  der Spitze der
Schnauze an b is
zum Anfange deS
S chw anzes i  1 0 ^ r 1 0  —

Länge des S ch w an zes i —  H —  11 — >-
Länge der Ohren —  2 — —  2 —
B reite der Ohren unten—  i —  r z
Entfernung der Ohren

von einander —  2 ; —  2 :
Länge des Arm s —  4  r —  2 r
Länge des V orderarm s—  4  s —  s z
Länge der Handwurzel,

der M ittelhand und
der Zehen —  Z ^ —  2  k

Länge
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z «
nahe am Eism eer liegen , überaus häufig, und 
w ird diesseits des neun und sechzigsten G ra
des der B reite wenig gefunden Z). I n  der

B ild un g

M ännchen. W eibchen.
F . Z. L. F . Z . L,

Lange der N agel an
den V o r d e r f ü ß e n --- - - - Y -- - - - - - - - - §

Lange der Schenkel
beinahe —  § -------- 4  s

Lange der B eine
beinahe —  -- - - - - -4 s

Länge der Hinterfüße—  4 s —  4 s
Länge der N ägel an

den Hinterfüßen - --- - - - z --- - - -

z) D ie  J s a tis  findet sich n u r innerhalb der 
arktischen Lander, einige G rade  dies-- und 
jenseits des Polarzirkels. S o  findet er fich 
a u f  Spitzbergen, au f G rönland und I s 
land . An der Hudsonsbay kömmt er n u r 
a ls  ein Z ugthier einmal binnen vier oder 
fü n f  Ja h re n  ( G rah am ). W iederum  findet 
e r  fich auf der B eerings-und  dabei lie
genden Kupferinscl (M üller N ußl. S am m t. 
III. 4Z2. S tä h e lin  Nachr. v. d. neuentd. 
In se ln  u z . ) ;  ferner au f Kamtschatka und 
der ganzen Küste längs dem E ism eere. 
H ie r scheint vorzüglich sein Hauptsttz zu

M l ,
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§ 7
B ildung deS Leibes und in Ansehung deS 
langen Schw anzes 4 )  kömmt er gänzlich 
m it dem Fuchse überein; dem Kopfe nach 
gleicht er aber mehr dem Hunde. Er hak 
weichere H aare a ls  der gewöhnliche F u c h s , 
Und die Farbe von denselben ist zu einer 
Z eit weiß und zur andern Zeit blaulicht asch
grau ; der K opf nach Verhältniß des LeibeS 
kurz; er ist bey dem H älfe breit, und hak 
gm  Ende eine ziemlich spitzige Schnauze;

die

seyn , denn da nim mt er ein großes, w ald
loses, m it Haide bewachsenes G ebiet vom 
siebenzigsten bis zum fünf und sechzigsten 
G rad e  der B re ite  ein- A uf N eu -S em lin  
sind diese Füchse in  großer M enge; auch 
bewohnen ste die m itten zwischen S p itz
bergen liegende Kirscheninsel, wohin ste 
unstreitig durch schwimmende Eisinseln ge
kommen seyn müssen. Endlich finden ste 
stch auch in  den öden G ebirgen zwischen 
Lappland und N orwegen. P en n an t arct. 
Zool- 44-

4 ) D e r  Schw anz ist kürzer und buschiger a ls  
am gemeinen Fuchse- E r  ist auch über
haupt kleiner. P enn . arct. Zool. a. a. O . 
I h r e  Länge betragt nach G m elin 22 Z oll 
b is zum S chw änze , und dieser ist 12 Zoll 
lang,
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die Ohren sind beinahe rnnd. An den V or
derfüßen sind fünf Zehen und eben so viele 
N a g e l ,  an den Hinterfüßen aber sind nur 
vier Zehen und eben so viele N agel. B e i  
dem Männchen ist die Ruthe kaum so dick 
Wie eine Schreibfeder; die Hoden sind so 
groß wie M andelkerne, und liegen im  H aa
re so verborgen, daß man sie kaum finden 
kann. D ie  H aare, w om it der ganze Leib 
bedeckt ist, sind ungefähr zwei Zoll lang"; 
Ae sind g la tt , dicht und weich wie W olle. 
D ie  Nasenlöcher und der untere Kinnbacken 
find nicht mit Haaren versehen; die H aut 
davon scheint hervor, und ist schwarz und 
bloß an diesen Gliedmaßen.

D er  M agen, die G edärm e, die E ingew ei
de und die S am en gesäß e, sowohl beym 
M ännchen a ls  beim W eibchen, sind denen 
beim Hunde gleich. I n  der männlichen R u 
the ist auch ein Knochen, und das ganze G e
rippe gleicht dem Gerippe von einem Fuchse.

D ie  S tim m e des J sa tis  hat etw as von  
dem Gebelle des Hundes und dem B elfern  
des Fuchses an sich. D ie  K aufieute, welche 
m it Pelzwaren handeln, unterscheiden zwei 
J sa tisa rten , nämlich weiße und blaulicht 
aschgraue; von diesen halt man am meisten,

und
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und je blauer und brauner sie sind, je theu
rer sind sie. Ob sie aber gleich in der Farbe 
der H aare verschieden sind, so sind sie doch 
deswegen nicht von verschiedenen G attungen. 
Erfahrne Jager haben den Herrn G m elin  
versichert, daß unter eben demselben W urfe  
sich weiße und aschgraue junge J sa tis  fan
den z ) .  E s  ist also der eine nur ein Abfall 
von dem andern.

Norden ist das K lim a der J s a t is ;  und . 
vorzüglich halten sie sich in denen Ländern 
a u f , die am Eism eer und an den Flüssen 
liegen , die in  dasselbe fallen. S i e  lieben die 
freien O erter, und halten sich nicht in W ä l
dern auf. M an  trifft sie in  den kältesten, 
bergichtsten und kahlesten Gegenden von N o r 

wegen

F) Allam and fü h rt einen J s a tis  a n , der in 
H olland gezeigt w urde , und im W in te r 
w e iß , im S om m er blau war- ^llem L nll 
Lullon tü^^lem . IV . doll. P. L0. in  der 
N ote.

Leem erw ähnet einer S p ie la r t ,  die weiss 
w a r ,  m it schwarzen O h ren  und Füssen, 
Lapp. S .  102.; und M arten s  fand au f 
Spitzbergen einige weiße m it schwarzen 
Köpfen. Dergleichen auch P h ip s . B e rl, 
Sam m l. lX . x. Z62. O .
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w egen , Lappland, S ib ir ie n  und auch so
gar in I s la n d  an c ). I m  M arz begatten sich 
diese Thiere 6 ) ;  und da ihre Zeugungsglie
der eben so wie bei den Hunden gebildet 
find, so können sie bei der Paarung nicht 
gleich wieder von einander kommen. Ih re  
Brunst währet vierzehn Tage b is drei W o 
chen; diese Zeit über halten sie sich immer in  
der Luft a u s, nachhin aber begeben sie sich 
in  die Löcher, welche sie schon zum voraus

gegra-

6 o

e) D ie  Füchse sind wahrscheinlicher W eise 
über das E is  gegangen, und haben sich 
a u f  diese A rt in  Is la n d  eingcschlichen; 
au f dieser In se l findet m an fie in  großer 
M enge- — S ie  find nicht rö th lich t, einige 
wenige find schwarz; im Som m er find fie 
gemeiniglich grau  oder blaulicht, und im 
W in te r w eiß; in  letzterer Jah resze it ist 
ih r  Pelzw erk am besten- Hiü- dlat. ä s  I'I«- 
Isnste xar ^.näerlon, lorn . I. ^6.

V .

6) I n  G rönland  belaufen fie sich wie die H un
de , zuerst im M a r z ,  sodann wieder im 
M a i ,  und werfen im A pril und Ju n iu s  
viele Ju ngen  in ihren unterirdischen B a u 
en wie der Fuchs. kH iiien  IHnnL ßroenl, 
Pr so. TK niouoZÄinuz. ib.
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'gegraben haben. D iese Löcher, die enge und 
sehr tief sind, haben verschiedene A u sgange; 
sie halten sie reinlich, und tragen M oos hin- 
e in , damit sie ein weicheres Lager haben. 
D ie  Tragzeit dauert, wie bei den H ündin
n en , ungefähr neun W ochen; die Weibchew 
werfen mit dem A usgang des M a is  oder im  
Anfang des J u n iu s ,  und bringen gewöhn
lich sechs, sieben bis acht Junge zur W elt 6 ) .  
D ie  J s a t is , die weiß werden sollen, sind 
wenn sie geboren w erden, weiß 7 ) ,  und 
d ie , welche blaulicht aschgrau werden sollen, 
sind schwarzlicht; alle aber haben alsdann

kurze

6 r

ä) Anmerkung. H err G m elm  berichtet nach 
dey, Zeugniß der J ä g e r ,  daß diese T hie
re bisweilen zwanzig bis fü n f und zwan
zig Ju n g e  au f einmal würfen- Ic h  halte 
diesen Umstand fü r  sehr verdächtig, und 
glaube, daß die Z ah l sehr vergrößert, 
worden. V .

7) lVIinime f^ecie ä iv e i la e ; invicem  eniin  
eoeu nt, et utia^us utiius^ue coloris 
lo s Nabet: guininto coerulelcentein in
a lb am , itiäen i albain in coerulelcentein  
«um aetate tia iisn iutaii ^olle v iäens luin 
teliis- fa b r ie . k au na ßryenl. x . so.
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kurze H aare. D ie  M utter sauget und behalf 
sie fünf b is sechs Wochen in der H ö h le ; her
nach laßt sie sie herausgehen, und bringt 
ihnen ihren Fraß zu. I m  SeptembermonaL  
jsi ihr H aar schon über einen Zoll lang ; die 
J f a t i s , die weiß werden sollen , sind es dann 
schon am ganzen Leibe, außer einem lang- 
lichten S t r e i f  auf dem Rücken und einem  
Queersireif über den S ch u ltern , welche bei
de braun sind; und alsdann heißt der J fa tis  
Kreuzfuchs e )  8 ). D ieses braune Kreuz ver

schwindet

62

«) Diese Anzeige scheinet so genau zu sey n , 
daß m an glauben kann , der V ulxes ciuci- 
ßern in  G esners Icon. IAO.
und in Nzaczynski liik . XiN. ko i. xag 
2Zi. sey m it dem J f a t is  einerlei T hier.

V .

6) Diese S te lle  ist bei Brissons V ulxes cru-
ciZein, 1e R ennrä oroile. 6an is kulvus, 
orucsin ni^rLin in äorlo  Aerens. Allein
der schwedische gelbe Fuchs m it dem K reu
ze ist eine bloße S p ie la r t  des gemeinen 
Fuchses, wie Linne selbst angiebt. D e r 
bei B risson un ter dem Äreuzfuchs ange
führte  l 'e n l i e , oder Kenlee des K olbe, 
ist ein ganz anderes T h ie r, nämlich der ka- 
pische Schakal. D»
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schwindet aber vor dem W inker, und dann  
sind sie ganz w eiß , und ihr H aar ist über 
zwei Zoll lang. Gegen den MaimonaL fängt 
das H aar an auszugehen, und im  J u liu s  
hak das Aushaaren ein E nde; das P elz
werk ist daher nur im  Winker gut.

D er J sa tis  lebt von Ratzen, Hasen und 
V ö g e ln , und fängt sie mit eben so vieler List, 
a ls  der Fuchs besitzt. Er springt in s W asser, 
und streicht durch die S e e n ,  um die Nester 
der Enten und'Gänse aufzusuchen, aus w el
chen er die Eier und Jungen  auffrißt 9 ). E r

hat

6Z

9) W ie dreist diese Thiere S te lle rn  alles u n 
te r den Händen w egnahm en, und selbst 
Theile der Menschen anbissen, kann m an 
aus dessen Beschreibung von Kamtschatka 
sehen.

S elbst die härteste W interkälte der 
nördlichsten Länder ha lt sie nicht a b , a u f 
B eu te  herumzustreifen. S ie  ernähren sicü 
von jungen G än sen , von allen A rten der 
Wasservögel und ihren E ie rn , von Hasen 
und andern kleinen T h ie re n : ja  in G rö n 
land leben sie oft aus N oth  von B ee ren , 
M uscheln , oder w as das M eer sonst aus
w irft ; aber in  Nordasien und, Lappland 
ist der Lemming ihre H auptnahrung. H ier

wandern
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hat in diesen wüsten und kalten H egendes 
blos an dem V ielfraß einen F ein d , der ihm  
nachstellet und auflauert i  o ) .

D a

w andern die weißen Füchse eben so wnv 
diese Ratzen, so, daß , wenn diese voran 
ziehen, jene diesen Kolonien au f dem F u ß e  
folgen. Indessen sind diese W anderungen , 
da sie vom Lemming abhangen, unbestimmt- 
D ie  Füchse verlassen ih r V aterland  oft 
a u f  drei bis vier J a h r e ,  wahrscheinlich., 
so lange sie außerhalb desselben N ah ru n z  
finden. Um den Jen ife i herum glaubt m an , 
daß diese E m igranten nach den U fern de- 
D by ziehen. P en n an t arct. Zool. a. a. O .

Victus luiit cLÜLvera on ln iu , 1 e ^ u s ,te -  
tr u o , luAo^us, ovs. volucrlu ln , uec Noa 

uves uiäilieL iites, 6m ^6tii llu ocu s, 
iVI^tili, MVA« 6t ^ ilces vurii; ^rLStertirn 
Luteiu tulirioilon Liotici, guos e luäit , äuiTL 
Ilttoru uäount ^ io  ovis ^Lrieuclis, .'St Zucli 
«AlSlini, l^uos kulllt IUl1V6I1l1o Ägu-TM, dun» 
NLtuiL lus. LZAreäiuntur 6t Llii^iulitur.—. 
I^utuiS VLI6US iu iululus trlljicit, ^rLeler- 
tllN LeltivO^ t6lNPOI6, IllUOS Lviuiu (^UU6-
r6ns. kalirlc. I^Lun. Zroeul. I. c. D aß  kV 
Leichen ausscharre, findet man bei C ranz 
G ro n l. a- a. O . und P a lla s  Reis. Uli. 
x. 75. ' D .

j«) Linne sagt hoch yom V ielfraß: Lämittir
V ul^sm

6 4
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D a  der W o lf , F u ch s, der V ielfraß und 
hie andern Thiere, welche sich in  den nörd
lichen Ländern von Europa und Asien auf
h a llen , von der einen Erdhälfte nach der 
andern hinüber gegangen sind, und alle in  
Amerika wieder angetroffen werden; fo muß 
auch der J sa tis  sich daselbst finden, und ich 
verm uthe, daß der nordamerikanische silber- 
graue. F u ch s, w ovon C a te sb y t)  1 1 )  die

F igur

6 §

Vulxem. U n n e nat. X II. I. x . 76-
O .

k) H ik. NLt. lle O s io lin e , PLr Lütesb^. l o m .  
II. xag. 78- B -

Lanis viißiniLirus. U n n s  L^li. NAt. XIII. 
I. x. 74.

O .

D a ß  sie in  G rönland  sind, haben w ir 
schon gesehen. D ie jen igen , welche m an 
a u f den B erings- und Kupferinseln an-> 
tr iff t, sind wahrscheinlich von Asien au f 
Eisschollen herübergekommen, da S te l le r  
aus den w eiter gegen N ordam erika lie
genden In se ln  n u r schwarze und braune 
Füchse a n tra f , eben wie au f dem daneben

liegen-^
B uff, vierf. T hiere 15. B . G
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F igur geliefert h a t, w ohl eher der J sa tiS , 
a ls  ein bloßer Abfall von der FuchsarL, 
seyn möge.

liegenden Amerika. An der Hu-son-bay 
fieng Graham vom Dezember bis M arz 
über vierhundert derselben. Pennant aret. 
Zool. a. a. D .
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A n h a n g .

§ ) e r  J sa tis  unterscheidet sich vom Fuchse 
durch einen kurzen, dicken, mehr hündischen 
K ops, daran die Schnauze aber doch spitzig 
ist. D ie  Ohren sind auch kurz und rundlich,  
d as H aar dicht, weich, w ollenartig , gerade, 
am Leibe lang. D er  Schw anz soll kürzer a l -  
am  Fuchse und m it der Spitze gleichfarbig 
seyn; allein er ist, nach F ab riciu s, w ie am  
Fuchse gestaltet, nnd von der Lange des Lei
d es ; und nach G raham  ist das Ende dessel
ben an der Hudsonsbay immer schwarz, da 
es  am gewöhnlichen Fuchse dort weiß wäre. 
D ie  unten haarigen Pfoten  unterscheiden ihn  
besser a ls  die F arbe, die sehr abändert. W en n  
die jungen weißenFüchse nach einem V iertel
jahre a u f dem Rücken graugelb m it S ch w arz  
vermischt werden, nennt m an sie in R ußland  
N orn ik i; wenn sie im Septem ber b is a u f  
einen schwarzen Oueerstreifen a u f den S ch u l
tern und mitten au f dem Rücken weiß wer» 

E  « d en .
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d e n , heißen sie Kreuzfüchse oder Krestowiki; 
im November sind sie ganz w eiß , aber noch 
nicht lan ghaarig , und heißen dann U naus
gewachsene, Nedopeszi; im Dezember haben 
die Haare ihre völlige Lange, und sie wer
den Ausgewachsene, Roslopeszi genannt. I m  
folgenden M ai bekommen sie wieder nach 
den Haaren kurze H aare und die F arbe, die 
sie a ls  Norniki hatten. D ie  weißen S t e in 
füchse sollen nie grau und die grauen nie 
w eiß werden. D iese grauen sind jung schwärz
lich , behalten ihre F arbe, die aber nach und 
nach glanzender und grauer wird. V on  bei
den Farben nutzt man die F e lle , und fangt 
diese Thiere in großer Anzahl. Nach Cranz 
fangen die Grönländer sie in einer Art von  
W o lfsgru b en , die sie in Schnee vergraben, 
und mit Hering überstreuen, oder anch in  
S ch lin gen  von Fischbein über ein Loch im  
S c h n e e , worein man Stücke dieses Fisches 
gelegt hat; oder endlich in F a llen , die w ie 
ein Häuschen von S te in  gebauet sind, darin  
rin Stück Fleisch an einem Stecken gebun
den ist, welcher, wenn der Fuchs daran  
rührt, vermittelst eines R iem ens einen brei
ten S te in  vor dem Eingang fallen laßt 1 2 ) .

J a
L») Oapitur i )  in äecijn ilis Is^ Iäeis v iv u » ;

2) in läeusi« n iv is ,  guarum orikein ten-
ä icn lis
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An den Fallen werden sie sonst oft von V ie l
fraßen und Raubvögeln aufgefressen. D a  sie 
keinen so Übeln Geruch haben, so ist ihr 
Fleisch wohlschmeckender a ls  von andern 
Füchsen, ja die Grönländer sollen es dem  
Hasenfieische vorziehen.

M an  verbraucht die Felle in den Ländern 
ihres A u fen th alts, oder verkaufet sie an  
A usländer. D ie  Russen verkaufen die m ei
sten nach C h in a , und die Chineser bezahlen 
das Stück mit anderthalb b is vierthalb 
R u b e l; die bläulichten mit zwei R u b el; blaue 
E isfüchsbauche, das Stück bis sieben und 
zwanzig Kopeken; die P fo ten , das P aar  acht 
v is  zwanzig Kopeken; ganze Pelze zu fünf
zig R u b el; zusammengenähete weiße oder 
blaue Rücken, den Sack  zu zwanzig b is zwei 
und sechzig R u b el; Sacke aus genäheten

Bäuchen

äiculi»  einguntur, Hindu» irretitur, e 5c»rn 
in kunän lacu nse  huaeüturus; z) in ko- 
veis la x iä e is  a lt is ,  in HÜLS kallaci inoäo  
ä e c iä it ,  per korainen rninu» letro^ rsäi 
non valen» od ^rokunclitatein; 4) lclo^is 
«tiain o c c iä itu i, neo non jaculis L ^In- 
lid us allocinti» in intuiL ve l ^enintulL  
«um cinßentidu». I^»bric. kavü-i tzroenl 
patz- 21.
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7 v
Bauchen bis zehn R u b el; sogenannte S i -  
iracki, den Sack zu zw ölf b is acht und zwan
zig R u b el; Krestowatiki oder Kreuzfüchse, 
den Sack  zu fünfzehn R u b el; nwhrengraue 
E isfüchse, Tfchajefchnik, den Sack  fü n f b is  
neun und dreißig R ubel; N orn iki, den Sack  
zehn b is sieben und zwanzig R u b el; Säcke  
a u s weißen oder bunten Peszipfoten, acht b is  
zwanzig R ubel; Bettdecken aus Eisfüchsen 
verschiedener Art und G röß e, zw ölf b is sech
zig Rubel. P a ll. Reis. i Z / .

D e r  J s a t i s , den G r a f B uffon in seinen 
Supplem enten  anführt, und abgebildet lie
fe r t , ist nicht der rechte J s a t is ,  sondern der 
Korsak.

D e r  blaue J sa tis  ist hier nach einer pen- 
nantschen, und der weiße nach einer eige
nen Abbildung von Schrebern vorgestellet.

O .

Anhang-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



!
i

1

O

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



7»

A nh « n g.

Der virginische Fuchs i).

Echxeh. S a u g th . I s d .  92. L .

^ r a f  B uffon vermuthet im  vorigen Ab
schnitte bei der Anmerkung f ,  daß^dieser 
Greyfox des C atesby eine Abart des J sa tis  
seyn könne. D a  solches aber sehr zweifelhaft

is t ,

, )  6ie^kox. 6siesl,)e ^srol. I'ow . II. x . 7z. 
l a b .  78. ken n . 8/n o x 5. ^uaär. x . 1̂ 7° 
n . 114.

Lanis vnl^es einere». Lrill'on Husär. 
x . 1 7 4 . n. 7 .

I l ie  k o x  ok Larolin». 6 »rol.
x . i2A.

1 ?trs k ox . Lriolr. - 6 »rol. x . L2 4

Vu1,̂ e-i
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is t , so w ill ich ihn hier lieber besonders 
aufstellen. Er hat eine lange S ch n au ze, spi
tzige O hren , gestreckte B e in e , und überall 
eine weißgraue F arb e , ein wenig um die 
O hren herum ausgenom men. D er  Gestalt 
nach kömmt er. m it den inländischen Füchsen 
überein ; doch läßt sein Schw anz in der Ab
bildung am Ende dicker und haariger. Er 
lebt in V irg in ien , C arolina und ähnlichen 
nordamerikanischen Landern, nicht in  unter
irdischen B a u e n , sondern in  holen B ä u 
m e n , aus welchen man ihn mit Rauch trei
bet. An dem zahmen G eflügel thut er vielen  
S c h a d e n , und wird leicht zahm.

Herr

Vul^e» cineiau» üineiicanu-. X is!»  
p. 71.

Amerikanischer S ilberfuchs .H alle-1. ZoL.
KeUarä. Du kratr I.ouil'. II. 92.
D e r  virginische FuchS-Schreber Saugth» 

III. z 6 i. n. 10. I s lr . 92. L.
6an is ( vIiZiniLnus) cauclÄ recta, cor

pore ex ciiiereo Llbioante. R ixled. 
rnLl. ^67.

D e r  virginische Fuchs. Zim merm . geogr- 
Z ool. I I . x. 2Lo. ir. 146.

L aiiis v iiß in isn u s. 8^ü.
R i n .  i .  74. n. 16. Penn- arct. Z ool 
I« x>. ^0.
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Herr Schreber g la u b t, dass der guianische 
F u ch s, welchen Herr Fermin 2 )  anführt, 
hierher gehöre, da er dann vielleicht über 
ganz Südam erika grenge.

7 8

2) Fermin Beschreib, von S u r in a m -i. x. -r .

cxxxiv
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exxxiv.

Der Griesfuchs i).

Gchreber Saugth. iL d . 9 ,.

v ie l le ic h t  gehöret dieses Thier zu dem vor
hergehenden; allein die Abbildungen geben

eben

>) D e r  GriesfnchS. Schreber S a u g th . IH . 
x . z6o. n. 9. I s b .  92. M ü lle r N a tu r-  
syst. S u p p l. x. 29. G a tte re r vom Nutze» 
und Schaden der Thiere. I. 378- »- 21z.

lüsnis cinereo - arZenieus. Lrxlelr. iVlam»
rmal. x. ^67. Zimmcrm. II- 2§o. n. »4L.

^üsnis ( cinereo - »rßsnteus) csuäs. rects^ 
«orxors c in e r e o , collo  la-teribus kulvo. 
fin ite  8 ^k. I^Lt. X III. I. x . 7 4 . n. »A.

D e r Silberfuchs, GrieSfuchs- Pen», 
arct. §oo l. x . zo. a . 20. D .
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eben so wenig a ls  die eatesbysche Beschrei
bung dazu Anlaß. Herr Schreber hat eine 
eigene Abbildung von diesem Thiere gelie
fert, die w ir hier nebst dessen Beschreibung 
anführen.

„ D e r  S c h e ite l, H a ls  und Rücken ist 
grau , schwarz und weiß m elirt; die feinern 
H aare sind w eißgrau , die starkem hingegen 
abwechselnd schwarz und w eiß , wie die S t a 
chelthierfedern. D ie  Ohren ausw endig braun
g e lb , gegen die Spitze zu m it Schw arz m elirt. 
Um die Ohren herum und an den S e ite n  
des H alses zeigt sich ein fuchsgelber Fleck. 
K ehle, B rust und Bauch sind, w eiß; die B e i
ne ausw endig braungelb. An den vordem  
läu ft vom  von pben herunter ein sehr schma
le r ,  schwarz und weiß melirter S t r e i f ,  der 
sich unten in eine breite Schw ärze verlieret. 
An den hintern gehet inwendig ein weißer 
S t r e i f  herunter, an den sich unten ein schwärz
licher hinterwärts anschließt. D er  Schw anz  
ist braun,m it etw as Gelblichtem verm engt.Ä ie  
Größe kömmt derjenigen nicht b e i, welche 
die hiesigen Füchse haben. D a s  Vaterland  
dieses Thiers ist Nordam erika, von da die 
B ä lg e  häufig nach Europa kommen, und hier 
verarbeitet werden." Schreb.
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Herr Peiinant unterscheidet ihn auch von  
dem virginischen, und sagt: Er bewohnet 
L ouisiana, wo man ihn in H ö len , in w a l
digen Höhen in M enge antrifft. D a  er in  
M äld ern  leb t, und daher nur a u f das V ö -  
gelw ildpret ausgeh et, ohne weiter den zah
m en Thieren zu schaden, so macht man nicht 
v iel Jagd  a u f ihn. Mehr durch seine unter
irdischen B a u e , a ls  durch seine F arb e, weicht 
«r von dem vorhergehenden ab. P enn.

7 6

oxxxv.
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exxxv.

D e r  K o r s a k  i ) .

s) Hulkon 8up̂ >I. tzusär. VIII. 1 . 17. und
t») Schreb. SängtH - 1 .  9 '.. L .

^ e r  Graf von Buffon führt in seinen Sup
plementen folgenden Brief hes Herrn Co- 
linson aus London, vom Jahre 1763, an, 
worin eine Nachricht vom Korsak stehet, ob

gleich

1) Ilatis. Lulkon 8uppl. ^uaär. sä. in 12. 
A?om. V III. izo . x l. 1 7 .

Lanis (6 or52c) cLNiäa kulva, L^ice- 
«zue nigrÄ. U nne 8^ü. I^at. 12. III. 22z.

Korsaki, eine A rt kleiner Füchse. Rptschk. 
D rem bnrg. I . x. 2^2.

I l i s  Lorksc k'oL. ?«LN. 3^no^k. Husär. 
p. 1^4. 0 . ,12 .

D s?
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gleich Graf Buffon ihn unrecht Jsatis nennt. 
Hr. Cottinson schreibt: „Einer meiner Freun
de, Herr Paul Demidow 2), ein Russe, wel

cher

7 8

D e r  Korsak. «ÜLnir eoilLü. Schreber 
S a u g th . I I I .  x . ZZ9- n. 8- l a d .  91. L.

D e r  W olfshund. M ü lle rs  N atursystem . 
S u p p l. x . 28.

(üanis (( !o ila c ) caulla recta  kulva, dall 
»x ice iu e  nigra, ürx lelr. iVlaninial. x. Z66. 
». 8«

6 anis 6 or5ac. Wolfshund. Satterer vom
Nutz. u. f. tv. I . Z77. n . 212.

D e r Korsak. H ablizl. P a lla s  N . nordi
sche B eitrage. I. x. 29.

Oanis 6 or5ac. D er Lorfak. Zim m erm . 
geogr. Zool. I I .  x . 243. n. 14z.

6ani5 Lorlac. I.inne 8^Ü. nat. X III. I .  
x . 74. n. iZ.

D e r  Korfak. P en n an t a rc t. Zool. I. x .
49. N. 1Z. D .

2) D ie  schrebersche Abbildung ist auch u n te r 
den Augen des FreLH. von Demidow ge
m ach t, und dem H errn  Schreber von dem 
H e rrn  P a lla s  mitgetheilt. Zinne hatte seine 
Beschreibung ebenfalls nach einer solchen 
gemacht. H err Schreber sagt: „  D ie Farbe 
dieses Fuchses ist im S om m er hellfuchsgelb, 
im  W in te r stark mit G ra u  gemischt, m itten 
ans dem Nürkrn dunkler, am Bauche weiss.
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cher Ihre Werke bewundert, schicket Ihnen 
die Abbildung eines Thieres, welches noch

nicht

an den Füßen  röther. D ie  Augen sind m it 
einer weißlichen Einfassung umgeben; von 
ihnen lauft ein b rauner S t r e i f  nach der 
N ase zu- D ie  D h ren  haben die Farbe des 
R ückens, wie auch der S c h w an z , wel
cher jedoch am Anfange und der Sp itze  
schwärzlich ist. D ie  D h ren  sind kurz ; der 
Schw anz fast fo lang a ls der Leib. A n 
Größe^ kömmt der Korsak dem Birkfuchfe 
nicht bei.

E r  bewohnet die bergigen G egenden -e r  
S tep p e  zwischen dem Ja ik  und J r t is c h , 
wo er sich in  B auen  u n te r der E rde  
a u fh a lt, und dem Federw ild vielen S c h a 
den thut.

D en  S it te n  nach kömmt er m it dem 
Birkfuchfe überein. D ie  K irgisen jagen 
ihn  m it dem (I^alco Clir^lLvtos oder) V e r
kitten und H unden so häufig , daß sie 
jährlich allein ün die Russen vierzig b is 
fünfzig tausend S tück  B älge vertauschen, 
wovon viele in  die Türkei gehen. D ie  K ir
gisen brauchen sie im H andel und W a n 
d e l, bei K au f und Tausch fast m it G e ld - 
«nd bestimmen den P re is  ih re r W aren  
nach der Anzahl der K orfakenbälge, die 
m an dafür geben muß. Schreber S ä u g th . 
III. x. - 6 , .  L>.
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nicht beschrieben ist, und Coßac genannt 
wird. Es kömmt aus den großen Wüsten 
-er Tartarei, welche zwischen den Flüssen 
Jaik, Emba und den Quellen des Jrtisch 
liegen. Die Coßacs sind daselbst in solcher 
Menge, daß die Tartaren davon jährlich 
fünfzig tausend Balge nach Qremburg lie
fern, von da man sie nach Siberien und in 
die Türkei schicket.

Seine Länge beträgt 
von der Schnauze 
bis zum Anfange
des Schwanzes i Fuß 7 Zoll 11 Lin. 

Don der Fußsohle bis
auf den Kops 1 — 2 — F —

Non der Fußsohle bis
über die Schultern — n — —

Die Länge des Kopfs - — L — 2 —  
Die Länge der Ohren — 2 — 2 —
Abstand der Ohren - — Z — —
Länge desSchwänzes - — 1 0 — —

Die Gestalt des Kopfs, der sanfte Blick 
und das Gebelle dieses Thieres scheinet es 
dem Hunde nahe zu bringen; dessen ungeach
tet hat es den Schwanz und das sehr schöne 
und sehr sanfteFell mit dem Fuchse gemein. 
Sein Blut ist von hitziger Natur, und er ver

breitet
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breitet einen eben so üblen Geruch durch seine 
Ausdünstung als der Schakal und der Wolf-"

Graf Busson sägn Es käm mir, nach 
dieser Abbildung und noch mehr nach dieser 
kürzen Beschreibung des Herrn Demidow 
und der gmelinschen, vor , daß dieses Thier 
der von uns erwähnte Jsatis sey, und des- 
fälls habe ich sie (unter dem Titel) in Ku
pfer stechen lassen. a- a. O.

Die ausführlichere Beschreibung dieses - 
Thieres haben wir dem Herrn Hablizl zrn 
verdanken. Er sägt: Bis ich werde Gele
genheit haben/ durch verschiedentlich ange-> 
stellte und wiederholte Versuche /m Ansehung 
der Begattung des Korsaks mit dem gemei
nen Fuchs, auszumachen / in wie -fern er sich- 
mit selbigem fruchtbar begatten und fortpflan
zen könne, liefere ich hier eine so viel als 
möglich vollständige Naturgeschichte dessel
ben, aus welcher man hinlänglich ersehen 
wird, in wie fern er nach seiner äußern Ge
stalt, Haar/ Farbe und Lebensart mit dem 
gemeinen Fuchs übereinkömmt, oder sich von 
selbigem unterscheidet-

Die zwischen dem Uralfluß und dem Zr-
tisch

F

82

Buff, vierf. Thiere iz . B°
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tisch befindlichen Steppen Asiens giebt der 
Ritter Linne als das eigentliche Vaterland 
des Korsaks an; ich weiß aber aus eigener 
Erfahrung, daß er auch weiterhin nach Sü
den in den längs dem östlichen Ufer der ka- 
spischen See gelegenen Gegenden bis nach 
Astrabat hin häufig anzutreffen sey. Wie 
weit er sich diesseits des Ural nach Norden 
zu aushalt , kann ich eigentlich nicht genau 
bestimmen; mir ist nur so viel bekannt, daß 
er längs der Achtuba in der so genannten 
Zaikischen Steppe, bis nach Zarizyn hinauf, 
nicht selten gefunden werde. Nach Westen 
zu scheint das kaspifche Meer und die Wol
ga ihm zu den Grenzen seines Aufenthalts 
zu dienen; denn so viel mir bewußt ist, so 
ist er noch von niemanden in den auf der 
westlichen Seite dieser Gewässer gelegenen 
Steppen wahrgenommen worden Z).

Irr

z) H e rrP e n n a n t sagt vom Korfak- E s ist eia 
Fuchs m it ausrechten D h re n , gelblich- 
grünen Augensternen und weißer Kehle- 
S e in e  Farbe ist im S om m er hell fuchS- 
gelb , im W in te r aschgrau; die M itte  des 
Schw anzes ist g ra u , aber die W urzel und 
Spitze schwarz, und dabei dick von H aa
ren. D e r Pelz ist straffer und kurzhaari
ger a ls  beim gemeinen Fuchse. Ic h  fand

-ieff
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In den Gegenden, wo der Korsak seinen 
Aufenthalt hat, macht er sich zu seiner Woh
nung ungefähr eine Arschien tiefe, mit zwei, 
drei und auch mehrern Eingängen versehene 
Höhlen in die Erde, in welchen er sich den 
größten Theil des Tages über aufhält, und 
wider alle ihn bedrohenden Gefahren seine 
Sicherheit suchet.

Seinen

8S

diese A rt un ter den Zeichnungen des ver
storbenen H errn  T ay lo rw hite , der m ir sag
te ,  sie kamen aus N ordam erika; w ahr
scheinlich gehört diese A rt nach der Hud- 
sonsbay. — Diese Raste ist in  den gemäs
sigten hügelichten Theilen der T arta re i 
sehr häufig, vom D on  bis zum A m ur; 
allein nirgends in  waldichten Gegenden. 
S ie  grabt tief unter die Erde- 

M a n  soll sie gleichfalls längs dem Ufer 
des Jnd ig irsk  und Anadyr finden, närn- 
lich d a , wo die Hügel nackt sind. I m  übri
gen S ib irie n  ist der Korsak nu r jenseits 
des B aikals bekannt, wie auch durch 
die F elle , welche die Kirgisen und B u 
charen zum V erkauf bringen. I n  R uß
land findet er sich in den W üsten gegen 
die Krim m und Astrachan h in , wie auch 
am südlichen Ende des G ebirges U ral. 
P ennan t arct. Zool. a. a- D .

F »

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



8 4
Seinen Nahrungsgeschäften, welche in 

dem Raube allerlei Gattungen von Vögel« 
und kleinen Steppen-Thieren, vorzüglich 
aber verschiedenen Mausearten und beson
ders den Springhasen (juculus), bestehen 
sollen, gehet er hauptsächlich des Nachts 
nach, und sobald er eine Beute gemacht 
hat, bringt er ste nach seiner Höhle, und 
dasjenige, was er von selbiger nicht auf 
einmal verzehren kann, vergräbt er da
selbst in die Erde. — Da der Korsak in sol
chen Gegenden zu Hause ist, die fast alle 
einen Mangel an Wasser, wenigstens an 
frischem, haben, so scheint die weise Vorse
hung der Natur für ihn dadurch gesorgt zu 
habest, daß ste ihn gänzlich von der Plage 
des Durstes befreiet hat; denn ich halte ge
genwärtig schon üher ein halbes Jahr einen 
bei mir im Hause, und noch nie hat er das 
ihm vorgesetzte Wasser berühren wollen, 
selbst nicht einmal in den heißesten Som
mertagen.

Uiberhgupt hat er bis jetzt außer der 
Milch r och keine anderen stüßigen Speisen zrs 
sich nehmen wollen. Seine tägliche Nahrung 
besteht bis jetzt noch immer in rohen Fi- 
schen , von welchen ihm alle Gattungen von 
Stören am liebsten find. Rind-und Schaf-

sieisck
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sieisch genießt er nicht anders als gekocht; 
und ich habe es vergebens versucht, ihn durch 
den Hunger zu zwingen, sowohl das eine 
als das andere roh zu sreffen. Am begierig
sten bezeigt er sich, wenn man ihm einen 
lebendigen Vogel oder eine lebendige Maus 
vorlegt; woraus es sich also bestätiget, daß 
diese oben angeführter Maßen seine natürlich
sten Speisen seyn muffen. — Was sonst seine 
Sitten anbelangt, so verhalten sich selbige 
nach den Beobachtungen, die ich über die
selben seit einem halben Jahr anzustellen 
Gelegenheit gehabt habe, folgender Maßen.

Er ist von Natur sehr schüchtern und wild, 
so daß er sich schwerlich und vermuthlich 
wohl niemals gänzlich zahm machen läßt; 
denn schon seit einem halben Jahre habe ich 
einen bei mir in der Gefangenschaft leben
den , ungeachtet ich ihn noch ganz jung er
hielt , kaum so weit bringen können, daß er 
sich mit bloßen Händen, ohne sich zu weh
ren, angreifen läßt; allein auch dieses ver
stattet er nur demjenigen, der alle Lage um 
ihn ist, und der ihm sein Futter giebt. S s  
bald sich jemand anders ihm nähert, em
pfangt er ihn mit funkelnden Augen, die im 
Finstern ganz grün zu seyn scheinen, blecket 
mit beständigem Murren die Zähne, und

beißet,
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8 6
beißet, so viel er kann, um sich; wenn er 
aber endlich siehet, daß er gar nichts ausd- 
richten kann, so fangt er an zu zittern, 
und verrichtet auf beiderlei Art seine na
türliche Nothdurft. Am Tage ist er gemei
niglich ganz ruhig, sobald aber die Nacht 
herankömmt, wird das Verlangen nach 
der Freiheit in ihm wirksamer, und er ist 
überaus unruhig, indem er sich in einem 
fort bemühet, sich von seiner Gefangenschaft 
zu befreien. Bisweilen giebt er dann auch 
einen kläglichen Laut von sich, der dem Ge
schrei des gemeinen Fuchses sehr nahe kömmt. 
Eben des Nachts ist es auch, da er am lieb
sten seine Nahrung zn sich nimmt; denn am 
Tage thut er es nur selten. — Boi dem S i
tzen , Liegen und Schlafen nimmt er alle die 
Gestalten an, die allen den Thieren, welche 
nach dem Ritter von Linne zu dem Geschlech
te des Hundes gehören, eigen sind. Er stin
ket auch eben so stark als der Fuchs. Seiw 
Koth ist hart, und wenn er austrocknet, ist 
er weiß. Die Gesellschaft anderer Thiere ver
abscheuet er gänzlich, insbesondere fürchtet 
er sich vor dem Hunde. -— Mit seines Glei
chen verträgt er sich hingegen sehr gut; denn 
ich habe zwei, drei Korsaken in einer Kam
mer eingesperrt gehalten, und sie lebten ganz 
ruhig miteinander, so daß sie fast beständig

beisams
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beisammen lagen. — Im Laufen ist der Kor- 
sak sehr schnell und behende, so daß ihn die 
besten Jagdhunde kaum einholen sollen, und 
während demselben tragt er beständig den 
Schwanz gerade ausgestreckt. — Seine Be
gattungszeit ist vermuthlich in den letzten 
Wintermonaten; denn im April findet man 
schon seine Jungen in den Holen, deren 
Anzahl verschiedentlich seyn soll; manchmal 
trifft man ihrer drei, und manchmal auch 
fünf an.

Der Korsak verändert auch, so wie der 
Wolf und der Fuchs es in den nördlichen 
Gegenden zu thun pflegen, im Winter die 
Farbe seiner Haare, indem er an den mei
sten Theilen seines Leibes die gelbe mit der 
grauen verwechselt. Je weiter er sich nach 
Norden aufhält, je stärker geschiehet diese 
Veränderung. Ich habe solche Winterfelle 
aus der jaikischen Steppe gesehen, die außer 
den Füßen ganz grauweiß waren. In den 
südlichen Gegenden hingegen werden nur die 
Haare seines Rückens an ihren Spitzen weiß, 
mit Beibehaltung übrigens ihrer gewöhnli
chen gelben Farbe. Die Meinung des sel. 
Gmelins, als wenn die Veränderung, wel
che einige vierfüßige Thiere und Vögel in 
Ansehung ihrer Farben in den nördlichen

Gegen
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Gegenden iM Winter leiden, von dem Man
gel der Nahrung herrühre , lqßt sich durch 
eine Wahrnehmung, die ich bei den Korja
ken angestellt habe, wohl-beinahe,in Zwei
fel fetzen; denn ungeachtet der bei mir le
bende jederzeit einen Uiberfluß an Nahrungs
mitteln hatte, so wurde er doch , so bald der 
Winter herqnnahete, eben so grau, wie 
es mit denen seiner Art zu geschehen pfleget, 
welche in der Wildniß leben; und ich glau
be daher, daß das Grau-und Meißwerden 
der Haare bei den Thieren, und der Federn 
bei den Vögeln, noch zu den noch zu erfor
schenden Geheimnissen der N-aNr gehöre,

Die Kirgisen, KarakMaiken, Truchme- 
nen und noch einige andere diesseits des Ural 
in den Steppen sich aufhaltenden nomadischen 
Tarkarn sind diejenigen Völker, welche sich 
hauptsächlich mit dem Fange der Korsakcn 
abgeben, indem sie mit den Balgen dersel
ben einen starken Handel treiben. Aus der 
oremburgischen Topographie ist es bekannt, 
daß aste Jahre 40 bis Loyoo derselben nach 
Oremburg und Trolykaja-Krepost gebracht, 
und dort an Russen gegen andere Waaren 
vertauscht werden. Die Schiffe, die von 
Astrachan nach Mangischlack und Tjukkara- 
chan des Handels wegen gehen, bringen auch

alle
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alle Jahre eine beträchtliche Anzahl dersel
ben mit sich. Die Art und Weise, nach wel
cher eben benannte Völker sich -er Korjaken 
bemächtigen, ist verschieden. -Sie fangen ste 
entweder mit Fallen,, oder,sie jagen sie mit 
Hunden, oder sie gewinnen sie auch noch auf 
-eine ganz besondere Art: sie machen näm
lich bei dem einen Eingang in die Höhle, 
in welcher sie einen Korsaken vermuthen, 
ein Feuer an, und suchen durch die Bewe
gung der Luft den Rauch in dieselbe hinein
zutreiben, wodurch der Korsak geuöthiget 
wird, durch einen andern Ausgang selbige 
zu verlassen, und sich in die Hände seiner 
Feinde zu überliefern.

Da die Beschreibung, welche der Herr 
Ritter von Linne von dem Korsak bekannt 
gemacht hat , ziemlich mangelhaft und nicht 
durchgängig richtig zu seyn scheint, so thei
le ich nachstehende vollständigere, die ich nach 
drei verschiedenen Individuen zu verfertigen 
Gelegenheit gehabt habe, hier mit.

Es ist unstreitig, daß der Korsak in An
sehung seiner ganzen äußern Gestalt mit dem 
Fuchse übereinkömmt, nur durch die viel ge
ringere Größe unterscheidet er sich sehr merk
lich von demselben, wie es aus der unten

nachfol-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



nachfolgenden Ausmessung aller seiner Thei
le deutlich zu ersehen seyn wird. — Sein 
Kopf ist eben mit einer so verlängerten und 
spitzigen Schnauze versehen, wie sie der Fuchs 
hat. Die Zähne verhalten sich durchgängig 
so wie bei den andern Arten des Hunde
geschlechts. Die obere Lefze ist stumpf, han
get über die untere herunter, und ist vorn 
auf beiden Seiten mit vier oder fünf Rei
hen langer, schwarzer, nach dem Kopf zu- 
rückgekrümmter, steifer Varthaare besetzt, 
welche aus kleinen warzigen Erhöhungen her
ausgehen, und von denen die längsten drei 
Zoll betragen mögen. An den Backen be
merket man auch auf jeder Seite fünf 
dergleichen Borsten. — Die untere Lefze ist 
auf den Seiten durch die obere bedeckt, und 
mit ganz kurzen weichen Haaren besetzt. — 
An dem Gaumen der obern Kinnlade sind 
acht ziemlich breite, in die Lueere laufende 
Furchen befindlich. — Die Zunge ist zart, 
einfarbig , stumpf, glatt, hat nach ihret Län
ge hin eine Rinne, und zieht sich in so vie
le Falten zusammen, als es Queerfurchen 
an dem Gaumen der obern Kinnlade giebt. — 
Die Nase ist ein wenig weiter voraus als 
die Lippen, stumpf, glatt, schwarz gefärbt 
und fast immer naß. — Die Nasenlöcher 
sind rund, und haben außerhalb eine Ver

tiefung
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tiefung in Form eines halben Mondes. — 
Die Augen liegen tief im Kopfe. Der Stern 
derselben ist schwarz, und der Ring um sol
chen graulichgelb. Einige steife, schwarze 
Borsten, die an dem obern Augenliede ge
gen den innern Winkel hin befindlich sind, 
vertreten die Stelle der Augenwimmern.
Die Ohren stehen aufrecht, sind in Betracht 
des Kopfes ziemlich kurz, stumpf, herzför
mig, an ihrer äußern Grundlage zweifach 
gespalten, und inwendig mit langen, wei
chen, weißgefärbten Haaren bewachsen; von 
außen aber gleichen sie in Ansehung ihrer 
Farbe dem Rücken.

Die Haare, welche den Kopf bedecken, 
sind, ausgenommen diejenigen, die von den 
Ohren längs den Backen herunter laufen, 
in Betracht der übrigen, welche den Rumpf 
bekleiden, viel kürzer. Die obere Kinnlade 
ist an ihrem Rande rund umher schneeweiß, 
Der Zwischenraum zwischen der Nase und 
den Augen ist schwärzlich, und die Backen 
und der Umfang der Augen sind weiß, mit 
Untermifchung einiger schwarzen Haare. — 
Die Stirne, der Scheitel, der obere Hals 
und der ganze Rücken sind gleichfarbig; die 
Haare nämlich, welche diese Theile bede
cken, sind an ihrer Grundlage dunkelgrau,

in
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in der Mitte gelbroch, und an ihren Spitzen 
weißlich. Im Sommer sind sie, so wie alle 
übrigen des ganzen Leibes, viel kürzer als 
im Winter. — Die Seiten des Halses und 
Hes Bauches, wie auch die Schulterblätter 
und die Lenden, sind blaßgelb: denn die 
Grundlage ihrer Haare ist weiß, und nicht 
dunkelgrau. — Die untere Kinnlade und 
die Kehle sind schneeweiß; der ganze übrige 
untere Leib sammt der Gegend des Afters 
ist bei den Jungen auch weiß, bei den M  
ten aber hellgelb. —'

Der Schwanz reichet, wenn man ihn 
über den Rücken zurückbieget, bis auf die 
Schultern hin, ist cylindrisch , und besteht 
aus langen, dicht an einander stehenden Haa
ren, die sich etwas harter anfühlen, als die 
übrigen seines Felles, welche sehr weich sind. 
Von Unten ist er gänzlich dem Unterleibe 
gleich gefärbt, von oben aber gleicht er nur 
bei dem Austritte aus dem Körper, in An
sehung seiner Farbe, dem Rücken; er be
kömmt hierauf gleich am Rücken einen glän
zenden schwarzen Flecken, und dann wird 
er graugelblich mit Beimischung hin und 
wieder der schwarzen Farbe. Seine Spitze 
ist ans lauter solchen Haaren zusammenge
setzt, die über die Hälfte kohlschwarz sind.

D ie
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Die Füße find von außen, recht hell gelb
roth, und von innen dem Unterleibe gleich 
gefärbt. Die vordern bestehen aus fünf Ze.- 
hen, deren zwei mittlere gleich und viel län
ger find, als die. andern, welche wiederum 
eine gleiche Größe unter sich haben. Die 
große Zehe stehet an der innern Seite der 
Fußwurzel in einer Entfernung von. einem 
Zoll von den übrigen ab, und ist kurz.— 
Die Hinterfüße haben nur vier Lehen, wel
che alle, so wie die an den vordern, mit 
sehr krummen und scharfen , schwarzen Klau
en versehen sind.

Der Hodenbeutel und dik Mrhaut, wel
che ziemlich vorausgehet, sind.mit langen, 
weichen Haaren ganz bewachsen.

Das Weibchen des Korsaks ist von dem 
Männchen äußerlich in nichts, als -urch sei
ne geringere Größe, unterschieden.

Nachstehende Ausmessung ist nach einem 
Männchen verfertigt werden.

Ausmef-
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A u s m e s s u n g .

Die Länge -eS ganzen Körpers, von der Spi
tze der Schnauze bis zum Anfange des 
Schwanzes gemessen, i Fuß 7 Zoll Z Lin°

Die Lange des Kopfes 
von dem Scheitel 
bis zur Spitze der 
Schnauze >

Die Länge des Halses 
Länge des Schwanzes 
Die Länge der Ohren 
Abstand derselben von 

einander
Abstand derselben von 

den Augen
Abstand der Augen von 

einander
Abstand der Augen von 

den Nasenlöchern 
Abstand zwischen den 

Nasenlöchern 
Umfang des Kopfes 

über die Stirn ge
messen

Umfang unter den Au
gen

Der Umfang über der 
Schnauze

—  4 —  4 .  —
---  10  ---  /  ---
—  2 —  Z —

—  i  —  8 —

—  r —  8 —

—  i —  L —

—  2 —  2 —

8 —  2 —

4 —  L —

- -  Z —  6 — 
Umfang
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Umfang des Halses 6 Zoll. - Lin.
Umfang des Leibes i o — 7 —
Umfang des Schwanzes bei 

seinem Austritte aus dem 
Leibe 4 —  -> — >

Umfang des Schwanzes in
seiner Mitte 4 — 7 —.

Umfang des Schwanzes an
seinem Ende z — 2 —>

Länge des Vorderfußes 8 — 7 —-
Länge des Hinterfußes ro — 7 —>
Lange der zwei mittlern Ze

hen sammt ihren Klauen 
an den Vorderfüßen i — 7 —

Lange der zwei Seitenzehen i — - —
Die Lange der großen Zehen

sammt ihren Klauen - — 6 —
Lange der zwei mittlern Ze

hen sammt ihren Klauen 
an den Hinterfüßen 1 — z —

Die Lange der zwei Seiten
zehen amden Hinterfüßen L — - —

Hablizl Pall. Nord. Beitr. I. a. a. O.

9S

OXXXVI.
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cxxxvi.

Der Jerda i).

Ävik. §vxx1< <)uL«1r. Läir. in 12. I 'o m . VIII« 
t. 20.

( 8 r a f  B uffon  beschreibt ein Thier in sei
nen S u pp lem en ten , welches zwar noch nicht 
genug bekannt ist, um eS mit Gewißheit

unter

») V ul^es ininirnus TnarenLs. ZlriöläeiirNNi! 
Kontzl. Vytensir. ktsnäl. 1777. x.
26z. i n , .  V I. Schweb- Abh. B . Z9- x . 
248- tsk. 6.

A nim al anonym e. Luikon 8up^>I. ^uaär« 
eä. in L2. I'om . V III. 24z. >̂1. 20.

D er Zerda. Lanis (2eräL) x^AMLLus,
Lurieulrs MLximiSj cÄliäx xitenuat»^ Äxi-

ev
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> 9 7
unter eine bekannte Gattung bringen zu kön
nen. Da es aber von den Herren Zimmer- 
mann und Gmelin unter der Linneifcheu Hun
degattung aufgenommen ist̂  so will ich eS 
hier auch folgen lassen.

Graf von Buffon sagt: Wir liefern hier 
(t. 20.) die Abbildung eines neuen, das ist, 
allen Naturforschern unbekannten Thieres, 
welches der Herr Ritter Bruin abgezeichnet 
und mir zu kopiren erlaubt hat.

Es hat dies Thier, dessen Namen wir 
nicht wissen, und welches wir daher in Er
wartung, daß ihm von andern ein besserer 
gegeben werden wird, das anonymifche 
nennen wollen, einiges Aehnliche mit dem 
Hasen und auch mit dem Eichhorn. Man le
se hiervon folgende schriftliche Nachricht des 

 ̂ Herrn Bruin an mich:

Man trifft in Lybien, mitten in einem 
See, der sonsten Pallas Kritonides benannt

wurde,

»s nigra. Zimmermann geogr. Zool. H. x.
247. n. 141.

Zerda. Sparrmann Reife nach dem Vor
gebirge der guten Hoffn. x . 48- L-

T>.
Buff- vierf. Thiere B . G
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9 8
wurde, ein sehr sonderbares Thier an, 9 
bis 10 Zoll lang , mit Ohren, die halb so 
lang als der Leib und verhaltnißmaßig breit 
sind, welches sich sonst bei keinem andern 
vierfüßigen Thiere findet, außer bei der Fle
dermaus mit langen Ohren. Es hat eine 
Schnauze fast wie der Fuchs, und doch 
scheint es sonst dem Eichhorn gleich; cs lebt 
ans den Palmenbaumen, und hat kurze 
Nagel, die es einziehen kann. Es ist ein sehr 
niedliches Thier, von weißer, ein wenig mit 
Grau und Hellgelb vermischter Farbe. Seine 
Ohren sind inwendig blos in der Mitte kahl, 
übrigens aber mit kleinen gelbbraunlichen 
Haaren und inwendig mit großen weißen be
kleidet. Die Spitze der Schnauze ist schwarz, 
der Schweif gelb und am Ende schwarz; 
sonst zwar lang genug, aber der Gestalt nach 
von dem Eichhorn sehr verschieden. Sein 
Haar sowohl am Leibe als auch am Schweife 
ist sehr sanft anzufühlen. Luik. 8upp1. a. a. O.

Herr Kommerzienrath Skiöldebrand giebt 
folgende ausführlichere Nachricht von die
sem Thier unter dem Namen eines kleinen 
seltenen Thieres aus Afrika, das zum Fuchs
geschlecht gehört:

„ Dieses kleine Thier 6. daselbst in
Lebens«
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Lebensgröße vorgestellet), welches von den 
Mohren Zerda genannt wird, hat seinen 
Aufenthalt in der großen Sandwüste Saa
ra, die ganz Afrika an der andern Seite 
des Berges Atlas durchstreicht. Es ist auch 
da so selten und in seiner Flücht so schnell, 
daß ich wahrend meines Aufenthalts in Al
gier, aller Versprechungen, die ich den Moh
ren that, ungeachtet, es nie mehr als ein 
einzigesmal zu sehen bekam, da es von un
gefähr in seinem Bau war gefangen worden, 
der eine kleine Höle unten im Sand zu 
seyn pflegt, und in einem Käfich nach Algier 
geführt ward, wo es mehr Wochen lebte, Brod, 
gekochtes Fleisch und so was genoß; aber in 
der Wüste soll es von kleinem Raube, als 
Heuschrecken und anderen Insekten, leben.

Cs saß oft in der Stellung, die die Zeich
nung weiset, es bellte wie ein kleiner Hund> 
aber ganz fein, besonders gegen die Nacht, 
nahm sich die Nahrung, die man ihm gab 
in Gegenwart von Leuten; doch sah matt 
es nicht spielen oder lustig seyn, vermuth
lich, weil es über seine Gefangenschaft be
trübt war. Sonst war es sehr aufmerksam 
und wachsam, und in seinen Bewegungen so 
flüchtig, daß es schwerlich konnte gehalten 
werden, selbst im Käfiche; doch versuchte man
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1 0 V

es nicht mit Eifer, um es nicht zu beschä
digen, oder von seinen scharfen Zahnen ge
bissen zu werden. Man hoffte, es lange be
halten zu können, da es sich immer mehr 
und mehr zufrieden zu geben schien, oder 
auch, wenn es im Bauer stürbe, Gelegen
heit zu haben, seine Zahne, Klauen, Ge
schlecht u. s. w. zu untersuchen; es hatte sich 
aber in einer Nacht »«vermuthet durch sein 
Gefängniß genagt, und war nicht wieder 
zu finden, ob gleich das Haus, wie in Al
gier gewöhnlich ist, rundherum bebaut war, 
und man genau nachsuchte; vermuthlich hat 
es seine Ausflucht die Treppe hinauf aufs 
Dach und von da nach andern Hausern 
gefunden.

Ob man also gleich von einem solchen 
seltenen Thiere keine vollständige, naturgemä
ße Beschreibung geben kann, so verdient doch 
wohl seine Gestalt, und das Wenige, was 
man von seiner Lebensart hat wahrnehmen 
können, desto mehr bekannt zu werden, da 
man cs noch nie beschrieben hat, noch viel 
weniger abgebildet, so viel ich auf fleißiges 
Nachsuchen habe finden können. 1 e ^erclea, 
welches Doktor Shaw erwähnet, ist ganz 
ein anderes Thier.

Mein
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Mein Thier sicht sehr hübsch aus, und hat 
saubere Haar ;̂ die Farbe ist eine Mischung von 
couleur puilleund ventre 6e kicke. 
Besonders ist es durch seine schönen schwarzen 
Augen angenehm, und die langen, rofenroth 
abwechselnden Ohren, um welche sich kein 
Merkmal eines Ohrenlochcs zeigt; ein Man
gel, der ohne Zweifel durch eine tiefliegen
de Ohrenhaut ersetzt wird. Die Vorsicht woll
te vielleicht einem Thiere, das zu graben 
und unten im trocknen Sande zu wohnen 
bestimmt war, keine tiefen Ohrenlöcher ge
ben , die oft mit Sande waren erfüllt und 
beschweret worden. Die Füße waren wie bei 
einem kleinen Hnnde oder Fuchse, auch die 
Zahne, so viel man sehen konnte.

Da aber dieser letzte Umstand nicht mit 
Gewißheit ist wahrgenommen worden, und 
das Gattungszeichen nicht ganz sicher nach 
Herrn Linne's Methode kann bestimmt wer
den, so gebe ich ihm keinen eigentlichen ge
nerischen Namen, und nenne es wegen sei
ner großen Aehnlichkeit mit dem Fuchse, 
Vu1p68 Minimum 833ten8i8, da es in der 
Wüste Saara lebt, und gewiß das kleinste 
unter allen zum Fuchsgeschlechte gehörigen 
ist." Abhandl. der k. schwedisch. Akad. der 
M - 1 7 7 7 .  B .  ZA. p . 2 4 3 .  I s k .  6 .

Herr
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r o s

Herr Bruce hat, nach der Versicherung 
des Herrn Sparrmann, von einerlei Ma
ler einerlei Thier, nämlich das zu Algier, 
so wie Herr Skiöldebrand, abbilden lassen, 
welches man auch aus der Zeichnung sie
het, die ich desfalls nicht beide hierher ge- 
setzet habe.

Anhang
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A n h a n g

von Thieren, die zur Hundegat- 
tung gerechnet werden.

,)  Ä er  surinamische Fuchs ( Lam8
1 ?Il0 U8 )  r ) .

Die Benennung und Beschreibung dieses 
Thiers hat man dem Ritter von Linne zu

danken.

r) 6an!s H ious. I.inns 8^ü. nst. XII. I.
62. n. XIII. I. P. 7».

I k e  8urinarn Oog. kenn. L^noxk. ^nnär. 
160. n. 117.

D er surinamische Fuchs. M üller Linn« 
S yst. I. x. 22g.

D er surinamische Fuchs. Schreb. S au g-  
thiere III. x. Z71. n. 14.

Lanis Ckkvu«) csuäs äeüsxL laev!,
eorxoro
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danken. Demselben zu Folge unterscheidet er 
sich von den übrigen Arten der HundegaL- 
tung dadurch: daß der Schwanz unterwärts 
gebogen und glatt, und der Körper oben
auf grau, unten weiß ist. Er ist so groß, 
als eine große Katze; die Ohren sind gleich
farbig, aufgerichtet; über den Augen, auf 
den Backen und unter der Kehle stehen War
zen ; die Zunge ist an den Seiten faserig; 
an den Vorderfüßen sind fünf und an den 
Hinteraßen vier Zehen, und er hält sich in 
Surinam auf.

2) Der Karagan ( 0 uni8 XaraZan), 
Steppenfuchs 2).̂

D iese

corpore 5ulip,iileo, lulrtui albo. Lrxleir. 
p. F74. n. 14.

D er surinamische Fuchs. Zimmermann 
geogr. Zool- II- x . 2^1. n. ,47.

O-

«) Karagan (Schw arzohr). P allas Reise I.
x. 199.

Steppenfüchse (K aragan). P a llas R ei
se I. x . 2Z4.

D er Karagan. Schreber Sau gth . IH° 
x- ZZ9- n. 7.

(LaragLn) rects, eorxoro
xriteo. Lrxleb. iVlarnrnal. z66. n. 7.

Der
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Dieses Thier ist, nach des Herrn Pallas 
Beschreibung, grau und beinahe von der 
Farbe des Wolfs. Es halt sich auf den kal
mückischen und kirgisischen Steppen auf, und 
ist ein Handelsartikel der Kirgisen.

Z) Der Fuchs auf den Falklands-Jnseln. 
Hawkesworth. Samml. o. Reis. I. S . 49. 
Pernetty Reis. S .  248. Beitr. zur Völker- 
und Landerk. I. S . 163.

Wenn wir die nach dem linneischen S y 
steme geordneten Arten der Hundegattung 
nochmals durchgehen, so finden wir sie hier
in dem buffonschen Werke unter folgenden 
Namen angeführt:

r) Oanis fumiliclri'Z. Der Hund, mit vie
len Abarten. Buffon Vierf. in 8-Thl. 2 . 
S .  8 8 .

r) 0 . I.U PU 8. D er  W olf. B u ff. IV. S. 
L y . und Anhang. B u ff. XIV.

2 )  0 .

D er Karagan. Zimmerm. geogr. Zool. 
II . x . 24z. n. 142.

(I^arag an ) eauä» re c ts , eorxors 
x iile o , suriculis niZri«. 1-iQHS 8^k. »Lt. 
X ^ Il. I. x . 74. n. 14.
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Z) 0 . mexic3NU8. Mexikanischer Wolf, 
wird noch von Buffon unten beschrieben.

4) 0 . Surinamischer Fuchs. Buff.
XIV.

§) L. H^LenL. Die Hyäne. Büff. VI. 
S -  Z 2 0 .

6) L. Lrocuta. Gefleckte Hyäne. Buff. 
VI. S . ZZ9.

7) 0 . uureu8. Der Schakal. Buff. XIV-

8) 0 . me5omeIs8.Kapischer Schakal. Buff»
XIV.

9) L. I^cson. Der schwarze Fuchs und 
schwarze Wolf. Buff. IV. S . 76. r i ẑ  
VI- S . Z /O .

10) L. Vu1pe§. Der Fuchs. Buss. IV. 
S . 97. und Anhang XIV.

1 r) L. ^lopex. Kohlenfuchs. Buff. IV.
S. H Z .

12) 0 . Oorlsc. Der Korsak. Buff. XIV.

»3) 0 . Xargsan. Der Karagan. Buff.
X IV
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?4) 0 . ci'nereo «rr§enteu8. Griesfuchs. 

Buss. XIV.

iF) L. vir§iniÄNU8- Virginifcher Fuchs. 
Buss XIV.

16) 0 . I>§opu8. Jsatis. Buss XIV. 

i / )  0 . Leräo. Der Zerda. Buss XIV.

Als unbekannte Arten führt Herr Zirn- 
mermamr noch an:

r) DenMebbia (des Kolbe. Vorgeb. 1L2).

s) Jmpumpes, oder wilde Hunde von So- 
fola. ?ure1i. kilZr. II. S . i^4L-

Z) Alko. Buss

4) Michuakanens. kernuncl. X. Xisp. 7. 

Techichi. Bankr. Gniana. 84-

6) Coyotl. kernanä. X. Xifp. S . 4.

7) Krupera, Krabedego. Lurrere kr. eĉ .
1 4 9 - k e r m .

8) Wolfsfuchs der Malouinen. LouArlin- 
vüle. Voy. kar. 71. S. 6^.

9 )  W o lf
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9) Wolf von Neuholland. Oooks.
Zimmerm. geogr. Zool. II.S.2F i —2LL.

Vielleicht werden die Anhänge vom Hun
de, Wolfe und Fuchse aus Buffons Sup
plementen u. a. hier am besten eingeschaltet, 
da sie bei den Abschnitten von diesen Thie
ren nicht mehr angebracht werden konnten, 
und Graf Buffon sich doch auf diese be
ziehet.

Anhange
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A n h ä n g e

zu den Abschnitten vom Hunde i ) ,  
vom Wolfe und Fuchse 2).

(8raf von Buffon sagt in seinen Supple
menten :

„ Herr von Mally, Mitglied der Akade
mie zu Dijon, der durch seine viele schöne 
Werke bekannt genug ist, hat mir Nach
richt von einer Thatsache gegeben, die ihre 
Stelle in der Naturgeschichte des Hundes 
verdient. Ich liefere hier den Auszug seines

Briefs,

,) Erster Band, x. 309. deutsch. Th. II.x.89°

2) Zweiter B a u d , 9. i8§. und x. 20z. deutsch. 
Th- IV. x. 59. und -7 .
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Briefs, den er vom 6. Oktober 1772 
über diesen Gegenstand geschrieben hat:"

„Der Pfarrer zu Norges, nahe bei Di
jon, hat eine Hündin, bei der, ungeachtet 
sie nie trächtig gewesen ist. Noch geworfen 
Hat, sich alle Kennzeichen dieses gedoppelten 
Zustandes finden. Sie wird ungefähr um 
eben diese Zeit, wie die übrigen Thiere ihrer 
Art,läufisch, doch mit dem Unterschiede, daß 
sie keinen Hund zuläßt, noch je von einem 
empfangen hat. Nach Verlauf der gewöhn
lichen Zeit ihres Tragens Men die Zitzen 
sich eben so wie zur Geburtszeit an. Dies 
geschieht, wenn man auch nicht auf irgend 
eine Art durch Streichen die Milch ablockt, 
wie man bisweilen bei anderen Milch, oder 
doch eine sehr ähnliche Substanz, durch an
haltendes Streichen der Zitzen bekömmt.

Hier geschah dergleichen gar nicht, son
dern alles gehet den Gang der Natur, und 
die Milch scheinet ihrem Wesen nach sehr 
gut zu seyn, da diese Hündin schon einige ihr 
unterlegten Hunde aufgesäuget hat, für wel
che sie die zärtlichste Liebe, Sorgfalt und 
Achtsamkeit einer leiblichen Mutter blicken 
laßt. Da sie sich eben jetzt in diesem Zu
stande befindet, so habe ich nur die Ehre

Ihnen
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Ihnen zu berichten, was ich mit eigenen 
Augen sehe. Noch auffallender ist dies viel
leicht, daß eben diese Hündin vor zwei oder 
drei Jahren zwei Katzen großsäugete, deren 
eine die Natur ihrer Säugemutter sich so 
zu eigen machte, daß sie ihr in Absicht der 
Stimme überaus gleich kam; denn diese 
war, wie man nach einiger Zeit bemerkte, 
dem Hundegebelle ähnlicher, als dem Ge- 
maue einer Katze."

Fände sich bei den weiblichen vierfüßigen 
Thieren es häufiger, daß die Milch bei ih
nen, ohne sich begattet und empfangen zu 
haben, erzeuget würde: so würden sie da
durch den weiblichen Vögeln noch ähnlicher, 
welche Eier ohne Zuthun des Männchens 
legen.

A b artu n gcn  der Hunde.

In diesen letztem Jahren war auf der 
Messe zu St. Germain ein siberischer Hund, 
-er uns merklich genug von dem, der im 
Kupfer *) abgebildet ist, unterschieden zu

seyn

Erster Band XV. Kupfert. x , 372. B u ff
Biers- II p. »66. r. 2 .̂ k, ».
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seyn schien, um eine kurze Beschreibung da
von uns aufzubehalten. Sein Haar das ihn 
bedeckte, war weit länger, und gicng bei
nahe bis auf die Erde herab. Auf den er
sten Anblick glich er einem großen Bologne
ser; doch hatte er gerade und zugleich viel 
größere Ohren. Er war ganz weiß, zwan
zig und ein halb Zoll von der Spitze dev 
Schnauze an bis zum Ende des Leibes 
lang, seine Höhe, bei den Hinterfüßen ge
messen, betrug eilfZoll neun Linien, bei den 
Vorderfüßett aber drei Linien. Das Auge iss 
kastanienbraun, die Spitze der Schnauze 
schwärzlich, wie der ganze Rand der Na
senlöcher und des aufgesperrten Rachens. 
Die Ohren, die er stets gerade tragt, sind 
stark mit Haaren besetzt, welche inwendig 
weißgelblich, auf dem Rande und den Spi
tzen der Ohren rothfahl sind. Die langen 
Kopfhaare bedecken zum Theil die Augen, 
und reichen bis auf die Nase. So sind 
Zehen und Nägel mit langen Fußhaaren, 
die denen am Leibe gleich kommen, bedeckt ; 
auch der Schwanz, der wie bei dem Wolfs
hunde nach oben gebogen ist, wird von her
abhangenden sieben bis acht Zoll langen 
Haaren bedeckt. Dies ist gewiß der am be
sten bekleidete und bepelzte Hund von allen, 
die wir bisher kennen.

Einige
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Einige andere durch Russen rm Jahr 

L/^9 nach Paris gebrachte Hunde, die 
man für flberische ausgab, waren von 
ganz anderer Raße, als der vorhergehende. 
An Größe kamen sie ihnen gleich - der Hund 
sowohl als die Hündin - die ungefähr so 
groß als sin mittelmäßiger Hase waren. 
Sie hatten eine spitzige Nase- halb gerade, 
ein wenig in der Mitte umgebogene Ohren. 
Sie waren nicht voll so rank wie ein Hase, 
so ziemlich rund vom Bauche. Der ziemlich 
starke - am Ende aber abgestumpfte Schweif 
mochte acht bis neun Zoll lang seyn. Sie 
waren schwarz ohne alles weiße Haar - aus
ser daß die Hündin einen greisen Büschel 
mitten vor dem Kopfe- und der Hund eben 
solchen am Ende des Schweifes trug. Sie 
waren auf die lästigste Art schmeichelhaft. 
Und zugleich von so gieriger Gefräßigkeit, 
daß man sie nicht sättigen konnte. Sie hiel
ten sich unleidlich schmutzig- spüreten stets 
herum- ihren Hunger zu stillen. Die Füße 
waren weder zu stark noch zu behende- ihre 
großen Pfoten hingegen- deren Zehen durch 
eine kleine Haut mit einander verbunden sind, 
waren platt und sehr breit. Sie hatten eine 
sehr starke Stimme- keinen Hang zumBeif- 
fett, sondern sehr schmeichelhaft gegen je

dermann
HRuff, vierf. Thiere iL. B .
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-ermann, wobei ihre Freude über alles 
geht 3). Der angeführten Nachricht zu Folge, 
scheinen diese sogenannten siberischen Hunde 
mehr zu der Raße zu gehören, welche ich 
isländische genannt habe. An der in Ku
pfer gestochenen Abbildung *) nimmt man 
sehr viele Merkmale wahr, die den in der 
vorigen Beschreibung angegebenen völlig 
gleich sind. ^

Ich habe (schreibt mzr Herr Colinson) 
die siberischen Hunde kennen gelernt. Die, 
welche Schlitten und Karren ziehn, sind 
von mittlerer Größe, einer spitzigen Na
se , geraden und langen Ohren , und ei
nem zurückgebogenem Schweife. Einige glei
chen den Wölfen, ändere den Füchsen, wie 
es denn völlig gewiß ist, daß diese siberischen 
Hunde sich mit beiden paarett. Wie ich sehe 
(fahrt Herr Colinson fort), sollen sie nach 
ihren Erfahrungen, wenn sie eingeschränkt 
sind, sich nicht begatten; aber in der Frei

heit

») Auszug eines B riefes des Herrn Pasumott, 
M itglied der Akademie Zu D ijon , an de» 
Herrn von Buffon vorn r. M arz. »775- 
, V .

*) Erster Band XV. Kupfcrt. S e ite  I72. B u ff  
Biers. H . x . »67. t. «z. k, 2.
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heit thun sie es, welches ich selbst in Eng
land von einem Hunde und einer Wölfin ge
sehen habe. Obgleich ich für die Vermischung 
der Hunde und Füchse keinen Augenzeugen 
habe, so laßt doch der Wurf, den ich von 
einer Hündin gesehen, die frei im Walde leb
te, mich nicht daran zweifeln, daß sie sich mit 
einem Fuchse gepaaret habe. Auch ist diese 
Art der Bastarde einigen Landleulen nicht un
bekannt, welche sie Fuchshunde nennen b).

Die meisten grönländischen Hunde sind 
weiß; doch finden sich auch schwarze und dick
haarige unter ihnen. Sie heulen und grun
zen mehr, als sie bellen, sind dabei dumm, 
und zu keiner Art der Jagd zu gebrauchen. 
Man spannet sie zu vier bis sechs vor den 
Schlitten; auch brauchen die Grönländer 
ihr Fleisch zum Essen, und die Felle zum 
Kleiden c).

Die

K) B rief des älteren Herrn Colinson an den 
Herrn v. B uffon , äär. I-vüä. 9. Febr- 
»764. D-

») Allgemeine Geschichte der R eisen, X IX . 
B and , S e ite  D .

H -
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Die Hunde von Kamtschatka sind stark, 
-umm und halb wild wie ihre Herren, der 
Farbe nach gewöhnlich weiß oder schwarz, 
aber weit hurtiger und lebhafter als unsere 
Hunde. Sie fressen viel Fische, und wer
den zum Schlittenziehen gebraucht. Man läßt 
sie den Sommer über frei herumlaufen, und 
sucht sie dann im Oktobermonat wieder 
zusammen, um sie vor den Schlitten zu 
spannen. Im Winter füttert man sie mit 
einer Art Teig aus Fischen, die zuvor in 
einer Grube zur Gährung gebracht wurden, 
und solches Gemengsel wird, ehe man es 
ihnen giebt, warm gemacht- und beinahe 
gekocht 6).

Diese beiden letzter» Stellen, die von Rei
senden entlehnet sind, geben den Anschein, als 
wenn dieHunderaße aus Grönland und Kamt
schatka, und vielleicht auch aus den andern 
nördlichen Klimate», mehr den isländi
schen als irgend einer andern Art von Hun
de gleich käme; denn unsere obige Beschrei
bung von den Hunden, die auS Rußland

nach»

rl) Ebendaselbst S e ite  Z-
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nach Paris kamen, als auch die Nachrichten 
von den grönländischen Hunden und denen 
aus Kamtschatka, die man eben gelesen hat, 
stimmen völlig unter sich überein, und kön
nen aber auch auf unsern isländischen Hund 
sehr gut passen.

1 1 /

Bei aller Mühe, die ich mir gegeben 
habe, alle festen Abartungen zu sammeln, und 
zu liefern, fehlen mir dennoch einige, die ich 
nicht habe bekommen können: so sah ich 
zum Beispiel zwei Exemplare von einer Ras
se wilder Hunde, die ich aber weder zu be
schreiben, noch abzuzeichnen vermögend war. 
Herr Aubry, Pfarrer zu St. Louis, dessen 
schönes Kabinet allen Gelehrten bekannt ist, 
ein Mann von eben so großen Kenntnissen 
in der Naturgeschichte, als dem feinen Ge
schmack, sie durch höfliche Mittheilung aller 
seiner Schätze gemeinnütziger zu machen, 
von dem auch ich öfters neue und unbekann
te Thiere erhalten habe, erzählte mir in 
Absicht der Hunde, daß er vor vielen Jah
ren einen gesehen habe, ungefähr so groß 
wie ein Wachtelhund, mittler Art, mit lan
gen Haaren und einem großen Bart am 
Kinn. Die Aeltern, von denen er abstam
met, gehören zu derselben Raße, die ehe

mals
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m als Ludwig der X I V -  von dem Grafen  
von Conlouse geschenkt bekam. D er  G ra f  
von Lassai hat auch einige derselben gehabt; 
-och weiß man nicht, w as aus dieser son
derbaren Raße geworden ist.

Ich habe keine andere Nachricht von den 
wilden Hunden, unter welchen eben so ver
schiedene Abartungen, als unter den zah
men sind, erhalten können, wie die, welche ich 
in meinem Werke angeführt habe. Der ein
zige Vikomte Ouerhoent hat die Güte ge
habt, mir eine Note über die wilden Hun
de mitzutheilen, welche sich in der Nach
barschaft vom Vorgebirge der guten Hoff
nung aufhalten. „Es sind, sagt er, auf 
„demKap zahlreiche Schaaren wilder Hun- 
„de, die den Wuchs unserer großen Hunde 
„ und dabei ein vielfarbenes Haar haben. 
„Sie tragen gerade Ohren, laufen äußerst 
„geschwinde, und binden sich an keinen Ort 
„zum bleibenden Aufenthalt. Sie bringen 
„ eine erstaunende Menge wilder Thiere um; 
„sie selbst aber werden selten erleget, und 
„nicht leicht in Fallen gefangen, weil sie 
„sich ungerne dem, was von Menschen be
rühret ist, nähern. Da es sich zuweilen 
„trifft, daß man ihre Jungen im Walde

findet,
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„findet, so hat man versucht, sie zahm zu 
„machen; aber wenn sie groß werden, sind 
„sie so böse, daß man den Versuch hat auf
beben müssen." LuKon 8upx>1.
Lcüt. in  »2 . l o m .  VIII. S . r 66 .

Anhang-
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A n h a n g .

Bon dem Wolfe.

G ra f von Buffvn sagt in seine« Supple-- 
menten:

„Mir haben in der Geschichte des Wol
fes erwähnet, daß derselbe in England aus
gerottet sey; wie es scheinet, fand dieö 
Thier neue Länder zum Ersatz, die es bese
tzen konnte- Pontoppidan behauptet, daß es 
ehemals keine Wölfe in Norwegen gegeben 
habe, sondern sie hätten sich nur gegen das Jahr 
1718 daselbst eingesunden. Dies geschah, 
wie er sagt, bei Gelegenheit des letzteren 
Krieges der Schweden und Dänen, wo sie 
über die Gebirge kamen, indem sie dem 
Proviante der Armeen nachgiengen e).

E s
») Naturgeschichte von Norwegen, von Pon-

toppi-
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Es ist mir von einigen Engländern, die 

an einer Zoologie blos britischer Thiere ar
beiten, die Behauptung zur Last gelegt, daß 
es noch Wölfe in dem nördlichen Theile 
ihrer Insel gebe: ich habe dies aber nicht 
behauptet, sondern nur gesagt *), man 
habe mich! versichert, daß noch Wölfe in 
Schottland wären. Mylord, Graf v. Mor
ton, damaliger Präsident der königlichen 
Gesellschaft der Wissenschaften, ein sehr ver- 
ehrens- und glaubwürdiger Herr, der yon 
Geburt ein Schottländer ist, und große Güter 
besitzt, hat mir diese Nachricht wirklich im 
Jahre mitgetheilet. Noch jetzt berufe 
ich mich auf sein Zeugniß, da es bejahend, 
die Behauptung aber jener britischen Zoolo
gen nur ein verneinendes Zeugniß ist,"

Der Herr Vikomte Querhoent sagt in sei
nen Bemerkungen, daß es auf dem Vorge
birge der guten Hoffnung zwei Arten Wölfe 
gebe, Er sah ihre Haut, deren eine grau und

schwarz

toppidütt (lorirnsl etranzsr, Jun. 1756.) 
II . x. Z4.

*) Band II. xstz. aoi Buff. V ierf. IV  x. 7§.
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schwarz getiegert*), die andere aber schwarz 
war. Sie sind, wie er hinzufüget, viel grös
ser als die europäischen Wölfe, haben eine 
viel dickere Haut und mörderischere Zahne 
als jene; aber ihrer Feigheit halber sind sie 
nicht sehr fürchterlich, obgleich sie bisweilen 
zur Nachtzeit, wie die Oncas, in die Gassen 
der dortigen Stadt kommen. V.

Vielleicht ist hier BerchS ausführlichere 
Abhandlung von dem Wolfe, und wie man 
ihn in Wesimannland fangt, zurErgänzung 
anzuführen. Er sagt:

Wölfe sind wilde Hunde, und waren 
vor Z o Jahren in dem eigentlichen Schwe
den weit seltener als jetzt. Ihre äußere 
Gestalt hat mit der Gestalt der Hunde 
viel Aehnliches; besonders gleichen sie dem 
Kopfe nach den Jagdhunden. Der Wolf hat 
in der obern Kinnbacke 6 Paar Backenzähne,

von

*) Vielleicht sind diese Lhierfelle von der 
Hyäne und auch von dem kapischen Scha
kal gewesen. Wenigstens scheint sie nicht 
zu der Art des eigentlichen W olfes zu ge
hören. M an sehe auch Zimmerm. geogr 
Zool. I. x . »48 .
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von welchen das dritte Paar, von hinten an 
gezahlt, das größte ist, und über die Zahne 
im Unterkinnbacken wegsteht; ein Paar große 
Hundszähne, und vorn 6 Schneidezähne: 
im untern Kinnbacken find 7 Paar Backen
zähne, von welchen die ersten und letzten an 
beiden Seiten sehr klein find; ein Paar große 
Hundszähne, und 6 kleine Schneidezähne. 
Die größte Starke hat der Wolf im Kopfe, 
Halse und den Bugen. Dabei hat er ein 
sehr zähes Leben, gefetzt auch, er bekäme 
auf den Kopf nachdrückliche Schläge. Sein 
Hintertheil hingegen ist so schwach, daß er 
von einem mäßigen Schlage über den Rü
cken fällt, und nicht vom Platze kommen 
kann.

Diese Raubthiere find in Westmannland 
in einigen Jahren häufiger, in andern aber 
seltener; und da es herumstreichende Thiere 
sind, die nicht lange an einem Ort bleiben, 
so ist glaublich, daß wenn hier die Winter 
viel Schnee bringen, sich dieselben mehr ge
gen Süden begeben, woselbst sie sich den 
ganzen Winter hindurch weit bequemer er
nähren können; weswegen man auch als
dann so wenige Spuren derselben antrifft, 
ungeachtet sie den Sommer über dem Land
manne Vieh genug wegschnappen«

Es
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Es sind grimmige, räuberische und feind

selige, dabei aber auch listige und vorsichtige 
Thiere: grimmig-, weil sie ohne Verschonen 
alle unbewaffneten Thiere todten; ja recht 
oft ereignet sichs, daß sie, wenn kein Schä
fer oder Hund bei der Hand ist, ganze Heer- 
den Schaafe oder Ziegen ermorden, ob sie 
gleich nur ein einziges davon fressen; räu
berisch, denn überall, wo sie herumstreichen, 
bemühen sie sich auf alle Weife dem Land
manne Vieh wegzuschnappen: es ist daher 
so selten nicht, daß sich bei ungestümem Wet
ter ganze Haufen von Wölfen des NachtS 
in hie Dörfer machen, die Hunde wegneh
men, an den Stallen Locher oder Lücken su
chen, oder sich auch unter den Schwellen 
durchkratzen, und alles Vieh ermorden: sie 
schonen auch kein Vieh, dem sie auf dem 
Felde ankommen können, als Elenne, Pfer
de u. s w.; feindselig, weil sie kein Thier 
beim Leben lassen, wenn sie auch gleich nicht 
hungrig sind; gierig, weil sie ihre Beute 
stückweise mit Haut, Haar und Knochen her
unter schlucken: es soll sich daher auch, wie 
man berichtet, bisweilen ereignen, daß wenn 
sie der Hunger hart angreift, und sie keines 
andern Raubes habhaft werden können, sie 
sich einander reißen und beißen, und der 
dabei zuerst blutet, von den andern zerris

sen
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sen und gefressen wird. Sie sind auch listig, 
welches man daran erkennet, daß, wenn sie 
des Winters haufenweise Herumstreifen, sie 
hinter einander gehen, und in die Spuren, wel
che der Vorgänger macht, treten. Ihre Art, 
Thiere zu berücken, zeigt dies auch; denn 
wenn sie ein Schaaf, Ziege rc. anfallen wol
len, so legen sie sich ganz nieder, und krie
chen nachher, wie die Hunde, so nahe, dass 
sie das Thier mit einigen Sprüngen errei
chen können, welches sie dann, wenn es klein 
ist, auf den Rücken nehmen, damit beiseite 
laufen, und es auffressen. Daß sie bei dem 
allen auch vorsichtig sind, werden wir bei 
ihrem Fange anführen. Man behauptet auch 
von diesen Thieren, daß sie von allem Fau
lenden eine so starke Witterung hatten, daß 
sie, wenn sich bei marschirenden Armeen 
Seuchen fanden, denenselben, in Hoffnung 
die todten Körper zu erhalten, haufenweise 
folgten, wovon wir 171H ein Exempel sa
hen; denn als damals unsere Armee aus 
Norwegen kam, und viele ckranke Soldaten 
mitbrachte, kam ihr auch eiiw Menge Wöl
fe nach.

Im Ausgange des Dezembers und An
fange des Januars belaufen sich die Wölfe, 
A-obei sie sich völlig so wie Hunde verhal-
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tcn; wie sie sich denn auch mit großen Hun
den belaufen können. Eine Wölfin wirft im 
zweiten Jahre das erstemal, und zwar 2 
oder Z Junge, nachher bringt sie bis zum 
9. Jahre jährlich eines mehr, von da aber 
jedes Jahr eines weniger. Sie tragen 16 
Wochen, und werfen zu Anfange des Mai- 
oder Ende des Aprills. Wenn eine Wölfin 
werfen will, so grabt fie sich an einem stil
len , waldigen Orte unter einem großen 
Stein eine Höhle, oder begiebt sich auch in 
eine Bergkluft, in der ihre Jungen Sicher
heit genießen können. Die Jungen kommen 
wie die Hunde blind und ohne Zahne zur 
Welt, nach 9 Tagen aber gehen ihnen die 
Augen auf. Die Mütter saugen und füttern 
sie in den Höhlen 8 bis 9 Wochen, wor
auf sie sich mit denselben heraus machen, und 
für sie kleine Thiere fangen, wobei die Jun
gen in kurzer Zeit eine Ziege oder ein 
Schaaf in die Gurgel zu fassen und mit 
sich in den Wald zu führen lernen.

D er  Herr Hofjagermeister Schönberg hat 
diese Raubthiere wegzufangen auf m an
cherlei W eife versucht, und auch damit so 
viel ausgerichtet, daß der Viehstand der 
W estm annlander, welcher eine Zeit lange 
durch die W ölfe sehr l i t t ,  nun gänzlich da

vor
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vor gesichert, und nur selten mehr eine 
Wolssspur anzutreffen ist. Sie ganz aus
zurotten aber ist darum unmöglich, weil 
sich von Zeit zu Zeit aus dem Gebirge von 
Norwegen, Finnland und aus Rußland von 
neuem Wölfe einfinden.

Man bedient sich in Westmannland zur 
Vertilgung der Wölfe mancherlei Mittel: 
einige fangen sie in Fallen (brancler eller 
filier ), andere durch vergiftetes Luder; 
wieder andere schießen sic des Nachts auS 
Lauerhütten (vale §lu§A); und da diese- 
die gebräuchlichsten Arten, diese Raubthiere 
aus dem Wege zu raumen sind, so wollen 
wir jede genauer betrachten.

Die Fallen stellet man des Herbstes in 
großer Anzahl an solchen Orten des Wal
des auf, wo man spürt, daß der Wolf vor
züglich seinen Gang hat, und laßt sie den 
ganzen Winter über aufgestellt.

Man gräbt 6 Pfosten, immer 2 und 2 
zusammen, in die Erde ein. Zwischen zwei 
Paaren legt man einen Balken, den man von 
beiden Seiten mit Moos und Erde so hoch 
bedeckt, daß er mit dem Erdreich gleich hoch 
wird. An dem vördersten Paar müssen oben

gabel-
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gabelförmig stehende Zweige seyn, auf wel
che ein Stecken gelegt wird. Eine halbe Elle 
hoch über der Erde macht man in dem ei
nen Pfosten dieses Baumes ein Loch, in 
welches man einen Stab mit dem einen 
Ende steckt; gegenüber wird in den andern 
Pfosten eine Kerbe geschnitten, und in diese 
das andere Ende deS Stabes gelegt. Air 
dem Ende des Stabes, welcher in dem Ein
schnitte liegt, wird ein durch Glühen schwarz 
gemachter messingener Drath gelegt, und an 
den Mittelpfosten befestigt. Man hauet als
dann einen Balken oder Stange von Tan
nen, der fast doppelt so lang als der ande
re Balken ist, flicht auch einen Ring von 
Tannen- oder Wachholdersträuchen, um bei 
dem Aufstellen der Falle den oberen Balken 
in denselben zu stecken. Den Ring hangt 
man auf einen Nagel oder kleinen Stab, 
der queer über dem Stabe liegt, welcher 
sich auf den Gabeln der Vorderpfosten be
findet. An dem einen Ende des Oueerstabs 
wird ebenfalls ein schwarzgeglüheter messin
gener Drath angemacht, der mit dem an
dern Ende mitten an dem in die, vordem 
Pfosten eingesteckten Stabe fest gebunden 
ist. Zwischen den beiden übrigen Paaren 
Pfosten beschweret man den Fattbalken mit 
Holz oder Steinen; diese Beschwerung muß
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jv beschaffen ftyn, daß ein Mann den Fall- 
balken nicht ohne Mühe aufheben kann.

Um die Wölfe desto eher in die Falle zu 
locken, ist es nützlich, daß man mit einent 
faulenden Stücke Luder in die Gegend her
um und bis an die Falle schleppe, damit 
sie dieser Witterung folgen, und also in die 
Fqtte gerathen.

Diese Falle ist nicht sehr vortheilhafi, 
weil sie-sich nur auf ein kleines Revier de) 
Waldes erstreckt, in welches nicht iüimer 
Wölfe kommen: wenn man aber an vielen 
Orten solche Fallen aufstellete , so' würden 
dadurch die Wölfe von Jahr zu Jahr ver
mindert werden; gesetzt, man'berücke an 
jedem Ort auch nur einen.

Uiber das vergiftete Luder, durch wel
ches in sehr strengen Wintern auch einige 
Wölfe aus dem Wege geräumet werden 
können, führen die meisten, welche es le
gen, einerlei Klagen : daß nämlich, wie 
genau sie auch denen von einigen durch den 
Druck bekannt, gemachten Ausweisungen fol
gen, die Wölfe doch nur sehr selten ein 
Stück von solchem Luder verzehren, sondern

daß 
IB aff. pierf. Thiere 15 B .
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daß sie, .wie oft sie auch vorbei gehen, e< 
blos beriechen, aber nichts nehmen, wodurch 
denn alle Unkosten vergeblich würden. Uiber 
hieß ist es auch mit der Ungemachlichkeit 
verknüpft, daß, da die Wölfe das Luder nur 
so selten verzehren, man das Uibergeblicbene 
sehr tief vergraben muß; denn, wenn an
deres Vieh, gesetzt auch, es wäre erst nach 
Z oder 4 Jahren, das Geringste davon frißt, 
so muß es unfehlbar des Todes ssyn. Wä
re aber ausfindig zu machen, wodurch dies Lu
der den Wölfen schmackhaft gemacht wer
den könnte, so würde der fleißige und jähr
lich wiederholte. Gebrauch des Luders von 
großem Nutzen seyn.,

Die Wolfsgruben tragen zur Vertilgung 
dieser Raubthiere sehr vieles bei; daher in 
jedem Kirchspiele 2 bis Z gute Wolfsgru
ben gemacht werden sollten. Wie eine rechte 
Wolfsgrube anzulegen sey, wird jedem 
bekannt seyn , da vor einigen Jahren eine 
gedruckte Nachricht davon mitgetheilet wor
den ist. Ich erachte daher unnöthig, von ih
rer Einrichtung zu reden, und will nur von 
der gehörigen Unterhaltung einer Wolfsgru
be etwas beibringen, indem sich gemeiniglich 
ereignet, chaß, nachdem die Gruben ein Jahr 
gebraucht worden, hernach wegen schlechter

Unter-
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Unterhaltung derselben nicht leicht mehr et
was darin gefangen wird; daher man sie 
verlaßt und zerstöret, grade als wenn sie 
völlig unbrauchbar und ohne Nutzen waren: 
da hingegen ich völlig überzeugt bin, daß die
ser Fang unter den hier gebräuchlichen zu den 
besten und artigsten gehört, wenn man nur 
die Gruben, wie es sich gebühret, in Acht 
nimmt. Dies geschieht auf folgende Weise:

Zuvörderst muß man die Wolfsgrube gut 
zudecken, und ihr weder im Winter noch im 
Sommer eine so große Oeffnung, als der 
Boden eines Eimers ist, lassen-, Man muß 
auch, so oft man ein Thier in derselben ge
fangen, sie wohl zudecken, und mit Haber
stroh oder Wachholderreisig ausräuchern, 
wobei man dahin sehen muß, daß der Rauch 
recht in die Grube und in die Bedeckung der
selben dringe, um dadurch kommenden Thie
ren alle Witterung von den vorherigen zu 
benehmen, weil ihnen dieses sonst zum Miß
trauen Anlaß geben würde.

Man muß hiemächst auch keinen Wolfin 
der.Grube, oder in der Nahe von 400 bis 

Ellen, erschlagen, sondern den Gefan
genen mittelst einer starken Stange, an wel
cher ein starker Strick ist, herausziehen, ans- 

I  s ser
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ser gedachten Umfang führen , und ihm da 
den Rest geben. Die ihre Gruben so in Achk 
nehmen , können jährlich Nutzen davon er, 
werben.

Den Anbiß setzet man zwischen Michael 
und Allerheiligen auf den Gruben, aus; es 
Muß entweder ein Hund , der gern bellet , 
oder eine Ente/seyu, durch welche man auch 
nicht selten Füchse erwischt, die man so, wie 
von den Wölfen gesagt wordey, ergreift und 
födtet.

Im. Frühlinge deckt man die Grube mit 
gut an: einander gefugten Planken zu, und 
belegt sic mit Rasen: wenn man nun verhü
tet, daß den Sommer über keiner den Rasen 
aufreißt, so kann man aus einige Wölfe im 
künftigen Jahre sicher rechnen.

Dg der Mols ein listiges und vorsichtiges 
Lhier ist, so würde er schwerlich, zu fangen 
seyn, wenn ihn nicht seine eigene Gierigkeit 
verführte; der Laudmann Weiß ihn daher 
des Winters, wenn er Hunger leidet, zü 
berücken : man legt vor ein Haus oder Hüt
te, worin des Nachts jemand wacht, ein Lu
der; kömmt nun der Mols., um zu fressen,

so
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so versäumt der Schütze nicht , ihn auf den 
Pelz zu brennen. Dieses ist freilich eine müh
same Beschäftigung, denn man kann nur ei
sen auf einmal fällen, und nicht leicht las
sen sich bei einer solchen Lauerhütte den gan
zen Winter hindurch mehr als 4 oder 5 er
legen ; ja manchmal bekömmt man den gan
zen Winter hindurch nichts: indessen würde 
dieses Verfahren höchst wahrscheinlich zur Ver
tilgung dieser schädlichen Thiere sehr viel bei
tragen, wenn in jedem Kirchspiele alles Lu
der an gewisseOerter durchaus gebracht wer
den müßte, und wenn die, welche es anders 
wohin schleppten, oder nicht vergrüben, wenn 
sie es nicht nach einer Lanerhütte bringen 
konnten, gestraft würden.

Hierdurch, glaube ich, würden sich die Wöl
fe öfters gezwungen sehen, diese Luderplätze 
zu besuchen, besonders in strengen und anhal
tenden Wintern. Wenn aber nur bei jedem 
Luderplatze in der Landshauptmannschaft 
Mesteräs ein Wolf erlegt würde, ja wenn 
nur der dritte von denen, welche den gan
zen Winter über wachen, einen tödtete, so 
kamen doch jährlich LZ Wölfe hinweg. Aus
ser dem aber würde eine große Anzahl Füchse 
getödtet werden; denn deren pflegen jährlich,

wenn
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wenn her Winter anhaltend ist, io  bis i s 
Stück bei jeder Lauerhütte getödtet zu wer
den. Solchemnach würde dieses dem Land- 
mann zum merklichen Vortheil gereichenund 
fast alle anderen Arten, den Wölfen Abbruch 
zu thun, übertreffen.

1722 richtete der Herr Hofiagermeister 
Schönberg neuerfundene Luderplatze ein: 
man legte sie an Z bis 4  Orten Ln der 
rvestmannlandischen Landshauplmannschast 
an, die also 4  bis F Meilen von einander 
entfernt waren, und erwählte dazu die Or
te, von denen der Herr Hofjägermeister be
merkt hatte, daß der Wolf seinen Wechsel 
daselbst habe. Der dazu bestimmte Platz ent
hielt 6 bis 7000 Schritte im Umfange.

Auf diese Plätze wurden alle verreckten 
Pferde, und alles, was im Winter von Vieh 
starb, aus den umher gelegenen Kirchspielen 
gebracht; daher außer gedachten Platzen nir
gends ein Fraß für die Wölfe zu finden war. 
Dies brachte zuwege, daß sich alle in jenen 
Distrikten befindlichen Wölfe, diese Plätze 
zu besuchen, sehr bald gewöhnten, woselbst 
fie in einer ziemlichen Zeit, ohne irgend 
durch etwas beunruhigt zu werden, ver
pflegt wurden.

i Z 4

Wenn
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Wenn nun die Wölfe auf diese Weift, 
wofern ich so sagen darf, zahm gemacht wor
den, so war es Zeit, sie das Kostgeld auf 
einmal bezahlen zu lassen. Alsdann entbot 
der Herr Hofjägermeister 2 höchstens bis 
Zoo Mann aus der Gegend zur Wolfsjagd: 
die Nacht vorher aber hatte er das Jagd
zeug rund um den Platz gesetzet, wobei es 
sehr stille hergehen mußte, weswegen er an 
jeder Seite nur Z bis 4 Leute gebrauchte, 
da denn die Wölfe, ohne daß sie etwas 
merkten, umgestellt waren, worauf ihnen ein 
anderer Schmauß, als den sie gewohnt wa
ren, bereitet wurde.

Mit Anbruch des Tages sieng man an 
abzutreiben, und war damit Vormittags 
um 10 oder höchstens r i Uhr fertig, so, 
daß der Herr Hoftagermeister alsdann be
reits alles, was eingeschlossen gewesen, ge
schossen hatte. Auf diese Weift wurden oft 
in kurzer Zeit ganze Wolfsfamilien von 9 
bis 10 Stück, und außer dem viele Füch
se, weggeräumet. Wenn man nun auf die
se Art 2 bis Z Tage fortfuhr, so konnte 
man sicher seyn, alle Wölfe, welche sich an 
einem solchen Platze zu erquicken gewohnt 
gewesen, aufgetrieben zu haben. Diese Jag
den wurden kurz vor Weihnachten gehalten,

und
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und wenn man fand, -aß sich auf einem sol
chen Platze aufs neue Wölfe einfanden, wie
derholte man das Jagen auf eben die Mei
se , entweder gegen das Ende des Februars 
oder zu Anfange des Märzes; da sie dann 
eben das Schicksal hatten als ihre Vorgän
ger. Hierdurch wurden in Westmannland 
in wenig Jahren, zu großem Nutzen und 
Vortheile des Landes, sehr viele Wölfe ge- 
tödtet.

Diese Einrichtung ist nunmehr an ver
schiedenen Orten des Reichs getroffen wor
den: es ist aber dabei zu merken, daß sie 
sich nirgends miit Vortheil gebrauchen laßt, 
als wo das Land so dicht wie hier bebauet, 
und hinreichender Vorrath an Luder zu fin
den ist. Es muß auch hinreichendes Jagd
zeug vorhanden seyn, und ein erfahrner 
Weidmann, der ein Jagen gehörig abzutrei
ben weiß, die Aufsicht haben, und dahin se
hen, daß alles in gehöriger Ordnung ge
schehe ; die Landlcute. müssen auch nicht un
nützer Weife zusammen beordert werden. Es 
muß auch die Gegend so volkreich seyn, daß 
man eine Abwechselung treffen kann, und 
jeder nur einmal auf die Klapperjagd gehen 
dürfe.
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Der Herr Hofjägermeister Schönberg ist 

zum großen Nutzen des Landes beständig 
auf die Vertilgung dieser Rnnbchiere bedacht 
gewesen, und dieses sowohl durch die bis
her angezeigten Fanggarten, als auch durch 
eine verbesserte Einrichtung der Wolfsgärten 

§3rcj-ir). Seine Wolssgärten sind 
nicht so kostbar, aber von weit grösserem Nu
tzen als die in Schweden allgemein gebräuch
lichen, welche die Landschaften jährlich im 
Stande halten müssen, dazu viel Bauholz 
und Tagearbeiten erfordert werden, in wel
chen aber dennoch nur sehr selten ein Wolf 
anders, als wenn ste neu aufgerichtet sind, 
gefangen wird.

Gedachter Herr sah sich nicht betrogen, 
als er auf seinem Vorwerke Aspnäs einen 
Wolfsgarten von folgender Beschaffenheit 
einrichtete. Der Platz zu einem solchen Gar
ten muß Srrauchfichten, Wachholder und 
anderes Gesträuche enthalten. Um diesen 
waldichten Platz zieht man einen Zaun von 
ungefähr 1200 Ellen im Umfange, der 
beinahe ein Dreieck bildet, so dass die Oeff- 
nung des Geheges nur Ellen, das in
nere Ende aber viel breiter ist. Der Zaun 
oder das Plankwerk muß sich überall nach 
innen neigen, und sehr dauerhaft seyn. Die

Höhe
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Höhe der Befriedigung darf nur S bis 6 
Ellen betragen, weil die Wölfe nicht so 
hoch springen können, wenn sie sich nicht mit 
den Hinterfüßen zu helfen wissen. Man be
legt den Zaun mit trockenen Tannensirau- 
chern, und giebt ihm an der inneren Seite 
durch starke Stützen Festigkeit, welche, da
mit sich der Wolf nicht an denselben, heraus 
helfe, senkrecht stehen müssen. Längs der 
Deffnung setzet man Stangen, die so hoch 
wie das Netz, dessen man sich bedienen will, 
sind; in die Erde aber schlagt man Haa- 
ken, um die Ringe oder Oehre des Netzes 
beim Aufstellen in der Geschwindigkeit dar
an hängen zu können.

Um Michael schleppt man außen vor den 
Wolfsgarten, etwa 60 bis 70 Schritte von 
der Oessnung, ein verrecktes Pferd: wenn 
nun die Wölfe in diese Gegend kommen, 
und das Luder wittern, sammeln sie sich bei 
demselben, und werden ohne langes Beden
ken davon fressen. Man muß alsdann jeden 
Morgen nachsehen, wie weit das Luder ver
zehret worden, weil man, so bald es dar
auf gegangen, ein anderes verrecktes Pferd 
dahin schleppen muß; es muß aber nicht 
«n dieselbe Stelle, sondern der Oeffuung 10 
bis 1A Schritte näher gelegt werden.

Menu
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Weiln die dahirr gewöhnten Wölfe wie« 

-erkommen, so zehren sie ohne Anstand dar
auf los; und wenn es ganz aufgezehret ist, 
so schleppt man das dritte Luder dahin, 
und zwar 2 0  bis z o  Schritte innerhalb des 
WolfsgartenS. Wenn dann die Wölfe, um 
ihre hungrigen Magen zu füllen, sich dahin 
begeben, so finden sie zwar einen Anstand, 
und es dünkt sie so bedenklich in das hohe 
Gehege zu gehen, daß man bisweilen be
merkt, wie sie wohl Z, 4 und mehr Nachte 
vorbeigehen, ehe sie sich in die Oeffnung zu 
begeben wagen: doch zwingt sie der Hunger 
bisweilen endlich dahin zu gehen.

Nachher schleppt man das vierte Luder 
mitten in den Wolfsgarten, welches wohl 
auch von ihnen verzehret werden möchte; 
denn wenn sie einmal gefunden, daß der 
Zaun nichts zu bedeuten habe, so begeben 
sie sich ganz zuversichtlich zu dem Vorhände- 
nen Fraße.

Das fünfte Luder schleppt man ganz 
hinten in den Wolfsgarten; worüber dann 
die Wölfe allmählig so dreist werden, daß 
sie sich Nacht vor Nacht in den Garten be
geben: alsdann aber ist es Zeit den Kost
gängern die Rechnung zu machen, und sie

auf
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auf einmal bezahlen zu lassen; welches auf 
folgende Weife geschehen muß:

Wenn das Zagen angehen soll, so muß 
«tan des Abends vorher ein starkes Wolfs- 
netz nach der Oeffnung des Wolfsgartens 
bringen, welches so. lang wie die Oeffnung 
ist. Dieses Netz befestigt man mit dem ei
nen Ende am Zaun recht wohl, damit es 
beim Aufstellen nicht niederfalle, wodurch 
die ganze Jagd vereitelt werden würde. 
Durch jede Masche am obern Rande des 
Netzes zieht man esnen mittclmäffigen Strick, 
welcher so hoch wie der Rand selbst befestigt 
wird; Netz und Strick legt man alsdann 
am Ende des Zauns recht ordentlich, da
mit man beim Aufsetzen nicht gehindert wer
de: damit auch die Wölfe nichts merken, 
bedeck̂  man es wohl mit Tanges Des fol
genden Morgens muß man sich um 4 oder 
A Uhr mit F oder 6 Männern dahin bege
ben, wobei es so stille wie immer möglich 
hergehen, und weder Sprechen noch Husten ge
duldet werden muß. Der Wind muß durch
aus vom Platze stehen; denn wenn es um
gekehrt wäre, so würden die Wölfe die Leu
te nicht nur bald wittern, sondern auch mit 
Hülfe des Windes durch ihr scharfes Gehör 
daS Geräusch leicht entdecken, da es ihnen

dann
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dann ein Leichtes seyn Wurde, sich der Ge
fahr zu entziehen, che noch das Netz aufge
setzet worden könnte. So bald nun die Leute 
an die Hoffnung, wo das Netz liegt, kom
men, nehmen 2 Mann dasselbe und einer 
den Strick, "gehen gerade auŝ , und befesti
gen es awHer andern Seite der Oeffnung; 
die übrigen setzen es auf die Stangen, und 
hangen es! an die vorhin in die Erde ge
schlagenen Haaken. Auf diese Weise kann 
man daLNvtz sehr geschwinde vor die Oeff- 
rmng ziehen, und stch der darin seyenden Wol? 
fe versichern t).

Es

k) Ic h  habe m ir sagen lassen, daß m an an 
einigen D rte n  W olfsgarten  von folgender 
E inrichtung gebrauche- m an mache näm 
lich die Umzäunung eines solchen W olfs- 
gartens wie die beschriebene, hinten an 
einem t r t e  aber sehr n iedrig , und gleich
sam einer Hecke ähnlich; vor derselben 
lege m an eine ordentliche W olfsg rube, 
die von einem hohen Zaune umgeben w ä
r e ,  an. W enn nun die Leute zu treiben 
anfiengon, so glaubten die W ölfe durch 
Hülfe der te f fn u n g  entfliehen zu können, 
worüber sie aber in  die G rube stürzten. 
I n  W estgöthland umgiebt m an die W o lfs
gärten rundum  m it Z äu n en , - ia  sich alle
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Es ereignet sich zwar bisweilen, daß ein 
Wolf in seiner Wuth umher, lauft, um mit 
Gewalt ans dem Garten zu dringen, und 
dadurch der Gefahr zu entkommen sucht; er 
wird aber über diesem Versuch sogleich ge
fangen , und.von den Bauern todtgeschlagen, 
die in dieser/Absicht mit großen Prügeln 
versehen sind./: Es zeigen sich auch wohl meh
rere ; in Betracht der ihrem Gesellen rpider- 
fahrnen Abfertigung aber sinkt ihnen d>k 
Muth, Netz und Leute anzufallen Die Wöl
fe versuchen alsdann fleißig, ob sie nicht hier

. oder

nach innen neigen; daher der W o lf be
quem hinein und zum Luder springen kann, 
unmöglich aber heraus zu kommen im 
S ta n d e  is t, da ihn der Kamm des Z au 
nes abw ehret, und er sich an nichts ha l
ten kaun- S .  I.inn« wesigothische Reise. 
S .  16.

I m  Kirchspiel Rattwick bestehen die 
W olfsgarten  aus zwei gleichlaufenden Z äu 
n en , zwischen welchen ein Ferkel laufen 
kann. D ie W ö lfe , welche sich durch das
selbe herbeilocken lassen, springen, zwischen 
die P lankzänne, können aber nicht wieder 
heraus kommen, und man läß t ihnen auch 
nicht Z e it sich durchzubeißen.
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M r darüber die Einfassung ftmngen kön
nen. welches aber umsonst ist, da man sie 
mit Zwang zurück halt, ob man ste gleich 
mit Lockungen herbei brachte; wiewohl ihr 
Urtheil erst nach einer oder mehreren Grün
den vollzogen wird, weil man ihnen nicht 
eher etwas anhaben kann, als bis sie schuß- 
recht sind. Man kann auch das Durchbeißen 
der Wölfe durch die Befriedigung dadurch 
hindern, wenn man den Platz rundum mit 
einigen bunten Federlappen besetzt, so, daß 
sie innerhalb des Zaunes eine Elle von dem
selben Abstand haben; alsdann kann man 
aber sicher seyn, daß sich kein Wolf dem 
Zaune, in der Absicht über denselben zu 
kommen, zu nähern das Herz hat, sondern 
sie müssen sich im Walde halten, bis sie her
vorgetrieben und getödtet werden. Es kön
nen an jeder Seite des Wolfsgartens zwei 
Männer gehen, welche mit ihren Prügeln 
hier und da auf den Zaun schlagen, wodurch 
die Wölfe sich durchzubeißen, welches sie so 
oft versuchen, gehindert, und falls sie kom
men zurückgewiesen werden. Zwel Männer 
müssen auch beständig vor der Oeffmrng oder 
dem Netze gehen, weil sie sich sonst daselbst 
heraus zu helfen suchen würden. Wenn al
so nur alle hierbei zu gebrauchenden Leute ihre 
Obliegenheiten treu erfüllen, so ist unmög-
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iich, daß auch nur ein einziger Wolf a»s 
dem Garten sollte kommen können.

Wenn abgetrieben werden soll, so kann 
man 2 von den Männern, welche draußen 
giengen, in den Garten lassen, und jeden 
mit einer Knarre oder Trommel versehen, 
da sich denn die Wölfe nach dem Netze be
geben müssen, und in einer halben Stun
de alle gefallet seyn können. Wenn dies gê  
schehen, nimmt man das Netz weg, und macht 
den Eingang wieder frei.

Auf die jetzt besagte Weise sieng der Herr 
Hofjagerrneister Schönberg. daS erste Mal, da 
er diese seine neue Erfindung versuchte, 4 
Wölfe; hierauf ließ er noch an eben dem 
Tage ein Luder auf den ersten Platz außen 
vor dem WolfSgarten schleppen, damit, wenn 
etwann mehrere Gaste sich, einfinden sollten, 
sie auf ähnliche Weise belauert werden möch
ten, welches auch, jedoch icN'Tage nach 
dem ersten Fange, geschaht Dieser neue Hau
fe bestand aus 7 Wölfen, welche in 2 Näch
ten alles aufzehrten. Der Hofjagerrneister 
befahl alsdann, daß sofort ein verrecktes 
Pferd dahin gebracht und in den Wolfsgarten 
gelegt werden sollte. Die Wölfe trugen eben
falls, so wie vorhin angeführt worden, Be

denken,
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Lenken, sich in den Garten zu begeben, und 
hielten sich außer demselben, bis sie endlich in 
der fünften Nacht das Luder angriffen, und 
es verzehrten. Nachher wurden Z Luder hin
ten in den Wolfsgarten zugleich geschleppt; 
ehe sie aber verzehrt wurden, war schon die 
Jagd, wie vorher, vorbei, und die Wöl
fe gerödtet, welches zu Ende des Januars 
geschah.

Ich hoffe, daß dieses überzeugende Be
weise von dem weit größeren Nutzen dieser 
Wolfsgarten, gegen die bisher gebräuchli
chen, seyn werden, und es sollte ein solcher 
Wolfsgarten wenigstens in jedem Kreise 
und wohl gar in jedem Kirchspiele angelegt 
werden ; denn dieser Fang hat in dem Theile 
Westmannlands den Nutzen gehabt, daß man 
daselbst seit 4 oder L Jahren selten eine 
Wolfsspur angetroffen: woher denn zu ver
muthen ist, daß sie an andern Orten ähn
liche Wirkungen haben wurden.

Der Landmann pflegt auch wohl, wenn 
er in der Nähe Wölfe verspürt, und der 
Winter beständig ist, ein Ferkel in einen 
Sack zu stecken, und mit demselben dahin 
zu fahren oder zu gehen, wo er die Wölfe

vermn-
Bnff- vierf. Thiere 15. B. K
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vermuthet; er schüttelt daselbst seinen R<M 
zcn, und kneipt auch wohl gar da- Ferkel/ 
so daß es schreiet: wenn nun die Wölfe die
ses Schreien hören, so begeben ste sich da-° 
hin, ohne Zweifel in der Absicht, das Fer
kel abzuholen; da dann dek Schütze nicht 
vergißt, sein Bestes zu thun. Diese Jagd 
schlagt zwar nicht allemal ein, es ereignet 
sich aber doch wohl, daß einer vom Hausen 
auf immer geschieden wird; über dieß hat der 
Schütze, wenn er auch bisweilen keinen 
Wolf berückt , außer seiner Mühe nichts da
bei verloren.

Das Wolfsnetz ist völlig so gemacht, wie 
das Barennetz, wovon im vorhergehenden 
Abschnitt die Rede war; nur ist der Unter
schied, daß der Strick, wovon es gemacht 
ist, etwas dünner und die Maschen etwas 
enger, nämlich F Zoll im Viereck, sind; 
weswegen ich für unnöthig halte, davon 
ein Mehreres zu sagen. Die angeführten 
Fangarten sind die, deren man sich in West« 
manttland bedienet.

Herr Berch sagt ferner; Wölfe *) sind
in

D ie neunen den W o lf das Un
geheuer
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in Jämtland nicht sparsam; doch sind sie nach 
Verschiedenheit der Jahre nicht immer häu

fig

*47

M e lie r  (I^uke). B e i strenger K alte sind 
die W ölfe am räuberischsten, und zerreis- 
sen sich alsdann in Erm angelung anderes 
FrasieS, un tere inander selbst. D e r  W o lf 
hat seine größte S ta rk e  in  dem V order
theil seines K örpers. S e in  H interleib ist 
sehr schtvach; wenn m an ihn  däher m it 

^einem Stocke au f den H intertheil des R ü 
ckens schlägt, so ist ihm dieses ein töd-tli^ 
cher S tre ich . S e in e  List ist nicht geringe ; 
ich habe gesehen, daß e r , wenn er ein 
E lenn ja g t , es ein P a a r  Tage verfo lg t, 
dadurch es sich an der E isrinde (denn 
wenn keine E isrinde is t, so hat der J ä g e r  
verloren) die S eh n en  der H interfüße 
über den K lauen zerschneidet; alsdann 
verläßt e r e s ,  und ruhet etw ann 12 S tu n 
den aus. W eiln sich das E lenn  von seinem 
Feinde geschieden sieht, legt es sich gleich
falls zur Ruhe. Nach dieser Z e it nim m t 
der W o lf das E lenn wieder au f die S p u r ,  
und jagt es auf. D a  Nun seine R ettung 
wieder au f der F lucht beruhet, so sind 
seine S eh n en  so steif, daß es unmöglich 
entkommen kann ; der W o lf läu ft daher 
zu , und greift ihm in  den H a ls ,  so daß es 
stürzt. B e i dieser G ew altthätigkeit ereig-
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flg. Wenn im Winter viel Schnee fällt, s-, 
treibt der Landmann sein Vieh des Früh
lings nicht ohne Besorgniß auf dte Weide. 
Die Ursache ist theils, weil die Elennthie- 
re, welche im Gebirge gleichsam ihre Frei
statt haben, des vielen Schnees und der 
Gewaltthätigkeiten der Raubthiere wegen 
ihre Zuflucht in das platte Land nehmen, 
wo weniger Schnee liegt, und sie sich ülso 
besser wehren können, dahin ihnen aber die 
Wölfe folgen; theils auch , weil die Lap
pen wegen der Menge des Schnees sich auf 
eine Zeit lange weiter in das Land begeben, - 
und ihre Rennthiere in den Brüchern wei
den, welches in Absicht der Wölfe eine ähn

liche

^48

net es sich ö fte rs , daß der M örder seinem 
Raube folgen must; denn indem der W o lf  
dem Elenne in den H als g re ift, zieht er 
es nach sich, so hast, wenn letzteres fa l l t ,  
es a u f ersteren zu liegen kömmt. D ie  
Ranzzeit ist zu Ausgange des Dezembers. 
I m  M a i w irft er in dichten W ä ld e rn , 
besonders d a , wo es B erghölen giebt. 
D ie  W ölfin  b ring t 2 , Z , 4 ,  6 auch
7 Ju n g e  au f einm al, welche, wenn sie 9 
W ochen a lt sind, von ih r m it lebendigen 
T hieren zu spielen und zu beißen geübt 
werden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



liche Folge hat. Dieserwegen nun bleiben̂  
im Lande viele solche Raubthiere zurück, 
die den Landleuten an Pferden und Vieh 
empfindliches Ungemach zufügen. Im Lande 
sind, Froßoe und andere im großen See 
liegende Inseln ausgenommen, kleine Klopf
jagden (81ru1j§3n§er), wodurch viele die
ser Raubthiere im Sommer weggeschaft wer
den könnten, im Gebrauch. Es möchte auch, 
der vielen im Lande befindlichen Wälder 
und Heiden wegen, hiermit wohl nicht so 
leicht gehen. Inzwischen fangt man die 
Wölfe: i. in Gruben, die in den letzte
ren Jahren an verschiedenen Orten mit dem 
besten Erfolge eingerichtet find; denn ein 
Landmann, der sich eine solche Grube ge- 
bauet, erhält in derselben in manchen Jah
ren 8 bis 9 Stück. Solchemnach wäre die 
Einrichtung vieler Gruben dem Lande nö
thig und nützlich. Wenigstens sollten in je
dem Kirchspiele an bequemen Orten deren 
2 bis Z seyn: das Vieh würde sodann wert 
weniger, alö jetzt geschieht, beunruhigt wer
den; denn ich weiß, daß man es in eini
gen Jahren fast für ein Wunder gehalten 
hat, wenn jemanden ein Füllen bis in den 
Winter übrig blieb; denn man kann rech
nen, daß im Lande wohl 1000 gefressen 
werden, wovon der zehnte Theil gemeinig

lich
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sich eine Beule des Wolfes wird: 2. durch 
Lauerflinten beim Luder. Man tobtet sie auch 
Z. durch Hunde, welche man mit ätzendeiy 
Sublimat vergiftet, wovon sie fressen, unh 
bald fallen: hierdurch aber geht der Balg 
verloren; denn von dem Gifte gehen die 
Haare ab. Man fängt hier auch Wölfe mit 
Luder und Gewehren, so gut mgn iĥ ey 
ruft ankommen kann.

Die Schützen berichten, daß der Wolf sehr 
schlimm zu schießen seyn sott: die meisten.sinh 
der Meinung, daß wenn der Wolf den Jager 
eher sähe als der Jäger ihn, gicnge das Ge
wehr nicht los, wenn es gleich mft dem be
sten Schlöffe versehen wäre.

Wenn man die Hole entdeckt, in wel
cher der Wolf seine Jungen hat, so wird er 
nicht so bald der Leute mit Gewehren ansich
tig, als er sich davon macht;'die Wölfin 
aöer will nicht gern von den Jungen: f? 
bald sie indessen gewahr wird, daß man an
schlägt, so fliehet sie in den Wald, in welchem 
sie in einem Kreise um ihre Hole lauft. Man 
tobtet alsdann die Jungen, einen ausgenom
men, den man an einem Kuß an einen Baum

aufhängt,
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aufhängt, da er denn unaufhörlich heulet; 
wenn der Wolf und die Wölfin dieses hören, 
kommen sie herbei, um ihr Junges mit der 
größten Wuth zu vertheidigen, werden aber 
darüber erschossen.

Dies ist eine gute Gelegenheit, dem Raub- 
thiere Abbruch zu thun. Die Hirten wisse« 
zur Auffindung der Wolsshölen Anleitung 
zu geben; denn wenn fie merken, daß der 
Wolf die Schaafe und die Ziegen lebendig 
wegzubringen sucht, so wissen fie, daß dies 
die Zeit ifi, da fich die Jungen mit Beiße« 
üben sollen. Die Pelze dieser Thiere find im 
Sommer sehr fahl, dünnhaarig und unan
sehnlich, deS Winters aber schön, dunkel und 
dichthaarig. Eine vollkommene Haut kostet 
auf unsern Märkten 18 bis 21 Kupferthaler. 
Die Aase der Wölfe pflegt man an den Küs
sen als ein Scheusal auf die Felder zu stel
len, weil man glaubt, daß die Wölfe davor 
aus den Wäldern fliehen. Die Luftröhre des 
Wolfes trocknet und pulvert man, um fie bei 
allerlei Krankheiten deS Halses, wider die 
fie ein gutes Mittel seyn soll, einnehmen zu 
können. Einige haben zu seinem Unrath das 
Vertrauen, daß daS damit bestrichene Vieh, 
wenn man ihn nämlich recht frisch erhielte,

auf
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auf ein Jahr vor dem Angriffe des Wolfes 
sicher wäre *).

r F 2

*) Neues schwedisches Magazin I- x. z«>2.
Uttd ZZ6.

Anhang,
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A n h a n g

zu dem Fuchse (Th. IV. S . 97).

^ r a f  von Buffon sagt in seinen Supple
menten :

Reisende berichten äms von den grönlän
dischen Füchsen, daß sie am Kopfe und'Füßen 
den Hunden sehr gleich sind, und auch eben 
so wie sie bellen. Die meisten sind grau 
oder blau, jedoch einige auch weiß. IhreFar- 
!be verändert sich selten, nur wenn die blaue 
Art anfangt ausznhaaren, wird ihr Haar 
bleich, und taugt alsdann das Pelzwerk zu 
nichts. Sie leben von Vögeln und deren 
Eiern; müssen aber auch, wenn sie solche 
nicht erhaschen können, sich mit Fliegen, 
Krabben und mit dem, was sie sonst fischen ,

begnü-
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begnügen. Ihren Bau legen sie in den Spal
ten der Felsen an §),

Die Füchse zu Kamtschatka haben ein 
dichtes, so glanzendes und schönes Haar, 
daß Srberien nichts Aehnliches in der Art 
auszuweisen hat. Man schätzt die dunkel ka
stanienbraunen am höchsten, auch diejenigen, 
welche schwarz vom Bauche / am Leibe aber 
roch sind, so lpie auch die mit eisensarbjgem 
Haare ti).

Wir haben schon der schwarzen siberischen 
Füchse erwähnet, deren Pelzwerk viel theu
rer ist *) als das von den rothen oder dunkel 
kastanienbraunen Füchsen in Kamtschatka.

In Norwegen giebt es weiße, braune 
und schwarze Füchse, auch solche, welche auf

den

z) Allgemeine Geschichte der Reisen, Band 
X IX . S e ite  Z3- LI

ii) Allgemeine Geschichte der Reisen, Band  
X IX . S e ile  d -  V .

*) Ein Balg wird oft mit 400 Rubel bezahlt. 
AirnrnennüttK. geogr. Zool. II. x. 246.
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den Lenden zwei schwarze Streifen haben. 
Diese letzteren und die ganz schwarzen werden 
gm höchsten geschätzt, und machen einen be
trächtlichen Handelszweig aus. Allein in den 
Hafen zu Bergen beladet man jährlich Schis
se mit mehr als viertausend Fuchsbälgen die
ser Art. Pontoppidan, der so sehr fürs Wun
derbare ist, erzählet von einem Fuchse, wie 
er in einiger Entfernung, von einer Fischer- 
hütte mehrere Fischköpfe nach der Reihe ge
leget habe, ohne daß man seine Absicht habe 
errathen können; aber daß kurz darauf ein 
Rabe, der aus diese Fischkövse herabschoß, die 
Beute des Fuchses geworden sey. Diese Thiere 
bedienen sich auch, wie er hinzufüget, ihres 
Schweifes zum Krebsfangc, u. s. w. i).

Berch sagt: Füchse k) sind in Jämteland 
häufig; sie machen, in Absicht des Ausse

hens,

i) Pontoppidan Naturgeschichte von N orwe
gen (II. x. 42. ) ,  ilouinLl eirLNACr, ^uin- 
i?z6. V.

L) Die.Füchse belaufen sich im Februar, und 
werfen im Anfange des' M aim onats ; um 
welche Zeit sie sich in dichten W äldern, 
wo es Sandbänke giebt, halten. I n  diese» 
graben sic 4 oder 6  sich kreuzende M inen ,
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>§6
Heus, zwei Verschiedenheiten aus, davoll 
man die eine Brandfüchse (Lsm8 vulpe« 
terru§ineu8 k'uun. 8vec.) und die 
andere Kreuzfüchse (Lums vulpes cruciu- 
t»8 I înn- k'uuli. 8vec.) nennet. Letztere 
sind sparsamer als die ersteren. Die Art, sie 
zu fangen, und die Fallen dazu, sind verschie
den. Einige meiner Landsleute bedienen sich 
meistens des Luders, andere fangen sie mit 
kleinen vergifteten Kuchen oder so genannten 
Fuchsfeigen, und noch andere legen ihnen 
Fangfcheeren. Einige fangen diese Füchse in 
Fallen (kullor), die man bei uns Fuchs - 
gestellte (Kukbukas) nennet, und andere mit 
Holzscheeren (kHaeäluxor).

i. Wenn man Fuchsfeigen auswirft, f» 
schleppt man ein Stück frisch Fleisch im Wal
de hinter sich her, und wirft dann und wann 
einen Kuchen: wenn auf diese Weise die Ku
chen alle geworfen, hebt man das Fleisch

auf,

in  deren M ittelpunkt sie ihre z bis 6 J u n 
gen haben. I n  solchen Löchern trifft m an 
eine M enge Lammerwolle, H asen-und Z ie- 
gen lam m erhaare , auch Vögelflügel an ; 
w oraus m an erkennet, woritt sein bester 
F ra ß  besteht: in  Erm angelung dessen aber 
nim m t er m it M äusen und Fröschen vorlieb.
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'L7
auf, und geht davon; zwei oder drei Tage 
nachher wird der Gang besichtigt, und so wei, 
ter. Bisweilen bekömmt man auf die Wei
se 2 bis Z Füchse auf einmal.

2. Legt man die Fuchsschecken in den 
Schnee, und steckt blos ein kleines Stück frisch 
Fleisch darauf> damit man alles gethan zu 
haben glaubt. Ich habe mich oft gewundert, 
daß diese Falle den ganzen Winter ohne alle 
Wirkung geblieben; in der Folge aber fand 
ich, worin der Fehler bestand : das Stellen 
war nicht mit der erforderlichen Genauigkeit 
geschehen. Mau muß die Scheere scheuern, 
ynd von allem Roste und Unreinigkeiten sau
bern: ehe man sie legt, muß man sie im Feuer 
warm machen, und, ehe sie kalt wird, mit 
Fuchswitterung, oder in deren Ermangelung 
mit Fett , bestreichen. Zum Anbiß muß man 
sich frische Fische verschaffen, welche viel bes
ser als Fleisch sind. Die Scheere muß man 
mit sehr reinen Handln anfassen, damit die
ses mit einem so starken Geruch begabte 
Thier sie dadurch nicht entdecke. Man muß, 
wenn man den Schnee weggegraben, unter 
und über die Scheere Spreu streuen, nur der 
Anbiß, allein muß frei liegen. Man muß auch, 
um den Fuchs herbei zu locken, ein Stück 
Fleisch umher schleppen, wovon man ein Meh-

reres
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keres in den Schriften unserer Akademie für 
1/ 4/  im Zten Quartale nachlesen kann.

Z. Fuchsfallen steckt man in kleinen dich
ten Wäldern. Ihre Beschreibung und Abbil
dung ist in des'Herrn Archiaters von Linne 
tvestgothischer Reise S . 243. zu finden.

4. Hölzerne Fuchsschecken werden aus fol
gende Weise gemacht: man nimmt ein Brett, 
Vas Z  ̂Ellen lang, » Elle breit und i Zoll 
dick ist. Dieses schneidet man an einem Ende 
zackig ein. Die Spitzen oder Zähne bekom
men sehr scharfê Kanten, und laufen nach un
ten sehr gedränge zu. Oben auf die längste 
Spitze steckt man ein Stück Fleisch zum An
biß, wotauf man das Brett an einem queb- 
bsgen oder andern weichen Ort lothrecht, et
was über eine halbe Elle tief in die Erde 
setzt. Es scheint wunderlich, daß der so schlaue 
Fuchs sich durch eine so einfältige-Falle fan
gen läßt: aber der Hunger, der so manches 
Leben in Gefahr setzt, verführt ihn, sich selbst 
Zu hangen. Wenn er nach dem Fleische in 
die Höhe springt, klemmt er die Füße in die 
Einschnitte, und je mehr er sich bemüht los
zumachen, je fester macht er sich. Wird er 
nur mit einem Fuße fest , so beißt er den
selben ab . und geht seiner Wege. Es werden
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im Lande wohl einige Hunderte und tausende 
dieser Thiere gefangen; ich weiß aber nicht, 
ob alle in unserm Lande verbraucht werden. 
Für den Balg eines Kreuzfuchses bezahlt man 
auf unsern Marktplätzen 6 bis 7, und für 
einen Brandfnchsbalg Z bis 4 Kupfekthaler. 
Neues schweb. Magazin, I. S . 24Z.

o x x x v r i .
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cxxxvn.

D e r  V i e l f r a ß  3) 1).

») Luikon 8u^x1. t)usär. IX . x l. iZ. Lolireb- 
t. 144.

b) kallas L^icileg. 2ool. X IV. t. r.

Ä er  vom Leibe starke und von Beinen 
niedrige Vielfraß, ist beinahe wie ein Dachs

gestal-

») V ie lfraß  - diesen N am en hat man dem T hier 
wegen seiner unersättlichen G efräßigkeit 
gegeben. J e r f f  au f schwedisch; Rosomak 
au f slavonisch; O lutton a u f englän
disch ; C arcajn  in  C anada; Q u in ca ju  in 
andern Gegenden von Nordamerika. (D e r  
N am e Q uincaju  kömmt einem andern T hie
re , Kieles cauölvolvula kall., zu.)

Inter
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gestaltet/ aber noch einmal so dick und grö
ßer L). Er hat einen kurzen Kopf, kleine 

I Augen,

r 6 r

Inter oinrriÄ anim al!» , <^u»e irnnrnni vc»- 
LLcitAte creduntur in tarindilia , ßuto in 
pLrtibus LueciLe le^tentrionnlis ^raeci- 
^uum lulce^it »oiüen, ui)i ^Ltrio term one, 
lerlk , ä icitu i et linZUL ßermLnica. V ie l
fraß ; tlLvoLioe RosoiliLlia » a inulta. 
«omeltioire. I^atine vero nonniü lictiti»  
üoirrinL Aulo, v iäelieet L ßuloütate -r^^el- 
latur. O lai iVlaHir! Hiü. cle Oent. te^t. 
1Z8- (x. nr. 4Z7- Î ilr. iZ. cnx. L.).

6 u lo  L VvrLcitLte iniLtiLbili  ̂ tke 6lüt>  
Lon. L!li3r1ettoii Onom. xaß. iA.

Oulo^ 6 u lo n , ^ x o llo ii. !iVleALl>6iii üiK . 
6uIoni§, ViennAe ^.ullriLS» r6 z i.

kosoiLLkL. ^ u leb . ^iisrem li. ü ik . I^Äk. 
kereßriir. »88-

R olonialia, 6ulc>. ilracr^nski Hill. Xat. 
koi. ZZy.-------O ulo, Olai iVlaßni 610-
Luta. ^ laji LooxliLZus, AeimLn. B ielfraß-  
koloniLe Kolomnii. Iä. suct. Zu.

O ulo, V ie llia ls , Loo^liL^us, iVlLZnus vo- 
rator, kolomLkÄ. X le in  äe HuLclr. ZZ.
tab. A. V icrf. 2L1.

6 u I o , M iiltela ^iLlitis 1!56s, cüiPore ru- 
to-kulco, ineäio ciorü nitzro. 1.iiine
^lat. eciit. X . 4§. V -

r) 6u1o°
Buff, oierf. Thiere »Z. B-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Augen, sehr starke Zähne Z) - einen untere 
setzten Leib, einen mehr kurzen als langen

Schwanz,

, )  Oulo. O esner Hriaär. 62z. mit schlechter 
Abbildung.

6 u lo . ^.lärov. äigit. 178«
6 ll1o. ^sonü. ^ULllr. IZI.
O u lo , V ieltrses. lo n k . tzuaär. tab. L7.

schlechte Abbildung.
L in  sn äe r V ieltiLts. 6 s tn .  U lis rb . 

2 5 8 -
Oulones. 8cil6§. D axxon. x . ZZ9. Schef-- 

ser-> Lappland. x . Z83. Pontoppidan N o r- 
weg. II . x . 44-

V eelvraten . Vsbr. Ileil. x . 21.
611I0. Dinrl. 8^ü. n st. 2. 44.
IVlultela rriko-kutc^, m eäio äorü n igra . 

D inn. I^aun. 8ueo. I . x. 2. n. 6.
IVIuüela ruto-tutcL : m eäio  llorü nIZrv. 

D inn. 8^li. nar. 6. î. H. ir. 1.
Vielkrss. 8. 6 .  6 m elin  Liiiir. I I I . ^.492° 
iVIuItelL ru to-tu tca, rneclio äorü nigro. 

I l ik  reääisli lrrov^n lVIuIrsla, witli tlie 
m iää ls  ok ine bnclL lrlaclr: tlre 6u lo . Iliü . 
anini. L46. tnlr. 27. 6Z. rnalL.

D'ü êne, Liilt. rê n. Lirim. x.
SZZ. n. I. m it der Hyäne verwechselt.

lVluÜslL luto-kutca, m säio äorü  nißro. 
liirLinei ûür. zu.

D er V ieltrsts. Hall. V iert. A48- 
V iL ltrstss. Larninl« II I . x . Z49.

Oocrlu.
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Schwanz, an dessen Ende viele Haare sitzen. 
Er ist schwarz auf dem Rücken und an den

Seiten

Oüuiu. D ict. nnim. II. p . ügZ- 
VeeivrnLt: V^eerel inet äe V oetroo len  

tzespleeten, Iiet R^k bruin rot, op't iniäcleil 
vnn äe Rietz 2^vLrt. Doutt. nat. Iiiü. II . 
x . 189. tab. 14. Ltz. 4.

iVlulieln ( 6 n lo ) peäiirus i il l is , corpore 
info-knsco, n ieäio äorü nigro. Rinn. kau n. 
8uec. 2. p. L. n. 14.

RolloinAclLi R eil. trnv. I. p. 221. 
O louton. Rom. D ict. IR p. ZZZ.
Ooulu. Lonr. D ict. II. p . Z4Z.
I»e Dlouton. Luü .̂ D iü. nnt. X III. p. 

«78- Lct. in 12» VI. 21Z. Allgem. Hist. d. 
N at. VII. I. x . ILL.

I^ulteln ( 6 u1o )  pedibus k llis , corpore 
ruko-lulco, rneäio dorü nitzio. Rinn. 
nat. 12. I. p. 67. n. A.

R olo inacli, Vielkrats. R^tkclrlr. Orenb. 
I. x . 2^7.

iVluiteln Oulo R in n n e i, oder Iserv en . 
Ounnerus ^.ot. nidrot. III. p . 121. tab. 
Z- Ltz. 5..

H ie  6 Iutton. kenn . t^n. ^uadr. p . 196. 
D er  VieltiüL. iVlulI. I^nturl. I . p . 26L. 

t̂ slr. 14. 6tz. 4. Doutt.
Rolom alren oder V ielkrätse, liin u c l»  

tzennnnt. Ltell. X sm tscli. p. ritz-
Sirius Vulo. Lclrreb. Läutztk. II I . l U i .

8 » »44.
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Seiten braulwoth; sein Pe7zwerk ist eines der 
schönsten, und wird gar sehr gesucht 4).-Man

trifft

144. ( die Abbildung aus den schwed. Ab- 
handl. von 177z) und la b .  ,144. (aus B uff 
fons S u p p l.)

IVluÜklL (O nlo) xeäiäus Lllis, corpore 
ruko-kulca, nreclio clorio nigro. lVlüll. Dan. 
xroär. Z. n. II.

lVlultslL 6ulo. Lrxlelr. lVlLminsI.
477. n.

V ielfraß. Georg! Reisen, x. 160.
Oulonls ltiüor. nnturalis. kall. Z^icileg. 

^ool. X IV . 2-j. I'at». 2.
Olouton. LuKon" üiü. Lu^xl. III.

H>. 240. t. 48 - Lclit. in 12. knris. 1?om. IX. 
x. 67. x l. 15.

Urins 6 u lo , Vielfraß. 2imlnerm- 8pes. 
Lool. geogr. Z09. Geogr. Zool. I. 280. II 
276. n. 168.

Urins Oulo. Levsrin le n t .  2vol. »̂. ior. 
D er Vielfraß. Dekon. Zool. x- 22. n. 

22- 6rLuinnnn Introä. in ü . 1̂. x. 7». u.
rz. Leske Naturg. I. x. ILO. n. L.

lVluüela 6u1o. Blumenbach Naturg. 2. 
x . 92. N..7.

Urins 6u lo . Borowsky Natürg. I.
x. 67. 1.

lVluüeln 6 u Io , V ielfraß, Nosomak. Gat- 
terer vom Nutzen und Schaden der Thie» 
re. I. x. Z«7 u. 170.

Vvm
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rrifstihn in Lappland und allen nahe am nörd
lichen Meer liegenden Ländern, sowohl in

Europa.

Vom Jürf. S .  Genberg, Lindlvall und 
Hollstein, in schweb. Akad. Abhandl- von 
I77Z. x. 2o i.— (Lepechin Reise III. x . 58- 
Högström Lappmarker, x. 21. Högström 
schwedisches Lappland, x. 22.

W ilder Vielfraß. Fischers Naturge
schichte von Livland. I. x. LZ.

Ilrtun lOolo) cLuäa concolore, corpore 
ruko-kukco, meclio äorü nigro. I^iuire 3^ll. 
»at. ^äit. X III. I. p. 104. n. 8-

lVIulielÄ (6ulo) peäidus llllis , corpore 
ruko-Iukco, ineclio äorll nizro. IHlrrie. 
ki'suna AroenN p. 21. n. 12.

Vielfraß. Krascheninnikof Kamtschatka.
p. 120.

Vielfraß oder Wolverene. Penn. arct.
Aool. I. p. 69. IIilu5 Oulo. HerrmLnu 
^lkiii. Lnim. p. 69.

lVIeles l6 u lo )  corpore ruko-kokco, me-
äio äorli nigro. Blumenbach Naturgesch. Z. 
p. 9 4 -

D er Vielfraß hat außer den angeführ
ten Namen noch folgende - er heißt näm
lich in Norwegen wie in Schweden Jerf, 
J a e r f , F ilfras; in Lappland aber 6iecläk, 
6iecN. Slavonisch und ungarisch, nach 
S e v e r in , 8clrinoillLko und ^InolioirLcs; 
grönländisch Lrrppik. IH r ic .
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Europa als in Asien, häufig an. Unter -em 
Namen Carcaju §) findet man ihn wieder in

Canada

Herr P allas giebt ausser dem russisch- 
slavonischen N am en, Roßomak, noch fol
gende a n , die er im nördlichen Asien hat- 
B ei den S ira n en , Llau und L-onrlcliig, 
P erm ac, Votjak, I^sngäel^, V o-
g u l, Xiinmir oder I^idnt, auch li'olinnck 
(ein D ieb ), Dstiaken nach verschiedenen 
Gegenden, I^olmned (D ie b ) ,
tlngöniled, Î nne, X înlioli, lugonilcd; 
bei den Sam ojeden, L ogeä i, len g^ n e , 
^Inngenn, H ungeietö, Ilkbidke, ArittZ, 
ObaekAp, Assan, ketscdtnp, T aw iinz, 
Lintilelii; bei den Tungufen, lentalri, 
lVlentnkön, l'oin^LtkoiiLN (IscliLtAir) und 
Onaki; M ongolisch, Olege oder D legen; 
bei den Tartaren am Jenisei,^ OI^no oder 
X2I1NL; bei den Jakuten, Lügen, Korä- 
ken, 6liL6xxei; Kamtschadalisch, l^ n i i  
oder liim in i ( l i in u e li) ;  bei den Japa
nern, iVluäsbins. Im  Kurulischen findet 
er fich nicht, kall. D .

4) 6 nlonis tLntum gellem  vi6 l vniißgLtLin ex  
ruko-lukco, «iorlo mngis kukco» sbäoinins 
inagis c ineieo , Pilis kere I>3go^>i. L NLirs- 
tlone incolarurn Lutem d^beo, snimal 

iNLgnituäine I^Lgo^nrn ^nruin ku- 
^ernre r cLuäa breviore albiäs knsco in^

rerliincls
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Canada und andern Landschaften von Nord
amerika 6) ; auch ist es sehr wahrscheinlich,

daß

167

rerllincts, nalo Istiore, äentibus longio- 
rilius, ^«äilius inelkioeribun, unzuibuL lon- 
xiorilrus.

Halritat in aukraliori tantuin Part« 6 iö n -  
IsnäiLS, et ^uiäein inter inonte« tu^s- 
riores, ^raeseitiin juxta üuvios.

Victus: le^ius, taianäus. (klujus tamen 
eor kolum eclere putant 6ro6n1anäi.)

VkIvLiter curiit: non tarnen ut I-aZopu» 
reeta leä  olrli^ue kaliens; rnsAnis laltilruL 
xrssrlam tuain involat. Lü aänioäuin inor- 
ckax, terociter etiarn Perleeutores kuos in- 
keltanr.

Usus Uujus ut ; keck larilliins ca-
^»itui kclo^is, äuni 6 ioen lsn ä i illuin ok- 
Lenäere inetuunl. k^abiio. k'aun. I. c.

Z). Scheffer Lappland a. a- O . und Anm. «.
O.

4) Krascheninnikof sagt von Kamtschatka; 
„H ier ist noch ein Thier von der Wiesel- 
art, das )nan den Vielfraß nennt, dessen 
Fell über alle anderen so hoch geschätzt 
w ird, daß, wenn man einen höchst präch
tig gekleideten M ann beschreiben w ill, 
man sagt, er trage einen Vielfraßpelz. 
D ie  Kamtschadalemveiber schmücken ihr

Haar
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daß das Thier an der Hudfonsbay, welches 
Herr Edwards unter den Namen Quickhatch.

oder

Haar mit den weißen Pfoten dieser Thie
re , und halten sie für eine große Zierde; 
dennoch werden nur wenige davon er
legt- es sind also nicht genug Felle zur 
Ausfuhr vorhanden, und man bringt viel
mehr noch einige von Jakutsk hierher-M an  
schätzt den Werth eines solchen F elles, je 
weißgelblichteres ist, desto höher jnKamt- 
schatka, ob diese Farbe gleich sonst überall 
verschmähet w ird ; ja sie mache» so piel 
daraus, daß sie sagen, die himmlischen 
Wesen trügen keine anderen Kleider, als 
von V ielfraßfellen; sie können auch ihren 
Weibern und Liebhaberinnen kein größe
res Geschenke als mit einer solchen Haut 
machen, die vormals dreißig, jaw ohl sech
zig Rubel galt. S ogar  nur für die zwei 
P fo ten , welche die Weiber in den Haaren 
tragen, haben sie eine oder zwei Seebibcr- 
haute gegeben. D ie  große Anzahl derglei
chen Thiere trifft man um Karaja, An- 
dirsk und Kolima an. Ih re  Geschicklichkeit, 
Rcnnthiere zu todten, ist wunderbar; und 
sie bewerkstelligen dieses auf folgende Art - 
sie klettern auf irgend einen B aum , und 
nehmen etwas von dem Moose m it, das 
dieses Thier gern frißt; dieses lassen sie 
vpm Baume fallen- wxnn sich etwa ein

Nennthier
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sder Wolverene abgebildet b) 7), und sein 
UiberseHer den kleinen BarenDder den klei

nen

Rennthier zeiget, und wenn es sich anlocken 
läßt, daß es kömmt und friß t, so springen 
sie ihm auf den H a ls , klemmen sich zwi
schen beiden Hörnern fest an , hauen ihm 
mit ihren Klauen die Augen aus, und quä
len es dergestalt, daß das elende T hier, 
um seinen Schmerzen ein Ende zu ma
chen, oder, wo es möglich, sich durch V er
tilgung seines Peinigers zu befreien, mit 
dem Kopfe gegen die Baume rennt, wel
ches ihm gemeiniglich das Leben kostet. 
Kaum ist es niedergestürzt, als der V ie l, 
fraß das Fleisch sorgfältig zertheilet, und 
in die Erde vergrabt, damit cs ihm von 
keinem andern Thiere geraubet werde, und 
frißt den Bauch niemals voll, ehe dieses 
geschehen ist. Auf dieselbige Weise zerreis- 
sen auch die Vielfraße Pferde am Fluß  
Lena- S i e  lassen sich aber sehr leicht zah
men, und lernen allerhand Possen machen. 
M an hat gesagt (allein es ist von niemand 
noch erwiesen worden), dieses Thier triebe 
seine Gefräßigkeit so w eit, daß es sich ge- 
nöthiget sehe, seinen überfüllten Leib da
durch zu entledigen, daß cs zwischen zwei 
engen bei einander stehenden Bäumen durch
drängte, und dadurch seiner unerträglichen 
Last los würde. D ie  zahmgemachten sind

nicht
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nen' W o lf  genannt hak, mit dem kanadischen 
Earcaju und dom Vielfraß aus dem nördli

chen

i /c»

nicht so gefräßig; allein vielleicht sind die
se Thiere einander in allen Landern nicht 
gleich." Krascheninnikof a- a. O . S te lle r  
Kamtfch. a. a. O . Sprengels Hand. H. 57. 
Ludovici Kaufm. Lex. V. G atten I. 307.

D ie  Vielfraße sind im Kraßnojarski- 
schen ziemlich häufig, und die ganz schwar
zen gelten bis auf vier Rubel. Pallas R ei
sen. III. x. i i .  Im  kiachtifchen Handel 
nach Chmcr gelten die Vielfraßbalge das 
Stück drei bis vier Rubel; die Vielfraß
pfoten das P aar fünf und zwanzig bis 
fünfzig Kopeken. Pallas Reis. U li x . iz z .

5) D er Earcajon (Lomsrs D iet. II. x. 20Z.) 
wiegt gewöhnlich sz bis zz Pfund- Er soll 
auch, wie der Vielfraß das Elenn der al
ten W elt überfallt, das O riginal todten.

D er sarrasinschen Beschreibung nach 
scheint er mit dem Quickhatch einerlei 
zu seyn.

D er Carcajou in den buffonschen S u p 
plementen ist der nordamerrkanische Dachs 
(lVIeles iLbralloriur, I^iiin. iz). Matt 
muß den Carcajou nicht mit dem Kinka- 
jou oder Potto (Wickelschwanz, Viverr» 
Lauäivolvuls, kall.) verwechseln.

6) ^me-
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chen Europa einerlei Thier sey. So dünkt 
mir auch, daß das unter dem Namen TepeyH- 
cuitli oder Berghund von Fernandes ange
zeigte Thier wohl der Vielfraß seyn mag, 
dessen Art sich vielleicht bis auf die unbe
wohnten Gebirge von Neuspanien verbreitet 
hat c).

Olans

I / L

6) American, Outonis Zettls uti kulvelcente 
Iiatonis cotore inuttnin ärgert, ita et mul- 
to teneriorein pitnm ^atiet, et all euro- 
^>aeis ad indunienta inanuuin ti^tierna ex- 
^etitur. In Libiria taten oblervantnr nuin- 
«^uani. kattas L^icit. 2 oot. X IV . x. Z4.

D.

t») tTdvvards, Hill. ok Lirds. inz. Lg. Ibid.
V .

Seligm ann Vögel IV . t. »or. Urins tu-
isus. Idnn,

7) D a  es noch zweifelhaft gehalten w irb, ob
der Qttickhatch (Urins tulcus I^inn.) einer
lei Thier mit dem Vielfraß sey , so soll 
er in einem besondern Abschnitte aufge
führt werden- - D .

0) Animal ett ^>arvi canis insAnitudins anda^  
ciliimurngue; a^zreditur enim cervos et 
yuandogue etiam interücit; evrxus uni-

verium
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Olaus Magnus ist meinem Bedanken nach 
der Erste, der dieses Thiers erwähnet hat. Er 
sagt c!), selbiges sey so groß wie ein großer 
Hund, habe Gesicht und Ohren wie eine Ka
tze, sehr starke Füße und Nagel, braune, lange 
und dichte Haare, und einen eben so rauchen 
aber nicht so langen Schwanz als der Fuchs. 
Nach Scheffers Berichte e) hat der Vielfraß 
einen runden Kops, starke und spitzige Zahne 
wie der Wolf, schwarze Haare, einen breiten 
Leib und kurze Füße wie der Fischotter. La 
Hontan f ) ,  welcher zuerst von dem Carcaju 
in Nordamerika Nachricht gegeben hat, sagt : 
„ Stellen sie sich einen noch einmal so großen 
„Dachs vor: dies ist das ähnlichste Bild, das 
„ ich ihnen von diesem Thier geben kann."

Nach

Zerium  n i g r u m ; ^ec tus sc  LvIIuin csn- 
«tens, p ili  lonßl e t  lonßa  et e sn i .
i ium HuvHUL cLPUt, unde  nonien. ^ernLN- 
des kiid. Lnim. nov. kli5̂ . 7. esx . 21°

ki) O la i ü/lLAni, de 6 e n t .  tes tend . e t

») ü l k o i i e  de I > Ä ^ o n r s .  ^>Lr I .  ZekeKer, k s  
riL 167z. x. Zi4.

ß) Vo^LKe de 1s ktoiitLN, ^ o m . I. x . 96.
s)ur-
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Nach Sarrasrn §) ist der Leib der Carcajus, 
von welchen er glaublich nur Junge gesehen 
hatte, nicht viel länger als zwei Fuß, und ihr 
Schwanz ist nur acht Zoll-lang. „Sie ha- 
-, ben, sagt er, .einen sehr kurzen und dicken 
„Kopf, kleine Augen, und- gar starke Kinn- 
„ backen mit zwei und dreißig sehr scharfen 
Zahnen. " Der kleine Bar oder der kleine 
Wolf des Edwards kr), der!, wie mir dünkt - 
eben dasselbe'Thier ist- wax- wie dieser 
Schriftsteller sagt, noch einmal so groß als 
rin Fuchs;i er hatte einen gewölbten Rücken, 
rinen niedrigen Kopf, kurze Beine>-einen bei
nahe auf diel Erde Hangenden Bauch, und 
einen Schwanz der mittelmäßig lang und 
nach dem Ende zu voll Haare war: Alle mel
den einstimmig, haß man dieses Thier nur in 
nördlichen.'Landern von Europa, Asien und 
Amerika antreffe. Herr Gmelin i) ist der 
Einzige, der zu versichern scheinet, daß er bis

in

A) tlikoir« cie l'^ cL äem ie äer Lciences, Lime« 
171z . x . 14. V-

d) k lik o iis cies O ikeaux, xxr ^livvÄräs. 
ioA. V.

t) D er Vielfraß ist das einzige Thier, von 
welchem man eben so wohl als vom M en

schen
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2 74
in die warmen Lander herumstreife: allein 
dieser Umstand kömmt mir, wenn nicht falsch, 
doch verdächtig vor; vielleicht hat Gmelin-; 
wie einige andere Naturforscher Ir), die Hyä
ne in Süden mit dem Vielfraße in Norden 
verwechselt.. Diese beiden Thiere kommen in 
ihren natürlichen Gewohnheiten und vor
nehmlich in ihrer Gefräßigkeit in der That 
mit einander überein, sind aber in allen an
dern Stücken sehr von einander verschieden.

Die Beine am Vielfraß taugen znm Lau
fen gar nicht; er kann sogar blos einen 
langsamen Schritt gehen: allein durch List 
ersetzt er die ihm abgängige Geschwindig
keit; er lauert den Thieren auf; er klettert 
auf die Bäume, um auf sie loszuspringen, 
und sie mit Vortheil anzupacken; er überfällt 
die Elenne und Rennthiere, beißt sie in den

Bauch,

schen sagen kann, baß es nicht nur unter 
der Linie, sondern auch am Pole lebt. 
M an sieht ihn aller Orten; er läuft von 
Süden nach N orden, und von Norden 
nach S ü den , wenii er nur etwas zu fres
sen findet. lle 6m elin. lo m . III.
x .  4 9 2 .  V .

k) ö iill. Uegn. aniiU. x. 2ZH. s t 236.
V-

l) Der
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Bauch, und klammert sich mit seinen Klauen 
unk Zähnen so fest daran, daß er durch 
nichts vermocht, werdet kann, loszulassen. 
Vergebens laufen diese armen Thiere, so gez- 
schwinde als sie nur immer können, fort; 
vergebens reiben sie sich an den Bäumen , und 
geben sich die größte Mühe, sich zu befreien. 
Der Feind, der ihnen auf dem Kreuz oder 
Halse sitzt, fährt immer fort- ihnen daS 
Blut auszusaugen, ihre Wunden tiefer zu 
graben, ein Stück nach dem andern abzureis
en , und mit einerlei Hitze und Gierigkeit zu 
verzehren, bis er sie endlich getödtet hat!).

Man

-1) Der Vielfraß ist ein fleischfressendes Thier, 
und etwas kleiner als ein W olf; er hat 
ein flörriges, langes und braunes, bei
nahe ins Schwarze fallendes Haar, vor
nehmlich auf dem Rucken; er ist so li
stig, daß er auf einen Baum klettert, um 
dem Vogelwildpret aufzulauern. Wenn 
ein Thier vorbeifliegt, springt er ihm auf 
den Nucken, und kann sich vermittelst sei
ner Klauen so fest anklammern, daß ec 
einen Theil von ihm auffrißt, und das 
arme Thier nach vielen vergeblichen B e 
mühungen, eines so beschwerlichen Gastes 
los zu werden, endlich niederfallt, und 
eine Beute für seinen Feind wird. M an

muß
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Man kann es sich, wie man sagt, gar nicht 
vorstellen, wie lange Zeit nach einander der 
Vielfraß fressen, und wie viel Fleisch er auf 
einmal verschlingen kann.

Mas die Reisebeschreiber hiervon berich
ten, ist vielleicht vergrößert; wenn wir aber 
auch ein Vieles von ihren Erzählungen abzie
hen, so bleibt doch noch so viel übrig rn)*), 
daß wir davon überzeugt seyn können,

daß

Muß wenigstens drei der stärksten Wind
hunde haben, wenn man dieses Thier an
greifen will; und doch macht es ihnen ge
nug zu schaffen. D ie  Russen halten viel 
von der Haut des V ielfraßes; sie gebrau
chen sie gewöhnlich zu Muffen für die 
Menschen und zu Gebramen an Mützen-
R elation  <ls la  ß ianäe la r ta r ie . Amtier- 
äam. 1737. x. 8- V.

1 / 6

In) Uns aniinal voiacitkilnum e l t ; re^erto 
naingue caäavere tanturn v o ia t , nt vio- 
len to  cibo coi^us inüar t^tn^ani exten- 
ä a tu r , inventayue anguktia inter arbores 
te ltiin g it, ut violentius eZerat; liecjne ex- 
tenuatnin levertitu i aä caäaver, et aä luin- 
inuin N5gue re^Ietur, iteiuinc^ue le Krinßit 
LNAuüia x r io ie  etc. O lai lVIsgni llilt. äe  
6Sn t. lext. x . iZK. V-

Mir
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daß der Vielfraß weit gefräßiger ist, a ls  irgend 
eines von unfern Raubthieren; daher man

ihn

W ir werden die Einschränkung hiervon 
im Anhange finden. D .

*) D er Vielfraß halt fich tief in den W äl
dern, wo es was für ihn zu rauben giebt, 
auf. W enn man die Glenne in Fallen oder 
Gruben fangt, pflegt er nicht selten der 
erste Koch zu seyn. Er ist gefräßiger als 
der B ä r; denn wenn er das größte Elen- 
thier allein bekömmt, so ist nach wenig 
Tagen nichts davon übrig. M an berichtet, 
und es ist nicht unwahrscheinlich, daß bei 
ihm , wie bei den Fischmöven, alles G e
fressene gleich durchpassiret: welches ich 
den Zergliederern zur Untersuchung über
lasse. M an schießet ihn auf solchen Raub
platzen; außer dem aber fangt man ihn 
auch auf eben die A rt, wie den Baren. 
E s ist merkwürdig, daß die Vielfraße ei
nen Raub mit den Füchsen gemeinschaft
lich und recht verträglich verzehren kön
nen. D er Vielfraß riecht so stark und so 
übel, besonders wenn er etwas zu fressen 
hat, daß seine Fänger ihn nicht ohne gro
ße Beschwerde abledern können. Für ei
nen vollkommenen Vielfraßbalg bekömmt 
der Besitzer zo bis 36 Thaler Kupfermünze.

D es
Vuff. hierf. Thiere B . M

O
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ihn auch den Geier unter den vierfüßige» 
Thieren genannt hat. Da er unersättlicher 
und räuberischer als der Wolf ist, so wür
de er alle anderen Thiere vertilgen, wenn er 
eben so hurtig wäre. Allein er ist schwerfäl
lig, und blos den Biber kann er im Laufen 
erhaschen. Mit demselben wird er sehr leicht 
fertig, thut zuweilen in seine Wohnung ei
nen Einfall, und verschlinget ihn nebst sei
nen Jungen, wenn sie nicht zeitig genug das 
Wasser n) erreichen können; denn der Biber

über-

D e s  Som m ers sind ihre Aälge zottig, 
fahl und so dünnhaarig wie die der Hunde- 
Verch schweb- M agaz. I. x . 242.

») DerCarcajou ist zwar klein, aber dabei doch 
sehr stark und wütend; und ob er gleich 
ein fleischfressendes Thier i s t , so ist er 
doch so langsam und schwerfällig, daß er 
auf dem Schnee mehr kriechet, als geht. 
I m  Gehen kann er blos den Biber erha
schen, der eben so langsam, wie er , ist. 
D ieses gehet nur im Som m er a n , da der 
B iber außerhalb seiner Wohnung ist; im 
W inter hingegen muß er sein Gebäude 
zerflossen und niederreißen, und dann den 
Biber herausholen. D ies gelingt ihm aber 
nur sehr selten, weil er unter dem Eise 
seine sichere Zuflucht hat. Mkolre äs

>78

O
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übertrifft ihn im Schwimmen, und der Viel
fraß, der seine Beute entwischen sieht, macht 
sich sodann über die Fische her. Wenn es 
ihm an allem frischen Fleische fehlet, so sucht 
er Aase, scharrt sie heraus, zersiückt und frißt 
sie bis auf die Knochen auf.

Ob gleich dieses Thier feine Ranke hat, 
und überlegte Lisi anwendet, um andere 
Thiere zu überwältigen, so scheint es doch, 
als wenn es kein merkliches Gefühl, sich zu 
erhalten, ja sogar nicht einmal den gewöhn
lichen Naturtrieb, sich zu retten, hatte; denn 
es geht auf den Menschen zu, und läßt ihn 
an sich kommen o ) , ohne Furcht zu verra

then.

royale äss Loieüües, Lnns« 
r/iZ, k- »4- V.

<r>) D ie Handwerksleute wurden von fern ei
nes Thieres gewahr, das mit schwerfälli
gen und abgemessenen Schritten auf sie 
zu kam, und von einigen unter ihnen für? 
einen Baren und von andern für einen 
Vielfraß gehalten wurde. S ie  giengen 
diesem Thiere entgegen, und sahen end
lich, daß es ein Vielfraß w ar, und nach
dem sie ihm einige tüchtige Hiebe mit ei
ner Stange gegeben hatten, fiengen sie ihn 

M  » noch
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then. Vielleicht kömmt aber diese Gleich
gültigkeit, die dem Anschein nach von einem

schwachen

noch lebendig , und brachten ihn gleich zu
m i r . ----- D ie sibirischen Jäger hatten
mir seit verschiedenen Jahren von diesem 
Thiere erzählet, wie sehr es sich darauf 
verstände, andere Thiere zu belauern; wie 
es die ihm von der Natur versagte Ge
schwindigkeit durch List zu ersetzen wüßte. 
Und mit welcher Geschicklichkeit es den 
Nachstellungen der Menschen entgienge. 
Ich wunderte Mich daher gar sehr darü
ber, daß dieser Vielfraß uns so vorsetzlich 
entgegen kam , als wenn er seinen Tod 
suchte. Jsbrand Jdes nennet ihn ein boshaf
tes Thier, das von nichts andern» als vom 
Raube lebe. „ E r  pflegt, sagt er , stille 
„  auf den Bäumen sich aufzuhalten, und 
„sich da wie der Luchs zu verstecken, bis 
„  ein Hirsch, Elenthier, Reh, Hase u . s. w. 
„vorbey lau ft, sodann schießt er so ge
sch w in d e wie ein P feil auf das Thier 
„ h in a b , beißt ihm mit den Zähnen in 
„den Leib, und nagt eS so lange, bis es 
„  des Todes ist; hierauf verschlingt er es 
„ m it aller Bequemlichkeit, und frißt so- 
„gar die Haare und Haut mit auf. Ein  
„  Woywode, welcher sich zum Vergnügen 
„einen Vielfraß h ielt, ließ ihn einmal 
,>ms Wasser werfen, und ließ demnächst

ein
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I S t

schwachen Verstand zeuget, v sn  einer ganz 
gndern Ursache her, E d  viel ist gew iß , daß

der

„  ei» Paar Hunde auf ihn las , E i n  der 
„  Vielfraß sprang gleich dem einem Huiu- 
„  de auf denFopf, und hielt ihn. so lange 
„unters Wasser, bis er ihn erstickt hat- 
„ te . — D ie List, mit welcher der Vielfraß 
„andere Thiere überfällt (fährt Her* 
„ Gmelin fo r t), wird von allen Jägern 
„behauptet."

Ob er gleich alle Thiere, sie mhgen le
bendig oder todt seyn, frißt, so frißt er doch 
am liebsten das R e n n t h i e r . E r  lauert 
den großen Thieren wie ein Strassenräu- 
der auf, oder er überfällt sie auch, wenn 
sie in ihrem Lagen schlafen. — Er sucht al
le Fallen auf, welche die Jäger verschie
denen Thieren k g e n , und er selbst gehet 
«icht ein. i - ,  — Die. Jäger der blauen und 
weißen Füchse (Jsatis), welche sich in der 
Nachbarschaft des Eismeeres aufhalten, 
klagen sehr über den Schaden, den der 
Vielfraß ihnen thut. - -̂77- M an nennet ihn 
mit Recht also , weil es unglaublich ist, 
wie viel erfresse» kann» Ich habe nie ge
höret, ob ich gleich mehrmalen Jäger von 
Profession darum gefragt habe, daß die
ses Thier sich zwischen zwei Bäumen 
drücke , um seinen Leib auszuleeren, und 
sich auf diese Art neuen Platz zu verschaf

fen ,
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der Vielfraß nicht dumm ist, w eil er feinen 
starken, über alle Massen großen Hunger zu 
stillen weiß. D abei fehlt es ihm nicht an 
M u th , indem er ohne Unterschied auf alle 
Thiere - die ihm aufstössen, lo sg eh t, und 
wenn er einen Menschen gewahr w ird , nicht 
sticht, auch durch keine einzige Bew egung  
die Empfindung einer freiwilligen Furcht 
zu erkennen giebt. W enn er also keine S o r 

ge

sen , damit es von neuem und desto ge
schwinder seine unersättliche Gefräßigkeit 
befriedigen könne. D ies kömmt mir als 
eine Fabel von einem Naturforscher oder 
als eine Erdichtung von einem M aler 
vor- I -  G . Gmelin Reise. HI. 9. 492.

Anmerkung. D laus ist c s , der zuerst 
diese Fabel geschrieben hat, wovon ein 
Zeichner die Vorstellung in Gesncrs Werk 
gemacht hat. V .

Es führt Gmelin diesen Umstand doch 
als etwas Besonderes an ; denn er setzt hin
zu:,, Nach Uiberlegung aller oben erzählten 
Umstände fallt es mir noch schwerer, die 
Handlung unsers manischen Vielfraßes 
recht zu begreifen. Vielleicht wissen wir 
noch nicht alle Eigenschaften der thieri
schen Seelen ! Könnte es nicht zuweilen 
geschehen, daß das Thier in Gedanken 
tzienge, wie der Mensch? "
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»8Z
ge'für sich selbst trägt, so rühret dies nicht 
von einer-Gleichgiltigkeit für seine Erhal
tung, sondern blos von der bei ihm zur 
Gewohnheit gewordenen Sicherheit her. Da 
er in einer beinahe unbewohnten Gegend lebt, 
daselbst sehr selten Menschen antrifft, keine 
anderen Feinde kennet, und auch allemal die 
Thiere, mit welchen er seine Kräfte gemes
sen, überwunden hat, so geht er kreist sei
nen Gang, und hat keinen Samen von der 
Furcht, die einen unglücklichen Versuch, eine 
Erfahrung von seiner Schwäche voraussetzt. 
Dies sieht man zum Beispiel am Löwen: 
dieser geht- dem Menschen nicht aus dem 
Wege, wenn er nicht die Macht seiner Waf
fen erfahren hat. Der Vielfraß, welcher in 
seiner unbewohnten Gegend auf dem Schnee 
kriecht, geht daselbst dennoch in aller S i
cherheit, und herrscht da wie ein Löwe, 
nicht sowohl durch seine Starke, als viel
mehr durch die Schwäche derjenigen, die 
um ihn sind.

Der schwächere aber viel geschwindere 
Jsatis ist des Vielfraßes Schaffer.. Dieser 
geht ihm auf der Jagd nach , und nimmt 
ihm oft seinen ganzen Raub, ehe er densel
ben angebissen hät ,' oder doch einen Theil 
davon; denn, in dem Augenblick, da der

Vielfraß
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Vielfraß ankömmt, laßt der Ifatis den Rest 
seines Frasses fahren- damit er nicht selbst 
aufgefressen werde. Beide Thiere graben sich 
Löcher in die Erde; ihre übrigen Gewohn
heiten aber sind von einander unterschieden 
Der Jfatis geht oft fchaarenweife, der Viel
fraß hingegen geht allein und bisweilen mit 
seinem Weibchen; in ihrer Höhle trifft man 
sie gewöhnlich zusammen an.

Selbst die muthigsten Hunde p) scheuen 
sich, sich dem Vielfraß zu nähern, und ihn 
anzugreifen ; er wehret sich mit den Füßen 
und Zahnen, und bringt ihnen tödtliche 
Wunden bei. Da er aber durch die Flucht 
nicht entwischen kann ,, fo wird er von 
Menschen leicht bezwungen.

Das Fleisch des Vielfraßes ist, gleich
dem

r 8 4

D) V ia v ix  conee<1itur, ut a canibu» a ^ r e -  
benäatur, cum unZulas cientes^ue Alles 
sctitos babeat, ut ejus oontzrellum-kormi- 
äeut vanes, Hui iu kerseillimos luxos vires 
luas extsnäere to^ent.iMIai iVlsßui üik.
ä e  6 snt. ssxt. xag; j V .

M au sehe den AnhgH. n  ̂ D .

6aro büjüs auimalis omnino inUtilis ell
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dem Fleisch aller fleischfressenden Thiere, ein 
sehr schlechtes Essen. Man stellt ihm blos 
seines Felles, zvegen nach, das ein sehr gu
tes und vortreffliches Pelzwerk ist r). Man 
halt dieses, nächst denen von dem Zobel 
und schwarzen Fuchse, für das beste, und 
man mill behaupten, es glänze, wenn es 
gut ausgesucht und zubereitet ist, mehr als 
irgend ein anderes, und auf einem schönen

schwarzen

»3L

s ä  lnnnLnsrn  e lc -n i,  kell ^ e llls  m nltunr 
conirnollk«. ao, P ie tio la . O sn lle t en iin  ku- 
tcrUa, n ig rellin e  inÜAr ^a n iii llsinLkesni lli- 
verlls oriraiL kAuri5, Ltgue ^>ulcliiic>i in  
Ls^eotii le l lä i tu r ,  ^no artillcu in  llilizen ti»  
e t in lluüriL  ce lo iu in  ccn^koisnitLts in  <̂ UL- 
rumc^ne veüium  g en ers  kusrit coallunat« . 
O la i ^llazni H ill. äe  6 e p t .  te^it. PLß. izy .

' ' ' V.

r) M an sagt, der Vielfraß halte sich nur 
in nördlichen Ländern auf. — Er ist 
schwärzlich von Farbe; sein Haar ist eben 
so lang und dick wie beim Fuchse, aber 
feiner und weicher; weshalb seine Felle 
sehr gesucht werden, und sehr theuer, so
gar in Schweden, sind, ^ r t ic le  e x tia it  e t
tra llu it. ^ r o l lo n .  iVlegabeni H illo ris  6 u -  
lo n is , V ic n n se  /^nüiiAV,

V .
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schwarzen Grunde wäre eine Wiederstra- 
lung deS Lichts und eine M enge Heller S t e l 
le n , wie a u f einem D am aststoffe, zu se
hen 8).

v) I n  Lappland find die Vielfraße sehr häu
fig- Ähr Fell ist außerordentlich schwarz, 
und die Haare geben einen gewissen weis- 
sen G lanz, wie Atlaß und geblümter D a 
mast, von fich. Einige schätzen es dem Fell 
dos Zobelmarders gleich; dieses ist aber 
weicher und zarter von Haaren. Diese 
Thiere halten fich nicht nur, auf dem Lan
de, sondern auch auf dem Wasser auf, 
wie die Fischottern. — D er Vielfraß ist 
aber viel größer und gefräßiger als der 
Fischotter. — Er verfolgt nicht allein die 
wilden Thiere, sondern auch die zahmen, 
und sogar die Fische- Nikoire cl«
Ponie , x sr  8el»eKsr. x . zr4« V .

Anhang
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A n h a n g

z u m  V i e l f r a ß .

.ä^er Graf von Buffon sagt in feinen Sup
plementen : Wir liefern hier auf der fünf
zehnten Kupferplatte die Abbildung eines 
Vielfraßes , welche in dem sechsten Theile 
unsers Werks fehlete. Dieses! Thier ist mir 
aus den nördlichsten Gegenden von Rußland 
geschickt worden. Dessen ungeachtet lebte es 
über achtzehn Monate in Paris ; eS war s- 
sehr gezähmt, daß es nicht im geringsten 
wild war, und keinem Menschen schadete: 
seine Gefräßigkeit hat man eben so sehr 
übertrieben vorgestellet als feine Grausam
keit; es ist wahr, daß es viel fraß, aber es 
bestand nicht heftig und oft darauf, wenn 
man ihm die Nahrung entzog. Die Zeich
nung stellet dieses Thier sehr gut vor, von

welchem
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i8L
welchem ich aber-och  folgende Beschreibung 
liefern zu müssen g laubte:

ES war von der Spitze der Schnauze kiS 
zum Anfange des S ch w an zes, zwei Fuß und 
zwei Z oll lan g; die S c h n a ll^  war bis auf  
die Augenbraunen schwarz, die Angen klein 
und schwarz; von den Augenbraunen bis zu 
den Ohren war das H aar weiß m it brau
ner M ischung; die Ohren waren sehr kurz, 
nämlich einen Zoll la n g , und das H aar  
darauf kurz: unter der untersten Kinnlade 
ist es weiß gefleckt, wie auch zwischen den 
Vorderbeinen; die Vorderbeine sind von den 
Krallen b is zum Leibe e ilf Zoll la n g ; die 
Hinterbeine einen Fuß la n g ; der Schw anz  
acht Z oll ^ und vier Z oll macht das H aar an 
dem Ende desselben aus. D ie  vier B e in e , der 
S ch w a n z  und das obere des Rückens, wie 
d as untere am B auche, find schwarz; am  
N a b e l rst ein weißer Flecken; die Zeugungs- 
H e ile  sind vothbraun; das H aar von den 
Schultern b is  zum Anfange des Schw anzes  
ist rothgelb; das innere H aar oder die W oll- 
haare sind w eiß , und hier ist es auch nicht 
sd dick a ls  a u f dem Rücken; die Vorderfüße 
von der Ferse b is  zu den Nägelspitzen sind 
drei Zoll und neun Linien la n g ; die fünf 
Klauen sind sehr krumm und getrennt, der

mittel-
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mittelste anderthalb Zoll lang ; unter den 
Klauen sind fünf S ch w ie len , von welche» 
vier zusammen stehen, und unter dem Fuße 
einen halben Kreis bilden; und einer ist an  
der Ferse. An den Hinterfüßen sind eben
fa lls  fünf K lauen, neun Schw ielen  und die 
Fersenfpitze. D ie  B reite des Vorderfußes be
tragt dritthalb Z oll, und die Lange des H in 
terfußes vier Zoll und neun Linien, und die 
B reite derselben zwei Z o ll, neun Linien. 
V on  den sechs Schneidezähnen in der obern 
Kfnnlade ist einer an jeder S e ite  etw as 
starker a ls  die übrigen vier. D ie  beiden 
großen Zähne sind sieben Limen lang und 
ein wenig gebogen ( wie man auf der Ku- 
xferplatte siehet); von den fü nf Backen
zähnen ist der. eine nach der K ehle, in 
wendig nach dem Rachen zu gerichtet, und 
zwei derselben sind viel größer a ls  die übri
gen drei. I m  untern Kinnbacken sind fü nf  
Backenzähne, von welchen einer sehr stark ist; 
zwei etw as gebogene (große) und sechs klei
n e , ganz kurze Zähne. E tw a s H aar um die 
Kehle und über den Augen ist zwei Z o ll lang.

D ieses Thier war sehr sanstmüthig, fürch
tete das W asser, die Pferde und schwarz ge
kleideten Leute; es gieng hüpfend , und fraß 
beträchtlich viel. M en u  es genug gefressen

hatte.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



hatte, und etwas von fernem Frasse übrig 
blieb, verbarg es dasselbe sorgfältig in sei
nem Bauer, und bedeckte cs mit Stroh. Beim 
Trinken leckte es wie ein Hund. Es hatte 
gar kein Geschrei. Wenn es getrunken hatte, 
warf es mit seinen Füßen das übrige Was
ser unter seinen Bauch. Selten siehet man 
es ruhig, weil es sich beständig bewegt; 
es würde mehr als vier Pfund Fleisch fres
sen, wenn man. ihm so viel geben wollte. 
Brod frißt es gar nicht, verschlingt seinen 
Fraß aber so begierig, beinahe ohne zu 
käuen, daß es dabei zu ersticken scheint a).

Dieses Thier, welches in den meisten 
nördlichen Ländern von Europa und sogar 
von Asien nicht selten ist, findet sich nicht so 
häufig, nach Pontoppidan, in Norwegen 
als im drontheimschen Kirchspiele. Er sagt, 
-aß das Fell davon sehr theuer ist, und daß 
man es nicht schieße, um es dadurch nicht zu 
beschädigen; das Haar sey sanft und schwarz, 
mit Braun und Gelb schattirt b). LuKoir 
Luxpl. a. a. O.

Herr

») Diese Beschreibung ist von dem Herrn de 
S ev e . 35.

b) ü iü o ire  nrnureHe äe 1» I lo rre ß u e ,
kcnwj»-
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Herr Llof Genberg, Propst und Pfar

rer zu Osserdal in Jämtland, liefert eine 
sehr gute Nachricht von einem Järf oder 
Vielfraß, der jung gefangen und bis in- 
andere Jahr gefüttert ward c). Er sagt: 
Ein Lappe, der in den Gebirgen wohnte, 
fleug diesen jungen Vielfraß im Mai 1771 
in oder bei desselben Baue, in den Gebir
gen , fünf Meilen N. W. von Offerdals Kir
che, zugleich mit einem andern solchen Jun
gen, das ein Weibchen war. Sie schienen 
etwa acht Tage alt. Das Weibchen, wel
ches zärter, mit dünnern und lichtern Haa
ren war, starb in des Lappen Hütte nach

zwei

kontô r̂ idan. lourn. «tränier. Juin. r̂ z6,
V.

Pontoppidan sagt doch nicht, daß er in 
Norwegen selten sey; sondern: „D er V iel
fraß , nordisch Jerven oder Erven, ist rei
nes derer nordischen Thiere, die den mei« 
sten Ländern nur dem Gerüchte nach be
kannt find- I n  einigen Gegenden, beson
ders im Amte Drontheim, wo er a «  
meisten gefunden wird, nennet mgn ihn 
K ola, u. s. w ." Pontopp. Norwegen, a. 
a. T>.

e) Schweb. Akab. Abh. vom. I .  »77Z- B .  ZA. 
S .  »0», D
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zwei oder drei Tagen; die Ursache ist unbe
kannt. Das Männchen war rauch und braun- 
mit einem kleinen schwarzen Spiegel auf 
dem Rücken.

Er ward mit Milch genährt/ die mit 
Wasser vermengt war, auch mit Eingewei
den von Thieren und Fischen, oder mit 
Stückchen Fleisch und Üiberbleibseln vom 
Essen.

Mein ältester Sohn Jonas bekam Nach
richt davon, und kaufte dieses Junge vom 
Lappen, welches durch einen Boten von des 
Lappen Wohnung hierher ins Priesterhaus 
gebracht ward. Es war um Johannis. Das 
Thier war klein und mager, fünf bis sechs 
Wochen, alt, der linke Hinterfuß unter dem 
Kniegelenke abgebrochen, so, daß es hin und 
her schwankte; das ward aber doch durch 
des jungen Thiers fleißiges Lecken bald 
geheilt.

Man fütterte es wie zuvor; es bekam 
aber zulängliche Nahrung, wuchs geschwinde, 
fraß gerne rohe Fische, Fleisch, allerlei Ab
gang und Uiberbleibsel, kleine Knochen, 
Fleischbrühe und Suppen, aber keinen Was- 
serbrei., noch trocknes dünnes Brod. An di

ckem
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«kem Rockenbrode nagte eS, war- nachdem 
an gekochte Speisen gewohnt, die es nach- 
gehends gern genoß, und lieber als rohe, 
auch sich dabei besser zu befinden schien. 
Fettigkeiten, alSTalg, Speck, das nicht 
sehr gesalzen war, liebte es sehr, auch But
ter, die es nicht verschluckte, sondern nach 
und nach leckte, auch so begierig darauf 
war, daß wenn es unversehens an einen 
Butterklumpen von einem oder zwei Pfund 
Gewicht kam, es mit Mühe davon zu brin- 
gen war.

Bei Nacht ward es im Hause verwahrt, 
da cs sich oft behend heraus, niederwärts 
durch den Boden, nagte, oder auch durch 
Luftlöcher und Fenster kletterte. Bei Tage 
aber lief es frei im Hause und in Zimmern 
wie ein junger Hund, folgte den Leuten aufs 
Feld, spürte in Büschen, grub in Hügeln, 
vermoderten Stöcken u. dgl., kletterte auf 
Stamme und Baume, plätscherte im Was
ser und in Pfützen, walzte sich darin, wie auch 
im Sand und in der Erdê  die es aufkratzte. 
Es rieb sich oft mit dem Rücken an der Erde, 
ohne Zweifel weil es Jucken hatte, und sich 
vom Ungeziefer befreien wollte. Seine Zähe 
ne wuchsen bald, und wurden scharf; eS

nag§e
Buff. Piers. Thiere rZ. B- N
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nagte damit an allem, was ihm vorkam, als 
Holz, Leder u. dgl. Zum Saufen und Plät
schern verlangte es immer viel Wasser bei 
sich, wenn es an eine Kette gelegt ward. 
Wie ein junger Hund spielte es mit klei
nen Hunden, auch mit Ouasten, Spanen 
und allerlei Kleinigkeiten, die ihm vorge
worfen wurden. Oft legte es sich auf den 
Rücken, spielte mit seinem Schwänze und 
Küßen in allerlei Beugungen und Schwin
gungen, purzelte auch oft über den Kopf. 
Es war von einer sanften, milden, stillen 
Art, griff kein Geschöpf an, fieng aber doch, 
als es etwas größer ward, an, Lämmer 
und kleine Ziegen zu jagen, zu reißen und 
zu beißen.

Vor großen Hunden fürchtete eS sich 
nicht; sie griffen es auch nicht gern an, 
uud wenn daS geschah, schwang es sich 
schnell und behend gegen sie, vertheidigte 
sich mit Klauen und Zahnen, auch als e- 
nur drei Monate alt war, und gieng seinen 
Gang grade fort, spürte und schnoperte 
aufder Erde, als ob es sich um ihr Bellen gar 
nichts bekümmerte. Mit Reisig oder einer 
dünnen Ruthe ließ es sich ziehen, auch mit 
gelindem Begegnen, besonders von Weibs
personen, die es meist speiseten, und die es

genau
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genau kannte, so, daß eine solche Person eS 
nahm und handthierte, wie sie wollte. Mit 
Spielen und Locken richtete mau bei ihm 
mehr aus als mit Gewalt. Mit Stöcken 
und Prügeln ward es mehr zum Zorn ge
reizt, der dann nicht zu überwinden war, 
bis es abgemattet wurde, und Z, 4 oder 
mehr Stunden geschlafen hatte, und das so 
tief, daß man es heben und tragen konnte, 
ohne es zu erwecken. Ausgeschtafen war es 
wieder gut, und wollte Futter haben.

Es war nicht so gefräßig als Hunde 
oder Wölfe, fraß nicht einmal sehr viel 
mit einem Male, sondern ließ übrig, was 
es etwas über seinen gewöhnlichen Theil 
bekam. Ein gehörig großer Hund kann eben 
so viel fressen, und gleich theuer zu unter
halten kommen, genießt auch meist eben 
das was diesem Jarf gegeben ward. Es 
scheint also nicht den Namen, Vielfraß, zu 
verdienen.

Mit Ferkeln und Schweinen vertrug es 
sich gut, ließ sie sich nachkommen, und mit 
von seinem Futter zehren; aber nicht so mit 
Hunden, auf die fuhr es los, wenn sie sei
ne Gaste seyn wollten, und sie nahmen 
gleich die Flucht. Ein oder der andere böse 

N - Waldhund
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Waldhund sehte zuweilen mit ihm stärk zu-, 
sammen. Wenn ihrer mehrere waren,  ̂und 
sie ihm zu mächtig zu seyn schienen, oder 
auch, wenn es sehr zum Zorn gereizt war, 
trieb es seine Exkremente wie einen Strak 
von sich, wodurch sie gescheucht wurden. 
Seine Exkremente waren meistens weich 
und übelriechend. Sonst bemerkte man nicht, 
daß es einen Übeln Geruch von sich gab; eS 
hielt sich auch gern reinlich, wälzte sich im 
Winter im Schnee , und grub sich da ein, 
schabte und leckte sich, kratzte rings um sich, 
und war selten still, wenn es wachte. Einge
sperrt schlief es des Tages oft mehr als die 
Nacht, da es mit allen Kräften nagte und 
arbeitete.

Es hatte ein sehr scharfes Gehör, hörkte 
wenn man weit davon wisperte, oder ganz 
sachte im Zimmer sprach, ob es gleich im 
Hofe war; auch eben so ein gutes Gesicht. 
Mit dem Geschmack unterschied es gleich
falls, was ihm nicht gefiel. Sein eifriges 
Spüren auf dem Felde, in Lochern u. dgl. 
bezeugte auch einen starken Geruch.

Gegen den Herbst 1771 wurde es eigen» 
williger und ungehorsamer; deswegen leget 
man es an ein Band oder Kette mit einem

breiten
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breiten ledernen Riemen um den Hals. Im 
Winter bemerkte man, daß der Riemen 
mit seinen Rändern das Haar vom Halse 
geschabt hatte, auch einige Geschwulst von 
ihm entstanden war; man verwechselte ihn 
also mir einem runden Halsbande, das 
dem Hals nicht schaden konnte.

Gegen Michaelis fieng er an die alten 
Sommerhaare zu verlieren, und im Anfan
ge des Novembers 1771 hatte er sein völ
liges Wachsthum erreicht, und hatte einen 
schönen Spiegel; je weiter es gegen Weih
nachten kam, desto schöner ward er. Ich 
war gesonnen, ihn nach Stockholm zu schi
cken, daß er als ein seltenes Thier Jhro Ma
jestät gewiesen würde, und versuchte, ob er 
nicht im Schlitten zu führen wäre, wenn 
may ein Behältniß für ihn machte, wo der 
Boden ein Loch für die Kette hatte aber 
er nagte sich in kurzer Zeit durch, daß nie
mand das Herz hatte, ihn mit Sicherheit 
zu führen. Man mußte also die Reise bis 
nächsten Sommer verschieben.

Es ward ihm im Hofe ein kleines Haus 
mit Brettern zur Winterwohnung zugerich
tet. Man that Moos, Heu, oder Tannen- 
reistg hinein : er schien wohl eine kurze
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Zeit darauf zu liegen, kratzte es aber bald 
wieder heraus, biß und nagte um das 
Loch, da er aus- und eingieng, und in den 
Winkeln, war immer in Bewegung, und 
lag so gern außen als darin. Es war 
schwer, sein Haus trocken zu halten. Er be
fand sich bei der strengen Kälte dieses Win
ters ziemlich wohl, als sie aber zu stark 
ward, und er das Uibel zu empfinden schien, 
nahm man ihn herein, besonders die Näch
te. Mehrmal kam er los, hielt sich aber bei 
und um den Hos, oder kroch in ein HauS, 
und legte sich schlafen, daß man ihn wieder 
bekam. Einmal nahm er sich eine längere 
Reise vor, eine halbe Meile weit, wich vom 
Wege, dem er erstlich folgte, da nach ei
nem Wald ab, und kam an einen See; da 
wäre er beinahe erschossen worden, wenn 
nicht einer von den Leuten ihn erkannt hät
te, weil er nicht scheu war, sondern auf 
ste zulief. Indem kam eine von mir ausge
schickte Magd, die er sogleich erkannte, in 
den Schlitten zu ihr hüpfte, spielte, und 
ihr nach Hause folgte. Er war auch behend, 
sich aus dem Halsbande zu schmiegen, weil 
er einen kleinen Kopf hatte, und man e- 
iricht eng um den Hals machen durfte.

In Betrachtung seines kleinen Körpers
schien
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schien dieser Järf viel Starke zu haben, 
besonders in den Vorderteilen, Gelenken 
und Beinen, zumal wenn er sehr bös und 
ausgebracht war. Einmal war er von zwei ar
gen Hunden angefallen, da er an der langen 
Kette lag ( denn er verlangte Raum zum Spa
zieren); er riß da, und biß ein Stück aus 
dem einen Hunde, und gleich darauf wand
te er sich sehr schnell, griff mir seinen schar
fen Klauen in den andern, und rückte ihn 
zu sich, ob gleich der Hund noch einmal so 
groß war; er hätte ihn auch bald aus ein
ander gerissen, wenn nicht die Leute Stan
gen zwischen sie gestoffen hatten; er biß in 
des Hundes Bein, und ließ es nicht fah
ren, bis es abbrach. Dies geschah im 
Sommer 1772, da er mehr als ein Jahr 
alt war.

Im Mai, als das Laub hervorzubrechen 
«nfieng, verlor er seine Winterhaare und 
überhaupt seine Schönheit immer mehr und 
mehr, je weiter es gegen den Sommer 
gicng. Mit dem Alter schien sein Magen 
mehr Speise zu fordern, und er ward wil
der und weniger zu regieren, besonders 
wenn er hungrig war, aber gleich fromm, 
wenn er Futter bekam; aß doch aber nicht un
genügsam. Starke Sommerwärme war ihm

beschwer-
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beschwerlich; er entzog sich gern der Sonne 
in Schatten; doch erlustigte er sich zuweilen, 
und schlief in der Mittagssonne. Manchmal 
fiel ihm ein, sich von der Kette loszuar-? 
beiten; bekam er einen festen Halt an et
was mit dem Hinterfuße, so arbeitete er 
ganze zwei Stunden; wenn das aber nicht 
angieng, legte er sich hin, und schlief in gu
ter Ruhe.

Im August ließ ich meine Tochter, die 
ihn an meisten gefüttert hatte, und die er 
am besten kannte und litt, mit ihm nach 
Sundcswall reisen, welches 24 Meilen ist. 
Sie fuhr in der Chaise, und hatte einen Kerl 
bei sich mit einem Karren, welcher den 
Iärf führen sollte; aber sie mußte den Jarf 
meist bei sich unten in der Chaise haben, 
mit ihm spielen, und ihn mit'Nahrung stil
len, wenn er unruhig ward. Manchmal 
wollte er aufs Feld herunter, da ward 
eine Stange an die Kette gesetzt, ihn hin
terwärts und vom Rade abzuhalten; oft aber 
war er nicht zu regieren, biß, und wollte in 
den Wald, so daß meine Tochter große 
Mühe mit ihm hatte, oft gehen, und ihn 
eine halbe Meile führen mußte, und ihm ver
statten, in Büsche und Hügel zu schnopern, 
auch einmal von ihm gekratzt und in die

Hände
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Hände gebissen ward, aber gelinde.. In 
Sundeswatt übernahm ihn ein Schiffer, ihn 
zur See nach Stockholm zu führen. Auf 
dem Schiffe sott er, wie ich nachdem gehört 
habe, allerlei Unfug, mit Zernagung der 
Seile u. s. w., getrieben haben.

Meine Kinder nannten ihn Frasse, wenn 
sie mit ihm spielten. Auf den Namen horte 
er. Die Lappen nennen das Thier Fiaell- 
fraß *), Fräs, Snop oder Snok, den Vi
sitator, weil er ihre Speisekammern, die sie 
unten in der Erde oder auf hohen Stö
cken und Baumen haben, aussucht, und sich 
da zu Gaste bittet. Järf heißt es am ge
meinsten bei den Jamtlandern.

So viel habe ich, auf königl. akad. Be
gehren, von des Thieres Lebensart anführen 
können. Beschreibung nach den Regeln der 
Kunst überlasse ich bessern Kennern der Zoo
logie, als ich bin. In dieser Absicht habe ich

es.

*) H err Kästner macht hier die richtige A n
merkung, daß die Fabel von seinem vielen 
Fressen aus diesem unrecht verstandenen. 
N am en entstanden seyn möge. F ia l heißt 
aber ein Felsengebirge. O .
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«es , nicht ohne Müh und Kosten, «ach Stock
holm geschickt.

Herr Doktor Johann Lindwall beschreibt 
einen Vielfraß, den man im königl. Stall- 
hofe zu Stockholm hielt. Er berichtet, daß 
Linne ihn nicht lebendig gesehen habe, und 
daß er also ungewiß gewesen, ob er zu dem 
Marder oder Mverrengeschlechte gehöre. Er 
sagt ferner: Dieser Vielfraß, vom männ
lichen Geschlechte, scheint nicht alt zu seyn, 
wird aber doch sein völliges Wachsthum er
reicht haben. Die Lange seines Körpers, von 
den Ohren bis an den Schwanz, ist etwas 
über fünf Viertheil, die Höhe, wenn er or
dentlich steht, drei Viertheil. Der Kopf ist 
schwarzbraun mit kurzen glanzenden Haa
ren ; unter dem Kinnbacken am Schlunde 
zeigt sich ein kleiner weißer Flecken; der Hals 
ist kurz, nicht fo lang noch steif als einige 
vorgeben. Hier fangt die schwarzbraune Far
be an, sich nach und nach zur rothbraunen 
zu erhöhen, und geht über die Büge, ein 
Stück den Rücken hinaus, zieht sich aber 
hinterwärts nach den Seiten zu bei der 
Brust, und geht bis Hand breit auf bei
den Seiten um den Bauch, da die Farbe 
nur rothbraun ist, worauf sie bei den Wei
chen die Lenden hinauf geht, und zuletzt die

Basis
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Bäsis des Schwanzes umfaßt. Aber mitten 
auf dem Rücken und etwas an dessen Sei
len ist ein großer schwarzer Flecken oder Spie
gel, einem Herzen nicht unähnlich, dessen 
Spitze sich an den Lenden schließt, und von 
vorhin beschriebener rothbrauner Farbe um
geben wird. Dieser so genannte Spiegel zeigt 
sich länglich auf den Muffen, die von Viel- 
fraßfttten gemacht sind; das kömmt daher, 
daß dieses Fell, nachdem es abgezogen ist, 
aus ein Brett gespannt wird. Der Unterleib 
und die Keulen sind an der innern Seite 
schwarzbraun; mitten am Unterleibe ist ein 
bloßer lichter Fleck. Keulen, Schenkel und 
Füße sind schwarz, aber die Keulen meist 
langhaarig.

Der Schwanz, den dieses Thier gerade 
ausstreckt, ist etwas über ein Viertheil; 
am Ende stich die Haare straubig und 
schwarz. Die Haare., auf dem Rücken sind 
steifer als an den Seiten, und fallen nach ^ 
den Lenden hinaus; aber an Keulen und 
Füßen fallen sie hinunter nach den Tatzen.

Vorderzahne sind oben und unten 6 , an 
beiden Stellen etwas von den Hundszähnen 
abgesondert; aber mit den Vorderzahnen im 
»Hern Kinnbacken verhält es sich so, daß die

4  mitt-
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4 mittlern gleich lang find, die andern bei
den, einer auf jeder Seite der 4 längeren, 
aber größer und scharfer sind. Wie weit sie 
au der innern Seite lappig (lobgki) sind, 
wie man sagt, daß die vier andern sowohl 
an der äußern Seite seyn sollen als an der 
innern, konnte ich nicht deutlich sehen, weil 
ich fürchtete, gebissen zu werden; aber das 
sah ich wohl, daß die 4 mittlern auf der 
äußern Seite nicht in Lappen getheilt sind, 
sondern mit einer scharfen Kante gerade nie
dergehen. Die Vorderzähne im untern Kinn
backen sind alle 6 gleich lang, beugen 
sich an der äußern Seite etwas einwärts, 
und endigen sich mit einer scharfen Kan
te ; aber zweier Zahne innere Basis , als 
der andern in der Ordnung auf beiden Sei
ten, zeigt sich blos, gleichsam ausgehöhlt, 
weiter in den Kinnbacken hinein als die 
Lbrigen, die gleich an der Wurzel mit 
Zahnfleich bedeckt sind. Der Hundeszähne 
sind 2 im obern und 2 im untern Kinnba
cken , obgleich dieser Vielfraß feinen rechten 
Hundszahn im untern Kinnbacken verloren 
hatte; aber deutlich sind sie von den Back
zähnen in beiden Kinnbacken abgesondert. 
Uibrigens sind sie dicker, größer, krümmer 
und scharfer als die anderen Zähne. Der 
Backzähne sind im obern Kinnbacken F , im

untern
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untern 6, alle in Wappen getheilt, aber die 
äußern und innern, in beiden Kinnbacken 
auf jeder Seite, sind kleiner, wovon mau 
weiter die Schriften der drontheimschen 
Gesellschaft nachsehen kann (lroncibiews-
ke Zkrifter lo m . III- la b .
Z. L. 6.). Die Zunge ist, wie gewöhn
lich, stumpf und glatt. Beide Kinnbacken 
einander parallel. Die Nase schwarz, nicht 
so stumpf als an einer Katze, und nicht so 
lang als an einem Hunde. Die Nasenlöcher 
haben an der äußern Seite eine kleine Aus
hölung, von der Größe eines Gänsekiels, 
dem Kinnbackenknochen hinauf. Von den 
Lippen werden die Zahne ganz und gar be
deckt, wenn das Thier ruhig ist. Sie sind 
schwarz, doch ein wenig hinter den Winkeln 
-es Mundes, auch an der obern Lippe et
was bei der Nase hinauf, zeigen sich auf 
beiden Seiten gleichsam in vier Reihen die 
schwarzen Barthaare (V ibrillae). Der 
Knochen des Kinnbackens scheint etwas ein
gedrückt.

Die Augen sind klein, die Iris braun, 
die Pupills schwarz; doch unter den Augen
liedern, die stach und rauch sind, zeigt sich 
die clänata weiß. Am.Rande des Augenlie
des sieht Man keine Haare, wohl aber an

der
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der Seite des Winkels. Uiber dem obern 
Augenliede sind einige lange Haare völlig 
wie die Barthaare; aber die Stelle, wo 
sie ausgehen, ist so groß als ein weißer 
Stüber, und scheint etwas Heller.

Die Ohren sind kurz und stumpf, nicht 
über einen Zoll, von der innern Seite am 
Rande sind sie meistens nackend, grau, in
wendig dünn mit Haaren beseht. Sieht sich 
das Thier in einiger Gefahr, so legt es 
sie auf beiden Seiten an, sonst halt e- 
sie steif.

Alle vier Füße sind sehr kurz. Die Vor- 
dertatzen, mit der das Thier alles zu sich 
nimmt, was es bekömmt, und was es 
hat, so fest hält als die Meerkatze, sind 
breit und in fünf Zehen getheilt, jede mit 
scharfen, gekrümmten weißen Klauen ver
sehen, von denen die andere und dritte, von 
innen heraus gezahlt, am größten sind; aber 
zwischen den Zehen ist der Abstand größer 
bei der dritten und vierten, vierten und 
fünften. Uibrigens macht es sie, beim Ge
hen auf ihnen , platt und breit wie ein 
Bar; die ausgesperrten Klauen gleichen als

dann
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dann einem halben Kreise; me zieht es sie 
ein wie die Katze. Die Hintertatzen, auf de
nen es auch rückwärts geht, sehen auch wie 
des Baren seine aus, nur von einer schar
fen Gestalt; sie sind auch in fünf Zehen ge
theilt, jede wie die Vordertatzen mit krum
men, scharfen Klauen versehen; der Abstand 
zwischen der zweiten und dritten Zehe, von 
innen heraus gezählt, ist nicht so groß als 
zwischen den übrigen: daher, wenn es 
geht, liegen diese dicht an einander; aber 
die andern sind dagegen abgesondert. Das 
Zcrotmn klein, xenis intrans- —

Die edwardsche Abbildung, aus die der 
Herr von Buffon Hili. nut. 1 . iz . p. 2. 
78. (der deutschen Leipziger Übersetzung 
VII- Th. 1. B. S . i§6.) verweiset, stellt 
rin anderes Thier vor: Linne's IIrlu8 1u- 
fLU8. Die Figur, die Houttuyn soll ange
führt haben (Hiü. nat. 2. x. 189. c. 14. 
5i§. 4 ) ,  habe ich noch nicht Gelegenheit 
gehabt zu sehen. Wie aber keine der Figu
ren, die ich gesehen habe, recht gut getrof
fen ist, und besonders Kleins Figur das 
Thier viel zu hochbeinig vorstellt , so wün
schte ich, damit man einmal eine richtige 
Abbildung bekäme, die königl. Akad. ließe
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das Thier genau abzeichnen, weil man es 
lebendig hat *).

Sein Aufenthalt ist der nördliche Theil 
von Schweden, als: Norrland, Lappland 
und Finnland. Man findet es auch in Nor
wegen und Rußland, besonders in Sibirien.

Man giebt wohl vor, es bezeichne sich 
Mit einem graulichen Gestanke; das hat aber 
niemand bei diesem Thiere wahrnehmen 
können. Doch könnte das Thier wohl in 
seiner Wildheit, wenn es nur von stinken
dem Aase gefressen hat, übel riechen. Sonst 
ist dieses Thier manchmal recht freundlich, 
und spielt mit denen, die es füttern; wenn 
aber ein Fremder mit einem Stab nach ihm 
streckt, und es damit reizt, so murrt es An
fangs wie ein Hund, und haut nachdem 
hastig wie eine Katze, und faßt den Stock 
Mit den Vordertatzen, wobei es Zähne und 
Klauen braucht.

Schlafen

*) D ie  königl- schweb. Akad. ha t auch die
ses T hier au f der siebenten und achten 
K upferplatten  in zwei unterschiedenen 
S te llu n g en  durch den H errn  A rre abbilden 
lassen.
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Schlafen sah ich es Ln zwei Stellungen. 

Einen Tag, da Schnee fiel, gieng es erst um 
die Stelle, wo es fich legen wollte, wie 
ein Hund, legte darauf seinen Leib in ei
nen Bogen, alle vier Tatzen zusammen, 
zwischen sie die Nase, welche es mit dem 
Schwänze bedeckte. Einen andern Tag, den 
2L° Jan., fand ich es ganz frei ausge
streckt schlafend, und ob ich es schon mehr
mal beunruhigte, legte es sich doch jedesmal 
wieder in eben die Stellung. Bei schlim
mem Wetter scheint es wetterkrank.

Seine Nothdurft zu verrichten, geht es 
ein wenig von der Stelle, wo es zu schla
fen pflegt, und scharrt zuweilen wie ein 
Hund mit den Füßen Hinaus; darauf hückt 
es sich" zusammen, aber nicht mit krUmment 
Rücken; nach diesem scharrt es von neuem, Und 
seine Exkremente gleichen etwas dem weis- 
sen Aus würfe des Hundes.

Hunden und Katzen ist es nicht gewo
gen, und sieht dabei sehr tückisch aus. Den 
2F. Jan. hatten einige Bauern, die Heu 
für den königl. Stall gebracht hatten, ihre 
Pferde an beiden Seiten von ihm gebun
den; da war es s-br unruhig, und sprang

bald
Bnff. vierf Thiere »L. B. D
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bald nach einer, bald nach der anders 
Seite, als wollte es eines kriegen; aber 
die Pferde schienen, sich nicht vor ihm zu 
fürchten.

Um die Stelle, wo es gebunden war, hat 
es hier und da Gruben gegraben, auch in 
ein Brett ein ziemlich großes Loch genagt.

Daß es ein Naubthier ist, zweifelt nie- 
wand; aber daß es so gefräßig wäre, als 
Olaus Magnus, Johnston und Andere vor
geben, ist wohl kaum zu glauben. Sie sa
gen, es schone kein Thier, außer den Wolf, 
mit dem es sehr wohl umgehen könne. 
Sonst geben sie auch vor, es sey auf Aas 
sehr begierig, und dabei so gefräßig, dass 
ihm der Bauch wie eine Trommel aufschwel
le ; darnach klemme es sich zwischen zweî  
Baume, bis alles, was es gefressen habe, 
wieder hinten hinaus gehe: in dieser Stel
lung haben es Olaus MagnuS, Gesner, 
Schott und Johnston abgebildet; aber Herr 
Gunner erklärt es für ein Mährchen.

Dieses lebende Thier habe ich viel weni
ger gefräßig gefunden. Den LZ. Jan. ward 
ihm ein ungebornes Kalb vorgeworfen, 
das fraß es in drei Tagen noch nicht auf.

Ich
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Ich wtiß nicht, ob eS «ingefpert weniger ge
fräßig ist, als in seiner.natürlichenFreiheit, 
da es oft aus Mangel der Nahrung viele 
Tage hungern muß, und das könnte alsdann 
wohl Gefräßigkeit veranlassen.

Nässe leckte es wie ein Hund. Unterschie
dene Schriftsteller erwähnen die sonderbare 
List, mit welcher es , bei seinem Unvermö
gen zu springen, Nennthiere und andere 
schnellfüßige Thiere fängt. Es soll auf einen 
Baum klettern, und von dem auf ste herab
stürzen , und sich mit seinen Klauen auf ihnen 
halten, u. s. w. Bei gegenwärtigem einge- 
st-errten Thiere habe ich nichts dergleichen 
wahrnehmen können, auch vieles Andere nicht,- 
das die Schriftsteller von ihm vorgeben.

Mit königl. Majestät gnädigster Erlaube 
niß wollte die Akad, das Thier lebendig: 
nach Upsal schicken , damit der Herr Archiat.- 
und Ritter von Linne es genauer untersuch-, 
te; aber das Thier starb zuvor, von einem, 
unbekannten Zufalle, und der Körper ward 
von dem, welcher es unter den Händen ge
habt hatte, weggeworfen, ohne jemanden 
davon etwas zu sagen.

Ans der Beschreibung und Figur hat deh 
L> » Herr
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Herr Archiater doch geglaubt, schließen za 
können, es gehöre zur Gattung der Bären. 
Nur ist noch zu untersuchen, ob es einen 
eingebogenen Ruthenknochen habe, welches 
zu des Bären Kennzeichen gehört. Die kö- 
nigl. Akad. ersucht daher diejenigen, welche 
ein solches Thier männlichen Geschlechts 
fangen oder schießen, darnach zu sehen, und 
-er königlichen Akad. Nachricht davon zu 
geben.

Der Pfarrer Holsten setzt noch folgende 
Nachricht von dem in Lappland beobachte
ten Järf oder Vielfraß hinzu, und sagt: 
„Seine Zähne sitzen fast so wie beim Hun
de : der Backzähne sind vier an jeder Seite, 
der vorderste kleiner, der nächste größer, der 
dritte am größten, der vierte am kleinsten. 
Sie sitzen nicht längs nach dem Zahnfleisch 
hin wie die andern, sondern krümmen sich 
querüber nach dem Gaume zu, alle mehr 
kantig und scharf als beim Hunde. Der 
Hundeszähne sind oben und unten 2, scharf 
wie bei Hunden, aber nicht so lang. Vorder
zähne sind sechs, die vier mittlern kleiner, aber 
die zunächst an den Hundeszähnen die längsten»

Der Kopf ist kurz und dick, die Nase nicht 
so lang und schmal als bei Hunden, mit

schwarze»

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



2 1 Z

schwarzen kurzen Haaren umgeben. Die Au
gen sind rund und blau, so groß als eine Hei
delbeere ; die Nasenlöcher nicht größer als 
bei Hunden. Die Barthaare sitzen wie bei 
Hunden, aber nicht so lang.

Der Leib ist nicht größer als der eines mit
telmäßigen Hundes, aber rund und voll, vorn 
und hinten fast gleich dick. Die Lange be
trägt ungefähr L Viertheil, die Breite 2. 
Die Schenkel sind fast so dick als bei einem 
Bäre, der ein Jahr alt ist; doch nicht über 
eine halbe Elle hoch. Die Füße sind mit Ta
tzen und starken Klauen versehen; aber keine 
Klaue hinten an den Tatzen, statt deren ein 
kleiner Kneutel.

Die Haut ist mit schwarzen steifen Haa
ren bedeckt, die mitten den Rücken hin schwar
zer find. Diese Farbe fängt bei den Bügen 
an, und geht längs dem Rücken bis an die 
Keulen. Dieser Theil des Felles heißt Spie
gel, ziert es am meisten, und macht es 
angenehm.

Wenn das Thier voll Haare ist, zeigen 
sich hier und da überall einige silberweiße 
Haare unter den schwarzen, am meisten 
aber im Spiegel.

An
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AH den Gelten hin geht eine bleichet- > 

Farbe, etwas gelblicht, wo die Haare et
was länger sind als auf dem Rücken. Der 
Bauch ist ebenfalls mit schwarzen Haaren 
-umgeben, aber nicht so dicht und schön als 
die auf dem Rücken. Zwischen dem Buge 
befindet sich ein kleiner weißer Flecken, auch 
ein dergleichen kleiner unter dem Kinne. Der 
Schwanz ist kurz, nur ein Viertheil Elle 
lang, hat längere und steifere Haare als die 
übrigen Theile.

Da das Thier vom Raube lebt, aber 
nicht so schnell ist als die meisten andern 
Raubthiere, so hat ihm der Schöpfer die
sen Mangel durch einen andern Vorzug er
setzt. Es wählt meistens die Wälder an ho
hen Bergen zu seinem Aufenthalte. Wenn 
es von Schützen verfolgt wird, rettet es 
sich alsdann auf Höhen, da seine Feinde 
nicht weiter kommen können, und umkehren 
müssen.

Die Jungen pflegt man im Mai zu fin
den, nicht mehr als zwei, oft nur eins. 
Neugeboren sollen sie gräulich seyn. Wenig 
Waldthiere sind so vorsichtig, su heimliche 
Stellen für ihre Niederkunft zu suchen, als 
die Järfe. Man bekömmt daher ihre Jun

gen
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KM selten, denn sie liegen meist so tief in 
Berghölen, daß kein Mensch da hinein 
kriecht. Vor mehr als .zo Jahren hatte doch 
rin Lappe in dieser Gemeine ein Jünge
rn einer Bergkluft gefunden, das hier im 
Priesterhofe aufgezogen wurde; aber es soll 
nicht zahm geworden seyn, daß man es hat
te dürfen frei gehen lassen, es mußte an 
eine eiferne Kette gelegt werden, damit e- 
nicht herum lief, und Schaden that, wozu 
es geneigt war.

In einem Jahre erreicht das Thier meist 
fein völliges Wachsthum. Wenn eS alt 
wird, verliert es feine Zahne, und kann 
sich nicht vom Raube nähren, erhalt sich 
doch fein Leben noch einige Zeit mit röth- 
lichen Ameisen, die eS in ihren Haufen 
aufsucht. Endlich wird die Haut so unan
sehnlich, daß sie zu nichts Laugt.

Es lauft nicht so schnell als ein Hund, hält 
aber langer aus, ehe es müde wird. Der 
Hund holt es zwar wohl bald ein, kann es 
aber nicht todten, theils weil es stark ist, 
theils weil es so einen ekelhaften Geruch von 
sich giebt, daß er sich entfernt halten muß. 
Zuweilen setzt ihm der Wolf nach, aber auch 
Segen den wehrt es sich. Sollten auch mehrere

auf
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auf einmal es anfallen, so springt es leicht 
und schnell auf einen Baum, wo es still sitzt, 
bis seine Feinde weggehen.

Mit Springen kann es kein Rennthier 
fangen, denn das Rennthier ist zu schnell
füßig; aber eS weiß doch eine Art, sich 
manchmal eines zur Nahrung zu verschaffen. 
Im Winter giebt es Acht, wenn das Renn- 
thier in tiefem Schnee nach seinem Futter, 
dem Rennthiermooße, gräbt, und den Kopf 
unter dem Schnee hat, also sich nicht um
sehen kann; da fahrt es plötzlich hervor, 
wirft sich auf des Rennthiers Rücken, und 
tödtet solches bald. Im Sommer geht ihm 
dieser Kunstgriff nicht wohl an, da braucht 
es einen andern: es steigt ganz sachte auf 
einen Baum, wo Rennthiere in der Nahe 
weiden, wenn ihm solche näher kommen, 
und einige unter den Baum gerathen, auf 
dem es lauert, fährt es schnell nieder auf 
das Rennthier, das ihm am nächsten ist.

Es hat einen starken Geruch, seine Nah, 
rung von weitem zu wittern. Es sucht da
her, wie der beste Vogelhund, die Stellen 
auf, wo Vögel unter der Erde sind, kriecht 
sachte hin, und kann so einen bekommen. 
Dieser Fuchsstreich gelingt ihm nicht alle

zeit
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zeit im Sommer, aber im Winter schlagt 
er nicht leicht fehl, wenn sich die Vögel, 
besonders das Schneehuhn (le tr a o  I,A- 
§opus) unter dem Schnee halten.

Man glaubt insgemein, es verzehre mehr 
als andere wilden Thiere, welches ich an sei
nem Orte gestellt seyn lasse; daß es aber 
den ganzen Raub, so groß er auch sey, gleich 
an der Stelle auffresse, ist nicht wahr. Was 
es nicht braucht, oder auf einmal zu ver
zehren vermag, grabt es in einiger Entfer
nung davon in die Erde, oder tragt es in 
eine Bergkluft, wo es solches bis auf ein 
andermal verwahrt.

Es verändert den Ort und das Land seines 
Aufenthalts nicht, wie die meisten andern 
Raubthiere, sondern bleibt bei den Bergen, 
wo es geboren und gewohnt ist, Raub 
zu finden. Giebt es bei seinem Aufenthalte 
Gebäude, wo man Fleisch, Fische, Brod, 
Käse oder Butter verwahrt, so kann es ge
wiß dazu kommen, wofern Dach und Thü
ren nicht stark find. Mit seinen Klauen und 
Zähnen zerreißt und zerbeißt es ein schwa
ches Dach, und eine nicht allzufeste Thür.

Die Lappen leiden an ihren Vorrathsbe-
hältnis-
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Haltnissen irr den Gebirgen jährlich großen 
Schaden von diesem Thiere. Wenn sie im 
Herbste von den Gebirgen zurückkehren, die 
Rennthiere den Winter über im waldich
ten Lande zu unterhalten, lassen sie in ih
rem Stabur das Fleisch und den Käß, 
so sie zur Kost für folgendes Frühjahr be
stimmen, aber oft hat bei ihrer Wieder
kunft derJärf alles weggenommen. Eben so 
verfahrt er auch mit den Vorrathsbehältnis- 
sen, welche in die Erde gegraben oder in 
eine Erdkluft gelegt werden, wenn sie nicht 
mit so großen Steinen bedeckt sind, daß er 
solche nicht rühren kann.

Man fängt den Jarf so, daß man ihn 
auf solchen langen Schuhen, wie die Lap
pen brauchen, über den Schnee zu kommen, 
laufend (skid löpande) jagt, da kann er ein
geholt und mit einem Spieße getödtet wer
den; man legt ihm auch Luder, wozu er 
sich ganz begierig findet. Das Sicherste aber 
ist, so was wie ein Fuchseisen an die Stel
le zu setzen, wo er sich einfindet; die Fe
dern müssen aber steifer seyn als bei den 
gemeinen, und mit Zahnen versehen, die an 
beide Bogen fest geschraubt sind. Die Pro
be eines dienlichen Fangeisens für den Jarf 
ist, wenn die Kederrr so steif sind, daß man

es
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Es , mit einem dünnen Messer zwischen die 
Bogen gebracht, von der Erde erheben kann, 
wenn es ungefähr ein Lispfund wiegt. " 
Genberg, Lindwall und Holsten in den Ab- 
handl. der k. schwedischen Akad. der 
1772- a. a. D.

Von dem sibirischen Vielfraß giebt der 
Herr Kollegienrath Pallas folgende ganz vor
zügliche Beschreibung: er liefert nämlich 
zuerst eine Uibersicht der Raubthiere und 
rechnet den Vielfraß weder zu den Baren, 
noch zu der Mardergattung, auch nicht zu 
den Viverren, sondern stellt ihn bei der 
Dachsgattung auf- Er ordnet diese Thiere 
nicht nach den Zahnen. Baren sind bei ihm 
nur: der weiße Meerbar, der europäische 
und der amerikanische; die Dachsgattung, 
nämlich der europäische und asiatische Dachs, 
von welchen Pennants amerikanischer viel
leicht nicht verschieden ist; darauf der ame
rikanische Waschbär oder Schuppen (D>fur 
I^otor 1 .̂); die Ranke und Nasundie Su- 
rikate und Pennants gelbe Maki (oder Vi- 
verrn cnuäivolvuluLckr.) haben alle einen 
spitzigen Kopf, längere Schnauze, einen krie
chenden Gang.,! Geschicklichkeit der Vorder
füße, einen längern zottigen Schwanz, und 
einen mehr gebogenen Ruthenknochen als
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die Bären. Einige Habens eine Hole untre 
dem Schwanz. Alle haben eine weiche Zun
ge; ihre Nahrung besteht zum Theil aus 
dem Gewächsreiche; sie sitzen auf dem Hin
tern, und darin, wie im Gange und an
dern Stücken, sind sie den Bären ähnlicher 
als den Viverren.

Viverren nennt er alle in Ansehung der 
Geschmeidigkeit, Dünnigkeit und Biegsam
keit ihres Leibes, der Länge deS Schwan
zes , der Rauhigkeit der Zunge, der meh
reren und kleinen Zähne, und der thieri
schen Nahrung von jenen verschiedenen Thie
re , die aber fast daran grenzen: dergleichen 
sind das Zibetthier, die Genette mit den 
Verwandten, die Foßane, der größere und 
kleinere Jchnevmon, der Fischotter und der 
Sumpfotter. Von diesen haben die meisten 
bei den Zeugungstheilen Vertiefungen oder 
wenigstens äußerliche Furchen. Der Meer- 
vtter kömmt den letzten am nächsten, scheint 
aber vielmehr zu den Robben zu gehören.

Zu der Mardergattung rechnet Herr Pal
las alle übrigen Arten, welche zwar in An
sehung des schmalen Leibes den, Viverren 
am ähnlichsten sind, sich aber von ihnen 
durch ihre Zähne, glatte Zunge , feineren ,

edleren
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edleren Pelz und einen gewöhnlich kürzeres 
Schwanz unterscheiden , wie auch dadurch, 
daß die meisten Bäume zu ihrem Aufent
halt haben, und nicht aufdem Hintern siHen.

Unter diesen vier Gattungen scheint der 
Vielfraß unter den Dachsen aufgestellt wer
den zu muffen; wenigstens erlaubt seine 
Natur nicht, ihn mit Pennant zu den Ba
ren, oder nach Linne zu den Mardern zu 
ordnen.

Er hat auch nicht Verschiedenheit genug, 
nm mit Klein oder Pennant eine besondere 
Gattung daraus zu machen. Wenn der ame
rikanische Vielfraß eine besondere Art ist , 
so könnten diese beiden mit der kaspischen 
Viverre des Schreber doch wegen ihres 
ähnlichen Ansehens eine eigene Gattung aus
machen.

Wollte man von den Zähnen hier un
sichere Gattungskennzeichen annehmen, so 
kömmt darin der Vielfraß zwar sowohl mit 
Vem Bären als dem Dachse überein: und 
diese sind auch nur stufenweise darin von 
den Viverren und diese von der Mardergat
tung verschieden, weil bei allen diesen Thie
ren die unteren Dorderzähne wechselsweife

mehk
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mehr nach inwendig stehen. In Ansehung dev 
Füße, ihrer Gestalt und ihres Verhältnisses/ 
der Größe ihrer Krallen und des Ganges 
auf der ganzen Fußsohle und Hacke ist der 
Vielfraß eben sowohl dem Bären als dem 
Dachse ähnlich. Auch ist er in Beschaffenheit 
des Fells, der Drüsen um den After, und in 
Ansehung der Zergliederung, von beiden nicht 
sehr verschieden. Aber nach dem Ansehen der 
Länge des zottigen Schwanzes / den kurzen 
Beinen,den Sitten,dem Gebrauche der Krallen 
im Kampfeist er dem Dachse viel ähnlicher; 
von welchem er doch ebenso als wie vom Bä
ren beträchtlich durch seine natürlichen Nei2 
gungen abweicht, da er weder wie jene unter 
dem Felle Fett ansammlet, noch im Winter- 
schlafe lieget, sondern den ganzen Winter 
durch auf den Raub umhergehet. Hierin zeiget 
sich allerdings einige Verwandtschaft mit dev 
Hundegattung, wenigstens eine größere als 
mit der Hyäne, dem Dachse und den Vivsrren, 
wegen der Vertiefungen unter dem Schwänze, 
die nach Buffon Statt finden sollen.

Von der Geschichte dieses Thiers findet 
man vor Qlaus Magnus keine Spur. Er 
giebt die erste Nachricht von ihm, und seit 
der Zeit ist es eines der berühmtesten Thie
re geworden; er ist nämlich die Quelle der

Kabeln
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Fabeln und Erzählungen pon dem Vielfraß: 
za sein scyrhischer Wolf scheinet ebenfalls 
von einem schlecht beschriebenen Vielfraß ent
banden zu seyn. Von Olaus Magnus kamen 
die Fabeln in Gesners, Äldrovands und An
derer Schriften, die sogar den Vielfraß auch 
für die Hyäne der Alten hielten, obgleich 
die Hyäne bei ihnen unter dem Namen des 
Meerwolfes vorkömmt. Klein erzählt zwar 
auch die meisten Erdichtungen der Alten 
von diesem Thiere, liefert aber doch die er
ste vernünftigere Beschreibung von demsel
ben, und eine bessere (obgleich auch noch 
schlechte) Abbildung davon nach dem Fel
le, aus der dresdenschen Naturaliensamm
lung , als diejenigen sind, wo er nach OlauS 
Magnus, zwischen einem Baum eingeklemmt, 
vorgestellt wird. Außer den alten Fabeln führt 
Buffon zuerst an, daß das nordamerikani- 
sche Thier, welches Sarrasin zuerst bekannt 
gemacht, und Edwards nicht glücklich abge
bildet hat (nämlich die Wolverene oder 
LuickhaLch,I)r5u8lulLU8l^.), eine Abart dê  
dahin gekommenen Vielfraßes zu seyn schei
ne; welches durch den Beifall des Herrn 
Pcnnant, der das amerikanische Thier be
schrieben hat, glaubwürdiger wird. Gunner 
(^c. Ror. a. a. O.) hat die Geschichte des 
Vielfraßes wenig bereichert, und das Thier

grob
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grob nach einem ausgestopften Fell und dem 
Schädel abgebildet. Herr Genberg *) hat 
neulich treffliche Nachrichten, eine ziemlich 
gute Abbildung nach einem lebendigen Thie
re und eine schöne Beschreibung seiner Sit
ten geliefert. Wenn man noch hierzu die ge
nauere Beschreibung und Abbildung nebst 
den sibirischen Nachrichten des Herrn Pal
las nimmt, so wird man endlich eine ziem
lich vollständige Kenntniß dieses Thieres be
kommen.

Herr PattaS sagt ferner von ihnen: In 
Europa kommen die Vielfraße kaum anders 
als in den norwegischen Alpen, in Lapp
land und den polnischen Wäldern vor; et
was öfter in den russischen, besonders 
nördlichen und waldichten Gegenden, vor
züglich am weißen Meere. Die diesseitigen 
freien, gemäßigten und bebauteren Gegen
den hegen kaum welche: desto häufiger sind 
sie aber noch in den waldichten östlichen ge- 
birgichten Ländern, und dem ganzen nörd

lichen

*) D iese Beschreibung in  den schtveö. Ab- 
handl. v. J a h r  1773. von G en b erg , Lind- 
w all und H olsten , ist hier schon einge
rückt- L>.
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lichen Striche, woselbst sie durch die besse
re Grenze auch außerhalb den Wäldern Her
umstreifen. Am meisten lieben sie die felsi
gen und die wüsten Oerter, und fliehen von 
weitem alle Wohnungen der Menschen; sie 
streifen ohne ein beständiges Lager umher, 
und liegen auf dem Schnee.

Auf ihren Raub gehen sie besonders des 
Nachts aus, kommen aber auch am Tage 
hervor, und streifen zu jeder Jahrszeit, be
sonders aber den ganzen Winter durch, her
um, ohne vor Fett trage oder schläfrig zu 
seyn. Es ist eine sehr bekannte Sache bei 
den sibirischen Jägern, daß der Vielfraß, 
besonders vom Hunger gequälet, die Spur 
der Wölfe und Füchse aufsuche; sie werden 
auch nirgends öfter als in den eifernen 
Fallen, die über die Spur der Füchse in 
dem Schnee gelegt sind, gefangen. Es scheint 
der langsamere Vielfraß also die schnelleren 
Thiere von fern zu verfolgen, damit er durch 
seine Uiberlegenheit an Starke sich der durch 
ihre Anstrengung und Geschicklichkeit erwor
benen Beute bemächtige: der Vielfraß kann 
nämlich sich selbst so wenig auf seine Beine 
verlassen, daß der Jäger, wenfi er seine 
Spur frisch im Schnee findet, denselben oft

r»
PBuff- viers. Thiere »§. B.
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zu Fuße einholen kann; er kann aber seinen 
Lauf lange Zeit fortsetzen, und legt sehr 
lange Wege zurück. Selbst erhalt er seine 
Beute nur aus dem Hinterhalt, und lebt 
im Winter, vorzüglich von ausgegrabenen 
Mausen, Hasen und den Berghühnern, die 
sich unter dem Schnee schaarenpM Gange 
machen. Aus Mangel an Fraß fällt er 
alsdann oft in die Fallen; die alteren wis
sen aber listig die Fallen zu vermeiden > 
oder niederzuwerfen, damit sie die Lockspei
se ohne Geftchr bekommen. Sie stehlen oft 
heimlich die in den Fallen gefangenen Thie
re weg, dringen oft in die Hütten der ab
wesenden Jäger, und zerreißen und verder
ben die gesammelten Felle. Sie graben auch 
todte Körper aus, und von den Jägern im 
riefen Schnee vergrabenes Fleisch, welches sie 
zu verschiedenen Malen an einen andern Ort 
bringen; und wenn die Nahrung weiter als 
zur Sättigung reichet, so verstecken sie die
selbe vorsichtig an verborgenen und beque
men Oertern. Man hat gesehen, wie sie 
Pferde, welche in den Wäldern Herumgien
gen , zerrissen, denen sie listig aus dem Hin
terhalte ankamen. Es wird nämlich von al
len sibirischen Völkern einstimmig bezeuget, 
daß der PiFfraß an den von den Elenn- 
thieren gefuchten Fußsteigen auf den Bäu

men
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men lauere, oder die Rennthiere von dem 
Baume aus mit niedergeworfenem Moose 
anlocke, und dann unerwartet auf diese wei
senden Thiere springe, sie mit den Zähnen 
und Krallen zerreiße und todte. Die Jäger 
erzählen allerorten verschiedene andkre li
stige Kunstgriffe, deren sie sich bedienen,, in
dem sie liegenden oder im tiefen Schnee wei
denden Thieren, wo sie nicht weit Umher sehen 
können, gegen den Wind ankriechen, Und sie 
im Sprunge überfallen.

Asbrand Jdes (Keire rmarOkmu 
1704. p. 21.) erzählt auch ein besonderes 
Beispiel von der List eines Vielfraßes, der 
einen ihn im Wasser verfolgenden Hund 
Mit Vorsatz untertauchte: ja die Tungusen 
versichern, der Vielfraß wisse, daß die Renn
thiere, wenn sie einmal gejagt werden, ih
re Flucht aus dem im Kreise gemachten Fuß
steige zu erleichtern pstegen, und daß er die
selben desfalls zuerst in die Flucht jage, 
darauf auf einen Baum nahe an dem 
F ußste ige  klettere, und ffo aus den Rücken 
des vorbeistiehenden RenNthierS springe. 
(Der Hekr Pallas läßt dieses doch noch 
zweifelhaft.)

Menschen fällt er niemals von selbst an;
P L wenn
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wenn er aber m Gefahr geräth, vertheidigt 
er sich mit der größten Bosheit. Es Lsi ge
wiß , daß er heftig stinke, wenn er von den 
Hunden gejagt wird; wenn er aber todt ist, 
ist der Gestank viel gelinder, und kaum übler 
als der fischige Geruch des Flußschwammes, 
wo nicht ein wenig scharfer und flüchtiger: 
derselbe ward auch nicht starker, nachdem 
man die Drüsen am After durchgeschnitten hat
te.— Wenn er kann, sucht er sich auf einem 
Baume zu retten; wo diese Zuflucht aber 
fehlt, wirft er sich auf den Rücken, und em
pfangt den Hund mit allen seinen Krallen, 
und wirft ihn oft bei dem ersten Anfall weit 
weg, oder zerreißt ihn so, daß er abge
schreckt wird. Er wird auch von den stärksten 
Hunden allein kaum unterdrückt, obgleich sie 
heftig ihn zu zerstören trachten, da er sich 
durch seine fürchterlichen Krallen und Bisse 
vertheidigt, und nicht eher loslaßt, bis er 
merkt, daß die Knochen zerbrochen sind. Im 
Zorn zieht er die Nase zurück, runzelt die 
Stirnhaut, knirschet, und hat das grausam
ste Ansehen. Synst zeigt sich in seinem gleich
sam schwermüthigen Gesichte eine gemischte 
Listigkeit.

Die Vielfraße begatten sich im Herbste; 
ein zu Anfange des Oktobers gefangenes

Weibchen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Weibchen zeigte die ersten Kennzeichen der 
Befruchtung. Man sagt, sie sollen im Früh
linge gewöhnlich zwei, selten drei Junge 
werfen, und dann in Felsenhölen, holen 
Baumstämmen oder in verlassenen Dachs- 
gruben verborgen liegen, in welchen die Viel
fraße auch sonst gern liegen; daß sie sich aber, 
doch an keine gewisse Wohnung binden, noch 
sich von selbst Gruben machen.

Jung wird der Vielfraß leicht gezähmt, 
und zeigt dann die lächerlichen Sitten deS 
Bären; er gewöhnt sich an seinen Herrn, 
und schmeichelt wie der Bär-, um den Pfal, 
woran er gebunden ist, geht er niemals im 
ganzen, sondern hin und her im halben 
Kreise, schüttelt den Kopf, und brummet eini
germassen.

Die nordische Fabel von der Gefräßig
keit des Vielfraßes, welche so lange in Euro
pa geherrscht hat, ist den sibirischen Jägern 
ganz unbekannt *), die ihn doch viel häufi
ger als die Lappländer beobachten.

Das

*) D ieses scheint ihren Ursprung aus seinem 
unrecht verstapdenen dortigen N am en , 
F iä l f r a s , wahrscheinlicher zu machen.

O.
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Das Fell des Vielfraßes ist lange nicht 
so kostbar und schön als das vom Zobel und 
anderem edlern Pelzwerke, auch nicht so fein 
und anders gefärbt als das vom amerika
nischen Vielfraß. Der Vielfraß hat, vornehm
lich in Sibirien, ein fast borstiges, langes, 
grobes Haar, obgleich das Fell sich durch 
seine Leichtigkeit und Schwärze empfiehlt; 
desfalls gebrauchen es fast nur die geringen 
Leute zu Mützen und dergleichen. Es werden 
auch Pelze von den sehr schwarzen Beinen 
mit steifen harten Haaren besonders zu Kau
fe gebracht, um die Winterhandfchuhe da
mit zu schmücken. Man schätzet die Felle der 
Vielfraße höher, die meistentheils schwarz 
find, und keinen oder nur einen geringen, 
halbkreisförmigen helleren Hof von den Sei
len bis zum Schwänze haben; dergleichen 
vorzüglich in den dicksten und gebirgigen 
Wäldern vorkommen, und bei den Jakuten 
zur Verzierung der Mützen vorzüglich kost
bar sind.

Viel häufiger find diejenigen, die am 
Leibe größtentheils, braun find und blos einen 
schwarzen Flecken (welchen die Russen Skow- 
roda oder Reibeisen nennen) haben, der 
mit einem hellgrauen Hofe umgeben ist; die 
schlechtesten halten sich im freien östlichen

SM -
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Sibirien und der nördlichsten Gegend auf, 
die einen breiten blassen Hof oder Einfas- 
sung haben, und welche die Kanttfchadalen 
am meisten zum Weiberfchmucke nehmen.

8piL. 2 oo1. V- 9.) Herr Pallas sah 
sogar eine seltene Spielart, an der an je
der Seite ein weißer Flecken mehr Raum 
als die schwarze Farbe einnahm, und auf 
den Schultern beinahe zusammenfloß; zwi
schen den Augen und Ohren war ebenfalls 
ein weißer Querflecken, und der Schwanz 
war, den Anfang und die Spitze ausgenom
men , weiß: auch hörte er, daß man um 
die Stadt Jenifey bisweilen einen ganz 
weißen gesehen habe. Von den in Sibirien 
gefangenen Vielfraßen werden wenige an 
die Mongolen und Chineser verkauft, und 
fast gar keine nach Rußland gebracht.

Der Preis dieser Felle ist verschieden, 
von zwei bis vier Rubel; selten ist er für 
die schwärzesten höher als drei Rubel.

Baster sagt in dem vierzehnten Bande 
der Harlemer Abhandlungen, wo er von den 
Haareu der Thiere handelt, dieselben waren 
am Vielfraße dreieckig. Wenn solches auf 
die amerikanischen paßt, so ist es doch ge
wiß, daß alle Haare an den sibirischen und

russi-
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russischen Vielfraßen durch das Dergrößĉ  
rungsglas rund erscheinen.

Herr Pallas beschreibt den sibirischen Viel
fraß folgender Massen: Er ist größer aber 
dünner als ein Dachs, und seinem besondern 
Ansehen nach halt er gleichsam das Mittel 
zwischen dem Bären und der Wieselgattung. 
Der Kopf ist dick, an dem Scheitel gewölbt 
und erhaben durch die Kaumuskel. Die 
Schnauze ist dicker als am Bären, kegel
förmig, stumpf; die Nase hundsartig, nackt, 
schwarz, über den Nasenlöchern breiter, etwas 
erhaben; die Nasenlöcher sichelförmig; die 
Scheidewand der Nase läuft mit ihrem Win
kel bis zum Rande der Lefze, die durch eine 
Furche getheilt ist. Das Maul hat einen 
weiten Rachen; die Lefzen sind dünner als 
am Hunde, sehr dünn behaaret. Die Bart
haare sind sehr sparsam, kurz, unordentlich 
zerstreuet an beiden Seiten der Nase und 
am Kinn. Die Warze über den Augen ist 
schräge, und länglich, hat drei Borsten, aber 
mehrere Haare; die Warze an jeder Seite 
des Anfangs der Schnauze hat zwei Borsten. 
Von den oberen Vorderzähnen sind die mit
telsten sich gleich, der äußere an jeder Seite 
ist aber größer, kegelförmig und stark; von 
Len unteren Vorderzähnen sind die beiden

mittels
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mittelsten die kleinsten, die daranliegenden 
stehen mit der Wurzel mehr nach innen, die 
äußersten sind die dicksten, und alle sind ab
gestumpft. Die Hundszähne sind rund, ke
gelförmig, sehr stark, etwas stumpf, und die 
oberen sind etwas größer. Die Backenzäh
ne grenzen an die Hundszähne, der nächste 
daran an beiden Seiten ist der kleinste und 
abgestumpft, darauf folgt unten ein kegel
förmiger , dann folgen oben und unten an 
beiden Seiten zwei dreieckige mit zusam
mengedrucktem stumpfen Ende; darauf in 
jedem Kinnladen der größte< der höckerig 
lappig ist, an welchem nach hinten und in
wendig ein kleiner stumpfer steht, der in 
dem oberen Kinnladen etwas größer ist. ES 
sind also oben zehn und unten zwölf Ba
ckenzähne, und zusammen acht und dreißig 
Zähne.

Die Augen liegen am Anfange der Schnau
ze, und sind klein und dunkel; die Augen
lieder sind am Rande nackt und schwarz; 
die Augendecke erstreckt sich über die halbe 
Hornhaut, und hat einen breiten und brau
nen Rand. Die Ohren sind kurz, angedruckt 
am Kopfe, am Winkel abgerundet, am hin
tern Rande nach dem Grunde zu durch 
einen äußeren häutigen Ansatz doppelt ; vor

dem
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dem äußeren Einschnitt ist daS ansehnliche 
Vorderblatt; der Vorhof des Gehörgangs 
ist weit, und durch die knorpelichte, unglei
che Erhabenheit, und durch das ansehnliche 
Hinterblatt aus dem Grunde des Ohres, 
mit vielen Vertiefungen versehen. Der Hals 
ist ziemlich lang, der Rumpf dünn und 
mager.

Die Gliedmassen sind kürzer als am Bä
ren, sehr dick, stark und zottig. Die Vorder
füße gehen auf die Hacke, und sind wie dix 
Hinterfüße fünfzehig; die ganzen Fußsohlen 
sind rauch von dichten, zottigen , groben 
Haaren, bis auf den Knollen der Zehen- aus
genommen unten die Nagel und die nieren
förmigen Ouerschwiele am Anfange der Ze
hen. Das Verhältniß der Zehen ist an den Vor
der- und Hinterfüßen gleich; die Daumen sind 
kürzer; zwischen allen Zehen sind dicke Leder
falten, die beinahe bis zum letzten Gliede 
reichen, und dieselben so schlaff verbinden, 
daß sie weit ausgebreitet werden können, be
sonders an den Vorderfüßen; die Krallen sind 
blaß, sehr stark und spitzig, gekrümmt und 
zusammengedrückt.

, Der Schwanz ist kürzer als die Hinter
schenkel ; aber mit den zottigen Haaren ist
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er beinahe von der Lange derselben: diese 
Zotten sind nämlich an siebenthalb Zoll lang, 
haben ungefähr die Eigenschaft einer Pfer
demähne, und bedecken den Schwanz überall. 
Das Fell ist ohne Räthe, bärenartig, am 
Kopfe anliegend, kurz und nach der Schnau
ze zu sehr dünn; an den äußersten Gliedmas
sen sind die Haare steif und glänzend glatt, 
an den übrigen Theilen des Leibes rauch, 
grob, glänzend, am längsten an dem Hin
tern und über der weißlichen SeiLenbinde, 
wo sie dünner sind (an Z Zoll, 9 Linien), 
kürzer an den Seiten und dem Nacken (2 
Zoll, 10 Linien), und noch kürzer unter 
dem Bauche, woselbst sie zwei Zoll, sechs 
Linien lang sind.

Die Farbe ist an der Schnauze braun
schwärzlich ; ein mondsörmiger weißgrauer 
Flecken zwischen den Augen und Ohren hat 
aschgraue Haare mit schwarzen Enden. Der 
Scheitel und Nacken sind schwärzlich mit 
einer Mischung von Weißgrau. Unten ist das 
ganze Thier von der Kehle bis zum Schwän
ze, wie auch an den Gliedmassen und dem 
Schwänze, völlig schwarz. Von den Schul
tern an läuft eine breite, gebogene, aschgraue 
oder grauweißliche Binde an beiden Seiten 
abwärts, und vereinigt sich mit einander über

dem
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dem Anfang -eS Schwanzes; -er Zwischen
raum zwischen diesen Binden oder der Sat
tel, der über einen Fuß lang und acht bis 
neun Zoll breit ist, ist sehr schwarz, und daS 
Haar verschieden, glänzend, gleich, und zwei 
Zoll lang. Bei den schwarzen Vielfraßen 
gehet der Sattel bis zum Nacken. DaS 
Motthaar zwischen dem zottigen fallt an der 
Haut von dem Braunen in das Aschgraue; 
ist aber in dem Rückenflecken mehr braun, 
an der Seitenbinde weißlich, unten aber 
rostbraun, und stärker am Bauche; daher 
ein länglicher Flecken am Nabel, wo blos 
das lange Wollhaar steht, stark rostfarbig 
erscheint.

Das Weibchen hat sechs Zitzen, zwei 
zwischen den Lenden und vier am Bauche, 
die alle ungefähr gleichweit von einander 
entfernt stehen; doch sind die vorderen ein 
wenig entfernter. Der Wurf ist nahe am 
After vorn durch einen Lappen hervorstehend.

Ein mageres Weibchen wog im Winter 
zwei und zwanzig Apothekerpfunde und eine 
Unze: Steller beschreibt aber ein fettes 
Männchen in Kamtschatka von fünfzig Pfund, 
zwei und drei Viertel Fuß, ohne den einen 
Fuß langen Schwanz.

2 Z 6

Dieses
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Dieses sibirische Weibchen, war aber von 
der Spitze der Nase bis zum After zwei Fuß, 
sechs Zoll und sechs Linien; der Schwanz 
ohne den Zotten sechs Zoll und acht Linien; 
und von den Zehen bis zur Schulter einen 
Fuß, zwei Zoll und drei Linien; und bi- 
zum Kreutze einen Fuß , fünf Zoll und fünf 
Linien hoch.

Der Magen nahm beinahe den ganzen 
linken Theil der Bauchhöle ein , da die 
Leber sich kaum über den-Magenmund er
streckte. Diese Leber hatte sieben Lappen.—  
Die Gallenblase war von mittelmäßiger Grö
sse.— Die Gedärme hatten keine Abtheilung 
vom Pförtner bis zum After, und die ganze 
Lange derselben betrug dreizehn Fuß; die 
Nieren waren nicht wie bei dem Bären oder 
dem Fischotter gelappt, sondern den Hunds
nieren ähnlich. Die männliche Ruthe ist nach 
Stellern knöchern, und, wie am Hunde, ziem
lich grade. Das Thier hat sechzehn Paar der 
Rippen, und also um ein Paar' mehr als 
der Dachs; nur fünf Lendenwirbel, zwölf 
Schwanzwirbel. Die Schlüsselbeine sind klein; 
die Zunge ist sehr stumpf, und hat kleine, 
spitzige, rückwärts über einander liegende 
Wärzchen, die kaum rauch anzufühlen sind. 
kall. Zpicil. 1. c.

Obgleich
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Obgleich der Vielfraß in Deutschland sel
ten ist, so hat man ihn doch in Sachsen gese
hen (nach Klein), und bei Helmstadt (nach 
Zimmermann) geschossen. Daß letzterer an 
allen Füßen nur vier Zehen gehabt habe, 
legt Herr Pallas nur als etwas Unnatürli
ches aus. '

Vielleicht ist der Amarok der Grönländer 
Einerlei Thier mit denr Vtelfraß; und es iss 
wahrscheinlich, daß der nördliche Vielfraß 
aus Asten und Europa auch in Amerika le
be ; und vielleicht ist der Ouickhatch mit ihm 
einerlei Thier: von dem aber doch im fol
genden Abschnitte lieber besonders gehandelt 
werden soll.

2Z8

exxxviii.
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exxxvm.

Der Quickhatch oder Wolverene i).

n-i>vüiä» L träs I I . lalr. 104, S e lig m an n  IV .

fes Thier einerlei mit dem Vielfraße der al- 
ren Welt ist , so soll es, der vorkommenden

i)  Orkulo aikiuis americLN». l i r e  Hui^IiLtell. 
Oateslr^ 6 aro1. axx. x . X X X .

l i i e  (ÜLicajou 01 Huee^ueiiLtclr. Ooirlis 
Huäk. 40.

I h s  Ouik-Iiatck or W ol^ersu« . L ä-
^ L iä s  L iräs I I . lab. ioz. D e r  kleine ame
rikanische B a r . 1.6 Ours ou I.0U- 
vsrvÄU. S e ligm anns Vögel- IV . t. ,o i .

iLb. ro r.

es wahrscheinlich wird, daß die-

Zweifel

L v s t L
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2 4 «
Zweifel wegen, -och lieber hier besonders 
hinter dem Vielfraß aufgestellet werden.

Dieser

Ooat! urlulo aikinis, ninerioLnus. Xiein 
tzuaäi. 74.

Amerikanischer Halbfuchs. Klein Vier- 
fuß. d. B . S .  22i.

I/Ours äs In La^s äs Huäkon: Ilrlur 
(kreti iiuätonis) vLltLnsi eoloris, xauä» 
nnicolore, roitro xeäilrns^ne nißrl». Lrik- 
lon regn. nniin. 260. n. Z. Läit. in z. 
x- 188. n- Z-

Der größte amerikanische Halbfuchs. 
Halle Vierfüß. x. 518-

Ilrlns Inlcus. I^inne 8^ü. nat. X . x . 47. 
n. 2.

Ours äs la La^e ä'Huälon. Diotion» 
nniin. III. x. 297.

tzuiKliLtcii. Ebend. x. 297.
^Volkbeer: Leer ine  ̂ een lanßp Ltanit, 

Iret I.ißliasm koülrleuiiß, äs Lnvet bruin, 
Iiet Vooiliookä inst een ivitLßtißs üreê > 
ovsiianAS oxL^äs. Hontt. nat. iiiü. II. 
227.

Ilrlus (Iulou8) oLuäa elongata Oonß>- 
v r e ) , corpore kerruZineo, roüio kukco,  
fronte xlntzLyne iLteritli corporis (albiäa). 
Innne L^ü. nat. X II. I. 71. n. 4.

D e r  W olssbär- M ü lle r , Linn« S y st,
r. x. 28L.
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Dieser edwardsche Quickhatch ist über acht 

nnd zwanzig Zoll lang, sein Schwanz drei
zehn Zoll; das Gesicht ist schwarz, die Schnau
ze spitzig; die Augen sind klein, die Ohren 
kurz, rundlich, und sind fast bedeckt von den 
Haaren. Die Haare am Kopfe, Rücken und 
Bauche sind lang, dicht und braunroth mit 
schwarzen Spitzen, so daß das Thier bei

dem

tzuikkstcli. Anson Reise. I. Z3- N Ie r  
Huät. t. Z. k. 2. Allgem. H isior. d. Reis. 
X V II. 1. Z.

1!re V olverene. kenn . L^noxk. ^uLilr. 
lyH. n. 140. tnb. 20. LZ. 2.

Ilrkus ^tutcus) eanän e lon gitta , corpore 
kerrutzineo» rollro kulco, krönte ^IsALHue 
Interali corporis lonAituäinnli ^ a lliäa . 
L rxlek . lVInininal. I. 167. n. F.

D e r Q uickhatch, W olverene. Z im m er
m ann geogr. Zool- II. x . 276. n. 169. 
Schreber S a u g th . x. 530.

W olverene oder V ielfraß . Cooks dritte 
Reise I I .  391.

Ilrlus lulcus. k a lla s LxioileZ. 2ooI. X IV . 
29. not. ß.

D e r V ie lfraß  oder die W olverene. P en - 
n an t arctische Zoologie, x». 69. n. 23.

Ilrlus lukcus. I^inne L^lt. nat. X III. 
lo z . n. 4. O .

B uff, vierf. Thiere. 15 B - Q
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dem ersten Anblicke schwarz läßt. Die S A  
ten sind gelblichbraun, und diese Farbe läuft 
in einem Streife auf dem Schwänze zusam
men. An der Kehle ist ein weißer Flecken, 
und ein mondförmiger vor der Brust. Die 
Fuße sind sehr kurz, stark und dick, schwarz, 
und haben fünf nicht tief gespaltene Zehen nach 
Cachsby und Pennant, die die edwardsche 
Beschreibung, darnach vorn vier und hinten 
fünf Zehen seyn sollen, verbessern. Auf den 
Vorderfüßen sind einige weiße Flecken. Die 
Hinterfüße gehen auf den Fersen. Die Nä
gel sind spitzig, stark und an der Spitze 
weiß. Der Schwanz hat lange, starre, an 
der Wurzel rothbraune, an der Spitze schwar
ze Haare; die Farbe des Thieres ist aber 
nach der Jahrszei! veränderlich. Es lebt in 
der Hudsonsbay und Canada.

Nach Edwards hat dieses von der Hud
sonsbay nach London gebrachte Thier Ähn
lichkeit mit dem Bär gehabt, ist mit gebo
genem Rücken, dem Kopf nahe an der Er
de, gegangen, sehr zahm gewesen, und be
kannten Leuten nachgelaufen, ungeachtet es 
in seinem Vaterlande sehr wild und wegen 
seiner Starke schwer zn fangen sey.

Graf von Buffon halt den ÄmckhaLch
wir
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wie wir gesehen haben, mit Sürrasins Car- 
rajou und dem Vielfraß für einerlei Thier. 
Herr Pallas läßt es noch zweifelhaft. Herr 
Schreber stellt sie besonders auf, so auch 
zuerst Herr Zimmermann. In der Überse
tzung von Pennants arktischer Zoologie ist 
er aber geneigt, ihn, wie Herr Pennant, für 
einerlei mit dem Vielfraß zu halten. Fabri- 
cius beschreibt den grönländischen Vielfraß 
und den Quickhatch aus Grönland als be
sondere Arten, bezeichnet diesen als ein sol
ches Thier, welches er nicht selbst gesehen 
hat. Herr Gmelin führt im linneischen S y 
stem den Quickhatch des Edwards auch als 
eine besondere Art an, und giebt so wie 
dieser die Vorderfüße auch noch vierzehig an, 
da derselbe doch nach Herrn Pennant an je
dem Fuße fünf Zchen hatte, der auch ver
sichert, es hahe Ähnlichkeit mit dem Bären, 
und sey mit dem Vielfraß einerlei Thier; 
die Felle kamen zu Muffen u. dgl. häufig 
nach England. In Cooks Reisen ist der 
kamtschatkaische Vielfraß auch mit der Wol- 
verene zusammen genommen. Man sehe die
se Stellen in den angeführten Schriften in 
der ersten Anmerkung.

Herr Fabricius sagt von dem Quickhatch 
oder l/rlus luleds, I^inn.: Ich vermu- 

Q s tbe.
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the, daß dieses der von Egede und Cranz 
angeführte, berüchtigte Amarok der Grön
länder sey, da sein Fett daselbst beinahe 
braun genannt wird. Vielleicht ist es auch 
die Hyäne der Alten ( lo r f .  82.).

/
Da es nur höchst selten gesehen wird, so ist 

es nicht zu bewundern, daß die Einwohner in 
dessen Beschreibung sehr uneinig sind, und 
viele Mährchen einschalten; die meisten 
kommen doch darin überein, daß er einen so 
langen Leib als der Bär habe, fast so groß 
als der Bär und buntfarbig sey, einen fast 
senkrecht aufgerichteten, ebenfalls bunten 
Schwanz und lange Beine und Nägel habe.

2 4 4

Er lebt zwischen den höchsten Eisbergen. 
Rennthiere sind seine Nahrung. Er soll sehr 
grausam seyn, auch dis Menschen anfallen, 
sehr schnell laufen, sehr mit seinem Schwän
ze schlagen, auf seine Beute springen, sie 
fast in einem Augenblicke tödten, und auf 
seinem Rücken forttragen, und sich vor einem 
aufgespannten Bogen fürchten. Er ist ein 
Schrecken der Grönländer; wenn sie nur 
etwas Aehnliches sehen, ergreifen sie schon 
die Flucht, und kommen so bald nicht wieder

an
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an demselben Ort. Es giebt aber wahrschein
lich nur sehr wenige einzelne Thiere dieser 
Art daselbst. IH r.

In dieser Beschreibung weicht doch man
ches von dem Vielfraße und der Wolvere- 
ne ab- O.

MsM.
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Z u s a t z .

Der Kinkajou oder Potto i) .

Tüll. Luxxl. Auackr. IX . x l. 174 ot ig .

W ir  haben in der Beschreibung des Viel
fraßes gesehen, daß Graf von Buffon den 
Carcajou und den Kinkajou mit demselben

für

:) l'k e  ^«Iloxv HlseLiico. kenrrsnt
guaär. iZg- u. rog. la d .  16. kg. 2.

D e r  M aki m it dem Wickelschwanze, 
I^erLiur ÜLviiL. S chreber S ä u g th . I. x. 
14L. n. 6. l a d .  42, L. (nach P enn .) und
ViverrL cauäivolvjilL . 4^z. tad. 12z.
nach V osm aer.

D e r  Wickelschwanz. M ü lle r Natursyst.. 
S u y p l. x . rz. I s b .  2. kg. 7. (nach P enn ).

Î emur
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für einerlei Thier hielte, und daß Herr Pal
las den Vielfraß mit dem schon beschriebe
nen Dachs, Waschbar, Nasensret, Surika- 
te und Pennants gelbem Maki unter ein 
Geschlecht brachte, welches er das Dachsge- 
schlecht nannte. Pennants gelber Maki ist 
aber der Kinkajou, dessen Beschreibung hier 
um so schicklicher folget, da Graf Buffon 
denselben auch in seinem zweiten Anhange zu 
dem Vielfraß beschreibet.

Graf von Buffon sagt hier nämlich
Zch

24-

I^smur Nävus, CLuä«. ^relienLbili. Lrx- 
leU. IVlannnal, p. 70. n. Z.

tVleles canclivolvulL. kalt. 8 >̂ioi1. 2 oo1. 
X IV . x. 26. c.

I.e kotc». Lu§. 8uxxl. IV. sä . 80II. x. 
160. x!. 66.

1.6 Xinlrajou. Lutk. 8u^pl. III. L äii. 
knrik. x . 24L. x l. zo. L i. Dä. in 12. lo rn  
IX . 74. t. 17. et lg.

kotto. VosinLkr. ^.inü. 1771.
D er Wickelschwanz. Zimmermann geog. 

Zool. 8- Th. II. x . 297. n. 19z.
Viverrs (oLuäivolvula) llava, nigro-mix. 

»L, vLnäL nnicolors xrsksnlibili. 1,inns 
nst. XIII. I. x . 91. n. 2Z.
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Ich bin versichert, daß der Carcajou aus 
Amerika einerlei Thier mit dem europäischen 
Vielfraße, oder doch wenigstens eine ihm 
sehr nahe kommende Art sey. Aber ich muß 
bemerken, daß ich aus Mangel an hinreichen
der Nachricht einen Fehler begangen zu 
haben glaube, der aus der Aehnlichkeit des 
Namens und einiger natürlichen Eigenschaf
ten zwei verschiedener Thiere entstanden ist. 
Ich glaubte nämlich, daß der Kjnkajou ei
nerlei Thier mit dem Carcajou sey, und ich 
habe diesen Irrthum nur erst eingesehen, 
nachdem ich diese zwei Thiere gesehen hatte, 
von welchen das eine im Jahre 177z auf 
dem Markte zu St. Germain unter der An
kündigung eines allen Naturkündigern un
bekannten Thiers gezeigt ward. Dieses war 
es auch in der That. Ein anderes ganz 
gleiches ist noch jetzt lebendig in Paris bei 
dem Herrn Chauveau, der es von Neuspa
nien brachte, ynd der HerrMeßier, Astro
nom der Akadenste der Wissenschaften, füt
tert es zwei bis drei Jahre. Von diesem 
liefern wir hier auf der sieben und zwan
zigsten Kupferplatte die Abbildung, mnd es 
scheint der ächte Kinkajou zu seyn. Herr 
Chauveau glaubte, es möchte ein Aconchi 
oder ein Coati seyn. Er sagt, er habe wirk
lich nicht die lange Schnauze, noch den ge

ringes-
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ringelten Schwanz -es Coati, aber übri
gens doch einerlei Haar, gleiche Gliedmas
sen, gleiche Anzahl der Zehen und vorzüglich 
gleiche Hundszähne, und so wie Perrault sie 
an dem Coati abgebildet hat, nämlich eckig 
und an dreien Seiten gefurcht. Herr Chauveau 
gesteht, daß er noch von dem Coati durch 
seinen Wickelschwanz unterschieden sey, mit 
dem er sich aufhänget, und an allem festhält, 
das er antrifft, wo er aufsteigen will.

Er macht denselben, sagt er, nicht eher 
wieder grade, bis seine Füß fest stehen, 
und er bedient sich desselben sehr schicklich, 
um damit Dinge zu ergreifen, und sich nahe 
zu bringen, die er sonst nicht erreichen 
kann; er legt sich zum Schlafen hin, so 
bald er den Tag erblickt, und erwacht bei 
einbrechender Nacht. Alsdann ist er außer
ordentlich lebhaft. Er klettert mit einer gros
sen Leichtigkeit, und durchsuchet alles. Er 
nimmt alles fort, was er findet, sowohl 
im Spielen, als wenn er Insekten sucht; 
sonst könnte plan ihw in Freiheit lassen: 
vor seiner Ankunft in Frankreich, befestigte 
man ihn auch gar nicht, und er gieng deS 
Nachts, wohin er wollte, und den folgenden 
Lag fand man ihn stets an demselben Ort 
liegen. Man konnte ihn des Tages aufwe

cken.
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Een; allein es schien, daß die Sonne -der 
das Sttalen ihn erschreckte. Er ist sehr lieb
kosend , ohne doch gelehrig zu seyn; er weiß 
blos seinen Herrn zu unterscheiden, und folgt 
demselben. Er trinkt alles Müßige, Wasser, 
Kaffee,.. Milch, Wein, ja sogar Brannt
wein, vorzüglich wenn Zucker darin ist; 
und er säuft, so viel, daß er trunken davon 
wird, und darnach viele Tage krank ist. 
Auch frißt er alles ohne Unterschied: Brod, 
Fleisch, Hülsensrüchte, Wurzeln, vorzüg
lich Früchte; man hat ihm lange Zeit Brod 
mit Milch zu. seiner.gewöhnlichen Nahrung, 
Zugereicht, so wie Hülsen und Früchte. Er 
liebt sehr.wohlriechende Sachen , und ftißt 
sehr begierig Zucker und Eingemachtes.

Er fallt das Flugelwerk.au, und zwar 
ergreift er es immer unter den Mügeln , 
woselbst er das Blut zu saugen scheint, 
und läßt es liegen, ohne es zu zerreißen. 
Wenn er die Wahl hat, zieht er eine Ente 
dem Huhne vor, und doch fürchtet er da- 
Wasser. Sein Geschrei ist verschieden; wenn 
er des Nachts allein ist, höret man ihn sehr 
oft einen Ton von sich geben, der im Klei
nen Ähnlichkeit mit dem Anschlagen eines 
Hundes hat, und er fangt es immer mit 
eiilem Nieserr an. Wenn er spielt, und man

ihm
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Hm Leides thut, klagt er mit einem kleinen 
Geschrei, welches dem von einer jungen 
Laube ähnlich ist. Wenn er drohet, zischet er 
beinahe wie eine Gans; ist er zornig, so ist sein 
Geschrei verworren und heftig. Er wird kaum 
anders zornig, als wenn er hungrig ist; 
wenn er gähnet, stecket er die Zunge außer
ordentlich lang hervor. Es war dieses ein 
Weibchen; und man will bemerkt haben, 
daß es in den drei Jahren, in welchen es 
in Frankreich gelebt hat, nur einmal hitzig 
gewesen sei, und da war es fast beständig 
boshaft u).

Folgende Beschreibung hat der Herr de Se- 
ve von einem ganz gleichen Thiere gemacht, 
welches im Jahre 177Z auf der Messe zu 
St. Germain war:

Dem Haare nach, sagt er, hat es mehr 
Aehnlichkeit mit dem Fischotter als mit an
dern Thieren; es hat aber keine Haut zwi
schen den Zehen; sein Schwanz ist so lang 
als der Leib, anstatt derselbe an dem Ot

ter

a) Diese Anmerkung hat der Herr Sim on  
Chauseau dem Herrn Bussen mitgetheilt.

V.
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ler nur halb so lang als der Leib ist. We
gen seines langen Leibes hat es im Gehen 
ziemlich daS Ansehen von einem Marder, 
allein es gleicht demselben gar nicht in An
sehung seines Schwanzes, noch in Ansehung 
des Kopfs, welche Stücke mehr Aehnlichkcit 
mit denen von dem Fischotter haben. Das 
Auge ist größer als an dem Marder, der eine 
längere Schnauze hat. Das oberste des Ge
sichts hat etwas Aehnlichkcit mit dem an 
dem kleinen dänischen Hund; es hat eine 
außerordentlich lange und dünne Zunge, 
welche es einigemal des Tages lang aus
streckt; diese Zunge ist sanft, wenn es da
mit leckt. Dieses Thier scheint sehr gutmü
thig zu seyn; es war in den letzten Fasten 
sehr zahm, da ich es abzuzeichnen anfieng: 
allein das Volk, welches es jagte, hat es 
tückisch gemacht; jetzt beißt es nämlich bis
weilen nach dem Lecken. Es ist noch jung, 
und seine Zahne scheinen mir, wie ich nach
her sagen werde, noch nicht ausgebildet zu 
seyn. Es hat ein unruhiges Temperament, 
und klettert gern. Bisweilen sitzt es auf 
dem Hintern, und kratzt sich mit den Vorder- 
süßen wie die Affen, spielt, drehet eine 
Pfote in der andern, und macht andere Aff 
fengebarden. Es frißt wie ein Eichhörnchen, 
indem es Früchte oder Obst, die man ihm

giebt,
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g ie b t, zwischen den Pfoten hält. Ich  habe 
ihm niem als Fleisch oder Fische gegeben 
W enn es böse w ir d , sucht es au f jemand 
loszuspringen , und sein Geschrei im  Zorn 
hat vieles von einer großen Ratze ihrem an 
sich. S e in  H aar hat keinen Geruch. E s  besitzt 
die Geschicklichkeit, m it seinem Schw änze  
verschiedene D in ge zu ergreifen, welche es 
an sich ziehen will. E s  hangt sich m it die
sem Schw änze auf, und hält sich gern au f  
diefe W eise an allem fest, w a s ihm vor
kömmt. Ich habe bemerkt, daß seine Füße, 
woran die Zehen eine gewisse Länge haben, 
sich gern zusammen begeben, wenn es ge
het oder klettert; sie trennen sich nicht, wie 
die Zehen anderer Thiere, wenn sie sich darauf 
stützen, und die Füße haben daher eine 
längliche Gestalt. I m  Gehen tragt es die 
Füße auch ein wenig ausw ärts. Nach der 
Aussage des Vogelstellers S a in t  L o u is ,  
der es von einem Privatm anne gekauft hat
t e ,  kam es von der afrikanischen Küste; 
m an nannte es Kinkajou, und feine Art ist 
selten. Er stellet sich v o r , daß dieses der 
N am e der In se l oder des Landes sey , von  
woher es gekommen is t , da man von den 
Leuten, die es verkauften, darüber nicht die 
gehörige Aufklärung bekommen konnte. Ich  
w ill blos anführen, daß dieses T h ier, w cl-

ches
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2L4
ches ein Weibchen w a r , überhaupt viel mehr 
von einem Fischotter a ls  von einem andern 
T hier, in Ansehung seines H a a r s , ay sich 
h at, welches nämlich kurz und dicht und m it 
einigen längeren Haaren vermischt ist. D ie  
H aare auf dem K opfe, au f dem Leibe und 
Schw änze haben einen olivenfarbig gelben 
Anstrich, m it G rau und B raun gemischt. 
Nach dem verschiedenen Lichte, welches a u f  
das glanzende H aar fällt, schillert dasselbe ver
schieden, bald mehr grau, bald mehr grünlich, 
welches die herrschende Farbe ist, oder bald 
braun. D ieses H aar ist größtentheils weiß- 
iichgrau und schmutzig grünfalb am Ende; 
es ist mit andern Haaren vermischt, w el
che am Ende braun sind; außer dem stehen 
noch große schwarze Haare mehr oder w e
niger gemischt unter den übrigen H aaren , 
und bilden an den S e ite n  der Augenbinden, 
die sich nach der S t ir n  hin erstrecken, noch 
eine andere in  der M itte , die nach dem 
Halse zu schwacher wird.

D a s  Auge hat v ieles von dem O tterau
ge an sich; die S e h e  ist sehr klein, die I r i s  
.braun oder rothbrann. D ie  Schnauze ist 
schwarzbrcmn wie der Augenkreis. D a s  E n
de der Nase ist ungleich dich, wie an klei

nen
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nen H unden , und die Nasenlöcher sehr ge
bogen. D ie  M aulöffnung ist fünfzehn Limen 
groß; der Zähne, welche jung schienen, w a
ren zwei und dreißig. I n  dem obersten Kinn
backen waren sechs Schneidezähne wie in  
dem unteren, an jeder S e ite  zwei H u n d s
zähne, vier Backenzähne an jeder S e ite  in  
jedem Kinnbacken. D ie  Hundszähne find sehr 
groß , der oberste kreuzet mit dem unteren- 
I n  dem unteren Kinnbacken ist ein Z w i
schenraum zwischen den Schneidezahnen und 
dem unteren H u n d szahn , um den oberen 
aufzunehmen. D ie  Backenzähne schienen we
nig ausgewachsen zu seyn, vorzüglich die 
Hinteren, welche kie Jugend dieses kleinen 
Thieres anzeigten. ES hat also zw ölf Schnei»  
dezähne, vier Hundszähne und sechzehn B a 
ckenzähne , welches zwei und dreißig Zahne 
macht. D ie  Ohren waren länger a ls  breit, 
am Ende abgerundet, und m it kurzen H aa
ren bedeckt, welche solche Farbe wie die 
am  Leibe hatten. D ie  S e it e n , das Untere 
deö H alses a usw ärts und die B eine sind 
goldgelb , welche Farbe an einigen S te llen  
sehr lebhaft scheinet. Eben dieser goldgelbe, 
noch dunklere Anstrich herrschet an den mei
sten O rten a u f dem Kopfe und den Hinter
beinen. D er  Bauch, ist grauw eiß , an eini
gen S te llen  m it gelbem Anstrich.
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2 § 6

D er Schw anz ist überall m it Haaren ver
sehen ; am Anfange bei dem Rumpfe ist er 
dick, wird allgemach dünner, und endigt sich 
in  eine S p itze; das Thier trägt ihn im G e
hen wagerecht. D a s  Unterste der Pfoten ist 
ohne H aar und fleischfarbig. D ie  Krallen 
sind w eist, krum m , und bilden unten eine 
Rinne.

Fuß Zoll Lin.
D ie  Lange des ganzen Leibes

betragt . . 2 ^ 6
I n  gerader Linie . . . 2 Z — -
D er  K opf vom Ende der Nase

bis zum Hinterkopfe —  2 6
D er Umfang am Ende der

Schnauze . —  L 9
D er  Umfang der Schnauze über

den Augen . . .  -—  F r
Abstand vom Ende der S ch n au 

ze b is zum innern Augen
winkel . . —  , L

Dieser Abstand bis zum äußern
Augenwinkel . —  1 -

B reite des Auges von einem
W inkel b is zum andern —  —  7

Dessnung des Auges - - - - - - - -6
Abstand der Hinteren Augenwin-
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Kuß Z oll Litt.
kel nach der Oberfläche ge
messen . . - - — — r i

I n  gerader Linie . . — - —  9
Umfang des Kopfes zwischen

dm  Augen und Ohren - ^ 7 6  
Länge des O hrs . . . —- 1 r
B reite der W urzel des O hrs

in gerader Linie - - - - - - - - - - - - 7
Lange des H alses . —  1 9
Umfang des H alses . . —  6 1 t
Höhe des VordergefchleppS —  6 9
Länge des Vorderarm s von dem 

Ellenbogen bis zur Fuß
wurzel —  L t

B reite des Vorderarm s am
Ellenbogen —- 1 9

Dicke des Vorderarms am E l
lenbogen —  1 s

Umfang der, P fote . . —  2 7
Umfang der Fußwurzel . —  2 s
Länge der Pfote b is zum E n

de der N agel . —  1 9
Umfang des Leibes hinter den

Vorderfüßen . —  i o  4
Umfang des Leibes w o er am

dicksten ist . —̂ i r 6
Umfang desselben vor den Hin

terfüßen — 9 10
Buss, vierf. Lhicre B« R Höhe
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Fuß Zoll Lin.
H-He des Hintergeschlepps —  7  S  
Lange der B eine vom Knie bis

zur Ferse . . —  4  7
B reite oben an der Keule —  2 1
D ie  Dicke daselbst . . . —  1 4
B reite in der Gegend der Ferse —  1 Z
Umfang des M ittelsußes —  2 9
Lange von der Ferse b is zur

Spitze der N a gel —  z  — .
B reite der Vorderfüße —  1 r
B reite der Hinterfüße . —  1 2
Länge der längsten N a g e l ------- 4 ^
B reite derselben an ihrer W urzel —  Z 
Länge des S ch w an zes . r Z 9 
Dessen Umfang an der W urzel —  4 6  
Dessen Durchmesser daselbst b )  —  2 r

D ie  Aehnlichkeit des Nam enS des Kin- 
kajou und des Carcajou, ließ mich, wie alle 
übrigen N aturkündiger, glauben, daß ste 
einem Thiere zukäm en; da ich aber doch m  
den alten Reisebeschreibern nachsuchte, fand 
ich dieselbe S te lle  des D e n is ,  die ich nur 
zum Theil im  sechsten B a n d e , S e ite  2 1 Z .

ange-

b) Diese Beschreibung ist von dem Herr» de 
S eve. N .
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angeführt h a tte , w eil ich g la u b te , dieser 
Schriftsteller habe sich geirret, wenn er sagt, 
daß der Kinkajou, den ich dam als noch für 
den Carcajou hielte, einer Katze gliche; und 
dieses um so m ehr, da alle übrigen R ei
sebeschreiber darin übereinkamen, dem Car- 
eajou eine andere, und zwar eine dem V ie l
fraße ähnliche Gestalt beizulegen. M an  sehe 
hier diese S te lle  gan z:

„D erK inkajou gleicht einiger Massen einer 
Katze mit rothbraunen H aaren; er hat einen 
langen S ch w an z, den er auf den Rücken er
hebt, und in zwei b is drei B iegungen legt. 
Er hat K rallen, und klettert auf B a u m e , 
darauf er sich seiner ganzen Länge nach a u f  
den Zwergen h in legt, um seinen Raub zu 
beobachten, und über ihn herzufallen, und ihn 
zu fressen. Er fällt au f den Rücken eines 
O r ig n a ls , umwickelt es m it seinem S ch w ä n 
ze, und naget ihm am Halse über den Ohren, 
b is dasselbe fällt. S o  schnell das O rignal 
auch la u ft, und m it welcher G ew alt es sich 
auch an B aum e oder dem Gebüsche reib t, 
so laßt der Kinkajou es doch niem als l o s ;  
kann es aber das Wasser erreichen, dann 
ist es geborgen; w eil der Kinkajou dann lo s 
lä ß t, und a u f die Erde springt. D ie  Füchse 
find seine J ä g e r ; sie gehen a u f Entdeckung 

R  s  « n s .
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a u s , wenn der Kinkajou im  Gebüscheist, w o  
er dem O rignal auflauert, welches die Füch
se ihm zuzubringen nicht verfehlen " e ) .

D iese Nachricht paßt sehr aus die Abbil
dung und Beschreibung, die wir eben von  
diesem Thiere geliefert haben, daß wir ver
muthen, es sey dasselbe, und daß der Carca- 
jorr und der Kinkajou zwei Thiere von ver
schiedener und besonderer Art sind, die nichts 
Gemeinschaftliches mit einander haben, a ls  
daß sie auf das O rign al springen, und a u f  
anderes R oth w ild , um das B lu t  desselben 
zu trinken.

W ir  haben gesagt, der Kinkajou finde sich 
in den Gebirgen von Neuspanien; allein er 
findet sich auch in den jamaikanischen, w o
selbst die Einlander ihn Potto und nicht 
Kinkajou nennen. Herr Colinson hat mir die 
Abbildung dieses P otto  oder Kinkajou ge

schickt.

e) Geograph, historische Beschreibung her Kü
ste von Nordamerika, durch den Herr» 
D enis x . Zzo. V .

Herr Allamand halt diesen Kinkajou des 
D enis noch für ein verschiedenes Thier- 
S .  Zimmerrmnn a- a. O .
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schickt, die ich hier auf der achtzehnten Ku- 
pferplatte mit folgender Nachricht.liefere:

D er Leib dieses Thieres ist einfarbig , 
rothgelb m it Aschgrau gemischt; d.aS H aar 
ist kurz, aber sehr dicht, der K opf rundlich,  
die Schnauze kurz, nackt und schwarzlicht, 
die Augen braun, die Ohren kurz und ab
gerundet, die H aare um die ganze Kehle 
la n g , die an der Schnauze anliegen , und 
keinen Knebelbart bilden ; die Zunge ist 
schmal, la n g , und d as Thier steckt sie oft 
drei b is vier Zoll aus seinem Rachen; der 
einfarbige Schw anz nim m t allgemach an 
Dicke ab bis nach dem Ende z u , das 
sich nach W illkür - e s  Thieres krümmet, 
und mit dem es sich an h ä lt, und stark an
greifen kann. Dieser Schw anz ist langer 
a ls  der Leib, der von der N ase b is an sein 
Ende nur fünfzehn.Zoll lang ist; denn seine 
Lange beträgt siebzehn Zoll.

D ieses T hier!w ar in den Gebirgen von 
Jam aika gefangen; es ist sanft und man 
kann es ohne Furcht anfassen; des T ages  
ist es gleichsam eingeschlafen, des Nachts 
aber sehr lebhaft; es ist sehr verschieden 
von andern bestimmten Geschlechtern; seine 
Zunge ist nicht rauh, wie an der Katze oder

andern
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anderen Thieren von dein Geschlechte der 
V iverren , m it welchen es in der Gestalt 
des Kopfs und der Krallen Ähnlichkeit hat. 
E s  hat um das M a u l viele- langen Haare 
von zwei b is drei Z o ll , die lockicht und 
sehr sanft sind. S e in e  Ohren stehen niedrig 
und beinahe gegen die A u g e n ; wenn es 
schlaft, kugelt es sich, fast wie der I g e l ,  
zusam m en, seine Füße liegen zusammen 
unter den Backen. E s  bedient sich seines 
S c h w a n z e s , Körper damit anzuziehen, dir 
so schwer sind a ls  sein Leib cl).

W enn man diese beiden Abbildungen und 
Beschreibungen des Herrn Colinson und des 
Herrn S im o n  Chauveau vergleicht, so ist 
es offenbar, daß sie vielmehr beide B ezie
hung auf einerlei Thier von so geringer Ab
weichung haben, a ls  daß sie eine besondere 
Art machten. V .

Herr P a lla s  sagt, daß dieses Thier mit 
Unrecht von Pennant zu den M akis gerech
net sey , da es eine Diverre und so zahm

und

2 6 s

s) Diese Anmerkung ist dem Herrn von B u s
sen am rr. December 1766 mitgetheilt.

B.
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und fanftmüthig a ls  die S urikate aus S u 
rinam sey : es sey in diesem Geschlecht d as  
einzige m it einem Wickelschwanze, und es 
zeichne sich dadurch, wie durch die nicht so 
sehr a ls  bei dem Nasenftett verlängerte 
S c h n a u z e , an s. D ie  Fersen sind lang. 
Oben stehen sechs Zahne zusammen; die 
mittelsten derselben sind gleich, die an der 
S e ite  aber kegelförmig und etw as größer; 
unten stehen eben so viele von gleicher Län
ge , die abgestumpft und an einander stehen. 
D ie  Hundszähne sind einzeln, die unteren 
die größten und zweifurchig; die oberen 
stehen entfernter, und sind kegelförmig. V on  
den vier Backenzähnen sind die vordersten 
kegelförmig. E tw a s hinter der Ruthe sind 
zwei Zitzen; die Hoden lagen versteckt über 
die Ruthe und den leeren Hodensack. D ie  
Farbe war dunkel rostfarbig, hinten und an 
den Gliedmassen lebhafter, a u f dem Rucken 
und den Vorderfüßen braun gew ellet, au 
dem Scheitel schwärzlich. D a s  Fell war sehr 
weich, zart und von einem Seidenglanze. 
P all. a. a. O .

M an vergleiche auch hiermit die pallasi- 
schen und oosmaerschen Nachrichten bei dem 
Herrn Schreber a. a. O .

2 6 z

exxxix
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OXXXIX.

Der nordamerikanische Dachs i)

8 u§on 8uxxl. tzu sär, (III. tLd. 4A^) IX, x l. rL, 
Schreb. t»Ir. 4̂2̂  L.

^ 0  w ie der Herr G r a f von B uffon den 
vorstehenden Kinkajou sehr unsäglich in d e m , 
Supplem ent zu dem Vielfraß beschreibt, so

nenneL

z) <7Lrc2joii. Luks, 8 u^p1. O usär. Llä. in l5i, 
lo n r . IX . xsZ. 71. x l. 16. und Schreö. 
Säugth . III. x. Fro. tal). 142. L. (nach 
Dttffon.)

^.mericLn LL«Izsr. kennLui ^urislr. ^ 
n. 14z . L rx lso . AIsrnmLl. 1 6 4 .
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nennet er auch diesen nordamerikanifchen 
D achs mitUnrechtCarcajou,und beschreibt ihn 
in  dem erstem Supplem ent zu dem V ie lfra ß ,  
obgleich er ihn davon unterscheidet. M an  sie
het eS aber gleich aus der Beschreibung und 
Abbildung, daß es eine D achsart sey, w el
che m it dem europäischen D achs viele Ä h n 
lichkeit h at, und w ohl gar eine Abart des
selben seyn kann.

G r a f Buffon sagt von ihm : W ir  lie
fern hier auch a u f der sechzehnten Kupfer- 
platte die Abbildung eines nordamerikani- 
schen T h ie r s , davon man das ausgestopfte 
Fell an den Herrn Aubry unter dem N am en  
des Carcajou geschickt h a t ,  welches aber 
nicht so viele Ä hnlichkeit, a ls  ich gedacht 
hatte, mit demjenigen Thiere h a t, von dem

ich

26z

D er nordamerikanische Dachs. Zimmere 
mann g^ögr. Zool. II. x. 2g». n. 171. 0.
Loeäart Heavti. Ko-

Urlus (iLdrLäorius) cauäs. Lxice vlllolas 
sx lutea lubkukcL, Aul», ^eetore et sdäo- 
rniue s llris , tstr^äLet^Iis. I.inu

nat. X III. I. x . 102. 7.
D er amerikanische Dachs. Perm- arcti 

schk Zoologie x. 74. 50 D ,
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ich sagte, daß es mit unserm nördlichen V iel
fraße einerlei sey. E s  scheinet nämlich un
serm europäischen Dachse sehr nahe zu kom
men. S e in e  Krallen sind nicht zum Zerreift 
sen seines R aubes gem acht, sondern zum 
A ushölen der E r d e ; desfalls betrachten 
w ir eS wie eine dem Dachse nahe kommen
de A r t, oder sogar wie eine Abart deS 
Dachses. M an  darf seine Abbildung nur 
m it der von dem europäischen Dachse 
vergleichen, um sich von ihrer Ähnlichkeit 
zu überzeugen. E s  ist aber doch diese- 
Thier darin verschieden, daß es an den 
Vorderfüßen nur vier Zehen h a t , anstatt bei 
dem europäischen daselbst fünf gefunden 
w erden; allein es kann die fünfte kleine 
Z e h e , die ihm zu fehlen scheint, in der 
aufgetrockneten H aut verloren gegangen 
seyn; durch eben dieses Kennzeichen ist es  
auch von dem Carcajou oder dem V ielfraß  
verschieden; denn der Vielfraß h at, wie der 
D a c h s , ebenfalls an den Vorderfüßen fünf 
Zehen. W ir zweifeln also sehr, daß dieses 
unter dem N am en des Carcajou geschickte 
Thier wirklich der wahr«! Carcajou sey. 
M ir  wollen hier die Beschreibung seines 
ausgestopften F e lls , welches in des Herrn 
Aubry Kabinet sehr gut erhalten ist, hin
zusetzen.

266

M an
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M an  hat ihn versichert, es käme an

dern Lande der Eskimaux. E s  ist vom Ende 
der Schnauze b is zum Anfange des S ch w an 
zes zwei Fuß und zwei Zoll lang ; obgleich e -  
einem Dachse sehr ähnlich sieht, so ist es doch 
in  der Farbe und Beschaffenheit des H a ars, 
welches viel sanfter, seidenartiger und län
ger ist, verschieden; und nur in  diesem ein
zigen Merkmale könnte eS dem Carcajou 
»der dem nordischen Vielfraße nahe kom
men. E s hat beinahe die grauweiße Farbe 
des Luchses; sein Kopf ist weiß gestreift, 
aber anders a ls  am europäischen Dachse. ?

D ie  Ohren sind kurz und w e iß ; es hat 
zwei und dreißig Z ähne, sechs Schneidezah- 
n e , zwei dicke starke Eckzähne und vier 
Backenzähne an jeder S e i t e , wovon der 
D achs fünf hat.

D ie  Spitze der N ase ist schwärzlich. D ie  
H aare a u f dem Leibe, die gewöhnlich v ier, 
oder vier und einen halben bis fünf Zoll 
lang sin d , haben ihrer Lange nach vier 
Farben: sic sind nämlich von ihrer W ur
zel b is zur M itte hellbraun; darauf hell- 
fa lb , dann schwarz nahe an der S p itz e , 
die weiß ist. D a s  Untere des Leibes ist mit 
weißen Haaren bedeckt. D ie  B eine sind auch

mit
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m it langen dunkel mnskusbraunen Haaren  
bedeckt; die Dorderfüße haben nur vier, aber 
die Hinterfüße fü nf Zehen. D ie  Krallen an 
den Vorderfüßen find fehr groß ; die läng
sten find an sechzehn Linien, die längsten an 
den Hinterfüßen aber nur steben Linien lang. 
D ie  Schwanzrübe ist Nur drei Zoll und acht 
Linien la n g ; der Schw anz endigt sich aber in 
langen Haaren, die ihn umgeben, und die von 
falber Farbe sind. L u ik o n  8 u p p ! . a. a. O-.

Vielleicht gehöret Brissons weißer nord
amerikanischer D achs auch hierher, der schon 
bei dem europäischen Dachse im 4 . Bande  
S .  iZ L . n . iL . angeführt ist, wo G r ä s v .  
B uffon  zw eifelt, daß der D achs in Amerika 
sey , den er auch in  Asien,bezweifelt, w o der 
D achs doch bis am Mark gesunden w ird , 
und man ihn in China häufig ißk

H ier w ill ich doch auch kurz den indiani
schen D achs des Pennant (Inckiun ö u c j§ e r .  
-k en n . H i s t .  o k  (^ u . I I . anführen. 
S e in  Kopf ist klein mit spitziger N ase; von 
dem äußern Ohre siehet man nur den ova
le»  R and. D a s  Gesicht und die Nase sind 
schwarz. E s  sind der S c h e ite l, der H a ls zn 
oberst, der Rücken und der Schw anz-oben
auf graulich w eiß; a lles Uibrige ist schwarz.

Au
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An jedem Fuße sind fünf Zehen m it langen  
graben Klauen. D ie  Länge des Thiers be
trä g t, ohne den S ch w a n z , zwei F u ß ; der 
Schw anz ist 4  Zoll lang und kurzhaarig.

D a s  Thier lebt in I n d ie n , ist gutartig  
und spielend, lebte vom Fleische, rollte sich 
im  Schlafe zusammen, und enthielt sich vom 
europäischen Dachse. Aimm. III. 27Z.

s 6 P

e x Q .
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Die Muffetten oder die Stinker i>

») Der Coase. Vuffon all-. Hist. b. Nat. v ii. i»
I s b .  Z8- 8cllr. 120.

d) C o n ep a tl.------ — — -E------- 40. Lolli. 122»
«) C h in c h e .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29- Lclir. 121.
6 ) Zorille.-------------——— 4*° 8clir. 12?.

^ e n  Geschlechtsnamcn, M uffette, geben w ir  
drei bis vier ThierarLen, welche einen hefti
gen und üblen Gestank an sich haben, und

selbi-

,) Die hier beschriebenen Thiere sind: r) Der 
Eoase, V iv sira  Vul^eculL; 2) Der Eone- 
^atl, V iverr» kutorius I«.; z) DerChinche, 
V iverisiV Iexliiris ; 4) Der Zorille; V iveriL  

Lina» scheinet sie alle wie eine
Art
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2 / L
selbigen, wenn sie beunruhiget w erden, von  
sich geben. D ieser Gestank ist so a r g , daß 
er einem eben so, wie der unterirdische D u ft, 
den man M uffett nennet, den Athem be
nim m t. D iese Thiere finden sich Ln allen süd
lichen und gemäßigten Gegenden von Ame
rika u ); sie sind von den Reisebefchreibern

unter

Art anzusehen. Wir sehen wenigstens, daß 
sie alle zu einem Geschlechte der Viverren 
gehören, die dem Körperbau und Zahne« 
nach nahe an die Mardern grenzen, aber 
eine siachlichte Zunge haben.

Linn4 sagt von diesem Geschlecht: Vi.
v e iia . D en ier  ^riinores le r ;  inteiineZiis 
brevioribus; niolLie» ^lures huam t ie s ;  
linguL relroikuni scu lestL ; ungues exser- 
1i. D inne !8^li. nat. X II. I. >̂. 6z.

Man sehe die natürlichen Kennzeichen 
dieses Geschlechts bei des Herrn Pallas 
Beschreibung des Vielfraßes. T>.

») In  den nahe an der magellarnschen Meer
enge liegenden Landschaften sahen wie ein 
anderes Thier, welchem wir den Name« 
Murrer oder Schnarcher gaben, weil eS, 
sobald eS jemanden sieht, murret, schnaubt,, 
und mit seinen Vorderfüßen in die Erde 
kratzet, ob es gleich zu seiner Vertheidi
gung weiter nichts als seinen Hintern hat,

den
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unter den N a m en , S tin k e r , Stm kchiere, 
Teufelskinder b )  u. s. w. ohne Unterschied,

ange

ben es demjenigen, der sich Gm nähert, 
sogleich zukehrt, und aus dem es einen Un- 
flath gehen läßt, der den allerabfcheulich- 
stcn Gestank von stch giebt. Vo^age clu

^Vooä. Luits «Iss Vo^Lßs» <1e 
D ainxisr, lo in .  V. itzt- 

In  Peru giebt es viele kleinen Füchse, 
unter welchen diejenigen zu bemerke» sind, 
die einen unerträglichen Gestank von stch 
geben; ste gehen des Nachts in die Städ
te, und wenn die Fenster auch noch so 
gut zugemacht sind, so riecht man sie doch 
über hundert Schritte weit. Zum Glück 
sind ste nicht häufig; denn sonst würden 
sie die ganze Welt mit ihrem Gestank er
füllen. V.

d) Eine Art von Marder, welcher man den 
Namen Teufelskind oder Stinkthier gege
ben hat, weil sein Urin, den es sodann 
laufen läßt, wenn es verfolgt wird, auf 
eine halbe Viertelmeile in der Runde die 
Luft mit einem bösen Geruch anfüllt; ist 
sonst ein artiges Thier. Es ist so groß wie 
eine kleine Katze, aber dicker, mit glän
zenden Haaren, die ins Graue fallen, 
und mit zwei weiß?» Strichen, di«

arrf
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angezeiget w orden , und m an hat sie nicht 
nur mit einander unter sich, sondern auch 
m it andern Thieren von sehr entfernten Ar
ten , verwechselt.

HernandeS e )  hat ziemlich deutlich dreier
lei solche Thiere angezeiget. D a s  erste nen
net er A squiepatl: ein mexikanischer N a m e,

den

auf dem Rücken, vom Halse bis an den 
Schwanz, eine ovale Figur machen. Die
ser Schwanz ist buschig, wie des Fuchses 
seiner, und es streckt denselben in die Hö
he, wie das Eichhörnchen, kliüoire äs la
« o u v e lle  T ra n ce, ,̂21 1e I>. L liL rlevoix, 
IvM. IU. x. ZZZ.

Anmerkung. Dieses Thier ist eben dassel
be, was wir nach dem Namen, den es in 
Mexico hat, Conepatl nennen werden.

s) V s ^ u ie ^ s tl  leu  v u l^ e c u la , g u as iVlairium 
to irekactu in  ae iriu ls tu r co lo re . 6 e n u s  p ii-  
m um  —  tu n t e t a lia  äuo  Iiuju» vul^eLulae 
K eneia en äem  koim a e t natui-L , guorum  
s lte ru m  V s^u ie^L tl etiLm  v o catuw  falciis 
rnu ltis canclentibus ä il t in ß u itu i,  A lteiuni 
v e io  L o n e^L tl 5eu v u lx ecu la  ^>uerili8 un i- 
ca tan tu in  u tr in ^ u s  ä u e ts  caudLin

e o äem  n ioäo  clelata. klernancl. ltilt. 
lVlex. ZZ2 . LZ. ibicl. N -

Vuff. viers Thiere iz. B- S
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den wir beibehalten würden, wenn er leich
ter auszusprechen wäxe. Er liefert von die
sem Thier die Figur und Beschreibung, und 
von demselben findet man auch in dem Wer
ke des Seba cj) 2) die Figur. Wir wollen 
es nach dem Namen Squash, den es in 
Neuspanien e) 2 *) führt, Coase nennen.

Das

2 / 4

kt) 8ei>a, Vol. I. 6g. 1 H>. 42. Lg. I.
V.

2) Das Quasje. Schreber Säugthiere x. 44r.
n. 14.

Herr Schreber trennt nämlich diesen
Ichneumon cle (8cb. I. P. 6z°
t. 42. Kg. 2.) von dem Coase, weil der 
Schwanz verhältnismäßig länger als an 
dem Coase sey, und die Vorderpfoten in 
der scbaischen Abbildung auch deutlich 
fünf Zehen hätten. Er ist auch ungewiß, 
ob es von Dampiers L^UÄsIi verschieden 
sey. ES ist dieses der Quasje. Zimmer
mann geogr. Zool. II. x. 29z. n. 188. und
V iverra (Hucksje) callanes. lubw s tlave-- 
fcsnü, nalu ^ roäu cto , cLuclL MinulLtA» 
I.lnns LM. ULt. X. und XIII. I. 2>. 87° 
n. II. D .

e) Der Squaske ist ein Thier mit vier Füßen 
und dicker als eine Katze. Sein Kopf ist

dem

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



- 7F
Das zweite von diesen Thieren, das Her- 
nandes auch Dsquiepatl nennet, ist dasje
nige, das hier vorgestellet worden, und daS 
wir so wie es in Südamerika heißt, näm
lich Chinche, nennen wollen. Das dritte von 
diesen Thieren, das Hernandes Conepatl 
nennet, welchen Namen wir ihm lassen wol
len, ist eben dasselbe Thier, das unter der Be
nennung einer amerikanischen Iltis von Ca- 
tesby f) , und unter dem Namen einer ge

streiften

dem Kopf eines Fuchses ziemlich ähnlich. 
E r  hat kurze O h ren  und spitzige K lauen. 
M it  diesen letzter» klettert er wie eine 
Katze au f die B aum e hinauf. S e in  Fell 
ist m it kurzen, feinen und gelhlichten 
H aaren  bedeckt, und sein Fleisch ist sehr gut 
und gesund. Vo)-'3Ze äs D am tier , lo iu .  
I I I .  xsZ. Z 0 2 .  V .

s* ) D en S q u a sh  des D aM pier hält H err 
Z im m erm ann fü r ein noch unbestimmtes 
T h ier (G eogr. Zool. I I .  x. zoo. n. « .); 
und aus dieser kurzen N achricht davon 
kaun m an freylich nicht genau bestimmen, 
ob es zum Coase gehöre. E s  lebet in den 
Landern an der Campechebay. O .

L) kliktoiie naturelle äe la  (ÜLioIine, L»-
te r b / ,  I^nnärss 174z. I I . 62. kg.

S  2 ik iä.
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streiften Jktis §) von dem Herrn Bnffon an
geführet worden.

Endlich kennen wir noch eine vierte Art 
von Muffelten, der wir den Namen Zoritte 
geben wollen, welchen sie in Peru und ei
nigen andern Gegenden des spanischen In
diens hat.

Dem Herrn Aubry, Pfarrer zu St. Louis,
haben

276

id iä . D ieser Verfasser giebt davon folgen
de Beschreibung.

„ D ie se s  T h ie r ist von der gemeinen 
I l t i s  in  der Leibesgestalt nicht sehr un te r
schieden, blos seine N ase ist etw as langer. 
Alle d ie , welche ich gesehen habe, w aren 
schwarz und w eist, ob sie gleich nicht aus 
einerlei A rt gezeichnet w aren. Dieses hat
te  einen weisten S t r e i f ,  der sich von dem 
H in tertheil des Kopfes m itten über den 
ganzen Rücken bis an das S te ißbein  er
streckte, und au f beiden S e ite n  vier an 
dere S tre ife n  neben sich h a tte , die dem 
ersteren parallel w a re n ."  V .

ß) ^ n lt s l«  nigr» iL sn iis in llo ilo  albis. ?u -  
toiiur üiiLtus. I,» kutoriur r a /e . Liill'on

Lniin. x. rZo. V .
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haben wir die Kenntniß zweier dieser Thie
re zu danken. Sein Geschmack und seine 
Einsichten in die Naturgeschichte zeigen sich 
in seinem Kabinette, das eines der vortreff
lichsten in Paris ist. Er hat die Güte ge
habt, uns seine schätzbaren Sachen, so oft 
wir sie nöthig gehabt haben, mitzutheilen. 
In der Folge werden wir noch eben so wohl 
als jetzt Gelegenheit haben, ihm dafür un
sere Erkenntlichkeit zu bezeugen. Die Thie
re, welche Herr Aubry uns gütigst geliehen 
hat, um solche abzuzeichnen, und in Kupfer 
stechen zu lassen, sind der Coase, der Chin- 
che und Zorille. Die beiden letzteren kann 
man als neue ansehen, weil man ihre Fi
gur bei keinem einzigen Schriftsteller findet.

2 / 7

Der Herr Aubry hat das erste von die
sen Thieren unter dem Namen Pekan, Teu
felskind oder wilde virginische Katze bekom
men; ich sah aber, daß es nicht der Pe
kan war, verwarf die Benennungen Teu
felskind und wilde Katze, weil sic gemacht 
und zusammengesetzt sind, und erkannte, 
daß es dasselbe Thier war, das unter dem 
Namen Asquiepatl von Hernandes beschrie
ben, und unter dem Namen Squash von 
den Reisebeschreibern angezeigt worden.

Von
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Von dieser letzteren Benennung habe ich den 
Namen Coase z), den ich ihm gegeben, her
geleitet. Es ist, den Kopf und Leib zusam

men

Z) Erxleben fah r t zu diesem Thiere folgende 
Schriftsteller an :

leu V ul^ecula, i^Liriur» 
torrekacUurn Lernulatur colors. DernLiici. 
blex. x. ZZ2.

V ulxe, Iiiäiok, Ir^uiexatl. lonk. HuL^r.
x- 1Z4 -

Din inäisnisebei Dueb«.
Oesn. liiert», 126.

V rczuie^ntl, 5en vul^eculn c^uns iVlsi- 
Linrn toirernctuin colore nernulntur. Der- 
nancler. R ai 5̂ n. c^uLär. 1Z1.

1?3in3n6uL inexicnnn, V r^uie^L ti, tsL 
VuljzecalL llicts. Leb. Dbes. I. 66. tat». 
40. Kg. 2.

Icbneumon^äe Vr^nie^Lli 5eu Vul^e- 
euln ^nrericann, c^uae colore iVlniriuin 
iorreknctuin aernulntnr. Leb. Dbell I.
6g. tnb. 42. ÜA. 1.

D er inexicnnilcbe ^.nrei5enkreller. iVIe^er 
D b is re , II I . tab. I I . KZ. Lebae.

OoLti, Ilernnnäclli. X iein H unär. 72.
De DlLireau lle Lurinam : iVleles  ̂suri- 

LLinenlls) ex Inturnte I^näiceo nigricans » 
cnulln kulcn, nnnulis llnvicnntibus ^unll 
oincta. Drill. Degn. nnirn. x . 2ZL. n. z .

O s?
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men genommen, ungefähr sechzehn Zoll lang; 
es hat kurze Beine, eine dünne Schnauze, 
kleine Ohren, dunkelbraune Haare, schwarze

und

Da5 iLyuiepoti Ltiiilrtliier. Hall. vieik. 
x . 509.

ViveiiL  (iVlem^liitis) cLuäri tuscs. lute» 
LnnulatL, corpore s^uäioeo tubtus llave- 
Icente. Diun. 8^K. nnt. 10. 44. n. 2.

LlLiieuu äe LuriiiLin. Dict. suim. I. 
x . 298.

Ir^us^otl. Dict. sniui. II. 2^8- 
Ltinl^äier: Drei nist een biuiue LtLLrt, 

«lie geel Zetiogä is , Iiet l^k Xaltanje Iirui» 
van ouäeieii ^eluAtiZ. Doutt. nut. Iiiü. II. 

1^4. tat». iZ. 2. Lebne.
Ds^uie^Ltli. Lom. Dict. IV . >̂. ÜZz.
De Donle. Lun. Diü. nnt. 9. 288- 299. 

tal». Z8- (Allgem. Hist. d. N at. V II. I. x. 
162. 167. t. zZ. Däit. in 12. Dorn. VI. 
2ZO. >̂1. 22. L.)

H ie  üi6iuZ ^Veelal. Leun. t/u . ^unär. 
2ZO. n. 16^.

Loa5o. ^ lelt. ()uaär. IV . tal). 1^4. 6z. 
1. Luik. iVIuIl. I^aturl. I. tal>. iz . üg. r. 
Leliae.

V iveira vul^ecula. 8clirel>. 8äußtli. III.
tsb. 120. (nach Buff.)

Das LiÄUN kiett: ViveriL kulcs. ^lüll. 
t̂at. ku l̂. ZL.

Vivei-
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urch spitzig Klauen; es wohnet in Löchern 
und Felfenklüften, und  zieht da seine Jun
gen auf; es lebt von Käfern, Würmern, 
Und kleinen Vögeln, und wenn es auf ei
nen Hnhnerhof kommen kann, so erwürget 
es das Geflügel, von welchen es aber wei
ter nichts als das Gehirn auffrißt. Wenn 
es böse gemacht oder erschreckt wird, so giebt 
es einen abscheulichen Gestank von sich: die- 
ist ein sicheres Vertheidigungsmittel für die
ses Thier; denn von diesem halten sich Men
schen und Hunde ganz entfernet. Sein Urin, 
der mit diesem häßlichen Gestank sich dem An
schein nach vermischt, macht da, wo er hin
kömmt, übelriechende Flecken, die sich nicht 
ausmachen lassen: übrigens scheint dieser 
Gestank nicht gewöhnlich zu seyn. „Man 
„hat mir, sagt Seba U), von Surinam

ein

VivertÄ callan«», kudtus ÄL--
vekcens. Lrxleberl p. 490. n. 6-

D ie C oase, Azquiepatl. Z im m erm ann 
geogr. Zool. II . x. 291. n. 187.

Viverra (Vul^eeula) tots, caktsnsa, ns- 
lu ^roaucto. I4nn. L^üein. nat. XIII. I« 
x. 87- n. io . L>.

ii) A squiepütl, dessen Farbe so aussieht a ls
gedörrter M a i z .----- S e in  K opf gleicht

dem
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„ein solches Thier lebendig geschickt, das 
„ ich einen ganzen Sommer über in meinem 
„Garten an einer kleinen Kette geschlossen 
„ hielt. Es biß niemanden; und wenn man 
„ ihm zu fressen gab, so konnte man es wie 
„ einen kleinen Hund anfassen. Es grub mit 
„ der Schnauze und mit seinen beiden Vor- 
„ derpfoten, an welchen die Zehen mit lan- 
„ gen und krummen Nageln versehen sind, 
„in die Erde. Den Tag über hielt es sich 
„in einer Art von Höle, die es selbst ge- 
„ macht hatte, verborgen aus; des Abends 
„ kam es aus derselben heraus, reinigte 
„sich, fieng daraus an zu laufen, und lief 
„die ganze Nacht durch zur Rechten und 
„ zur Linken, so weit es vor seiner Kette 
„ kommen konnte; es wühlete allenthalben

„ mit

dem K opf eines kleinen Fuchses, und sei-' 
ne Schnauze hat völlige Ä hnlichkeit m it 
der Schnauze des Schw eines. D ie  Ame
rikaner nennen dieses T h ie r Q nasje- S e b a  
V o l. I . p . 6z.

Anmerkung. D ieses Zeugniß  beweiset 
es ebenfalls, daß das W o rt S q u a sh  oder 
Coase der w ahre und achte N am e dieses 
Thieres sey. V .

M a n  sehe die Z w eifel hei A nm . 2..
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„ mit der Nase in die Erde. Man gab ihm 
„ alle Abende zu fressen, und es nahm von 
„diesem Fraß nicht mehr zu sich, als eS 
„brauchte, und rührete das Uibrige nicht 
„an. Fleisch, Brod, und viele andere Nah- 
„ rungsmittel mochte es nicht gerne fressen. 
„Am liebsten fraß es gelbe Pastinaken, ro- 
„hc Krabben, Raupen, und Spinnen. —- 
^ Gegen den Ausgang des Herbstes fand 
„man es in seiner Höle todt; ohne Zwei- 
„ fel hatte es die Kälte nicht vertragen kön- 
„nen. Es hat dunkel kastanienbraune Haare 
„ auf dem Rücken, kurze Ohren, einen run- 
„ den Vorderkopf, der ein wenig Heller von 
„Farbe als der Rücken ist, und einen gel- 
„ ben Bauch. Sein Schwanz ist mittelmas- 
„ sig lang und mit einem braunen und kur- 
„zen Haar bedeckt; man nimmt an demsel- 
„ ben ringsherum gleichsam gelblichte Rin- 
„ge wahr."

Wir wollen hierbei die Anmerkung 
machen, daß, wenn gleich die Beschrei
bungen und Figuren des Seba und Her- 
nandes sehr genau mit einander überein
stimmen, man es doch bezweifeln könnte, 
ob sie ein und eben dasselbe Thier meinen, 
weil Seba des abscheulichen Gestanks über
all nicht gedenket, und man sich schwerlich.

vorfiel-
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vorstellen kann, wie er ein so stinkendes 
Thier einen ganzen Sommer über haben 
konnte, ohne der Beschwerlichkeit, welche 
es denjenigen, die sich ihm näherten, hat 
verursachen müssen, zu erwähnen. Man 
möchte also glauben, daß das von Seba 
unter dem Namen Isquiepatl angezeigte 
Thier nicht das rechte sey, oder auch, daß 
die von Hernandes gelieferte Figur dem Z)s- 
quiepatl beigeleget worden, da sie doch viel
leicht einem andern Thier zukomme: allein 
dieser Zweifel, welcher Anfangs gegründet 
zu seyn scheinet, wird wegfallen, so bald 
man weiß, daß dieses Thier nur danu die
sen häßlichen Gestank von sich gebe, wann 
es böse gemacht oder gequälet wird, und 
daß viele Leute in Amerika dergleichen Thie-- 
re aufgezogen und gczähmet haben i) 4).

Von

L) D ie Engländer, Franzosen, Schw eden, 
und Wilden in Nordamerika machen bis
weilen einige von diesen Thieren zahm, 
ob sie gleich eine beschwerliche Eigenschaft 
an sich haben. M an sagt, daß sie ihnen 
alsdann wie zahme Thiere folgen, und ih
ren Urin nur dann lassen, wenn man sie 
martert oder schlägt. W enn die W ilden  
einige dieser Thiere tödten, so schneiden

st-
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Von diesen vier Akten von Mussetten, die 

von uns unter den Namen Coase, Cynepatl, 
Chinche und Zorille angezeiget worden sind, 
halten die beiden letzten sich in den heißesten 
Gegenden des südlichen Amerika auf, und 
mögen wohl nur zwei Abfalle, und nicht 
zwei unterschiedene Gattungen, seyn. Die 
beiden ersten sind in den gemäßigten Gegen

den

sie ihnen die B lase a u s , damit das Fleisch, 
das sie für ein gutes Essen halten, nicht 
den Geruch des Urins annehme. Ich habe 
oft Engländer und Franzosen angetroffen, 
die mir gesagt-haben, daß sie dieses Fleisch 
gegessen, und sehr wohlschmeckend gefunden 
hätten , indem es nach ihrer M einung im 
Geschmack dem Fleisch von einem S p a n 
ferkel ähnlich wäre. D ie  Europäer ma
chen sich nichts aus der Haut dieser Thie
r e , weil das Haar dick und lang ist; die 
W ilden aber machen B eutel daraus. 
äe L s lm .x .4 1 7 . Ein von dem Herrn M ar
quis von M ontm irail übersetzter Abschnitt.

V .

4) Diese Beschreibung des Kalm führt Lia
ne bei seiner V iveira , ? u to r iu s  a n , so 
wie den des Hernandes. Er
hielt also die Coase und den Conepatl für 
eine Art. D .
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den von Neuspanien, Zouisiane, vom Illi
nois, von Carolina u. s. f., und find meinem 
Bedünken nach zwei besondere und von de
nen andern beiden unterschiedene Arten, vor
nehmlich der Coase, der den besonderen Cha
rakter besitzet, daß er nur vier Klauen an 
den Vorderpfoten hat §), da doch die an
dern alle fünf Klauen haben. Uibrigens aber 
haben diese Thiere alle beinahe einerlei Bil
dung , einerlei Instinkt und einerlei Gestank, 
und sind, so zu sagen, blos durch die Far
ben und die Lange des Haars von einander 
verschieden. Der Coase ist, wie man gesehen 
hat, von einer ziemlich einförmigen braunen 
Farbe, und hat keinen buschichten Schwanz 
wie die andern.

Der Conepatl Ir) 6) hat über seine Haa
re,

5) D esfa lls Herr Schreber ihn von dem 
Q uasje des Seha trennt. M an sehe An
merk. 2. D .

K) D ie  Engländer nennen eine Art vsn Thie
ren , die man nicht allein inP enfilvan ien , 
sondern auch in andern nördlichen und 
südlichen Landern von Amerika häufig fin
det, P oleat; man nennet fie in Neujork 
Scunk; die Schw eden, die in diesem Lan

de
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re, die einen schwarzen Gründ haben, fünf 
weiße Streifen, die sich der Länge nach vom 
Kopf bis zum Schwanz erstrecken.

Der

3 8 6

de sind, nennen sie Fiskatte.----- Dieses
Thier hat viele Ähnlichkeiten mit demMar-- 
der; es ist fast eben so groß, und gewöhn
lich schwarz von Farbe; es hat indessen auf 
dem Rücken einen weißen länglichten 
S tr ich , und auf beiden S eiten  einen von 
eben derselben Farbe und Länge: man sieht 
auch welche, aber selten, die beinahe ganz 
weiß sind. Dieses Thier wirft seine Jungen  
gleichfalls in Hölungen von Baumen oder 
in  Löcher in der Erde; es bleibt nicht im
mer auf der Erde, sondern steigt auch auf 
die Baume. E s ist ein Feind von den V ö
ge ln , macht ihre Eier zunichte, und frißt 
ihre Jungen auf; und wenn es in ein Hüh- 
nerhaus kommen kann, so richtet es eine 
große Verwüstung an. — W enn es von 
Hunden oder Menschen gejagt w ird, s» 
lauft es so lange als es kann, oder klet
tert auf einen B au m , und wenn es ge- 
qualct w ird , so spritzt es seinen Urin ge
gen diejenigen, die cs verfolgen. D er  
Gestank davon ist so heftig, daß er ersticket; 
wenn ein Tropfen von dieser stinkenden 
Feuchtigkeit in die Augen fiele, so wäre man 
in Gefahr,seinLcbeu zu verlieremund wenn

etwas
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LS/
Der Chinche 1) 7) ist weiß auf dem Rü

cken und schwarz au den Seiten, und hat
einen

etwas davon auf Kleidungsstücke fa llt, sv 
setzt der Geruch sich so fest darein, daß er 
sich schwerlich herausbringen laßt. D ie  
meisten Hunde werden stutzig, und laufen 
fort, so bald sie von dem Urin getroffen 
werden; .es gehört eine längere Zeit a ls  
ein M onat dazu, diesen Gestank aus dem 
Zeuge zu vertreiben.----- I n  den Gehöl
zen riecht man diesen Gestank oft in gro
ßer Ferne. Zm Jahr 1749 kam eines von 
diesen Thieren nahe an die M eierei, wo ich 
wohncte; eS war im Winter des Nachts; 
die Hunde erwachten darüber, und verfolg
ten es; im Augenblick verbreitete sich ein 
so heftiger Gestank, daß ich in meinem 
B ette beinahe erstickt wäre; die Kühe brül- 
leten über alle Masten. Gegen das Ende 
eben desselben Jahres schlich sich ein ande
res in unsern Keller; aber es ließ nicht den 
geringsten Gestank von sich, indem es den
selben nur dann von sich giebt, wenn es 
verfolgt oder gequalet wird. Ein Frauen
zimmer, daß desselben an seinen funkeln
den Augen gewahr wurde, tödtete e s , unh 
im Augenblick entstand im ganzen Keller 
ein solcher Gestank, daß nicht allein dieses 
Frauenzimmer davon einigeTage krank war,

sondern
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einen ganz schwarzen Kopf 8), wenn man 
einen weißen Streif ausnimmt, der sich von

dem

sondern auch das B ro d , Fleisch und ande
re Lebensmittel, welche man in diesem K el
ler verwahret hatte, einen solchen G e
stank bekamen, daß man nichts davon 
behalten, sondern alles wegwerfen mußte. 
Vo^ÄAS äe L a im , xag. 442. Ein von dem 
Herrn M arquis von M ontm irail übersetz
ter Abschnitt. V-

6) Nach Erxleben gehören folgende Schrift
steller hierher -

6on6PLti leu vul^eculL xuerilis. 8er- 
ULnä. iVlex. x . ZZ2. (Viverra LonspLti. 
Liline 8^K. X III . I. 88- i2 . 8cbr. 44z. r6.)

(üone^ati keu vuI^>eoulL xuerilis. ^onll» 
Huaär. iZ4»

kolcats or 81runlrs. Lav^ton Oarol. 
x . 119.

I b e  kol-eat. OLte-ib. L^rol. P. 62. 
talr. 62.

1?ji6 kol-cat. Lriclr. I^ort. 6210!. x sg .
n8-

IVluKelä ^.inerienn» koetilla. X iein  
Huarlr. x. 64.

Lin ^ev^isses visrkülsigss l i i i s r .  Laim . 
Girier. 2. p. 412.

Le xutois r a /s  : iVlullels (kntorius llriA-
tus)
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dem Genick längs dem Stirnblatt bis an 
die Nase erstreckt. Sein Schwanz ist sehr

dick

« 8 -

tns) nigra, taeniis in äorkcr albis. Lrill. 
Regn. anim. x . 2Zc>. n. 11.

Der ^.inerikanitelis I-ivreiiltis. Hall, 
vierk. 460.

V iveira (kutcrriur) kulea, lineis yuatuor 
aibiäis äortalitrus ^ sia llslis. I,inn. 8 /ü .  
nat. 10. I. >̂. 4». n. z.

Rete xuante. Diet. aniin. I. 280. 
kutois ra^e. Oict. aniin. III. P. 626. 
^ineri^aantoiie Lonikein: kret inet vier 

^vitagtige 3 tree^>6n, äie evenv^^äig loo^en, 
vir äe Rüg. klüutt. nat. Iiiü. II. >̂. i^6.

I,e Lonepate. Lu§. Hiü. nat. X III. zr. 
288» t. 40. Rä. in. 12. lo m . V I. Z>. 2Z^. 
k. xl. 2Z. b: Allgem. Hist. d. N at. V II. I . 

16z. tair. 40.
kntois ra^s. Loni. Oict. III. P. 67^. 
Viverra (kutorins) kulea, Rnsis <^ua.tuor 

äoitalitrus xarallelis sltriclis. I-inn. 8/K. 
12. I. P. 64. n. 4.

l ir e  üriateä V^esicl. kenn. k^n. <^naär. 
P. 2Z2. n. 166.

6onexato. ^ lell. Huaär. IV . tair. 1^4. 
Lg. 2. Luil.

D as 8tinlit1iisr. N M , Maturs. I . x . 2§i- 
8uxxl. x. Zi.

Vivsr-
Buss. pjerf. Thiere iZ- T
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dick, und mit sehr langen weißen Haaren, 
die mitunter ein wenig schwarz sind , ver
sehen.

Der

Vivsrr» kntoriur. Lclireb. Läugtb. III. 
«ab. 122. (aus Ontesb.)

ViverrL (kutorius) niArioans, lineis yuin- 
<̂ ue äoitalibus ^Lrallells albis. Lixleboir 
lVInmnial. x . 488- n- >5- ^

Dazü gehören-
D er Skunk. Zimmermann geogr. Zool-

II x.  29Z. n. 189.
ViveriL (kutorius). I-inns 8^k. »Li. 

X III. I. x. 87-
D a s gestreifte Wiesel. Pennant arktische 

Zoolog, x. 85. n. Z-. O .

Dieses Thier wird von den Emgekornen. 
in Brasilien Chinche genannt; es ist so 
groß wie eine von unsern Katzen, und hat 
einen langen Kopf, welcher von seinem 
Vordertheil bis an das Ende seines obern 
Kinnbackens immer schmäler wird; letzte, 
rer geht über den untern Kinnbacken hin
über, und beide zusammen machen einen 
Rachen, der bis an die äußeren Winkel 
der Augen gespalten ist; seine Augen sind 
lang und dabei sehr zusammengezogen; der 
Augapfel ist schwarz und alles Uibcige weiß - 
seine Ohren sind breit, und gleichen bei

nahe
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Der Zorille m) 9), der auch Mqpuri- 
<0 n) 'i 0) heißt, scheint von einer kleinen

Gattung

2 ? !

nahe den menschlichen: die Knorpeln, aus 
denen sie bestehen, haben einwärts gebo
gene Ränder; ihre Läppchen oder unteren 
Theile hangen ein wenig herunter; und an 
der ganzen Einrichtung dieser Ohren kann 
man sehen, daß dieses Thier ein sehr 
scharfes Gehör habe. Zwei weiße S tr e i
fen , die auf dem Kopf entspringen, gehen 
auf die A rt, daß sie sich immer mehr und 
mehr von einander entfernen, über die 
O hren, und endigen sich an den S eiten  
des Leibes in der Gestalt eines Bogens. 
S ein e  Beine sind kurz; die Pfoten theilen 
sich in fünf Zehen, an deren Enden eben 
so viele schwarze, lange und spitzige N ä- 
gelspitzen sind, womit es seine Hole gräbt- 
S e in  Rücken ist gewölbt wie des Schw ei
nes seiner, und der untere Theil deS 
Bauchs ist ganz glatt- S e in  Schw anz, 
der so lang als sein Leib ist, kömmt mit 
des Fuchses seinem überein; sein Haar ist 
dunkel grau, und so lang wie das Haar an 
unsern Katzen. E s baut sich seine W oh
nung in die Erde wie unsere Kaninchen? 
aber seine Höhle ist nicht so tief. M it  
sehr vieler Mühe habe ich aus meinen 
Kleidern den Gestank herausgebracht, -er  

T » in
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LY2
Gattung zu seyn; nichts desto weniger hat 
rr einen vollkommen so schönen und eben sd

haari-

»n ihnen war: er wahrste über acht Ta? 
ge, ob ich sie gleich verschiedene M ale naß 
machte, und an der Sonne trocknete u. s. w. 
M an sagte m ir, daß der üble Geruch die
ses Thiers von seinem Urin herkäme, den 
es'auf seinen Schwanz laufen ließe, und 
daß selbiges Mit dem letzteren wie mit ei
nem Wedel seinen Urin umher sprengte, 
und durch den abscheulichen Gestank seine 
Feinde zur Ergreifung der Flucht ver
möchte ; ferner, daß es ebenfalls im E in
gang seiner Hole sein Wasser lasse, da
mit seine Nachsteller nicht hineinkommen; 
und endlich, daß es sehr begierig nach 
Vögeln und Federvieh schnappe, und vor
nehmlich die Vögel auf den Feldern von 
B uenos- Apres vertilge, ilournsl llu k, 
k'euilläe, k a ris  1714. x. 272. V-

Anmerkung. Ebendieses Thier ist, wie 
mir dünkt, unter dem Namen Chincille, 
das von dem Chinche nicht sehr verschie
den ist, vom Acosta angezeiget worden. 
„ D ie  Ehincillen, sagt dleser Schriftsiel» 
ler, sind kleine Thiere, wie Eichhörnchen; 
sie haben ein nngemeltt sanftes und glat. 
irs Haar, und werden in der S ierre von

Mrn
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haarigen Schwanz als der Chinche, von 
welchem er abir hurch die Lage der Flecken

auf

Peru gefunden." üiüoir« nLsurells äe» In- 
äes oociäentLles, xsg. 199. U.

7) Erxleben rechnet hierher folgende Schrift
steller :

Dn sniinal L^pells 61iinelis. keuill. 
lonrn. I. 272. (Viverra. vittats. D. 7)

Dne 5orte <1e kouiue, ^u'on a nnmtos« 
Vnksnt clu Diadle, ou LZty kucints. dlliLr- 
Isv. nouv. kr. HI. 1ZZ.

De Liiinclie. Lullon Hill. nst. XIII. x- 
sH8- Zoo. tair. Z9. kllit. in 12. Dorn. VI. 
x. 2z6. xl. 22. d. Allg. Hist, d- Nat. VII. 
I. x. 164. und 167. t. 39.

D^e LIlunIl. kenn. H'N. yuaär. x. r̂ZA. 
p. 167. (Hill, ot <^uLär. Z4z.)

Viverrs kutoriu^. Dinn. I^lant. II.
Z S 2 .

Lkineo. ^.lell. 9 u»är. IV. tab. iZA 
5 g. 2.

Der 61iinclii. Lsrl. §LNiniI. IV. P. 298-
81innlr. korlier. kliilot. trans-iet. DXII 

k Z74-
Viveir» Meplnti». Lckreli. Lsugili. III 

tLb. 121. (nach Bnffon.)
Der Ddunlr. Viverrs Dinclie. dlo-

turl Zuxxl, x. ZS.
Viver-
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auf seinem FeL sich unterscheidet; dieses hak 
einen schwarzen Grund, auf welchem läng

liche

2 9 4

V ivsrra (lVIs^ditis) äorko Lido, linea  
liongituäinali nigra. Lrxleden Ü4ainina1. 
2». 491. n. 7.

Der Chinche. Zimmerm. geogr. Zool.
x . 294. n. 19̂ 1.

Vivorra (iVle^rditisi «lorlo a lb o , lins»  
longituäinali nigra. I^inno 8^Ü. nai. X III. 
I. x. 88- n. iZ.

Viverra ^koeda) ilorlo aldo, linea Ion, 
Aituäinali nigra. Loeclart. Llsncd. xag. 
84-

Der Chinche. Pennant arct. Zool. x. 
88- L- 40. D.

S) Diesen Chinche des Feuillee trennt Herr 
Schreber von dem Chinche des Buffon, 
und vermuthet, daß er mit dem Maikel 
öder Aaguane aus Falkners Beschreibung 
von Patagonien, S . i§8, einerlei Thier sey; 
rr halt es auch für wahrscheinlich, daß er 
einerlei mit Buffons Grison sey. Schreber 
Saugth. x. 447- Zimmermann geograph. 
Zool. n . x. AVI. k und g. Herr Schreber 
glaubt aber, daß Hernanäer sein Lone- 
x a t l  l .  V u l ^ e c n l a  ^ n e r i l i s  N ISX . x .  2 Z 2 .

wahrscheinlich eine Abart des buffonschen 
Chinche sey. O°
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kiche weiße Streifeu vom Kopf bis zur Mit. 
<e des Rückens, und andere weiße Quer-

streifen

S9L

rn) Der Zorille in Neufpanien ist so groß 
wie eine Katze, und hat weiße und schwar
ze Haare so wie einen sehr schöne» 
Schwanz. Wenn er verfolget wird, so 
stehet er still, und laßt sein Wasser: aus 
diese Art vertheidiget er stch; denn der 
Gestank desselben ist so heftig, daß er die 
Luft auf hundert Schritte in der Runde 
ansteckt, und diejenigen, die ihn verfol
gen, dadurch zurückhalt. Wenn etwas da
von auf ein Kleid fiele, so müßte man es 
unter die Erde vergraben, wenn man den 
Gestank herausbringen wollte. Vc»̂ -,Z« ä»
Oeinelli 621611, lo m . VI. xag. 212. et 
21Z. V-

y) V iveirn (ToriHs) nldo niZio^ue variegLtL. 
Dixled. 8̂ ll. I. p. 492. n. Z.

Ltinl^inß kox. 61622 keiu. p. SZF. 
kete kunnte. Du kratr Douil. II.
De 2 oriIIs. Lullen Hill. N2t. X III. x 

289. Z»2. t2li. 41. Dclit. in 12. In m . VI 
x LZ8- xl. 2Z. 2. Allg. Hist. d. N at. VII. 
I. 16z. u. 163. tnb. 4».

I l ie  Zorille. kenn. t^n. ĉ uLcli. x 22z 
n. 168-

2 or!ll^»^lvll tzusär. IV. tsd. iLZ. llZ. i
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streifen über die Weichen, has Kreuz und 
den Anfang des Schwanzes, liegen. Letzte
rer ist bis zur Mitte feiner Lange schwarz,

und

V iv srr»  Gorilla. Loürel». Läugtü. III. 
«ab. i2Z. (Eigene Zeichnung.)

D er ük-ipurit, V iv e ira  lVla^urita. IVlüll. 
ULturk. Lnppl. x . Z2.

D e r  Z orill. Z im m erm ann geogr. Zool.
H . x . 29-». n. 19z.

V iveira. (Gorilla) Lido niZrogue vsr ie-  
KAtL. I^inns 8^k. nst. X III- I. x sg . 88« 
u. 14. O.

n) D e r M a p u rita  an  den Ufern des O renoks 
ist ein kleines T h ie r , das das schönste und 
dabei das abscheulichste ist, das man n u r 
sehen kann. D ie  W eißen in Amerika nen
nen es M a p u r ita ,  und die In d ia n e r  M a - 
fu tiliqui. E s  hat einen überall weiß und 
schwarz gesteckten Leib, und einen m it gar 
schönem H aare besetzten Schw anz. E s  ist 
Lebhaft, boshaft und kühn; denn es ver
laß t sich aufseine W affen, deren W irkung 
-ich dergestalt erfahren habe , daß ich bald 
erstickt w ä re .— E s  laß t W inde streichen, 
welche auch sogar in der Ferne die Luft 
rnit Gestank anfüllen. — Gleichwohl essen 
die In d ia n e r  sein Fleisch, und putzen sich 
Mit feiner H a u t,  die gar W nen Übeln G e

ruch
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und von der Mitte öis zum Ende weiß, da 
hingegen der Schwanz am Chinche üheralh 
von einer und eben derselben Farbe ist. Alle  ̂
diese Thiere o ) sind mit der europäischen I l 

tis

2 9 -

ruch hat. H isioirs NLturelle ä s  1'Orenogu»  
xar 6 u in illa ., l o n i .  I f l .  240.

V .

io) D e r  M ap o riro , hon M utiS  unw eit de» 
mexikanischen Bergw erken fan d , und der 
in  den schwedischen Akad- Abhandl. 1770 
S .  63. beschriebe^ is t, ist doch von Gu-- 
millaS M apurito  öder Z orille verschieden, 
und Erxleben rechnete ihn  zn dein C hin
che. V iverrs Alaxuiito. Ibinns 8^ä. nst. 
X III. I. x . 88. n. iz .  Iiinns 8M . X II. 
Mant. II. x. Z22.

E s soll dieses T h ie r im Anhange beson
ders beschrieben werden. O .

0) E s  giebt in  Louistane ein ziemlich artiges 
T h ie r , das aber die L uft au f eine M eile 
und darüber durch seinen U rin m it einem 
garstigen Gestank anfüllet. H iervon hat eS 
den N am en S tin k th ie r bekommen. ES ist 
so groß wie eine Katze; das M ännchen 
hat eine schöne schwarze F a rb e , und dae 
Weibchen ist auch schwarz, und hat weiße 
S tr e if e n ; seine Augen sind sehr lebhaft.—

M it
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Lis beinahe von einerlei Bildung und Grö
ß e, auch gleichen sie ihr in ihren natürli

chen

Ly8

Mit Recht wird es Stknkthier genannt: 
denn sein Gestank verbreitet sich überall.— 

Ich tödtete einmal eines; mein Hund 
machte sich darüber her, kam wieder zu 
mir, und warf es nieder. Es fiel ein Tro
pfen von seinem Blut und unfehlbar auch 
Don seinem Urin auf mein Kleid, das ein 
leichtes Jagdzeug war - hiervon bekam ich 
einen solchen Gestank, daß ich ganz ge
schwinde nach Hause gehen und ein ande
res Kleid anziehen mußte u. s. w. »iüoire

IL I^ouiliLNS x sr  ls  k sg e  ciu kratL ,
l 'o o i . II. x . 86- et 8 7 ---------

Wenn ein Hund ein solches Thier an
fallt, so nimmt dieses eine andere Gestalt 
an, um demselben desto mehr Schrecken 
einzujagen: es sträubt nämlich seine Haa
re auf, und ziehet sc,inen ganzen Leib zu
sammen, so daß es ganz rund wird. Als
dann steht es seltsam und dabei abscheu
lich aus. Wenn es durch diese drohende 
Gestalt den Feind noch nicht Henug in 
Furcht setzen kann, so wendet es ein noch 
viel wirksameres Mittel an, um ihn zu
rück zu treiben: es läßt dann aus einigen 
geheimen Gängen einen ganz abscheuli
chen Gestank gehen, der die Luft rundum

sehr
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chen Gewohnheiten; und die phisikalifchen 
Resultate ihrer Organisation sind gleichfalls 
einerlei.

Von

sehr weit vergiftet, so, daß Menschen und 
Thiere sich in der größten Geschwindig
keit von, ihm entfernen. Es giebt Hunde, 
welche durch diesen Gestank, der ihnen 
unerträglich ist, gezwungen werden, ihre 
Beute fahren zu lassen. Es giebt andere, 
welche die Nase in die Erde stecken, und 
nach diesem ihren Anfall wieder erneuern, 
und so lange fortsetzen, bis sie die Iltis ge
lobtet haben; selten aber verfolgen sie künf
tig wieder ein so unangenehmes Wild- 
prett, das ihnen auf vier bis fünf Stun
den Ouaal verursachet. Die Indianer 
halten indessen sein Fleisch für einen Lecker
bissen- ich habe davon gegessen, und es 
sehr wohlschmeckend gefunden. Ich habe 
welche gesehen, die man zahm gemacht 
hatte, da sie noch klein gewesen waren; 
sie waren sanftmüthig und sehr lebhaft, 
und machten nicht mehr Gebrauch von 
jenem Vermögen, wozu sie vielleicht aus 
Furcht und um ihrer Selbsierhaltung wil
len ihre Zuflucht nehmen mußten. Die 
Zltissc verbergen sich in den Hölungen 
-er Baume und Felsen. Man findet diese 
Thiere fast in allen nördlichen Landern

von
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Von alle» Thiere» m dieser Erdhätfte, 

giebt die Iltis den garstigsten Gestank von 
sich; dieser ist nur starker bei den Muffetten, 
von welchen mehrere Arten und Abfalle in 
Amerika sind: dagegen ist die Iltis das 
einzige ihrer Art in der alten Welt; denn 
ich glaube nicht, daß das Thier , von wel
chem Kolbe unter dem Namen eines Stink- 
dachseS redet p) 11), und das meinem Be
danken nach eine wahre Muffctte ist, am 
Vorgebirge der guten Hoffnung als ein ein
heimisches Thier sich aufhalte. Es kann von 
Amerika dahin gebracht worden seyn, und 
es ist auch möglich, daß Kolbe, der in An
gabe der Umstande nicht gar genau ist, sei
ne Beschreibung von dem P. Zuchel, von 
dem er anführet, daß er dieses Thier in

Brasi-

yon Ayrerika; sie le-rn  von Insekten und 
wilden Früchten. kiuioire nouvells äs I» 
Carolins x»r (ÜLtssb^, Dom. II. pLß. 6r,

V.

x) Oessription 6n Lonne - elxsrLNce,
xsr  X o ld s, lo in .  III. x. 36- et 87.

B.

Li) Vivsrr» cL îeuLr. I^innö 8^ll. X III. I. 
x. 89- D .
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Brasilien gesehen, entlehnet habe. D a s Thier 
jnNeusyanien, daS unter dem Namen Orto- 
hula ĉ ) vom Fernandes angezeiget worden 
ist, ist meines Erachtens mit dem Zorille in 
Peru einerlei Thier;, und der TepemaMa, 
eben dieses Schriftstellers, mag wohl der 
Conepate seyn, der sich in Neuspamen so 
wohl als in Louisiana und Carolina sta
den muß.

y) Ortoiniia inaßniturline 1re5 äoärantes vrx 
luPerat nigro canäiäoiue veüita Pilo, leä  
^uitrusäain in Partibus tulvo — LPuä bax 
xentes in cibi jam äuäuni venit uturn ,̂ 
yuainvi» crexitus ventris 6t üli koetiäi6r. 
inur. Occituoenübus vertatur LAiis — eü st 
Litera tP scies, hualnIePeinaxilsin  vocant^. 
«atlein kere korma et natura, sect nulia in 
Party kulva, et cauäa ni^ris aibis^ue la- 
tciis tran^verLin äilcuirentibus varia, ^uae 
Provenit <^uo^ue aPuä OccitucentsL. 
»aati. HiK. nov. ü ilP . P. 6. eax. X V I.

B.

Anhang
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A n h a n g

z u m  C o a s e .

^aubenkon sagt: .Dieses Thier (Tafel 
X X X V I I I . )  das unter den Ngmen Pe- 
kau, wilde Katze oder Teufelskind, aus 
Virginien geschickt worden ist, geht sehr 
weit von der Katze ab, und unterscheidet 
sich auch vom.Pekan, dessen in der Folge 
dieses Theils gedacht werden w ird , durch 
verschiedene Charaktere, und vornehmlich 
durch die Anzahl der Zehen. Es ist kleiner 
als der Pekan, und von der Spitze der 
Schnauze bis an den Anfang des Schwan
zes nur sechzehn Zoll lang. Ich habe zwar 
von dem Coase nichts mehr als eine aufge
trocknete und ausgestopfte Haut gesehen; 
aber da hatte er, wir es mir vorkam, eine 
weit längere Schnauze, größere Ohren, 
kürzere 8Heine und kleinere Füße als der

Pekan.
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Pekan. Seine Zähne kamen denen vom 
Buchmarder (koine) eben so nahe als die 
Zahne deS Pekan; und in Ansehung der 
Bildung deS Kopfes und deS ganzen Leibes, 
den Schwanz ausgenommen, der nicht sehr 
haarig war, glich der Coase dem Pekan 
nicht so sehr als dem Buchmarder; dre 
Schwanzrübe war nur sechs Zoll lang  ̂
und daS Haar ragte nur anderthalb Zoll 
weit darüber hinaus. Allein der größte Un
terschied, der sich zwischen dem Coase und zwi
schen den PekanS, Buchmardern, Iltissen 
u. s. w. findet, besieht in der Anzahl der Ze
hen ; der Coase hat an den Vorderfüßen nur 
vier , dagegen die andern Thiere so wohl 
an den vorderen als Hinteren Füßen fünf 
haben; die Nägel sind schwärzlicht, und 
kommen in ihrer Form mehr mit den Nä- 
geln der Buchmarder als der Pekans ihren 
überein.

DaS Haar und das Wollhaar sind über 
den ganzen Leib kastanienbraun i); auf 
dem Kopse ist etwas Graues mit untermengt. 
Das Haar ist ungemein glänzend; daS läng

ste

i) Das Haar von Hernanbes Azqmepatl be
schreibt er schwarz und weiß melirt.
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sie ist nicht viel über anderthalb Zoll lang; 
bas Haar des Schwanzes ist nicht viel län
ger ; die Barthaare sind schwarz und über 
zwei Zoll lang. Büffon a. a. O. x. 16/.

Man sehe die Beschreibung -er Eoase im 
vorigen Abschnitte bei der Anmerk. Z.

O.

Archan^
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A n h a n g

z n m  C h i n c h e -

^au ben ton  sagt: Diese Beschreibung ist 
nur nach einer ausgestopften Haut (Tafel 
X X X I X . )  gemacht worden, in der die 
beiden Kinnbackenknochen und die Knochen 
der Beine und Füße noch befindlich waren; 
die Zähne kamen mit denen von der I l t is ,  
dem Frei, dem Hermelin und dem Wiesel 
überein. Der Kopf dieses Chinche war un- 
gemein klein, die Beine sehr kurz , und der 
Schwanz lang und sehr haaricht. Uiberhaupt 
war er einer I lt is  sehr ähnlich, und auch 
beinahe von gleicher Größe; denn er war 
sechzehn Zoll lang von der Spitze der 
Schnauze bis an den Anfang des Schwan
zes , dessen Rübe nur acht Zoll Lange hat
te; allein das Haar ragte vier Zoll darüber.

Die
Buff, vierf- Thiere B . ft
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D ie Haut wak schwarz und w eiß, bald itt 

großen ballfin kleinen Raumen; der Kopf war 
völlig schwarz bis auf einen weißen Streif, der 
sich längs dem Stirnblatte mitten über die 
S tirn e , den Scheitel des Kopfes und den 
Hinterkopf bis? an den H als erstreckte, wo 
derselbe an einen breiten S treif von gleicher 
Farbe stieß, der den Dbertheil des Halses 
bedeckte. Dieser S treif gieng über den Wie-- 
derriß und den Rücken, wo er sich in zwe? 
Zieste theilte, die sich bis an das Kreuz ver
längerten; zwischen diesen Aesten fand sich 
ein schwarzer S tre if, der von der Mitte des 
Rückens bis an den Schwanz fortgieng, 
dessen Haare größten Theils weiß waren; doch 
fanden sich auch nicht wenige darunter, die 
zum Theil weiß und züm Theil schwarz wa
ren. Die Brust und der Bauch waren weiß, 
und hatten dabei kleine schwarze Flecken; dev 
ganze übrige Leib war schwarz, und hatte 
weiße Flecken an den Seiten des Halses, auf 
den Schultern und an der äußern Seite dev 
vier Beine. D a s Haar dieses Thiers ist sehr 
glänzend und ungemein lang; denn das Haar 
am Leibe hatte über vierthalh Zoll, und das 
am Schwänze über einen halben Schuh itt 
der Länge. D a s große Haar bedeckte ein un- 
gemein weiches W ollhaar, das unter dem 
weißen Haare weißlicht, und unter dem

schwarzen
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schwärzen braun war. An jedem Fuße fan
den sich fünf Zehen und fünf lange, etwas 
gekrümmte und weißlrchte Nagel; die Nä
gel an den Hinterfüßen waren im Haare 
verborgen. Busfon a. a. O. p. 167.

Vielleicht isi dieser Chinche einerlei Thier 
mit dem von Muris beschrieben Thiere; wel
che Beschreibung besonders im Anhange fol
gen soll. L.

U s Aichas
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A n h a n g

Z u m  Z o r i l l e.

§)aubenton sagt: Die Beschreibung die-, 
ses Thieres (Taf. X U )  ist nach einer Haur 
gemacht worden, die beinahe in" gleichem 
Zustande war als die vorige. Die letzteren 
Backenzähne waren nebst dem Hinteren Thei
le der Kinnbacken weggenommen worden; 
aber alle übrigen Zahne kamen mit denen 
von der Iltis überein. Dcr Zorille war klei
ner als der Chinche; seine Schnauze war 
nicht so lang, und sein Leid kürzer; denn die 
Lange desselben betrug nur dreizehn bis vier
zehn Zoll von der Spitze der Schnauze 
bis an den Anfang des Schwanzes, der 
eben so haarig und fast eben so lang als 
der Schwanz des Chinche war.

Blos die Farben des Haars würden hin
länglich
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länglich seyn, zu vermuthen, daß der Zo« 
rille eine andere Gattung ist als der Chin* 
che. Das Haar des Zorille hat eine schwar
ze oder schwarzlichte Farbe, und dabei wei
ße oder weißlichte Speisen, Bänder und Fle
cken, worin etwas Gelblichtes durchspielet; 
an der Stirne zwischen den Augen findet 
sich ein weißer Flecken; auf dem Halse und 
hem Rücken sieht man vier Streifen von eben 
derselben Farbe; die mittlern beiden fangen 
am Hinterkopfe an; der äußere an jeder Sei
te erstreckt sich nahe bis ans Auge. Diese 
Streifen sind nicht regulär, weder in der 
Breite, noch in ihrer Richtung; ferner fin
det sich zu beiden Seiten der Brust ein weis- 
ser Streif, der hinter dem Ellbogen an
fangt, nach dem Rücken bis an die Mitte 
des Leibes hinauf steigt, und auf dem Hin- 
tertheile des Rückens einen Querstreif her
vorbringt; an den Lenden ist ein zweiter 
weißer Querstrich befindlich, der bis zum 
Vordertheile des Knies hinabgeht; man sieht 
einen Flecken von gleicher Farbe zubeidcnSei- 
ten des Kreuzes, und einen kleinen Streif 
in Form eines HalbringeS am Anfange des 
Schwanzes, von dem das Ende ebenfalls 
weiß, das Uibrige aber schwarz ist; der 
Bauch, die Brust, die Beine und die Füße 
sind schwarz oder fchwarzlicht, ohne alle

Mischung
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Mischung von Weißem. DaS Haar am Lei
be ist nur einen Zoll, und das am Schwän
ze drei bis vier lang; alle diese Haare sind 
steif und glanzend, und bedecken ein unge
mein weiches Wotthaar, das mit dem gros
sen Haare von gleicher Farbe ist. An jedem 
Fuße finden sich fünf Zehen und fünf Nä
gel; die an den Hinterfüßen werden durch 
das Haar.au den Zehen zum Theil bedeckt- 
^Buffon a. a. O. 169.

Zusatz.
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Arzt bei dem Vicekönige zu Santa Fe, 
schickte 1767 vom Pamplona bei den Berg
werken in Amerika eine spanische Beschrei
bung von diesem Thisre an den Herrn Al-

ii) Viverr» xutoriur , iVI^PUrlto. Schtveb- Akttb. 
Abhandl. 1770. x . 63.

Der Mapurito. Schreöers Sauglh. x».
44§. n. 19.

Der Mapurito. Zimmermann geogr- 
Zool. II. x. 29L. n, 192.

Viverrs. slVIa^nrito) nizra, knkoiL n ivss  
A krönte aä äorü nisäinm ^rocinetn, auri- 
xulis nullrs. l in n e  L^K. I^st. X III. I. x.

Z u s a t z .

Der Mapurito i).

strömer

88- n. »L.
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sirömer in Schweden, welche in den Ab
handlungen der königl. Akademie der Wisr 
senschaften vom Jahre 1770 eingerückt ist. 
Mutis hielt es für einerlei Thier mit Lin- 
ne's Viverra putoriU8, und giebt folgen
de gute Nachricht von demselben und des
sen Zergliederung. Die Bauern versicherten 
ihn, der starke Gestank, welchen dieses Thier 
Verursacht, komme von seinem Urin, und nicht- 
wie die Europäer glaubten, von einem 
Winde aus dem Hintern. Letzterer Wahn 
sey entstanden, weil der Gestank so Unglaube 
lich und unbegreiflich stark sey, wenn man 
ihn nicht selbst empfunden habe. Es empfin
den nicht blos zärtliche Personen, sondern 
selbst die Bauern diesen Gestank so sehr.

Mutis sagt ferner: Mir ward im An
fange dieses Jahrs ein abgezogener Balg des 
Thieres geschickt, der einen solchen Gestank 
Verursachte, daß alle Leute zur Thür hin
aus liefen. Sie können sich den Gestank 
einiger Massen vorstellen , wenn ein einziger 
Tropfen des vermeinten Urins seinen Ge
ruch in einigen Tagen nicht verliert, und 
auf eine große Weite gerochen wirö. Ich 
kann versichern, baß ich bei Untersuchung 
dieses Thieres erschreckliche Angst und Pein 
ausgestanden habe; und noch diese Stunde

habe
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Habe ich den lebhaftesten Eindruck von diesem 
unbeschreiblichen Gestarrte. Ein solches Thier 
ward von einem Hunde aufgespürt, auf den 
rs seine stinkende Feuchtigkeit hatte fallen 
lassen; und man schickte es mir, nachdem 
es gelobtet war. Der ganze Unteröauch war 
gelb; und man sagte mir für gemißt diese 
-Karbe als auch der Gestank käme von dem 
Urine her, welches ich auch glaubte: aber 
so beschwerlich mir auch der Gestank siel, 
wollte ich doch das Geschlecht dê  Thieres 
untersuchen. So wohl ich als die Umstehenden 
glaubten, es sey weiblichen Geschlechts; aber 
bei dem Abziehen der Haut zeigte sich von 
ungefähr das männliche Glied. Dieser Irr
thum war leicht zu verzeihen; aber ich hoffte 
nun noch mehr Umstände zu finden, die 
man nicht vermuthet hatte.

Indem ich das Zengungsglied und die 
Hinkertheile handthierte, sprang eine Feuch
tigkeit durch eine kleine zitzenförmige Warze 
hervor , worauf der Gestank verdoppelt ward : 
wie ich aber gleich bemerkte, daß es nicht aus 
demZeugungsgliede kam,so fieug ich auch gleich 
an zu zweifeln, daß es Urin wäre. Die Haut 
ward rein gemacht, nachdem sie beschrieben 
war, und der Körper in die freie Luft ge
hängt, und am folgenden Tage die Zerglie

derung
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derung so eilfertig als möglich vollendet, mH 
dabei folgende Beschreibung gemacht:

Der Kopfist klein, etwas kugelförmig, über
all, die Nase ausgenommen, mit sehr dichten, 
kurzen Haaren bedeckt.

Die Schnauze ist hervorstehend, etwas 
niedergedrückt, stumpf, und yom ein wenig 
ausgefurchet.

D ie Barthaare sind etwas steif, kurz, und 
sichen in dreifachen Reihen.

Die Nasenlöcher sind klein, rundlich 
und stehen nahe beisammen.

Der Rachen ist kurz.

Die Zunge lang, dünn und ganz glatt.

Vorderzahne stehen oben wie unten 
sechs, nahe an einander, gleichlaufend und 
grade ; die oberen sind niedergedrückt,spitzig und 
gleich lan g; die unteren zusammengedrückt, 
stumpf, und die äußersten etwas dicker.

Die Eckzähne stehen einzeln; die obersten 
sind etwas entfernt, kegelförmig, spitzig und

grade»
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grade; die unteren stehen dichte an, und sind 
rückwärts gebogen, ziemlich dick und nicht 
so spitzig.

Von den fünf Backenzähnen sind die vor
deren kleiner, an der andern Seite hervor
stehender und spitzig; die Hinteren größer, 
ausgeholet, und etwas stumpf.

Die Augen sind klein, in der Mitte, bei
nahe dicht an einander, schief liegend und 
von brauner Farbe.

Die äußeren Ohren fehlen; aber ein sehr 
kleiner Rand , wie eine Spur des Ohrs, ist 
mit etwas längeren Haaren bedeckt.

Der Hals ist sehr kurz, so daß der Ban 
der Halswirbel es unmöglich zu machen 
scheint, daß das Thier sich umsehen könne, 
ohne den Leib zu drehen.

Der Leib ist lang, vorn mehr zusam
mengedrückt.

Die Vorderbeine sind etwas kürzer, di
cker; die Füße derselben haben fünf wenig 
gespaltene, fast gleichlaufende Zehen, und 
sind unten fast nackt. .Die Krallen sind sehr

Lang,
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lang, etwas gebogen, unten gelinde ge
furcht, spitzig.

Die Hinterbeine sind, obgleich sie bei dem 
ersten Anblick kürzer lassen, doch etwas lan
ger, und treten, wie bei dem Bären, auf 
die Ferse. Die Füße darin sind unten mit 
den Fersen ganz nackt, haben fünf mehr 
gespaltene Zehen, und der Daum steht etwas 
ab. Die Krallen sind beinahe halb so lang 
und unten gefurcht.

Der Schwanz ist wagerecht, walzenför
mig, mit längeren, steiferen Haaren um
geben; und er ist ungefähr halb so lang 
als der Leib.

Die Farbe des ganzen Leibes ist äußerst 
schwarz; der Leib oben der Lange nach weiß 
gesteckt, mit der weißesten Lime, die auf der 
Stirn sehr breit, daselbst von beiden Sei
ten verbunden und darnach rückwärts schmä
ler wird, und bis auf die Mitte des Rü
ckens herabläuft. Der Schwanz ist ganz 
schwarz, die Spitze aber weißlich. Der Leib 
ist überall oben mit dem dichtesten, steife- 
sien Wollhaare, darunter kurze, weiche 
Haare stehen, bekleidet, unten aber mit 
einem dünnen, weichen Wollhaare.

Die
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Die Größe ist wie von einer Hauskatze; 
das Ansehen aber wie an dem Nasenfrett, 
welches die Einwohner Guache nennen (Viv.

f .) . Es findet sich dieses Thier na
he um die Bergwerke bei Pamplona in 
Amerika. Es macht sehr viele Gruben in die 
Erde, wbrin es friedfertig den ganzen Tag 
schlaft: die Nacht ist es aber sehr wachsam, 
hat einen schnellen Gang, verläßt seine Woh
nung, und schnüffelt herum, seine Nahrung 
zu suchen, die aus Regenwürmern, Käfern 
und andern Insekten besteht; hört es aber 
etwas , das es für feindlich hält, so spritzt 
es einige Tropfen einer unsäglich stinkenden 
Feuchtigkeit, so weit es kann, und benimmt 
dadurch jedem Geschöpfe die Lust, sich ihm 
zu nähern.

Die Lange von der Spitze der Nase bis 
zum Anfange des Schwanzes ist zwanzig Pa
riser Zoll, des Schwanzes Länge neun Zoll; 
die Vorderfüße find fünf Zoll, acht Linien, 
die Hinterfüße sechs Zoll lang.

Die Muskeln am Halse und den Vorder
füßen , nebst dem dreieckigen Muskel der 
Brust, find sehr stark, und starker, als eben 
der Größe des Thiers gemäß scheint, beson
ders weiln man fie mit dem Hintertheile

vergleicht.
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vergleicht. Diese größere starke scheint in
dessen darum nöthig, weil das Thier viel 
Kraft braucht, sich seine Nahrung durch Aus- 
graben der Würmer zu suchen, wenn es 
keine Insekten oben auf der Erde findet, 
auch die riefen Hölen zu graben, in denen es 
wohnt. Zn dieser Absicht sind auch die Klauen 
der Vorderfüße größer als die der Hinter
füße. Die Klaue an der mittlern Zehe des 
Vorderfußes iss einen Zoll lang.

Die Muskeln, die sich zuerst zeigen, sind 
zwei große Hautmuskeln, einer auf jeder 
Seite. Sie haben einen sseischichten Anfang 
unter dem dreieckigen Muskel der Brust, 
mit dem sie ihre Fasern vermengen, ohne 
einen festen Punkt. Sie erweitern sich, und 
werden dünner, ehe sie die untern Seiten 
-er Brust und des Bauches bedecken, wo
rauf sie sich an die mittlern und hintersten 
Theile des Schienbeins erstrecken, und end
lich sich über dem Schwänze verlieren. Bei 
ihrem Anfange trennen sie sich, den Kopf 
des großen Sagemuskels durchzulassen. Von 
der Mitte der Brust gehen sie nach dem 
Rückgrad zu, dergestalt, daß sie sich von der 
Brust an bis oben über dem Schwänze, 
wo sie sich verlieren, immer dem Rückgra
de mehr und mehr nähern. Dieses sind die

längsten
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Längsten Mid breitesten Muskeln am ganzen 
Körper.

Ich fieng an, den dreieckigen Muskel Zu 
beschreiben, um eine völlige Myr-logie zu 
machen, als ich plötzlich veraylaßt ward, 
von dieser Arbeit abzustehen, weil mir der un
erträgliche Gestank allzugroße Beschwerlich
keiten verursachte; und so mußte ich auch mit 
meinen Beobachtungen folgender Gestalt ecken.

Nsichdem ich alle Muskeln der Brust und 
Dorderfüße abgelöset hatte, nebst den Sä- 
gemusreln - ward die ganze Körung d e 
Brust aufgedeckt, welche aus zwei und oreis- 
stg Rippen, sechzehn auf seder Sette, be
stand: die oberen neun waren wahre, die 
übrigen sieben falsche. Alle die ersten verei
nigten sich mit dem Brustknochen durch eben 
so viele knorpcllichte Ansätze; die letzten wa
ren mit dem Brustknochen nicht vereinigt, 
endigten sich aber gleichfalls in knorpellichte 
Fortsätze. Unter den wahren war die erste 
die kleinste; von ihr an nahmen sie an Grö
ße zu: die neunte war solcher Gestalt die größ
te. Unter den falschen waren die obersten die 
größten, von da an wurden sie immer kleiner.

Der Brustknochen war lang und schmal,
fnst
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fast durchaus pon einer Breite, aus neu» 
Stücken zusammengesetzt - welches kleine, platt 
te Knochen waren, die knorpellichte Bänder 
vereinigten.

Das Herz war wie bei einem Hunde, 
und des Thiers Größe gemäß; es fand sich 
nichts Sonderbares darin.

Die Lunge hatte sechs Lappen, drei zut 
rechten Seite, zwei zur linken, einer nie
driger unten beim Zwerchfelle. -Die beiden 
obersten waren kleiner als die beiden unter
sten , der mittlere auf der rechten Seite 
kleiner als der oberste, aber größer als der 
sechste oder unterste. Alle zusammen wogen 
eine Unze.

Die Leber hatte auch sechs Lappen, der 
öberste am größten, worauf ein anderer von 
mittelmäßiger Größe folgte, dann wieder 
einer, fast so groß als der erste, wel
cher in seiner holen Seite eine Vertie
fung hatte, die aber nicht durchging bis 
zur erhabenen; in dieser Vertiefung lag die 
Gallenblase. Der vierte Lappen war dem er
sten gleich; der fünfte größer als der zweite, 
lang und dreieckig, auch selbst in kleinere 
Lappen getheilt; der sechste stimmte mit dem

dritten
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dritten überem; war aber der kleinste 
unter allen, und wieder in zwei getheilt. 
Die Gallenblase sah aus! wie eine Flasche 
mit einem engen Halse, und enthielt eine 
halbklare röthliche Feuchtigkeit; ste war nicht 
nur mit ihrem H alse, sondern ihrer ganzen 
Länge nach befestigt. D ie ganze Leber wog 
zwei Dreiachtel Unzen.

Die Milz war lang und schmal, aber am 
hintern Ende viel breiter; sie hatte drei Ein
schnitte oder S p alten , den hintersten am 
tiefsten, und zwei in der Mitte nur in der 
Oberfläche, einen an jedem Rande fast mit
ten gegen einander. S ie  war drei Zoll lang 
und wog drei Achtel Unzen.

D ie Nieren waren g la tt; jede bestand 
ans einer einzigen Glandel; beide völlig 
ähnlich, und gleich schwer; die Rechte etwas 
höher hinauf befestigt als die Linke. Bei
der Gewicht war fünf Achtel Unzen.

Der Magen war außen sehr glatt, in
wendig etwas runzlicht. Eine zottige Haut 
ward von mir nicht darin bemerkt. Ihn  
benetzte eine dicke, schleimichte Feuchtigkeit 
voll Zerdrückter Insekten, wo ich besonders

Stücke
Buff, vierf. Thiere iz . V . T
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Stücke von Käfern (Z'csrubaeis) erkannte - 
die noch nicht verdauet waren , und viel 
Regenwürmcr (I^umbrici) ganz - aber 
todt-

Ich konnte keine Magendrüse finden.

Die Därme waren durchaus ungefähe 
gleichweit, einen halben Zoll im Durchmesser ̂  
zwei und, siebzig Zoll lang.

Das: Netz und Gekröse waren mit vielem 
Fette bedeckt, und wogen eine Unze.

 ̂ DaLLwerchftss war mit den falschen 
Rippen vereinigt , opn'her ersten an und 
so weiter mit den übrigen, hoch am Brusi- 
knochey und niedrig am Rücken, das ist, 
jn einer schiefen Flache konkav am Bauch? 
und OnpeIM dssr: Brust. Das ganze Zwercĥ  
fell'bildet! Linen Kreis ab , und desselben 
sieischichte Lgse.ru stellen so vlel Halbmesser 
vor, die sich in einem länglichen Mittel
punkte'verlieren, welcher von einer sehni
gen Haut gemacht wird, die sehr dünn und 
durchsichtig ist. Der hinterste Theil dieses 
Mittelpunkts ist ein kleineres Zwerchfell 
oder > eiy .fieischichter Kreis , durch dessen 
pordersten Theil der Schlund fortgeht, und

durch
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durch den Hintern Theil zunächst dem Rück
grade gehen Blutgefäße.'

Unter dem Becken, beim Hintern, nahm 
ich zwei Drüsen so groß' als Taubeneier 
wahr, die ich Anfangs für zwei dicke und 
starke Muskeln hielt. Ihre Basis wandte 
sich gegen den Schwanz und die Spitzen 
nach der halbzolligen Spalte, die ich An
fangs für des Thieres Wurf hielte; und da 
ich mich folgender Gestalt irrte, so ward die
se Spalte zerstört, daß ich nachgehends die 
Stelle nicht finden konnte, wo die Warzen 
sich endigten, welche die stinkende Feuch
tigkeit ausspritzten. Diese Muskeln sind et
was steischichte, starke und longitudinale 
Fasern, welche nur von außen zwei Drüsen 
bedecken, die aus unterschiedenen kleinen 
Glandeln von ähnlicher Gestalt und un
gleicher Größe zusammengesetzt sind.

Alle diese kleinen Drüsen waren in einen 
Beutel eingeschlossen - der eiförmig war, 
und in dem ich etwas von der stinkenden 
Feuchtigkeit fand. Dieser Beutel war haut- 
artig sehnig, sehr glatt und kompakt. Die 
kleine zitzenähnliche Warze war von einem 
Lusführungsgange durchbohrt, der sichtbar 
genug war, und durch den die Feuchtigkeit 

X s vermö-
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vermöge der Muskeln dev Glandeln ausge
preßt ward. Obgleich diese Muskeln stark 
genug schienen, sah ich sie doch nicht für 
zulänglich an, diese stinkende Feuchtigkeit 
so weit zu spritzen, als sie wirklich geht, 
und glaube also, ihnen wird damit gehol
fen, daß des Schwanzes Basis nachdrückt. 
Die Feuchtigkeit war an Farbe und Konsi
stenz wie Mandelöl; aber ihr Geruch läßt 
sich mit keinem Dinge vergleichen, das die 
Natur hervorbringt. Ihre Menge schätzte ich 
ungefähr eine halbe Unze in jeder Glandel; 
denn außer dem was vom Thiere gieng, als 
es getödtet ward, war noch Vorrath genug 
vorhanden, meine Neugierde bei sechs Ver
suchen zu stillen, die ich mit Pressen der 
Drüsen anstellte; und als sie ausgeschnitten 
wurden, war doch noch so viel da, was eine 
mittelmäßige Haselnußschale hätte ausfül
len können.

Will man bei histerischen Paropifmen et
was brauchen, das den allerstärksten und 
am meisten durchdringenden Gestank hat, 
so glaube ich, nichts könne die 
8pirituum kräftiger wegschaffen, als die
se stinkende Feuchtigkeit, welche eine so star
ke Revolution im ganzen Nervensistem ma
chen wird. Man darf diesen Vorschlag nicht

fü r
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für ungewöhnlich ansehen; er gründet sich 
auf das, was Andere vorgeschlagen haben: 
nämlich, einer Histerischen ein starkes Schre
cken zu verursachen, wovon die Erfahrung 
eine bewundernswerthe Wirkung gezeigt hat; 
man sehe Nem. cke l'^c^äkinie 6e karis
17F2.

Das männliche Glied ist des Thiers Grö
ße gemäß, aber sehr schmal; sein Ende 
oder seine Spitze besteht aus einer platten 
Beinscheibe, drei Linien lang; die Basis ist 
rund und knorpellicht. Die Urinblase war sehr 
klein, und jetzt zusammengezogen, da sie 
denn an Gestalt und Größe war wie die 
Gallenblase. Jetzt war sie leer; und bei ihrer 
Deffnung fand sich nicht das Geringste, wor
aus man hätte schließen können, sie habe 
etwas Stinkendes enthalten.

Hhne Zweifel hätte ich bei dieser Zer
gliederung noch viel mehr beobachten sollen; 
aber es war mir nicht möglich, hierin wei
ter zu gehen, weil ich unerträgliche Zufälle 
von Kopfschmerzen, Ekel, Schwindel und 
anderen furchtbaren Beschwerungen bei dieser 
Arbeit ausstand, deren bloße Erinnerung mir 
noch Schauer erregt. Das ganze Zimmer, 
wo ich die Zergliederung anstellte, stinkt

noch
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noch, obgleich feit dem viele Tage verfloss 
sen sind.

Aus allem Angeführten erhellet, daß die
ses Thier sehr Mit der Livetta überein
kömmt, deren Geschichte ich mich erinnere 
in den Schriften der Pariser Akademie gs- 
lesen zn haben. Mutis a. a. A.

!
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c :x i . i .

D s r  G r i s o n  i).

ü u tso n  Luxxi. tzuaär. »2. lo r n .  V H I. x l. 27  ̂

Schreb. tab. 124.

dieses Thier scheint an die Mephiten zu 
grenzen; und ich will desfalls Graf Bus
ens Nachricht davon hierher setzen. Er sagt:

Hier

r) I^s Oritnn. LuK. Iiiüoirs na t. ^ ä l t .  ^.IIs- 
xriLnä,1om. iz. 6Z. tab. 8- Däit-karit.

. 8ux»xl. H liaär. lo n i .  V III . x . 278. 
x l. 27.

D er Grison. Schrebers Saugth . x. 44 .̂ 
n. 20. l a b .  124. (nach Allam )

D er Grison. Zimmermarm gevgraph. 
Aool. H . x . 296. n. iy4.

Vivsr.
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Hier ist eine Art Thiere, die an die 

Wiesel- und Hermelin- Art grenzt, und die 
wir nicht kannten. Herr Allamand ist der 
erste, der eine Beschreibung davon und eine 
Zeichnung, unter dem Namen des Grison, 
in dem fünfzehnten Bande der holländischen 
Ausgabe meines Werkes geliefert hat; und 
ich kann nichts Besseres thun, als diese Be
schreibung hier ganz anführen.

Ich habe, sâ t er, das kleine Thier, 
welches aus der achten Kupfertasel *) vorge
stellt ist, von Surinam erhalten, und in 
dem Verzeichniß dessen, was der Kasten, 
worin es aufbehalten war, enthielt, hieß 
es der graue Wiesel, wovon ich den Namen 
Grison gemacht habe; weil ich den, wel
chen man ihm in dem Lande, wo er sich 
aushalt, giebt, nicht weiß, und dieser seine 
Karbe sehr gut bezeichnet. Der ganze obere

Theil

V iverra (vittata) nigricans, vitta. sUiL 
burakris act krontein ProäuctL. Innn>

Lullern. nat. X III . I- x . 33- n. r6.
L > .

*) I n  der holländischen Ausgabe, in 4tv , 
l o m .  X V .

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Z2Y
Jheil seines Körpers ist mit dunkelbraunen 
Haaren bedeckt, deren Spitze weiß ist, wor
aus ein Graues entsteht, worin das Braune 
die Hauptfarbe ist ; der Obertheil des Kopfs 
und des Halses aber ist ein helleres Grau, 
weil die Haare daselbst sehr kurz sind, und 
das Weiße, was sie haben, dem braunen Theil 
der Länge nach gleich kömmt. Die Schnau
ze, der ganze Untertheil des Körpers und 
die Füße haben eine schwarze Farbe, die 
mit dieser grauen einen besondern Kontrast 
macht; sie ist von derselben am Kopf durch 
einen weißen Streif getrennet, der bei der 
einen Schulter seinen Anfang nimmt, 
und unter den Ohren, über den Augen und 
der Nase fortgeht, und sich vis an die an
dere Schulter erstreckt.

Der Kopf dieses Thiers ist nach Verhält
niß seines Körpers sehr dick; seine Ohren, 
die beinahe einen halben Zirkel machen, ha
ben mehr Breite als Höhe; seine Augen 
find groß; sein Mund ist mit Backenzähnen 
und starken, spitzigen Hundszähnen verse
hen. In jedem Kinnbacken sind sechs Schnei- 
dezähne; doch sind nur die an den Enden 
der beiden Reihen sichtbar; die vier in der 
Milte liegenden ragen kaum aus ihren

Hölen
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Hölerr hervor. Sowohl die Vorder- als 
Hinterfüße theilen sich in fünf mit starken 
gelöschten Nageln versehene Zehen. Der 
ziemlich lange Schwanz endigt sich in eine 
Spitze.

Unter allen Thieren auf nuferem festen 
Lande ist der Wiefel dasjenige, womit er 
die meiste Ähnlichkeit hat; ich verwunderte 
mich also nicht, daß er mir von Surinam, 
unter dem Namen des grauen Wiefels, ge
schickt wurde. Er ist indessen kein Wiesel, 
wiewohl er in der Zahl und Gestalt seiner 
Zahne ihm ähnlich ist; denn er hat keinen 
so länglichen Körper und auch weit höhere 
Füße. Ich kenne keinen Schriftsteller noch 
Reisenden, der von ihm gesprochen; und 
das Exemplar, was mir geschickt ist, ist daS 
einzige, was ich gesehen habe. Ich habe es 
verschiedenen Personen , die sich lange in 
Surinam ausgehalten, gezeigt; es war ih
nen aber unbekannt: er muß also wohl an 
den Oertem, wo er ursprünglich ist, selten 
seyn, oder an wenig besuchten Oertern sich 
aufhalten. Der, der ihn mir gesandt, hat 
mir keine besonderen Umstande aufgezeichnet, 
die über seine Naturgeschichte einiges Licht 
verbreiten könnten. Ich habe daher nichts

anders
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anders thun können, als seine Gestalt be
schreiben. DieS sind die Ausmessungen von 
ihm:

Zoll. Lin,
Lange deS ganzen Körpers in gra- 

der Linie, von der Spitze der 
Schnauze biszumAfter gemessen 7 —

Höhe des Aordertheils 2 6
Höhe des Hintertheils . Z - 4
Lange des Kopfs von der Spitze 

der Schnauze bis zum Hin- 
Lerkopf . . r s

Umfang des Endes der Schnauze 1 1 r
Umfang der Schnauze unter den

Augen gemessen . - 3 9
Umriß der Oessnung des Mauls 1 7
Entfernung zwischen den beiden

Nasenlöchern . . —  Z
Entfernung zwischen der Spitze 

der Schnauze und dem vorde
ren Winkel des Auges 8

Entfernung zwischen dem hintern
Winkel und dem Ohr . —  6

Lange des Auges von einem Win
kel zum andern —  Z

Entfernung zwischen den vorderen 
Augenwinkeln nach der Krüm
mung deS Auges gemessen —  10

Die
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Zoll. Li«.
L Z 2

Die nämliche Entfernung in gra-
der Linie . . . . —  8

Umfang deS Kopfs zwischen den
Augen und Ohren gemessen 4 L

Lange der Ohren . —  5
Breite der Grundfläche nach der

äußern Krümmung —  9
Entfernung zwischen den beiden 

Ohren unten in grader Linie
gemessen . . r 6

Umfang des Halses 2 LI
Umfang des Körpers hinter den

Vorderfüßen . . . 4 §
Umfang an der dicksten Stelle 5 A
Umfang vor den Hinterfüßen 5 —
Länge der Schwanzrübe I LS

LuKori 8upp1. a. a. Li.

Herr Schreber vermuthet, daß der Chin- 
che des Feuillee und der patagonische Aa- 
guane des Falkners auch hierher gehören. 
Schreb. p. 448-

Man sehe bei Buffons Ehinche die achte 
Anmerkung.

Graf Buffons Manischer Marder, ob
gleich er zwanzig Zoll lang war, gehöret

wahrschcin-
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Wahrscheinlich auch zu dem Grison (Zimm. 
II- 2 9 6 .);  da der Herr Graf ihn aber un
ter einem besondern Namen aufgeführet hat, 
so mag er auch hier so stehen, und mit seinem 
kleinen cayennischen Marder folgen.

Zusatz.
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r )  Der Marder von Gukana.

Lulkon Luxxl. tzi-Lär. VIII. tab. 2^.

2.) Der kleine Marder von Guiana.

Dukton L u ^I. Huüär. VIII. tab. 26.

^^er Herr Graf vsn Buffon sagt in dm 
Supplementen zu feiner Naturgeschichte:

Wir liefern hier (Kupfertafel XXV.) 
die Abbildung eines amerikanischen Thieres, 
welches dem Herrn Aubry, Pfarrer zu St. 
§oM , zugesandt wurde, und welches, wie

alles
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alles Uibrige in feinem Kabinett sehr gut im 
Stande ist. Ungeachtet ihm die Zahne feh
len, hat es mir doch seinem Leiöesbaue nach 
in allen andern Theilen unsern Mardern i)  
so ähnlich geschienen, daß ich glaube, es kön
ne für eine Spielart unsrer Marder angese
hen. werden, wovon dies Thier nur in der 
Karbe des schwarz und weiß marmorirten 
Haares, in dem Flecken am Kopfe und in 
dem viel kürzeren Schwänze unterschieden 
ist. Dieser Manische Marder ist von der 
Schnauze an bis da, wo der Schwanz an
fangt , zwanzig Zoll lang, und also viel grö
ßer als der unsrige, der uur sechzehn und einen 
halben , höchstens siebzehn Zoll lang ist; aber 
der Schwanz ist nach Verhältniß des Lei
bes viel kürzer. Die Schnauze scheint lan
ger als bei unsern Mardern zu seyn ; sie ist 
ganz schwarz, welche Schwarze sich über die 
Augen, bei den Ohren vorbei, längs dem 
Halse erstreckt- und so sich in das braune 
Haar der Schulterblätter verlieret. Uiber 
den Augen findet sich ein großer weißer 
Flecken, der von da über die Stirne geht, die 
Ohren bedeckt, und längs dem Halse einen

weißen

i) Band II. S . rz6. V. Buffon Vierf- 
x. 4̂6»
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weißen und schmalen Streif bildet, und wei
ter vom Halse ab sich gegen die Schultern 
verlieret. Die Ohren sind ganz so wie bei 
unsern Mardern; oben der Kopf scheint gra« 
vermischt mit weißen Haaren. Der Hals ist 
braun und unten durch aschgrau, und der 
Leib so wie bei dem so genannten reichen 
Kaninchen von vermischten Haaren, näm
lich weiß und schwärzlich. Diese Haare sind 
nach ihrer Wurzel zu aschfarbig grau, wer
den nachhin braun und gegen ihre Spitzen 
zu schwarz und weiß. Die Farbe der untern 
Kinnlade isi schwarzbrann, welche unter 
dem Halse und unter dem Bauche schwächer 
wird, wq sie hell- oder kastanienbraun ist̂  
Die Beine und unteren Füße sind mit einem 
schwarzröthlich glänzenden Haare bedeckt, 
und in Ansehung der Zehen an letzteren 
möchte man sie dem Eichhörnchen und Ra
tzen ähnlicher finden als einem Marder. 
Der größte Nagel an den Vorderfüßen ist 
vier, der aber an den Hinterfüßen ist nur 
zwei Zoll lang. Der Schwanz ist am Leibe 
weit haarreicher als gegen die Spitze zu- 
und zwar ist die Farbe des Haares kastanien
braun oder 'auch hellbraun mit Weiß un
termischt.

>
Ein anderes Thier aus Cayenne, wel

ches
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ches mik dem vorigen Ähnlichkeit hat, le
ihet man hier (Kupfert. XXVI.) abgebildet. 
Es ward auf der Messe zu St. Germatn im 
Jahre 176-3 nach dem Leben gezeichnet. 
Es ist fünfzehn Zoll lang von der Spitze 
der Nase bis zum Anfange des Schwanzes, 
der acht Zoll an Lange hat, und dabei oben 
breiter und haarreicher als gegen das Ende 
ist. Dieŝ  Thier hat kurze Beine wie.unser 
Hausmarder oder unser Baummarden Die 
Form des Kopfes kömmt unserem Marder bis 
auf die Ohren, die ihm gar nicht ähnlich 
sind, sehr nahe. Der Leib ist mit wollichten 
Haaren bedeckt, wobei es an jedem Fuße 
fünf Zehen hat, die wie bei unsern Mar
dern mit kleinen Nageln versehen sind, 
kuikon Zuppl. (^uuär. VIII. p. 264. 
pj. 2F. und 26.

Wir sehen, daß der so genannte Marder 
von Güiana zwar viel größer als Buffous 
Grison ist, übrigens aber viele Ähnlichkeit 
mit demselben hat, mH vielleicht danut einerlei 
ist: wenigstens habe ich es lieber mir Herrn 
Zimmermann hierher ordnen, als es mit 
dem Herrn Graf von Buffon zu dem Haus
marder rechnen wollen. O.

OXI.II. 
NBuff, vierf. Thiere -5. B.
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e x Q i i .

Der Pekan -),

B uff. allg. Hist d. N a t. V II . I . r. 42. Lclir. 154.

-
und der Bison 2).

B uff. allg. Hist. d. N a t. V II .I .  t. 4Z.8ekr. 127. L-

Echon lange hat man den Namen Pekan 
bei dem Pelzhandel von Canada a) gebraucht,

ohne

i )  1,0 ke^Ln. Luikou Iiiü. nat. X III . Z04. 
tad. 42. Lctit. 12. karil. l o m .  V I. x .  24Z. 
x l.  24. s .  Allgem- Hist. N a t. V II. I. x . 
I/O. 1»b. 42.

D ex
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-hne daß man deswegen das Thier, dem er 
eigentlich zukömmt, besser gekannt hätte.

Bei

ZZ9

D e r Pekan. lVlukela oLnaäenlis, corpo
re kulvo niZricante, xectore macula alt>a.
Schreb. S a u g th . x. 492.1?ad. 1,̂ 4. (Eigene 
Zeichnung.) Lrxleben lVlammal. x . 4LL.
n. Z.

?ekan. kennant kttü. ^uaclr. n. 204. 
L^no^t. 224. n. 1^9.

D e r Pekan. Z im m erm ann geogr. Zool-
II. Z09: n. 209.

D e r Pekan. P en n an t arktische Zoologie,
x . 80. n. Zz.

lVluüela csnaäenüs. 1.inne L^k. nat. 
X III. I. x . 9^. n. iZ. L).

2) 1.6 V iton. Lulion HIN. nai. X III . >̂. Z04. 
tali. 4z. Allg. Hist- d. N üt. V II. I. p. 171. 
tali. 4z. ttulton ^ n a ä r . ecl. k a iit. 12. lo m . 
V I. x . 24Z. xl. 24. I).

D a s  Bison- S chrcber SaugLhiere. x .
46z. tat». i2 / .  L.

1.6 Vilcm. lVlustela (Viton) >̂i1is coloii« 
kainralo callanei in toto corpore veüita. 
Lrilt. keZn. anim. 246. n. 6.

Viton. Oict. aniln. IV . »̂. LL/.
Viton. Loinar. Hict. IV. 6iA.
Viton. Hielt, ^naär. IV . t. iLH. 

nach B ttff )
A L
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Bei keinem Naturforscher findet man die
sen Namen, durch welchen die Reifebe
schreiber ohne Unterschied verschiedene Thie
re, und vornehmlich die Muffeten, be
zeichnet haben b). Andere haben auch das 
Thier, das den Namen Pekau haben soll, 
Fuchs oder wilde Katze genannt. Es ist

nicht

Z4o

MuKela (cÄiiLärnüs) coixore kulvo-ni- 
Kiioante, Psctors inacula alva. Lrxlebvn 
KlLmmal. x. 2r. Z.

Mink. I>aivtoii vo^. ioLarolinL. x . 121  ̂
Mink. I^nlnis U sla til noir» ^.nierie». 

lo in .  III. x . 22. L).

n) N am en der F elle , welche m an aus Canada 
bekömmt, nebst ihren  P re isen , im J a h re  
168Z. — D ie  P ek an s , wilden Katzen oder 
Teufelskinder gelten 1 L i v r e ^  S o u s  die 
H aut. V o^azs ä s  1» kloniLN, lo in .  II . 
x .  Z9. V .

b) E s  giebt einen unerträglichen Gestank von 
sich. D ie  Franzosen in  C anada geben ihm 
die N am en Leufelskind^oder S tin k th ie r r 
indessen nennen einige es auch Pekan. 
KalmS R eise , S .  4 " .  E in  von dem H rn . 
M arq u is  von M on tm ira il übersetzter Ab
schnitt. V .
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nicht möglich gewesen, aus den kurzen und 
mangelhaften Nachrichten, welche Alle da
von gegeben haben, die geringste genaue 
Kenntniß zu erlangen. Mit dem Bison hat 
es eben die Bewandtniß, die es mit dem 
Pekan hat; der Ursprung dieser beiden Na
men war uns unbekannt und niemand wuß
te weiter etwas von denenselben, als daß 
sie zweien Thieren zukommen, deren Vater
land Nordamerika ist. Wir haben diese bei
den Thiere in dem Kabinette des Herrn Au- 
bry, Pfarrers zu St. Louis, angetroffen, 
und er hat die Gute gehabt, uns dieselben 
zu leihen, damit wir sie beschreiben und in 
Kupfer stechen kaffen konnten.

Der Pekan gleicht dem Steinmarder, und 
der Bison c) dem Vuchmarder so sehr, daß

wir

s4L

c) Ich Ware sehr geneigt, zu glauben, daß 
das unter dem Nam en D ttay  von dem 
Sagard  Theodat angeführte Thier mit 
dem Bison wohl einerlei seyn mag. D er  
D tta y , sagt dieser Reisebeschreiber, ist so 
groß als ein kleines Kaninchen, und hat 
sehr schwarzes und dabei sanftes, glattes 
und schönes H aar, daß es Pclzsammet zu 
seyn scheinet. D ie Canadier halten viel

von
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wir dafür halten, man könne sie jur Ab
falle von jeder dieser Gattungen ansehen. 
Sie haben nicht nur einerlei Leibesgestalt ̂  
eben dieselben Verhältnisse, gleiche Länge 
des Schwanzes und einerlei Beschaffenheit 
des Haars, sondern auch gleich viel Zähne 
und Nägel, gleichen Naturtrieb, und einer
lei natürliche Gewohnheiten. Wir glauben 
daher, daß es uns nicht an Gründen fehle, 
wenn wir den Pekan für einen Abfall in 
der Steinmarderart, und den Bison für einen 
Abfall in der Buchmarderart, oder doch wenig
stens für so ähnliche Arten ansehen, welche nicht 
den geringsten wirklichen Unterschied zeigen. 
Der Pekan und der Bison haben blos ein 
brauneres, glänzenderes und seidenweiche
res Haar als der Stein- und Vuchmar- 
der; allein diesen Unterschied haben sie, wie 
man weiß, mit dem Biber, dem Fischotter 
und andern Thieren gemein, deren Pelzwerk 
schöner ist, als das von eben diesen Thieren 
in dem nördlichen Europa.

Z42

von diesen Fellen, und machen Kleider 
daraus. NU äes tturons,
Zv». I n  Canada giebt es kein einziges 
T h ier , dem diese Beschreibung anpassen
der wäre als dem Bison. V-

Anhang
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Z4L

A n h a n g

z u m  P e k a n .

^aubentönsagt: Der Pekan (Taf. Xl^II.) 
hat eine ganz genaue Gleichheit mit dem 
Buch- und Steinmarder in Ansehung der 
Zahl, der Form und der Lage der Zahne; 
er kömmt auch in vielen Stücken mit die
sen Thieren überein in Ansehung der Be
schaffenheit und Farbe des Haars, und selbst 
vermöge der Bildung des Körpers; nur die 
Füße kommen mir nach Proportion dicker, 
und die Beine, vornehmlich die vorderen, 
langer vor, so viel ich davon aus dem An
sehen einer aufgetrockneten und ausgestopf
ten Haut habe beurtheilen können, die ich 
bei dieser Beschreibung vor Hir gehabt habe. 
Nach meinem Bedünken war der Körper 
des Pekan wenigstens eben so lang als 
der vom Buch- und Steinmarder; denn die

ausge-
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ausgestopfte und in der Gegend des Bauchs 
aufgetricbene Haut war anderthalb Schuh 
lang in gerader Linie von der Spitze der 
Schnauze bis an den Anfang des Schwan
zes, dessen Rübe eine Lange von zehn Zol
len hatte; das Haar ragte einen Zoll weit 
über die Rübe hinaus. An jedem Auße wa
ren fünf Zehen und -fünf Nagel.

Dieses Thier hatte ein steifes und glan
zendes Außenhaar,und ein sehr sanftes und 
ungemein dichtes Wollhaar; dieses letztere 
war in dem größten Theile seiner Länge von 
der Wurzel an aschfarbig; die Spitze war 
grau und hatte einige falbe Sprenkeln; das 
steife Haar hatte mit dem Wollhaare einer
lei Farben, bis auf den Theil, der über das 
Wollhaar hinausgieng; dieser Theil war 
grau, und schwarz, und hatte einige kasta
nienbraune Anstriche; die Spitze der läng
sten Haare war schwarz. Durch diese Mi
schung von Farben bekam dieses Thier die 
Abwechslung des Grauen und Falben auf 
dem Kopfe, dem Halse, den Schultern, oben 
an den Vorderbeinen und auf dem Rücken; 
an den Seiten des Leibes stach das Graue 
vor dem Falben hervor, und die Spitze der 
Haare brachte auf dem Halse einige Spu
ren von schwarzen Lnersireifen hervor;

unter
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unter gewissen Gesichtspunkten war das 
Schwarze sichtbarer auf dem Kreuze als 
das Graue; das Untertheil der Vorderbeine, 
die ganzen Hinterbeine, die vier Füße und 
der Schwanz waren schwarz und hier und 
dn braun untermengt; die Brust und der 
Bauch waren falb schattiret; zwischen den 
Vorderbeinen fand sich an der Brust und 
zwischen den Hinterbeinen am Bauche etwas 
Weißes. Bussen a. ,a. O. S . 170.

Herr Schreber stellt den Pekan als ein 
besonderes Thier auf, und beschreibt eines 
größer, nämlich den Balg an zwei Fuß und 
den Schwanz einen Fuß und vier Zoll lang. 
Herr Pennant sah einerlei Fell von diesem 
Thiere mit dem Herrn von Buffon, und 
hält cs, so wie dieser, sehr nahe verwandt 
mit dem europäischen Marder. Er sagt aber 
auch, es sey eben dasselbe, welches Graham 
von der Hudsonsbay geschickt habe, und wel
ches ihm zu Folge sich am Meerbusen aufhal
te , von Fischen lebe, und Jakasch genannt 
werde. Pennant arct. Zool. a. a. O.

O.

Z4L

Anhang
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Z 4 6

A n h a n g

z u m  B i s o n .

§)aubenton sagt. Der Bison (T.XI.III.) 
gleicht dem Buchmarder nach der Bildung 
seines Leibes und in Ansehung der Zahne, 
so viel ich solches an einem ausgestopften 
Felle habe wahrnehmen können, das aus 
Canada gekommen war, und bei dieser Be
schreibung zum Gegenstände gedient hat 
Ich habe sehr deutlich den dritten Backen
zahn gesehen, den der Bnchmarder mehr hat, 
als der Iltis. Der Bison hat einen langen 
Leib und vornehmlich einen sehr langen Hals; 
der Schwanz ist nicht sehr haarig, und von 
mittelmäßiger Lange; seine Beine stnd über
aus kurz, besonders die vorder»; er hat an 
jedem Fuße fünf Zehen und fünf Nagel, 
die beinahe ganz im Haare der Zehen ver
steckt sind. Dieses Thier ist beinahe so groß

als
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als der Buchmarder; die Haut, die ich ge
sehen habe, war einen Schuh und vier Zoll 
lang von der Spitze der Schnauze bis an 
den Anfang des Schwanzes, dessen Rübe 
sieben Zoll in der Lange hatte; das Haar, 
welches schwarz ist, ragte nur einen Zoll 
darüber. Das Haar des Leibes hat eine braune 
Farbe mit halber Schattirung; es ist sehr 
glanzend, und laßt von unten ein Wollhaar 
sehen, das sehr weiß, ungemein dicht und 
von der Wurzel bis an die Spitze hellasch
grau ist, welche letztere einen Anstrich von 
blaßfalber Farbe hat. Die längsten Haare 
des Leibes sind ungefähr einen Zoll lang; 
die am Schwänze sind nicht viel langer. Die 
Barthaare sind braun und beinahe zwei 
Zoll lang. Busson a. a. O. S . 171.

Z47

Erz-leben setzt den Pekan und Bison als 
eine Art zusammen, die doch sehr verschie
den sind. Pennant war in seiner Synopsis 
gleicher Meinung. Herr Schreber trennt den 
Bison vom Pekan; hält ihn aber für einen 
Dtter, für den Mink oder Minz? der Eng
länder und Schweden in Nordamerika; wie
wohl verschieden von dem schwedischen Mänk 
oder dem kleinen Sumpfotter f/VIulielu I.u- 
treols- I,.): er findet nämlich die buffon-

sch
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fche Abbildung und den beschriebenen Glanz 
des Balges, den Aufenthalt und die Lebens
art des Bison dem Marder nicht anpassend, 
wohl aber einem Otter. Äusfon sah den 
Bison doch als eine Abart der Iltis an. 
Dieses möchte auch noch die Muthmaßung 
des Herrn -Schreber bestärken ; denn soviel 
ich aus einem vor mir liegenden, vom Fel
le befteieten getrockneten Körper eines deut
schen Sumpfotters (Viverra I^MreolL. 
knU.) sehe, ist dieser der Iltis viel ähnli
cher als dem Marder. Herr Zimmermann 
«nd Gmelin im linneischen Systeme a. a. 
O. sind dem Herrn Schreber darin gefol- 
get, den Bison unter den Ottern aufzu
stellen.

Herr Pallas vermuthet aber, daß der 
Bison des Busfon eines von den norda
merikanischen Thieren sey, dergleichen von 
den Marderfellen von da herkommen *).

Z48

E r sagt näm lich: Oonkint xorro IN trnctu 
inter ^Vrnur et I7t1» lluvios versus orientn- 
lern OceLNurn ü to , et in inlulis eicler» 
littori vicinis ^ronilscuv et lVlsirtes nobi- 
lÜIimn «t 2il)ellinus cn ^ i; unäe milii 
2<lLri6» st I^v^nL, licet Kilriria exulent, 

omnsnr Lustruliorern tractuin mslUne
L̂ktS
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Z49
^ L a s  äi/irikutae eü'e v iä e n tu r .— D eni^ue, 

mnxime notnkile e ü ,  veÜe, ^>e1Ii- 
eeas , ĉ un» ßcns llc liu k tle liic» , in extro- 
mo ^ÜLS anZulo nonäum  äei>eiI»tL vi- 
ven5 et cum -^mericnnis m nritim o com. 
mercio juncM , nb kis ^ro  nmiculio kkremi. 
nnrum  reäemtÄS Rulti» venäitars kolekat, 
^unrum ^lure» linbui et trac tnv i, contu- 
tos tunt ex in te^ris , cum cauän et ^>eäi- 
d u s , ^uiclierrim Lium iVInrtum ^n rite r e t 
X ibellinorum  s^nrcioridur) ^>e1Iitius, <^u»s 
ex cauctLS ^ro^ioitione, maculi» ^ulae et 
to io ie  capitis tavile ä ißnotcuntur, slin» 
«olore cnüaneo , ^lilo^ue ^au lo  äu rio ie  u ti 
!nte-r te üm illim ne, itn  L 2ibe1Iinis übiri- 
vis ^usm  maxim e äiveilne. kias nec^us 
LPuä l'tciiu littciio» , Quorum ^en in tu la  et 
regio circumjncenr omni ^>nene t^lvn ox- 
r e t ,  ne^ue in intulis inter ^ ü n m  et ^ m e - 
ricnm con tinu is, v ix  virgulto inü ruc tis , 
«t vix niü V ul^es et I^ngo^or »lentibu», 
«a^i certo conitnt, teä  Lmericanne elts 
oiigini«. L^aäemiue nnimaliL ad Luro- 
^>L6is ex A m erica irorenli in ter klarte« 
»ikerri minime äuiiito. iVInits»<iue tnli» erit, 
<^unm LuTonius lud nornin« V iton äetcri- 
^ ü t , et cujus iVlüllerus (Liltlt- Syst- I- x- 
269.) nom ine mnrtis nurene (Goldmarde») 
yientionem  ivjicit, k»11. 8^>ici1. 2ool. X IV . 
x. 7̂. D.

e x l . u i '
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6 XI.IH .

D e r  Z o b e l  o) >)-

kallas 8picil. 2 ooI. XIV. t. Z. k. 2. Lclrrel». 
i. rz6.

b e in a h e  alle Naturforscher haben von dem 
Zobel geredet, ohne ihn weiter als nach 
seinem Rauchwerk zu kennen. Herr Gmelin

ist

s) Tibkllins, klarte ribelline; auf deutsch Zo
bel; in polnischer Sprache Sebol; auf 
schwedisch Sebbel; im Engländischen
Leedle.

Hluliela Lobella. 6esner. HiÜ. ĉ ULrlr. 
763. (869.)

iVlultela 2 ibe11in», l l ie  Lalilo. H a/ 3 ^n. 
lUÄllr. x. 201.

iVIuttsIs
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dem er zwei lebendige bei dem Gouverneur 
von Tobvlsk gesehen hat. „Der Zobel, sagt

er,

Zobel- Kraschemnnikof. Kamtsch.
Ir?- H s- 1Z2. IZY.

Zobeln oder Lvbelir. LtrÄlrlerrb. ^.t.
4zo-

iVluttela ^ibelllNL. Diirn. t/ü . nat. 2. 
xaZ. 44.

lVluÜelL 2rbe11iir». Dimr. t /ü . uat. 6. 
x- 5 - n- 7-

lVluttelL ^ibelliir». I^Ieiir. ĉ urrär. 64.
K lein  B iers, x. 19z. b.

XLirlrarLA-ri teile 2oirei. I. 6 .  Orneilii 
Kiirir. I. p. 2LZ.

2oirei. I. 6^ Orrreiiir Libir. I. ^91. 
i^Iuitei-r tulvL ^rrriirus ^iirerLteeirtibus. 

l ir e  irrô vrr i^IrrtteiL, witir Are^ esrs: tire 
Lsirie. tlill. sirirn. L48-

D er 2 obe1. H-ril. viert. 4L9. 
iVIulteirr (2 ibeiiirrL) ^iantis kltis, corpo

re obteure trrivo, tronts exLlbilla, guttuiS 
einerso. Dririr. t^ü. ir-rt. 40. I. 46. n. 8» 

D er 2 oirei. iVIüii. Lairrmi. III. 49^. 
2ii)eiiine. Dictroir. Liriirr. IV . x. L89. 
Laireiäier: W erei irret äs Voet 2 oc>1eL 

Aet^ieeterr, iret D^t äorrirer v a s i , voor e^ 
äerr I^ox vrtLßtiA, Lsn äe X sei ^.teir- 
^iLLurv. Houtt. rrat. iriü. II. x . 104. 

Tibeliirre. Lom. Diet. IV. x . 6zo.
Ds
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rr^ ist dem Steinmarder in der Bildung und 
Natur des Leibes- und dem Wiesel in Ab

sicht

ALL

1,4 2 i8 eIIins. 8uü. lrili. nai. X III. ^.Zoy. 
D er Zobel. Allg. Hist. d. N at. VII. I.

x». 172. ^
Muliein s^ ibellina) xeililius Kllis, cor

pore oirlcure lulvo, Ironie exalbiän, Aui" 
iure cinereo. 1-inn. I^li. nat. XII» I. 

n. 9.
I lre  Lndle. kenn. I7N. ^usclr. 217.

n. 1̂ 6.
Der 2ol»el. Müll. I^ni. svü. I. 272. 
2obel. Ltell. Xainilcli. 119.
Muüsln (^itrellinn) corpore oblcure lul

vo ,Ironie exnlbiän, zuttiire cinereo. Lrx- 
leb. Mnininnl. p. 467. n. 9.

Hinkeln Xibellinn, Lokelln, der Zobel; 
I>l l̂llLt irngarisch ; 8obol slavoir. ( in 
Ungarn selten). Leverini lentL in . 2ool. 
x. 82.

D er Zobel. Schreber Säugth» 478.
lad. iZ6.

D a s Zobelthier. Dekon. Zool. x. 24.
N. Lg-

D er Zobel. Blumenbach Handbuch d. 
N atnrg. z 91.

D ev Zobel. Satterer vom Nutzen und 
Schaden der Thiere. I. x . 291. n. r66.

In
Bilff. vierf. Thiere iz. B. S
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Ä54-
srcht der Zahne ähnlich; er hat sechs ziem
lich lange und ein wenig krumme Schneide

zahne,

^tbelline. Lutton HuLär. Rä. 12. 
Varil. lo r n .  V I. 246. 8u^>pl. lo m .  
VIII. x . 267.

D e r Zobel. Zim m erm ann geogr. Zool. 
II. x,. Z0Z. n, 198.

L-rble. kennsn t. IIt6. o l ()uL<1i. x. Z2A 
^ lu lle la  2ibc1IinL. kLlIus L^>ici1. 2ool. 

X IV . x. 54. t. z. Lg. 2.
D e r Zobel. P ennan t arctische Zoologie,

x. 82. n. 57.
iVluKela (^Ibellina) ^»ellibus lllliZ, oor- 

^»ore oblcuro kulvo, Ironie exelv iäL , Zut>> 
ture cinereo. Innne L^Ü. NÄt. X III. I. 
2». 96.

A ußer den angeführten Nam en des Z o
bels heißt derselbe noch au f ungarisch, nach 
H errn  S e v e r in , slavonisch, 3o-
bol. Nach H errn  P a lla s  heißt er russisch^ 
S lo b o ll, w oraus die übrigere europäischen 
N am en entstanden stnd; tartarisch , durch 
ganz Asten, X ^lob; armenisch, Ssm ur; kak-- 
mukisch, LulßÄN; m ongvl-L o lacbun; tun- 
gustsch, O anka  oder ; lam ut. Lcbux;
wotiakisch , I§^tls; mogulisch, X jucbte; 
ostjak. Ijukus; an andern D r te n , dloxos; 
tschetcmiß. L ulnnulli; samosed. koibal. LLI- 
!» e ; jurak. I o  nnd Lini; tawgmz. L-iätn-
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S§5
zähne nebst zwei langen Hundszähnen iln 
untern Kinnbacken, und kleine, sehr spitzige 
Zähne im obern Kinnbacken, einen großen 
Knebelbart um die Schnauze, und breite 
Füße, welche alle mit fünf Nägeln verse
hen sind.-Diese Charaktere hatten die bei
den Zobeln gemein; der eine aber wär über 
Len ganzen Leib schwarzlichtbraun, blos das 
Haar an den Ohren und dem untern Theil 
des Kinns war ein wenig rothfahl; und der 
ändere, der dem ersteren in der Größe nicht 
gleich kam, war über den ganzen Leib gelb
lichtbraun, und seine Ohren und der untere 
Theil seines Kinnbackens waren bläßer schat
tier. D ies sind die Wintersarben; denn im 
Frühjahr verändern sie sich durch das Ans
haaren. Der erste Zobel, der schwarzbraun 
w ar, wurde im Sommer branngelb, und 
her andere, welcher gelbbraun war, wurde

blaßgelb.

krr; ngrimens. ostij. LcNiß; antet. 3i ; rm  
G eb irge , I^ i; kamazinsch. LcNili; arinz- 
kkuZLttcbi; kotowisch und aß an l sch , 
oder kliju; koräkisch, kamtschad-
gewöhnlich kt/inicN um ; östlich, ;
Nkinzisch, k a ll. M an  verglei
che mehrere N am en bei Erxleben a. a. O
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blaßgel-.. Ich habe, fährt Herr Gmelin fort, 
mich über die Behendigkeit dieser Thiere ge
wundert; so bald sie eine Katze sahen, so 
setzten sie sich auf die Hinterbeine, als wenn 
sie sich zu einem Kampfe gefaßt machen woll
ten. Die Nacht über sind sie sehr unruhig 
und in Bewegung b ), den Lag über hin
gegen , und besonders alsdann, wenn sie 
gefressen haben, schlafen sie gewöhnlich eine 
halbe oder ganze Stunde; und binnen die
ser Zeit kann man sie anfasse» , schütteln 
und stechen, ohne daß sie darüber erwachen." 
Aus dieser Beschreibung des Herrn Gmelin 
siehet man, daß die Zobel nicht alle ei
nerlei Farbe haben, und daß mithin die 
Namensammler, welche dieselben durch die 
Flecken und Farben ihrer Haare bezeichnet, 
einen schlechten Charakter angegeben haben; 
indem die Haare nicht nur in den verschie
denen Jahreszeiten, sondern auch bei jedem

Jndi-

'->) Anmerkung. Diese Unruhe und Bewegung 
des Nachts ist den Zobeln nicht astein ei
gen; an den Hermelinen, welche wir le
bendig gehabt, und uns einige Monate ge
halten, haben wir eben dasselbe bemerket.

V.
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.̂57
Individium und in jedem Klima eine un
gleiche Farbe haben c).

Die Zobeln halten sich am Ufer der Flüs
se, an schattigen Orten und in den dicksten 
Gehören auf; sie springen von einem Bau- 
M zum andern, und fürchten sich sehr vor 
der Sonne, welche, wie man sagt, die 
Farbe ihre  ̂Haars in sehr kurzer Zeit ver» 
ändert. Man will sagen ä) 2), daß sie sich

verkrie-

0) V oy den beiden Z obeln , von welchen Here 
G m elin  redet, w ar der erste aus der P r o 
vinz Tom sk, und der andere ans der P ro 
vinz Beresow gekommen- M a n  findet auch 
in  seiner Beschreibung von S ib ir ie n , 
daß es au f dem G ebirge S o p k a -S in a ju  
schwarze Zobeln mit kurzen H aaren gebe, 
welche zu jagen verboten sey, und daß eine 
ähnliche A rt von Zobeln auch weiter hin 
au f den G eb irgen , so wie bei den W ran - 
gai Kalmücken, gefunden werde- „ Ic h  ha
be, sagt e r ,  einige von diesen H auten ge
sehen, welche von Kalmücken gebracht 
w orden; dieselben find unter dem N a 
m en , der Zobel von K an g ara ju , bekannt."

ä s  O u ie lin , l 'o rn .  I .  Pag- 217,
V-

ä )  ^ u c t .  x-  Z ig - V>
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verkriechen, und des Winters erstarren; al
lein in eben dieser Zeit jagt und verfolg? 
man sie vorzüglich, weil ihr Rauchwerk als
dann viel schöner und besser als im S om 
mer ist. S ie  leben von Ratzen, Fischen,. 
Fichtenkörnern und wilden Früchten. S ie  
sind sehr hitzig in der Brunst; diese Zeit 
über haben sie ^inen sehr strengen Geruch, 
und ihre EMremente rwchen zu allen Zeiten 
übel. Hauptsächlich findet man sie in S ib i
rien; in den Wäldern des großen Nußlan
des werden nur wenige und in Lappland 
noch wenigere gefunden. Man halt die schwär
zesten Zobeln für dfe besten. Der Unterschied, 
der sich zwischen diesem Rauchwerk und al
len andern befindete),ist dieser, daß an er

sterem

2) H e rr P a lla s  widerspricht dieser AussaZl- 
d-es Rzaczynski, daß er im W in te r erstar
re t sey, eben so , a ls  daß er von Fischen 
lebe. Lxioil Tool, a- a. D> Anm «z.

D.

e) D e r  Zobel unterscheidet sich vom S te in ,  
m arder dadurch, daß er kleiner is t, uns 
feinrre und längere H aare  hat. D ie  w ah
ren  Zobeln haben eine dem D am ast äh n li
che schwarze F a rb e , und werden in der 
H artarei gefangen. I n  Lappland werden

wem-
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sierem das Haar sich immer bieget, mau 
mag es streichen nach welcher Seite man 
will; an den andern Pelzwerken aber das 
Haar, wenn es zurückgestrichen wird, nicht 
nachgebe, sondern eine gewisse Steife füh
len lasse.

D ie Jagd des Zobels wird von Verbre
chern , die nach Sibirien verwiesen sind, 
oder auch von Soldaten, die zu dem Ende 
dahin geschicket werden, und dorten gemei
niglich verschiedene Jahre bleiben, angestel
let Z). Beiderlei Art Leute sind verbunden,

eine

wenige gefunden. J e  schwarzer die Farbe 
des H aars ', desto mehr werden sie gesucht. 
B isw eilen  gilt ein solches F e ll ,  wenn cs 
auch nu r vier F inger breit ist, sechzig T ha
ler. M a n  hat auch weiße und graue gese
h e n . l ' o m . I .  x. 176. Anmerkung. 
Schesfer berichtet gleichfalls, daß sich bis
w eilen weiße Zobeln fünden- M lioire 6« le,
1,2^^101116, ZiZ. V .

3) H err P a lla s  zeigt es ebenfalls, daß weder 
den G efangenen noch den S o ld a ten  der 
Zobclfang erlaubt sey , sondern daß die 
sibirischen Völker ihn tre iben , nm ihren 
T ribu t damit zu bezahlen, und daß nur

wo ui
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eine gewisse , ihnen aufgegebene Menge Felke, 
zu liefern; sie schießen blos mit Kugeln, 
Hamit sie die Haut dieser Thiere so wenig, 
als möglich ist, verderben, und nehmen an
statt der Feuergewehrs Armbrüste und sehr 
kleine Pfeile- D a derjenige, der diese Jagd, 
mit gutem Fortgänge anstellen will, geschickt 
und emsig seyn muß, so, erlaubt man den 
Offizieren, dazu ihre Soldaten zn ihrem 
eigenen Nutzen zu ermuntern, und mit ih
nen den Uiberschuß der Z.ah!, welche sie. 
wöchentlich liefern m W n., zp theilen. D ies, 
ist ein sehr beträchtlicher Gewsnn für sie, t).

Einige Naturforscher haben gemuchmas-
ftt

wenige Russen dazu ein Privilegium er
hielten. 8̂ >ici1, 2 o o l. A4 - Änm g- S .  
Anm- L. O.

l) Ein Oberster kann in seinen sieben Dienst- 
jahren von der Zobeljagd ungefähr vier 
Lausend Thaler Vortheile ziehen: so nach 
Proportion die Subalternen, und jeder 
Soldat sechs.bis siebenhundert Thaler. 
V o^age äu  ? .  ^vrii. 169. — Man
sehe auch Ra Relation äs la. lVlolcovie 
v»r Neuville, karir» 169g. 217°
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ftt, daß der Zobel der Sathertus des Ari
stoteles 4)-sey; und ich halte diese Vermu
thung für sehr gegründet. An der Feinheit 
des Rauchwerks am Zobel kann man sehen, 
daß er sich oft im Wasser aufhält; daß er 
nur auf kleinen Inseln Z) in großer Men
ge gefunden werde, und daß die Jäger ihm 
daselbst nachstellen. Aristoteles erwähnet des 
Satherius als eines Wafferthiers, und setzt 
ihn dem Fischotter und dem Biber an die 
Seite. Man muß ferner vermuthen, daß 
diese schotten Rauchwerke zu der Zeit, da 
in Athen die Pracht geherrscht, in Grie
chenland nicht unbekannt gewesen, und daß 
die Thiere, von denen man sre bekam,

einen

4) H err P a lla s  sag t, daß der Zobel alle N as
se scheue, daß er nicht des Aristoteles S a -  
therion sey, und daß G esnee richtig an
fü h re , der Zobel sey vor A lbertus M agnus 
allen Schriftstellern unbekannt gewesen. 
>?Lli. Ljiicil. 2 c>ol. XIV. ^4. PeNttüNt 
arct. Zool. a. a. D . V .

z) D ie  J a g e r  suchen die Zobeln au f kleinen 
In s e ln , wo sie sich hinbegeben, a u f , und 
erschießen sie m it einer A rt von A rm 
brust N- s. W. Vo^sAv «lu k . ^.vril. x. 168.

D.
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einen Namen gehabt haben t es ist aber 
kein einziger Name, welchen man dem Zo
bel mit mehrerem Grunde beilegen könnte, 
als der Name Satherius; wenn es anders 
wirklich wahr ist, daß der Zobel Fische 
fresse k), und sich oft im Wasser aufhält, 
daß man ihn unter die Zahl der Amphibien 
setzen kann.

^6 *

!») In uinlirotis kaltibus vorlLtur tsinxer; in-- 
üäiLtui Lviculis^ — In etcLin atlumit 
res, ^itces, uvas rubsLs. RLacr^usIri,, 
A'-rct. Hiü. bist, kolon. ZI8-

V-

Anhang
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A n h a n g

Z u  d e m I  o b e l t h i e r»

l^raf von Buffon sagt in seinen Supple
menten: Wir fügen nun zu dem, was wir 
von dem Zobelthier gesagt haben, Einiges 
aus den Erzählungen russischer Reisenden 
hinzu, die sich in den letzten Banden der 
allgemeinen Geschichte der Reisen befinden.

Die Zobelthiere halten sich in Löchern / 
auf, und haben ihr Nest entweder in dem' 
Dickicht der Bäume, oder in ihren mit Moo
se bedeckten Stämmen, oder auch unter ih- 
ren Wurzeln, oder auf felsigen Anhöhen. 
Sie verfertigen ihre Nester aus Moos, aus 
Zweigen und grünen Rasen. Winter und 
Sommer durch halten sie sich zwölf Stun
den über in ihren Löchern oder Nestern auf. 
und gehen die übrige Zeit auf ihre Nahrung
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aus. Bis die beste Jahreszeit kömmt, näh» 
ren sie sich von Wieselü, Hermelinen, Eich
hörnern und vorzüglich von Hansen. Zur Obst
zeit essen sie Beeren, und gehen insbesondere 
sehv nach der Frucht des Spcröerbaums 
aus. Im Winter fangen sie sich Vögel und 
Fasanen. Beim Schnee begeben sie sich in 
ihre Löcher, wo sie oft über drei Wochen 
Kleibern Sie paaren sich im Januarmona
te. Dies dauert einen ganzen Monat, und 
veranlasset oft blutige Kampfe unter den 
Männchen. Nach dem Paaren bleiben sie 
ungefähr vierzehn Tage in ihrem Neste. Ge
gen Ende des Märzes werfen sie ihre Jun
gen, von der Zahl drei- bis zu fünf, wel
che sie vier bis sechs Wochen saugen.

Man macht nur im Winter Jagd auf. 
sie, wozu sich wohl vierzig Jäger vereinba
ren, die in Kanoes mit MundvorraLh auf 
drei bis vier Monate ausgehen. Sie ha-, 
ben einen Anführer , der, wettn er mit ge- 
stimmten Jägern an dem bestimmten Orte 
angekommen- ist, jedem Haufen von ihnen 
feinen Standort anweiset, und dem alle 
Jäger gehorchen müssen. Man schafft den 
Schnee da weg, wo Schlingen gelegt wer
den sollen, bereit jeder Jagen täglich zwan
zig verfertigt. Man sucht einen kleinen Be

zirk
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zirk unter den Baumen aus, den man bis 
zu einer gewissen Höhe hinauf mit spitzigen 
Steinen umgiebt, und damit kein Schnee 
hineinfalle , mit kleinen Brettern belegt. 
Oben über dem schmalen Eingänge, den 
man gelassen hat, wird ein Balke, der nur 
an einem schwachen Stücke Holz hanget, 
angebracht, der, sobald das Zobelthicr nur 
an den befestigten Köder von Fleisch oder 
Fischen kömmt, sogleich niederfällt, und es 
tödtet. Man bringt alle Zobelthiere zu dem 
Hauptanführer, oder man versteckt sie wohl 
in hole Baume, aus Furcht vor den Tungu- 
sen oder anderen Wilden, die sie mit Ge
walt wegnehmen. Wenn der Fang mit den 
Schlingen nicht glückt, so hat man Netze 
zur Hand. So bald der Jäger die Spur des 
Zobels findet, verfolgt er ihn bis zu seinem 
Koche, aus dem er ihn durch den Rauch 
eines angelegten Feuers heraustreibt. Rings 
um den Ort, wo die Spur sich verlieret, 
stellet er sein Netz auf, das dreizehn Los
sen lang und vier bis fünf Fuß hoch ist, 
und lauert so zwei bis drei Tage mit sei
nem Hunde. So bald das Zobclthier sein 
Loch verläßt, fängt man es gemeiniglich, 
da es dann die Hunde, wenn es sich im Netze 
verwickelt hat, erwürgen. Wird man dessen auf 
Baumen gewahr, so wird es mit Pfeilen er

leget.
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leget- dir, um -a§ Fell nicht zü beschäl 
gen, eine stumpfe Spitze hüben. Nach 
geendigter Jagd kömmt man zu dem allge
meinen Sammelplatz - und schifft - so bald 
die Strömt aufgethauet sind, wieder zu
rück s). LuKon Zuppl- eck. ,2°
kälis. lo m . VIII. x. 267.

ä66

Auch dieser buffonsche Anhang läßt die 
Geschichte des Zobels noch sehr unvollkom
men und unrichtig: es wird desfalls bet 
der jetzigen Begierde nach Zobelpelzen nicht 
unangenehm seyn, die schöne pallasische Be
schreibung dieses Thiers vollständiger ken
nen- zu leräen. Er sagt r

Der Zobel (Tibellina, tüchtiger 
belu), sey nur zur Zeit der Barbarei in 
Europa bekannt geworden, und nach dem 
Paulus Jovius (in feiner moskowitischen 
Gesandtschaft) erhielt matt sie durch die 
permischen und perereischen Völker (vielleicht 
die Einwohner vom Fluß Petschora, wo

durch

») Allgemeine Geschichte der leistn, Banb 
XIX. Seite >44-u s  V-
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durch damals der asiatische Handel getrie
ben ward). —  Niphus nennt ihn Chebalus, 
und glaubte mit Unrecht, es sey der Sa- 
therion des Aristoteles, dazu doch gar kein 
Grund ist, da der Zobel alle Nässe scheuet; 
und mit Recht behauptet Gesner ((^un6r. 
x>. 768) der Zobel sey allen Schriftstellern 
vor Albertus Magnus unbekannt gewesen., 
und von ihnen gewiß nicht angeführt wor
den §). Man nannte es nachher die sarma-- 
rische Maus, Zebellum, Cebalum, Zobe- 
lum, und desgl. —-

Zu Agricolas Zeiten wurden vierzig, s- 
viel Felle die Kaufleute schon damals in 
ein Bündel zusammen zu binden pflegten, 
für tausend Gulden, wovon jeder so viel 
als acht Drachmen Silber galt, verkauft. 
Der ehemalige geringe Handel mit dem 
russischen Reiche, und der Russen mit dem 
damals fast unbekannten Sibirien, sind 
lange eine Hinderniß gewesen, die Natur
geschichte dieses Thiers weiter zu treiben: 
daher auch die neuesten Thierbeschreiber, und 
vorzüglich der berühmte Bnffon, dasselbe sehr

unvcÄ-

§6-

L) S. Aamerk. 4.
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unvollkommen katmten, und mancherlei Cr- 
dichtungen von ihm fortpflanzten 6).

Selbst Gmelin hat, außer einer unvoll
kommenen Beschreibung und sehr schlechten 
Abbildung, zur Erklärung des edlen Thiers 
dieses pelzreichen Sibiriens nichts beigetra
gen. Es würde auch jetzt noch, setzt Herr 
Pallas fort, von seiner Natur und bewun- 
derungswerthen Abänderung wenig bekannt 
seyn, wenn Herr Müller Ln seiner Samm-* 
Ilung russischer Geschichte j ll . p. 49L. dar» 
über nicht einen vortrefflichen Aufsatz gelie
fert hätte. Einen Auszug davon und aus Kra- 
scheninnikofs Beschreibung von Kamtschatka 
hat Herr Pennant in seiner Synopsis ge
liefert , welcher lobenswerth wäre, wenn er 
dabei nur nicht so sehr dem Buffon getrauet, 
und dessen Erdichtungen weggelassen hatte. 
Es scheinet daher nicht überflüßig zu styn- 
rvenn ich, ohne Rücksicht auf öas. Vorher
gehende, dasjenige was ich selbst gesehen, 
nnd aus zuverlaßigen, in Sibirien gesam

melten

z 6 8

6) Zum B eispiele, daß der Zobel von Fischen 
lebe; des W inters erstarret sey; von G e
fangenen und Soldaten  gefangen wer- 
de u. s. w. L>.
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ittelten Zlachrichten von der Natur, den 
Sitten, Abänderungen und der Gestalt des 
Zobels weiß, hier zur mehreren Vollstän
digkeit der Thiergeschichte bekannt mache.

Die Zobel halten sich vorzüglich, in den 
Abendländern, in den Wäldern des mali
schen Gebirges, nach den nördlichen Gegen
den der Baschkiren und vorzüglich dem 
werchoturischen Striche hin, auf. Zwischen 
dem Ursprünge des Kama und Petschora, 
wie auch diesseits des malischen Bergrü
ckens, soll es einige geben; aber in der 
uphischen Provinz, wo die edelsten Marder 
in großer Menge gefangen werden, werden 
sie nm höchst Wen gesehen. Von dem öst
lichen Theile .djests Bergrückens kommen 
sie weiter nach Süden ünh fast vis zum acht 
und fünfzigsten Grade heWW S.ic neh
men nämlich dey ganzen nördlichen̂  und wal
digen Strich des diesseitigen Sibiriens ein, 
und sie bewohnen endlich ubLrWen Jrtis 
durch die ganze Breite von den obersten 
Bergrücken, von da die Flüße in das Eis
meer gehen - bis zu den bloßen Stellen die
ser Gegend, die dichtesten und verlassensten 
Wälder; je wüster und kälter mehr nach 
Osten zu, und je höher, alpenartiger Sibi

rien
Buff, vlerf. Thiere iZ. V> Aa
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rien wird , desto häufiger uud schöner we^ 
den die Zobel gefangen. Bevor die jetzigen 
Herren in diese östlichste Gegend kamen, 
hatten die Zvbel sich so sehr vermehrt, daß 
sie ohne alle Mühe zu fangen waren; ihr 
Fell, welches so theuer, ja theurer als 
Gold war, diente gleichsam zum Wegwei
ser und zur Anreizung, diese nördlichsten Ge
genden von Asien zu entdecken und einzu
nehmen. Der Zuwachs, den dadurch die 
Länderkunde, Physik und Naturgeschichte 
erhielten, muß mit Recht den Zobeln zuge
schrieben werden. Allein der Geiz der Euro
päer hat in einem Jahrhunderte eine so gros
se Niederlage dieser Thierchen angerichtet, 
und ist in Ausrottung derselben so erfin
dungsreich gewesen, daß sie jetzt nur noch 
in den entferntesten, einsamsten großen Wäl
dern und den waldigen Alpen, die fast aus
serhalb den sibirischen Grenzen liegen, und 
noch in dem äußersten östlichen Winkel von 
Asien und der Halbinsel Kamtschatka, wo 
die Menschen nicht zu fliehen waren, übrig 
sind. Am Lena-Fluß, wo sie ehedem sehr 
häufig waren, hat selbst die Schönheit der 
lenaischen Zobel daS Volk angezogen, und 
veranlaßt, daß, nachdem die Wälder von 
den Kolonisten verbrannt sind, die Zobel da 
jetzt viel seltener sind< als in der obischen

und
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«nd werchorunschen Gegend, wo die schlech
teren Kelle die Anbauer nicht so sehr herbe- 
gezogen haben.

ES ist merkwürdig, daß in ganz Sibi
rien , dem wahren VaLerlande der Zobel, 
die Haus- und Baummarder fehlen. Man 
würde daher nicht ohne Grund den Zobel 
für eine Abart derselben halten, wenn nicht 
in den werchoturischen Wäldern Marder un
ter den Zobeln gefangen würden, und sie 
nicht ebenfalls in den Birkewäldern der ife- 
tensifchen Provinz ziemlich oft -orkämen, 
öbgleich sie hier schlechter sind als die d )rt 
berühmten diesseitig malischen."«— Endlich 
werden auch am obern Jeniftp. und den al- 
taischen Alpen, auch sogar in den südlichsten 
Gegenden von Sibirien, unter den Zobel
fellen gefangene, wiewohl selten, Marder
felle gefunden, welche durch die röthlicho 
Kehle und den langen Schwanz leicht von 
dem Zobel zu unterscheiden sind, obgleich 
sie an Schönheit des Fells die dortigen 
schlechteren Zobel in der That übertreffen, 
und desfalls von den gemeinen Jägern gar 
nicht unterschieden zu werden pflegen. Fer
ner ist bekannt, daß in dem Striche zwischen 
dem Amur und Ud, nach dem östlichen Mee
re zu, und auf den nahe am Ufer liegenden 

Aä a Inseln,
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Inseln/ die'edelsten Mkder Mir den Zobeln 
gefangen werden; desfalts.die Haus- und 
Baummarder, obgleich sie nicht in Sibi
rien sind, doch durch den ganzen südlicheren 
Strich des mittleren Asiens verbreitet zu "seyn 
scheinen. Endlich erhalt auch das tschuktschi- 
sche Volk nordamerikanische Marder, der
gleichen BüffonF Bison gewesen zu seyn 
scheinet 7). ^

Vermuthlich ist das Thier, welches Herr 
Förster (kliilos.'^ränsLcd. I^XII. p. Z72Y 
nnter andern von der.Hudsonsbay geschick
ten Thieren erwähnt- undidas er unter dem 
Namen,"der Tännenmnrder' von kastanien
brauner Farbe mit weißlichen Backen und 
Dhrenspitzen und viel'kürzerem Schwänze 
als an dem Marder, beschreibt, ein wahrer 
Zobel gewesen: in welcher Meinung ich 
durch die dort angeführten Sitten dieses 
Hudsonischen Thiers bestärket, werde, da es, 
wie unsere Zobels besser durch das Fleisch 
der Waldhühner (letrao) als durch Mäu

se

7) Diese S te lle  ist schon bei dem M son an
geführt. V on dem amerikanischen M arder 
erw ähnet noch Lkailevcnx lnü. rie Is nsu's.

UI. x. iH4>
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ft in die Fallen gelockt wird, von Kanin* 
chen lebt, ûnd sich durch die Flucht auf 
Baume zu retten sucht.

So wie der Zobel ein vorzüglich schöne- 
und edleS Fell hat, so besitzt er auch vor
zügliche Behendigkeit und Lisi, und giebt 
keinem Thier von dem Geschlecht an Stak
se und Instinkt nach: er bezwingt nämlich 
den viel größeren Haftn mit Leichtigkeit, und 
wählt ihn oft zu seiner Beute. Wie man 
sagt, soll er auch den sibirischen Wieseln 
und Hermelinen gefährlich seyn, sie todten 
und fressen. Man hat von. einem gezähmten 
gesehen, daß er eine Katze umgebracht hat; 
wenn sie aber jung gewöhnt werden, wie 
ich dergleichen selbst gehalten, sind sie doch 
gar nicht tückisch, sondern spielen mit be
kannten Leuten ganz vertraulich, laufen an 
der Kette auf dem Leibe und den Kleidun
gen wie die Eichhörner herum, lassen sich 
gern im Schooße wärmen, und werden nur 
beißig und boshaft- wenn man sie mit den 
Handen greift, da sie nämlich sich nicht ein
schränken lassen. Steller hat ein besonderes 
Beispiel ihrer Gelehrigkeit hinterlassen: ein 
zahmer Zobel lief frei in der Stadt herum, 
und besuchte die Hauser, wo er sich erinnerte, 
manchmal etwas zu fressen gekriegt zu haben;

wen».
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wenn er aber vv« Hnnden in Schrecken gê  
fetzt wurde, floh er <̂ uf die Dächer, und 
kam treu zu seinem Herrn zurück. Wenn 
es wahr ist, was die Lungusen und andere 
Jäger versichern, so hat der Zobel unter den 
starker» Thieren keine Feinde, sondern lebt 
bei viel größeren und stärkeren Thieren ohne 
Furcht und Gefahr, woraus denn auch sein 
Instinkt und löbliche Eigenschaft erhellete.

Er fliehet freie Gegenden und von Men
schen angebauete Oerter, und liebt beson
ders die gebirgigen Wälder. Bei Heller, 
stiller Witterung, besonders des Nachts, 
streift er beständig iu den Wäldern und auf 
den Baumen herum, und sucht seine Nahrung ; 
bei stürmischer Witterung aber liegt er still 
im Neste und im tiefsten Schlafe. Man 
konnte an den zahmen Zobeln ziemlich sicher 
bevorstehendes Ungewitter vorhersagen; sie 
wurden alsdann traurig und sehr schläfrig, 
und wahrend desselben lagen sie oft so tief 
rm Schlafe, daß man sie einigemal zwischen 
den Händen herum drehen konnte, ehe sie 
aufwachten. Sie sind also von ganz anderer 
Natur als der Fuchs, an dem man beobach
tet, daß er bei der schlimmsten Witterung 
am meisten herumstreift. Zu seinem Auf
enthalt wählt der Zobel am liebsten hole

Baum-
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Baumstämme; selten macht er sich eine HS- 
le an den,Witzeln, und auf hohen, mit me
dergefallenem Strauchwerke von Cemhra 
und Lerchenbaumen bedeckten Bergen einen 
Schlupfwinkel zwischen den Stammen und 
durchschlungenen Wurzeln, der von den Ja
gern kaum zu zerstören ist. Man hat auch 
wohl bisweilen gesehen, daß er sich eines 
gewöhnlich auf den Baumzweigen angeleg
ten Eichhornnestes bedient hat. Wenn es 
thunlich ist, macht er sich, außer dem Neste, 
wo er liegt, und das mit dem reinsten und 
weichsten Moose bedeckt ist, noch zwei an
dere Hölen oder Winkel in ziemlicher Ent
fernung ; in einem derselben sammelt er das 
«berfiußige Futter, Mause und desgleichen 
für unruhige Tage; und das andere braucht 
er zum Abtritte. Daß dieses nicht von den 
Jägern erdichtet werde, konnte man an den 
Gezähmten sehen, welche die überflüßige 
Nahrung sorgfältig in einem von dem Neste 
entfernten Winkel versteckten, und eine beson
dere Grube machten, worein sie ihren Aus
wurf niederlegten.

Man behauptet, daß man nicht selten 
das Männchen und Weibchen in einem Ne
ste antreffe; aber nlle läugnen, daß dieses 
zur Zeit der Jungen geschehe.

Sie
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Sie begatten sich im Januar und Aprill; 

das Weibchen wirft in dem bOeiteten Nesie 
gewöhnlich zwei bis drei, selten vier, noch 
seltener fünf Junge, welche die Jager, beson
ders im Mai, nicht selten lebendig cmsneh- 
weii. Man sagt, die Zahl der Jungen soll 
nach dem Alter der Mutter verschieden seyn, 
so daß die jährigen nur zwech die zweijährig 
gen drei werfen, und so weiter bis zu sechs. 
Die Jungen, welche in dem frühesten Al
ter ausgenommen und mit Milch und an
deren Dingen ernährt sind, werden, wie ge
sagt, gegen Menschen sehr zahm; sind sie 
aber an einem einsamen Orte ohne Aufsicht, 
werden sic leicht wild; arten aber doch nie
mals in ihre völlige Wildheit aus: die aber 
ausgewachsen gefangen werden, sind immer 
sehr wild und beißig.

Der Zobel nimmt seine Nahrung so wohl 
aus dem Thier- als Pflanzenreiche; und da
her kömmt es vielleicht, daß fein Fleisch ge
rühmt wird, und daß die sibirischen Völker 
es. wohlschmeckend halten. Er sammelt ver
schiedene Beeren von den Ebereschen, von 
den Preiselbeeren u. dgl.; ja er fallt oft in 
die für Waldhühner mit Beeren aufgestell
ten Fallen. Am meisten lieht er Erdbeeren, 
die desfalls bey den Wogulen auch Njuchse--

läme,
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käme, Zobelbeeren heißen. Wo die Cembra 
wächst, frißt er begierig davon die Kerne, 
und wird davon sehr fett; desfalls in sol- 
cher Gegend die Felle am schlechtesten sind. 
Gezähmt schlugen sie das Brod nicht aus; 
liebten aber mit Zucker oder Honig süßge
machte Kuchen und vorzüglich den Zucker selbst 
außerordentlich. Waren ste satt, verlangten 
sie doch beständig mehr, und versteckten es 
in einem Winkel oder dem Heue ihres Ne
stes. Kein Fleisch von vierfüßigen Thieren und 
Vögeln verschmäheten sie, frästen auch be
gierig Fische; die sie aber nur nahmen, wenn 
sie ihnen mit dem Kopfe vorn dargeboten 
wurden, sie aber ausschlugen, wenn man 
ihnen den Schwanz derselben vorhielte.

Z77

Im wilden Zustande jagt der Zobel gemei
ne und Alpenhafen, Eichhörner, Mause aller 
Art, Schneehühner, Haselhühner, Birkhüh
ner, ja sogar Auerhühner, die er des Nachts 
muthig überfällt; und er raubt mancherlei 
Vögel aus dem Neste. In Ermangelung der 
Beute benagt er auch die in den Fallen frisch 
gefangenen todten Thiere, und wird selbst 
durch die Lockspeise der Fallen, besonders 
mit Vögeln, gefangen; er folgt auch der Spur 
der Baren, des Vielfraßes und des Wolfes

nach,
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«ach, damit seinen Theil ihrer Beute er» 
Haschen möge.

An den zahmen Zobeln bemerkte Herr 
Pakas noch Folgendes: Sie sind überhaupt 
«ett, daß man sie gern zum Vergnügen in 
der Stube halten würde, wenn nicht ihr 
«nangenehmer Geruch, der sehr bifamartig 
ist, wodurch sie das ganze Haus anstecken, 
vnd der kaum in einem Monate zu vertilgen 
ist, den Kopf angriffe, und darauf der häß
lichste Gestank schwarzen Auswurfes und 
deS Harns lästig fiele. Des Nachts waren 
Fe am meisten wachend, und sprangen als
dann sehr unruhig, aber doch still, herum. 
Des Tages liegen sie die meiste Zeit mit 
zusammengerolltem Körper; am liebsten lie
gen sie verborgen in dem vorgew orfenen Heue. 
Wenn sie satt sind, spielen sie, sitzen wie 
die Waren aufgerichtet auf dem Hintern, und 
Hüpfen; has Männchen spielt mit dem Weib« 
chen. In der Ungeduld oder beim Spielen 
liegen fie ausgestreckt auf dem Bauche, und 
schlagen mit dem Schwänze. Werden sie 
beim Saufen naß, oder machen sie sonst 
ihr Fell unrein, so wälzen sie sich, da sie 
keine Nässe leiden, ans dem Heu oder Ra
sen, rutschen und reinigen sich, und tragen 
die größte Sorge für ihp Fell, als wenn sie

das
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das Schöne desselben kennelen. Zornig brum
men sie, und schlagen wie junge Hunde an«> 
Wenn sie sonst an der Kette herum wan
dern, vorzüglich wenn sie hungrig sind, 
schreien sie fast wie eine Aelster, und machen 
dieser heiseres Geschrei vollkommen nach, 
wenn sie geschreckt werden, oder äußerst bos
haft sind. In allem diesem sind sie, wie in 
der Gestalt und der gewöhnlichen Farbe, 
dem Marder ähnlich genug. Wie man sie 
im Sommer jung bekam, waren sie mit 
schwarzem, aber nicht so schönem und dün« 
nem Felle bedeckt, welches sich aber am En« 
de des Augusts und am Anfange des Se
ptembers in ein glänzend braunrothes verän
derte,, mit schwarzen Haaren schattirt war, 
und im November vollkommen zu seyn schien. 
Sie wurden von röthlichen Flöhen, derglei
chen bei wilden Thieren gewöhnlich sind, 
geplaget, die also den Bisamgeruch nicht 
scheuen. Nachdem der eine Zobel getödtet 
wurde, und einige Eingeweide davon dem 
andern zum Versuche zu fressen gegeben wur« 
den, starb dieser bald darauf ganz ausge
zehret 8).

Weil

y) Es ist hier zweifelhaft, oh der übrig ge
bliebene Zobel vielleicht von den verzehr-
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Weil der Zobe.lfang - der Fette wegen 

als das Kostbarste von den sibirischen Thie
ren , dem gewinnsüchtigen Volke schon lan
ge äußerst wichtig gewesen ist, so ist es keiir 
Wunder, daß dieser Fang zu einem höher« 
Grad von Vollkommenheit als irgend ei
ne andere Art der Jagd gediehen , und theils 
durch die Kenntniß von den. Sitten dieses 
Thiers nnd der Kunstgriffe, Heils. durch ei
ne gewisse, dieser Gegend sonst nicht ge
wöhnliche Kultur, und nach gewissen Re
geln ausgebildet ist.

»
Krascheninnikof hat am angeführten Or

te weitlauftig von den Gesellschaften, Ge
setzen, dem Aberglauben, den Kunstwörtern

und

ten Eingeweiden des andern krank gewor
den und so gestorben sey; beinahe möchte 
ich es aber lieber dem Grame über den 
Verlust seiner Gesellschaft zuschreiben; 
wenigstens habe ich einmal einen ähnlichen 
Kall an zwei Mardern, die ich aufgezogen 
hatte, bemerkt; einer derselben starb; der 
andere legte sich einen ganzen Tag auf 
den Todten; und wie dieser weggenommen 
ward, wollte der übrig gebliebene nicht 
mehr fressen, und starb auch nach wenigen 
Tagen. O .
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und Künsten. derHäger, die sich ant Wi- 
tim und Lena-Fluß auf den Zobelfang le
gen, gehandelt-- des falls, und weil! es nicht 
zur Naturgeschichte dieses Thiers eigentlich 
gehöret,: solches.: hier., beinahe übergangen 
wird. Die.Hauptstücke bestehen in Folgen
dem: es gehet eine Gesellschaft von Jägern 
selbst, oder auch wohl mit ̂ gemietheten Leu
ten, mit den nöthigen Leheqßmitkeln, Ge
rüchen und Gewehren, die sie auf kleinen 
.Schlitten ziehen, mit abgerichteten Hunden 
und erwählten Anführern am Anfange deS 
Winters über, den Schnee weg in-wüste 
Wälder, die sehr-entfernt von allen Woh
nungen der Menschen und als Zobelreich 
bekannt sind; .da, vertheilen sie sich in kleine 
Haufen, und -legen an. bekannten - Stellen, 
oder- wo - sie ZobelsUuren .finden - hölzerne 
Kneiffallen- die sie auf mancherlei Art auf 
der Stelle mach eü, an den Bäumen , mit 
Lockspeise aus ; sie bemerken die Stellemund 
ihre Wege durch in Bäume gemachte Zei
chen, und sehen sie darauf oft nach; oder 
sie umgeben die Zobellöcher oder Nester in 
Baumstämmen, die sie durch die Spur oder 
Spürhunde entdeckt haben, mit einem im 
halben Kreise gestellten Netze, und versu
chen alsdann den Zobel entweder mit Rauch 
heraus zu treiben, oder halten da einige

Tage
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Lage Wache mtt Ihrem Hunde, dis er heM 
auskömmt, und sich ln daö Netz verwickelt. 
Bei den Einwohnern ist die letzte Weife 
am gebräuchlichsten; aber die Jagd ist sehr 
schwer, wenn der Zobel entfliehet; er läuft 
nämlich nicht wie der Marder gleich auf 
die Baume, sondern weiß durch eine lange 
Flucht auf der Erde herum und durch man
cherlei Kunstgriffe zu entkommen, und 
nur endlich in der äußersten Gefahr s 
Zuflucht auf den Baumen, obgleich er sehr 
gut klettert. Ungern schießen die Jäger den 
Lobes von den Bäumen mit Pfeilen, die 
mit Eisen beschlagen sind, oder mir Flin
ten, damit das Fell nicht beschädigt oder 
mit Blut beschmutzt werde. Gewöhnlich 
brauchen die Tungusen stumpfe Pfeile vorn 
mit einem knöchernen Knopfe, womit sie sehr 
geschickt den Kopf des Thiers zu treffen wis
sen, und womit sie auch Eichhörner schießen» 
Die Russen pflegen den Baum zu fällen, 
wenn sie vorher um den Ort, wo ihrer Mei
nung nach der Gipfel hinfallen wird, mit 
«nein Netze umgestellt haben.

Der Zobelfang gehet überhaupt nach dem 
ersten Schnee an; aber der Zobel erhalk 
nicht eher ein ganz vollkommenes Fell als 
im vollen Winter, und gegen Ende desselben

«mir
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wird es wieder schlechter. Die vor der rech
ten Zeit gefangen werden, heißen unvoll«- 

. kommene Zobel, Nedosoboli. Der Hobelfang 
wird dadurch begünstigt, wenn die Frucht 
der Cembra misrath; denn wenn diese häu
fig ist, sind die Zobel nicht allein satt, und 
gehen nicht in die Fallen, sondern werden 
auch fett, und haben dann ein schlechteres 
Fell. Die Jagd ist auch nicht so glücklich- 
wenn es viele Beeren in den Wäldern giebt. 
Je größer hingegen der Mangel an jenem, 
je früher der Winter kömmt, je heiterer der« 
selbe ist, doch so, daß oft frischer Schnee die 
Spuren deutlich zeigt, desto glücklicher fällt 
die Jagd aus. In den Alpen-Gegenden, 
wo sie hauptsächlich verborgen liegen, ent
deckt man sie schwerlich, und sie kommen 
nicht in die niedrigen Wälder, wenn der 
Hunger sie nicht dazu zwingt, und alsdann 
streifen sie hauptsächlich nur noch in dem Jä- 
iluarmonat herum.

Die Jagd wird größten Theils von den 
sibirischen Völkern getrieben, von den Wo
gulen, Ostjaken, Tungusen, Jakuten, Bu- 
räten und verschiedenen am Jenisey und in 
dem kusnezischen Striche lebenden Völkern, 
von den kamtschatkischen Einwohnern und 
von den wenigen Neuanbaüern auS Ruß

land,
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land, die verpflichtet sind, ihren Tribut in 
Pelzen zu erlegen. Man nennt sie Jasa- 
.schnye. Die Schatzung ist gewöhnlich des 
Jahrs auf jedem Kopfe zwei schlechte Felle, 
bei den Lungufen mehr. Jetzt bezahlen die 
.meisten Völker aber mit barem Gelde oder 
anderen̂  nach den Zobeln geschätzten Fellen, 
oder liefern nur die schlechten Zobelfelle in 
den Schatz.; die bessere» aber und der größ
te Theil.wird von Kaufleuten, die auf den 
sibirischen und chinesischen Märkten herum 
ziehen, -oder auch in sibirischen Städten woh- 
men/- aufgekauft, und macht in dem jetzigen 
Zustande den größten Reichthum von Sibi
rien aus.

Die Zobel sind aber in Sibirien von fo 
verfchiedener Güte und Farbe, daß für zwei, 
paarweise zusammengebundenen, selbst in 
Sibirien der Preiß von einem bis zu acht
zig Rubel steigt; in Rußland 2 bis 17c» 
und mehrere Rubel; und es herrschet hier
in fass rrste bei den Blumenliebhabern der 
.äußerste Unsinn.

Die Schönheit und das Vorzügliche be
sieht aber: erstlich in der Größe, dessalls 
die Männchen immer den Weibchen.vorge
zogen zu werden pflegen; zweitens und vop-

züglich
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zäglich in -er Schwärze, wie auch in der 
Schönheit, Länge, Dichtigkeit, Glätte und 
Ebene der längeren Haare ( O ls); in der 
braunen Farbe der kürzeren Haare (?oäol8); 
und der dunklen Farbe der untern Wotthaa-- 
re (8em1itt); wenn diese mit allen Haaren 
völlig schwarz ist, so macht das unter glei
chen Umstanden die kostbarsten Felle.

Die besten und edelsten Zobel werden 
aber an die Vornehmen unter den Russen, 
darauf nach der Türkei und Polen verkauft; 
die viel schlechteren kommen nach den übri
gen Gegenden von Europa ; die schlechtesten 
und ein Theil der mittelmäßigen werden 
nach China zum Verkauf gebracht; woselbst 
man vorzüglich die Kunst versteht, sie zu 
färben, und wo man nur Größe und Haar
reichthum daran verlanget. Desfalls gehen 
die kamtfchatkaischen, die größten und haa
rigsten aus ganz Sibirien, die aber selten 
die schöne schwärzliche Farbe haben, größten 
Theils nach China- (Stell. Kamtsch. 122.) 
Es ist nicht zu verwundern, daß bei einer 
so theuren Prachtware daher auch mancherlei 
Betrug von den Kaufleuten getrieben wird, 
wodurch sie die Fehler zu verstecken, oder 
die Farbe und den Werth zu erhöhen suchen;

gegen
Buff, oierf. Thiere iI-V. Bb
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gegen welchen Betrug aber auch Vorfichts
regeln erfunden find. Sachkundige kaufen sie 
desfatts nicht gern bei trüber Witterung, 
wobei die Verfälscher sie gern verkaufen. 
Vorzüglich hat man sich in Acht zu nehmen, 
daß das Fett nicht vom Rauche oder Far
ben schwarz gemacht sey; in welcher Kunst 
hin und wieder das gemeine Volk große 
Vorzüge besitzt. Dieses entdeckt man oft an 
der ungleichen Farbe des inneren Haars, 
wenn man das Fell doppelt zusammenlegt; 
darnächst, wenn mail das Haar mit einer 
reinen, besonders nassen Leinwand reibt; 
endlich in dem schwersten Falle des Färbens 
schlägt man mit eiüem frisch abgeschälten, 
und mit dem Messer beschabten WeidenZwei- 
ge an das Fett , wodurch sich auch das 
vollkommenste Kunststück verrath.

Es ist merkwürdig, daß keine Fette leich
ter, als die schönsten, feinsten, edlen Zo
belfelle, einen Theil ihrer Farbe und Schön
heit, blos durch die Zeit, wenn. man sie 
nachlässig aufbewahrt, oder der Hitze ausse
tzet , verlieren daher manche Arten ge
bräuchlich sind, die Feuchtigkeit der Luft, 
so wie die veränderliche Hitze und die In
sekten abzuhalten, und den Glanz und die 
Glatte der Haare zu erhalten. Die gewöhn

lichste
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lichste Weise ist, daß sie in aus baumwol
lenem Garne gemachten Decken, die blau 
oder schwarz gefärbt und an den Enden wie 
Beutel zusammengenähet sind, eingeschla
gen werden, damit die Felle ohne Verwir
rung der Haare sich mit einander schützen. An
dere machen aus russischem, mit Birkenöl 
eingeschmiertem Leder solche Kapseln, da 
vorzüglich durch den Geruch dieses Leders 
die Insekten kräftig abgehalten werden. Al
lein im östlichen Sibirien besteht die ausge
suchteste Art, die Zobelfelle zu bewahren, 
.darin, daß mit einem umgekehrten Otter
felle so viele, als darein gehen, überzogen 
werden.

Einige Kaufleute, besonders inKamtschat- 
ka, sollen auch in bequeme Kisten die Zo
belfelle schichtweise mit den trockensten Spä
nen von fauligem Holze einpacken, damit 
dadurch die Nässe abgehalten werde, und 
dann diese Kisten in Leder, vorzüglich von 
den Robben, einnähen. Die Tungusen le
gen ihre schönsten Zobelfelle einzeln zwischen 
reine Stücke von der äußern Birkenrinde, 
drucken sie zusammen, und benähen sie mit 
Leder, auf welche Weise sie am längsten oh
ne allen Schaden aufbewahrt werden. Uibri- 
gens' geben die Zobelfelle selbst, auch nach 

Bb 2 langem
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langem Gebrauch, einen etwas bisamarti- 
gen Geruch.

Die unzähligen Verschiedenheiten in der 
Farbe der Felle, worin die Zobel unbestän
diger als alle anderen Thiere, selbst als der 
Fuchs, sind, hangt, so wie die Güte dersel
ben , vom Orte und Klima ab; zum Theil 
sind sie aber auch in einer Gegend Abände
rungen unterworfen.

Geübte Kaufleute in diesem Handel wis
sen es leicht aus den Fellen, in welcher Ge
gend von Sibirien, oder an welchem Flus
se ein Zobel gefangen sey; und da nach dem 
Gange der Flüsse am meisten die Jagden 
angestellt werden, so wird man öie Güte 
der Zobel am besten nach den Flüssen ein
theilen können. Uiberhaupt sind sie desto 
schlechter, je mehr sie nach Westen, und de
sto besser im festen Lande von Sibirien , je 
weiter sie nach Osten gefangen werden. Da
her sind die obischen die wohlfeilsten, die 
jeniseyifchen die mittelmäßigen; die edelsten 
aber die an der Lena, dem Witim und in 
der Gegend des Baikals. Ferner werden 
die schönsten unter gleichen Umstanden auf 
den höchsten Alpengegenden und in ihre? 
Nachbarschaft gefangen; daher von allen die

edel-
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edelste« diejenige« sind, die am Witim, an 
dem See Oron und Bannt, an dem Ur
sprünge der Flüße Ud, Ochota u. s. w. auf 
den höchsten Bergrücken gefangen werden, 
wovon ein Bündel aus vierzig gemischten 
Hellen leicht in der Nachbarschaft dieser 
Gegenden an achthundert Rubel geschahet 
wird: daher sind auch unter den obischen 
und jeniseyischen diejenigen von edler Art, 
die auf den altaischen Alpen gesammelt wer
den. Unter« den Waldzobeln sind die, wel
che in Tannenwäldern leben, die schönsten; 
bei diesen ist nämlich gewöhnlich das Woll- 
haar zugleich mit den Haaren sthwarz. Zu
nächst kommen die aus den Pappel- und 
Weidenwäldern, all welchen das Wollhaar 
gewöhnlich bläulich ist. Die schlechtesten sind 
in den Lerchenwäldern, und wo die Cembra 
entweder Wälder oder Gebüsche auf den 
Felsen macht, theils wegen der fetten Ker
ne von diesen, theils weil diese Bäume häu- 
sig Harz ausschwitzen, durch welches der 
Zobel bei dem Reiben an den Baumstäm
men und Aesten das Haar verdirbt. Aufden 
Gebirgen am Meere in Kamtschatka werden 
die schlechtesten Zobel gefangen; und die 
freie Lage dieser Halbinsel ist die vorzüglich
ste Ursache, warum sie dort nicht so gut sind. 
Die besten kamtschatkaischen sind in den mit

täglich
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täglichsten und waldigsten Oertern, an den 
Flüssen Ud, Ük und Ligil, an den feuer
speienden Bergen; die schlechtesten am äus
sersten Winkel von Kamtschatka, wo sie ge
wöhnlich von röthlichem, ja gar von grau- 
blassem und dünnem Haare sind. Hieraus 
erhellet dieses überhaupt, daß die östliche und 
die AlpenkalLe die Höhe und Schönheit des 
Felles, die Eigenschaft der Wälder aber am 
meisten die Farbe veredle. Da auch die Zo
bel die meiste Zeit in Baumhölen leben, 
so ist es nicht unwahrscheinlich, daß auch 
die Ausflüsse des Baums, wie auch die Nah
rung aus dem Gewachsreiche, etwas zur Ver
änderung des Fettes beitrage; welches auch 
von den Eichhörnchen gilt.

Nach' den sibirischen Flüssen wepden fol
gende Grade und Preise der Zobel angege
ben die witimischen sind vorzüglich an 
Größe, wie auch an Länge, Schwärze und 
Zartheit der langen Haare; das Paar von 
diesen pflegt zu Jaknz zehn bis sechzig Ru
bel, zu Moskau aber ungefähr doppelt so 
hoch geschätzt zu werden: zunächst stehen die , 
welche am See Oron, und den Duellen des 
Kiringa gesammelt werden: darauf folgen 
die, welche am Dlekma leben, die kleiner 
sind: darauf die am Kolima: dann die zwi

schen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



schen den Flüssen Ud und Tugir gefangenen, 
und die am See Bannt und dem Ursprün
ge des Witim. Etwas schlechtere kommen 
vom obern Angera, und noch schlechtere vom 
Judema- und Ochata-Fluß und aus Kam
tschatka, die man auf der Stelle das Paar 
nur 6 bis 20 Rubel schätzt. Hierauf folgen 
die am Tunguska, und die von den sago- 
nensischen Alpen nach dem Städtchen KanS- 
ka zusammengebrachten, wo zwar einige 
edlere, aber doch selten, beobachtet werden. 
Im niedrigsten Grade stehen die altaischen, 
die kusnezischen, daraus die ^rasnvjars- 
kischen und endlich die obischcn und wer- 
choturischen, die gewöhnlich ungefähr zu ei
nem Rubel geschätzt werden.

Da mitten in Sibirien in der Gegend 
des Jenisey, wegen der Lage -es Orts und 
des Zusammenflusses der alpischen und Wald
zobel, die Zobelart am meisten verschie
den ist, so sollen folgende in der Stadt 
Krasnojarsk unter einer großen Anzahl von 
Zobeln bemerkten Abarten derselben ange
führt werden. Die schönsten daselbst sind am 
ganzen Leibe einfarbig, welche Farbe doch 
schöneres und schwärzeres Haar aus dem 
Rücken, besonders nach hinten zu, hat. 
Die Farbe des Wollhaars ist an diesen in

wendig ^
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wendig grau kastanienbraun, mit vielen lan
gen schwarzen Haaren schattirt, an dem 
innersten Wollhaar aber aschgrau. Die Keh
le ist von dunkler, die Seiten des Halses 
aber mehr von rothgelblich kastanienbrauner 
Farbe; der Kopf fallt oben von dem Brau
nen, an den Seiten von dem Grauen in 
das Grauweiße; die Schnarche ist schwarz 
und mit Grauweiß gemischt; die Ohren grau
weißlich, oder etwas braun mit hellerem 
Rande. Sie sind desto theurer, je dunkler 
die Farbe der langen Haare und des Woll- 
haars ist.

Aber oft. werden die besten Felle dadurch 
schlechter, daß hin und wieder lange weiße 
und grauweiße Haare eingesprengt sind, die 
in den schlechteren fast allemal mehr oder 
weniger häufig find einige schätzen dieses 
zwar, weil es achte und nicht durch Kunst 
gefärbte Felle anzeigt; die Kaufleute reißen 
sie aber gewöhnlich mit kleinen Zangen sorg
fältig aus.

Eine häufige Abart findet man am Jeni- 
sey mit wohlfeilerem Felle, an welcher der 
Hals unten rothgelblich und rothgelb ge
fleckt , ja sogar mit einem breiten, höchst 
rothgelben oder gleichsam ftuersarbenem Fle

cken
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ckenfwie derMader) gefärbt ist. Diese wür
de man für einen achten Marder halten, da 
sie auch kaum von braunerer Farbe als die
se sind, wenn sie nicht eine andere Pro
portion zeigeten. Andere noch schlechtere hat
ten einen großen dunkeln Flecken mit der
gleichen blassen, an welchen (wie auch oft bei 
anderen ohne gesteckten Hals) das Fell nur 
graubraun fallt, wie es an den werchotn- 
rischcn zu êyn pfleget. Bei allen diesen ist 
der Kopf grauweißlich.

In der oberen Gegend am Jenifey im 
Sagenensischen, wie auch in den alkäischen 
Alpen, werden oft kleinere Thiere, und beson
ders viel kürzere als die gewöhnlichen Zo
bel, gefangen, welche ein kürzeres und stei
fes, dauerhaftes, weiches Fell, gewöhnlich 
mit ganz schwarzem Haare und inwendig 
braunem Wollhaare, haben, und sehr rauch an 
Füßen sind. Bei diesen ist allemal unter dem 
Halse ein unregelmäßiger rothgelber, braun- 
gefleckte oder blasser rothgelber Flecken, der 
dann gewöhnlich sehr groß ist, und unten 
den ganzen Hals bedeckt; dazu kommen ge
wöhnlich dann noch Striche oder blasse 
oder weiße Stellen zwischen den Vor- 
derfüßen, die bis auf die Brust herunter
laufen, und bald mehr bald weniger häufig

sind.
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find. Diese haben sehr hausig weiße oder 
grauweiße Haare eingemischt, daß sie daher 
oft gleichsam bereifet scheinen. Dieses ist 
wahrscheinlich eine von dem höchsten Alpen- 
klkma der Schneeberge veränderte Abart; ob
gleich sie Ln Ansehen und Gestalt bewun
dernswürdig von den schlechtesten Zobeln in 
den herumliegenden Wäldern verschieden 
ist, und auch die Männchen an Größe kaum 
den kleinsten Weibchen der gewöhnlichen Zo
bel gleichkommen, da ihr Fett i Fuß, A 
Zoll und 6 Linien, der Schwanz 4 Zoll, Z 
Linien lang, bei den gewöhnlichen aber 1 
Kuß, 9 Zoll, und der Schwanz § Zoll, 6 
Linien lang zu seyn pflegen. Unter diesen 
gab eS einige, die einen feuerrothen Flecken 
unter dem Halse haben, auswärts (den 
hellgrauen Kopf ausgenommen) ganz glän
zend schwarz sind mit braunschwarzem Wott- 
haare an der Haut; andere waren ihnen in 
der Schwärze und Natur des Fells, in der 
Größe und Proporzion sehr ähnlich; waren 
aber unter dem Halse gänzlich braun und 
gleichfärbig. Herr Pallas hatte auch ein sehr 
schwarzes Fell mit weißer Schwanzspitze; 
er bedauert aber, daß er von dieser Abart 
kein frisches Thier mit dem Fleische habe er
halten können, um desto gewisser zu bestim
men, daß es keine besondere Art sey; wel

ches
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ches er andern nach Sibirien Reisenden 
zur Beurtheilung empfiehlt. E6 find nämlich 
diese Abarten beinahe so verschieden̂  von den 
gewöhnlichen Zobeln  ̂ als diese von den 
Mardern abweichen.

Die schönsten und kostbarsten Zobel über
haupt find am Jenisey selten: aber daselbst 
und zu Kusnez kommen häufig genug Felle 
mit verloschner Farbe, blaßgraue, ja ganz 
blasse, in das Weißliche fallende mit einfar
biger Kehle vor; und unter den schlechten ist 
eine solche Mannigfaltigkeit der Farben, daß 
sie gar keine Beschreibung erlaubt. Im Ja
nuar 1772 wurden aus der Stadt Kansko 
zwei Zobelfelle von ganz seltener Farbe ge
bracht , von welchen das eine größere ganz 
hell oder weißlich feuerroth, und unten, 
besonders an der Kehle, starker gefärbt war, 
mit weißlichem Kopfe, ganz weißer Schnau
ze, ohne alle schwarze Haare am ganzen 
Leibe; das andere kleinere war sehr schön, 
von reinster Weiße, und nur unten der Lan
ge nach, besonders an der Kehle, gelblich; 
die Mitte des Rückens war mit längeren 
schwarzen Haaren fein und sehr schön schat- 
tirt; auch waren schwarze Haare über die 
weißen Gliedmassen fast bis auf die Zehen 
zerstreuet, so daß sie häufiger an der vor

der»
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dern Seite der Vorderbeine waren; die Un
terfüße und der Kopf waren rein hellweiß, 
und der weiße Schwanz hatte oben fparfam 
einige weißen Haare: beides waren Mann̂  
chen gewesen. Herr Pallas sah auch zu Ja- 
kutz ein rothgelbes Zobelfell, gänzlich von 
der Farbe des sibirischen Wiefels. In dem 
petersburgischen Kabinett wird auch ein Zo
belfell aufbewahrt, welches ganz schneeweiß 
ist, bis auf die Schnauze, die Füße und 
den Schwanz, welche nebelgrau sind. Der
gleichen weiße Zobel pflegen theils wegen 
Seltenheit aufbewahrt, theils zur Zierde der 
Bischofsmützen, anstatt der Hermeline, ge
braucht zu werden.

Unter den Pelzkleidern, welche, wie ge
sagt, aus Amerika nach Sibirien kommen, 
sind Balge, von welchen aus der Propor- 
Zion des Schwanzes erhellet, daß sie wahre 
Zobel sind, welche am ganzen Leibe schön 
kastanienbraunroth , mit vielen steiferen, 
längeren, ebenfalls kastanienbraunen Haa
ren sind, an welchen die Kehle, wie ge
wöhnlich in Sibirien, allgemach grauweiß 
oder blaß ohne Flecken wird, die Beine, 
vorzüglich die Hinteren, nicht schwarz, son
dern kastanienbraun schwärzlich sind, der 
Schwanz aber ganz kastanienbraun oder

auch
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auch etwas grau mit brauner oder schwarz
lichter Spitze. Diesen sind die häufigen un- 
lergemischten amerikanischen Marder an 
Farbe und Natur der steiferen Haare höchst 
ähnlich; sie sind aber doch etwas größer, 
die Kehle ist gelb oder gelb gefleckt, der 
Schwanz ist auch langer und kastanien
braun mit schwarzer Spitze; wodurch sic 
sich unterscheiden.

Aus diesen benannten Abänderungen er
hellet , daß das Unterscheidungszeichen des 
Zobels nicht von der Farbe genommen wer 
den könne, und daß dieselbe auch nicht hin
reiche , ihn von dem Marder zu unterscheiden: 
blos einige Verhältnisse des ganzen Thiers, 
besonders des Schwanzes (der bei den 
Mardern langer als die Hinterbeine, bei 
dem Zobel aber kürzer als diese Beine,ist), 
und die zottigeren Beine des Zobels ma
chen den vorzüglichsten Unterschied aus. Aber 
bei so naher Verwandtschaft dieser Thiere 
und der Aehnlichkeit ihrer Ausdünstungen 
ist, nach dem Herrn Pallas, kaum zu zwei
feln, daß in den Landern, wo sie vermischt 
leben, nicht beide Arten sich begatten, und 
Bastarde entstehen. Auch ist im werchotmi- 
scheu Distrikte bei den Jagern eine mittlere 
Abart berühmt, welche sie mit einem beson

dern
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-ern Namen, Kidost, belegen, der nachher 
im Mißbrauche auch auf die dort nicht sel
tenen Mardern angewandt ist. Herr Pallas 
sah auch zu Krasnojarsk ein Fell mit ziem
lich langem Schwänze, nicht so schwarzen 
Füßen, mit einem Haare, welches der Na
tur nach das Mittel zwischen dem von dem 
Marder und dem Zobel hielt, mit einem 
blaßweißen Flecken mitten an der Kehle und 
einem weißen Flecken zwischen den Vorder- 
süßen und unter dem Bauche.

298

Allein die große Abartung der Zobel macht 
es auch zweifelhaft, ob der. Feld-und Haus
marder unter sich auch wirklich der Art nach 
verschieden sind, wie Herr von Buffon zu 
glauben eingeführt hat; besonders da der 
erstere in den nördlichen waldigen Gegen
den mit gelber, oft sehr blasser Kehle, in den 
freien südlichen Gegenden stark rothgelb, 
ja sogar feuerroth von dem Herrn Pallas 
bemerkt wurde.

Herr Pallas liefert von den werchotu- 
rischen mit dortigen Mardern verglichenen 
Zobeln, und zum Theil nach den Krasnojars- 
kischen von schlechterer Beschaffenheit, fol
gende Beschreibung;

An
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An einem Orte und in gleicher Jahrszeit 
ist der Zobel etwas größer als der Marder, 
dem er dem ganzen Ansehen und dem Ge
sichte des Kopfs nach sehr ähnlich ist. Der 
Scheitel des Kopfs ist von der Nase an fla
cher, bei dem Marder gewölbter.

Die Schnauze ist ein wenig verlängerter 
und spitziger als an dem Marder, mehr ab
gerieben und mit glatten Lefzen; die Nase 
nicht so breit entblößt; die obere Lefze un
ter der Nase etwas breiter und fast weniger 
getheilt; die Zahne sind der Zahl und Ge
stalt nach höchst ähnlich; die Barthaare dün
ner, aber fast von gleicher Länge. Die War
ze über den Augenbraunen hat mehrere Bor
sten; die mehr linienförmige, schwarze Fla
che ist nämlich von dem vordem Winkel nach 
dem Scheitel zu schräge, und mit sechs bis 
acht Borsten von welchen, die hintersten all
gemach länger sind, versehen. Die Kinnba
ckenwarze an jeder Seite hat vier Borsten; 
die unter der Kehle drei, bisweilen zwei, und 
eben so viele Haare. Außerdem stehen am 
Kinne Haare, und ein einziges oder zwei 
zurückgebogen, neben dem Auge etwas nie
driger , wie an dem Marder.

Die Augen sind etwas weniger schräge und
entfern
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entfernter von der Nase; die Augenlieder 
sind braun mit einem nackten Rande; die 
innere Augendecke ist dick, weißlich, mitten am 
Rande schwärzlich, und kann fast bis mitten 
auf die Hornhaut gezogen werden.

Die Ohren sind breit, dreieckig, abgerun
det, ganz mit einem seidenartigen, blassen, 
sehr weichen Wollhaare bekleidet, inwendig 
haarig , weißlicher (bei dem Marder aber 
blos am Rande blaß und etwas kleiner). 
Das Ansehen des Körpers ist höchst ähn
lich; die Gliedmassen etwas langer, zu
gleich raucher, aber nicht so. schwarz. Die 
Vorder- und Hinterfüße haben fünf Zehen, 
und sind dem Verhältnisse der Zehen und 
Nägel, wie auch den schlaffen Falten zwi
schen den Zehen nach, völlig wie bei dem 
Marder. Von den Zehen der Hinterfüße 
sind die beiden mittelsten fast bis zur Spi
tze durch eine Falte verbunden (die aber 
nicht zum Schwimmen, sondern zum bessern 
Laufen über den Schnee und zum Zusam
menhalten derselben bei dem Klettern, die
nen). Allein die Fußfolen des Zobels sind 
wolliger, die Spitzen der Zehen nicht mit 
einer nackten Schwiele, sondern mit einem 
Wulst krauser Wolle bedeckt, und die Fuß-

solen
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f-len sind, wie am Hasen, so ranH, daß 
die Zdagel dadurchmicht zu sehen sind. Neben 
dem vorderll Mittclfuße stehen drei weißliche 
Borsten auf der Warze, so wohl ant Zo
bel als an dem Marder.

Der Schwanz ist kürzer als die ausge
streckten Hinterfüße, und also viel kürzer 
als an dem Marder, dabei nicht so schlaff, 
schöner zottig, schwärzlich, und gegen das 
Ende zu allgemach sehr schwarz.

Das Fell ist inwendig hellgrau, die län
geren Haare aber alle schwarz an dem wer- 
choturischen; und bei dem Marder ans eben 
der Gegend mehr gelblich mit über und 
über kastanienbraunen langen Haaren; es 
ist auch beinahe höher. Gewöhnlich besteht 
das Fell aus aschgrauem Wollhaare, das 
leicht abgeht, an der Haut braun ist, mit 
ungleichen Haaren, die an der Wurzel mit 
der Wolle gleichfarbig sind, darauf allge
mach kastanienbraun und an der Spitze 
schwärzlich werden; aber an dem Bauche 
von beinahe gleicher Farbe stehen viele Haa
re mit graubraunlichen Enden. Am Ende 
werden die Beine allgemach schwarzer als 
der Leib; besonders sind die Vorderfüße

sehr 
CeBuff, pisrf. Thiere 15- V-
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sehr schwarz , auch die Hinterfüße unten au 
den Zehen.

Die Farbe des Kopfs (welche an dem 
Marder von der Schwärze der Schnauze 
allgemach sanfter grau kastanienbraun wird) 
ist aschgrau, um die Nase und das Maul 
bräunlich (nicht wie an dem Marder schwärz
lich), von dem Scheitel nach dem Nacken 
zu bräunlich, an den Seiten, am meisten 
unter und neben den Ohren graublaß (oder 
etwas bräunlich), um die Augen grauweiß
lich, an der Kehle etwas dunkler und schmu
tziger; hat aber nichts plötzlich Abstehendes» 
es sey denn in den Abarten, die wie die 
Marder eine fleckige Kehle haben.

Vor der Ruthe ist bei dem Männchen 
eine Furche in dem Felle bei beiden Arten; 
daher solche an den Fellen ein Kennzeichen 
des Geschlechts ist. Die Säugwarzchen sind 
bei den Weibchen außer der Trächtigkeit 
kaum sichtbar.

Das Gewicht betrug an einem wercho- 
Lurifchen Zobelweibchen zwei Pfund, vier
und eine viertel Unze: ein männlicher Mar
der derselben Gegend war kaum drei Drach
men schwerer; aber zwei männliche Zobel

aus
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aus eben der Gegend waren sechs und drei 
viertel Unzen schwerer. Die krasnojarskischen 
Weibchen waren aber drei Pfund und die 
größeren Männchen über vier Pfund schwer. 
Die Ausmessungen wurden nach einem weib
lichen werchoturischen Zobel und einem männ
lichen Marder, der an demselben Orte und 
zu gleicher Zeit gefangen war, gemacht, 
und in folgende Vergleichung gebracht.

Am Zobel Marder.
Zoll Lin. Zoll Lin.

Di? ganze Länge von der 
Nase bis an den An
fang des Schwanzes I LI O 6

Lange des Schwanzes oh- §
ne Haar . 4 8 6 7

(etwas länger am 
Männchen.)

Das heroorftehendeWoll-
haar desselben , 2 6  Z y

Länge des Kopfs mit 
einem Faden von der 
Nase bis znm Hinter-
köpf Z Zz Z 7

Dieselbe mit einem Zir-
kel gemessen Z 2 Z 4

Umfang der Schnauze
an der Spitze

Cc 2
8 2 1oz 

Umfang
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4 o 4
Am Zobel Marder. 
Zoll. Lin. Zoll, Lin.

Umfang derNafe am Ende 
Umfang der Schnauze

i 6 r 7

bei den Augen Z 4 Z 44
Umfang des Rachens . 
Umfang des Kopfs bei

2 74 2 IS

den Ohren .
Breite der Scheidewand

s 2 S 4

der Nafe .
Abstand des Auges von

2 2

dem Aeußcrn der Nafe 
Abstand vom Auge bis

1 r

zum Ohre — 1 l i —
Augenspalte fast. 
Oeffnung der Augenlie-

5 F4

der . .
Abstand zwischen den Air

genwinkeln mit einem

Z2

Faden gemessen . 1 I » r
Abstand mit einem Zirkel 
Der Abstand zwischen den

——1

Ohren . . 2 1 2
Höhe des äußern Ohrs L 94 1 94
Höhe von dem Scheitel 
Breite des ausgespann

I 2 1

ten Ohrs 1 9 1 6
Lange des Halses I 7 1 7
Umfang desselben 4 2 4 4

Umfang
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An Zobel. Marder. 
Zoll. Lin. Zoll. Lin.

Umfang der Brust bei den
Vorderbeinen. . § 1 1 5 7

Umfang mitten am Leibe 
Umfang des Bauchs bei

6 4 6 2

den Hüften . 
Umfang des Schwanzes

6 5 ü s

an dem Anfange i 6
Lange der Schultern 2 Z 2 2
Lange des Vorderarms 2 6 2 4
Lange des Vorderfußes 2 4 2 2
Lange der Lende. 2 8 2 1 0
Lange des Schienbeins Z ' Z —
Lange des Hinterfußes 

Umfang des Vorderfußes
Z 6 Z 6

am Anfange 
Umfang an der Hand

2 4 3 Z

wurzel . .
Umfang der Handwurzel

1 6 1 7

selbst . .
Umfang des Schienbeins

1 10 1 io

am Anfange . . 2 9 2 84
Lange der längsten Nagel 
Lange der längsten Haare

5 -  5

des Fells . . . . 1 4 I 5
kn11u8 Zpicil. Aool. XIV. p. 54- etc.

Die Ausmessungeneines krasnojarskifchen
Zobels,
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Zobels, wie auch die Beschreibung der in
nern Theile des Zobels, womit der Herr 
Pallas die Naturgeschichte bereichert hat, 
kann man bei demselben nachlesen. Ich wür
de mich überhaupt auf dessen vorzügliche 
Geschichte dieses Thiers blos berufen ha
ben, wertn ich bei allen Lesern die Kennt
niß der lateinischen Sprache hätte voraus- 
setzen können.
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tz»*»»»**»*̂ *»»»*»»»»*»**»»**§****» »****»»»****
4 0 7

D e r  Lerning  ») i).

») Der norwegische Leming.
k^llers 8^>icil. 61ir. t. »2. Lcbreb.

t. »9A.
ib) Der russische Lemiug.

kailcrs 8xr-il> 61 1̂. t. r?. L 
r .  1 9 L -  8 .

Blairs Magnus ist der,erste gewesen, der 
-es Lemings b) gedacht hat; und alles,

was

») Leming ist der Name dieses Thiers in sei
nem Geburtslande Norwegen, den wir 
angenommen haben. IVlus I>loiv3ßicuz s
ÄlorvLgis, I^sminZ, I^ernniiilger, I^vmen- 
ö e r ,  I^eminer »^^»ellLtur. 0 1 LU5 ^VI-i^nus 
I^emner et I^emnns- voc.^r. — ^ieglerur 
I^eein vel I^emmsi. lVlu5cuin HVoiw.iÄNum, 

Z22. liZ. snim alis er üceletorr. x. 22L.
Umrii.iv

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



was Gesiier, Scaliger, Ziegler, Jonsto« 
A. a. m. gesagt haben, ist aus diesem Schrift

steller

4 o 8

Vcmnu». Klus LLuäL L kkievlats, xeäi- 
bus xentaä^ct^Iis. Klus vLUtln nkrupta, 
coi^ore k,1vo nißro^ue vntio. Vuun. ^ueo. 
«6. ^.ct. Ltock. 1740. r̂. Z26. Vsk. VI. 
jiZ. 4 . et L. ûnd Högström. cbend. »749- 
Vom. XI. x. ry.) 8^Ü. klAt. VI. 10. 
n. 2. Vinn. Lvüem. klnt. e6it. X- xag. Ly 
n. 7. V-

r) Vo6m vel Veinmsr. Oesuer ^uaäru^.
828.

Klorium multituclo äe nukilius äernills. 
01. Klsgn. te r̂t. 726.

Leüioln Veeui llicts. ^ lärov. ^iZit.
436.

LeHioIn Olno Veern rlictn. loutt, ^unär.
x. i6§.

^Vorinli HiltoiiL ^.niinnlis, c^uoä in lloi>  
v6Zrc< 6 nukikus äecillit. Unkn. r6§Z. 4. 
AbbUd. schlecht.

Korvegilcke Klaus. Oesn. Vkierk.
275-

Leltiae minutne Vemmus Pietas. 8eketk. 
Vnxpon. x. Z44. Scheffer Lappl. x . Z88- 

Vin 5on6eilick lauck Vk irlein . Olear. 
Oott. XunHknm. 20. tnk. 12. KZ- 6-
^bbild.gut.

Klus
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steiler genommen worden: allein Wormius 
hat genauere Untersuchungen über dieses Thier

ange*

4 o y

Ü/Ius N orvegicur vulgo I^viriing. Hai t /n .  
<^unclr. p. 227.

lVlus norvegicus I^eming ve l I^einencl 
üictus. lacod . mul'. reg. p . 6. 8ect. I. V a
len tin  ^nrplrit. 2 o o l. t. z8- et lVIus. lVIus. 
II. tab. 27. t. Z. (nach W orin.) Hicnnt. 
>^ct. nngl. X X I. 1690. n. 2^1. p. 110. 

G urm . Nachricht, von d. Lappen, x . 12 1. 
Ivloncnli Orornals cl'ltnlin. 1?om. III. p . 

,89. (nach den schwedischen Nachrichten.)
Nlus norvegicu» vulgo I^emining. 1,inn. 

L^'it. nat. 2. p. 47.
lVlus I^em ingus, Norvagic. X iein ^ u a ä r .

p. z8> Norwegische M a u s . K lein V ierf.
x . 17L. n. rz.

lVln5 cnuän b rev i, corpore kulvo nigro- 
«^ue variegato. I l r e  sliort ta ileä  lVlux, v it lr  
s. t)oä)s variegnteä ^vitlr black nnä tnvi^n/: 
tlis I.em ing. HUI. snim . p.

Ke Kapin äe N orvege : Luniculus (Nor- 
vegicus) c au äa tu s , nuritus, ex Unvo, lulo 
s t nigro vniiegntus. LriH. regn. an . p. 
145. n. .5.

!) ie  norvegisclie lVlnus, Keming. Hall. 
vierk. p . 6oz. ^

Leming., B ergm M s. Pontopp. N orw eg.
LI. P. LZ.

Kemmsr
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angestellt, und seine Geschichte erzählet; oe 
beschreibet es folgender Massen: §,Es hat, sagt

„ er.

4 i *

l.en,»usi ou I.eniming. D iotios. Lnim. 
II. 609.

la ^ in  äe ^or^vege. Oictionn. aniin. 11̂  
x . 601.

l-einmlng: I^luir inet een Kort Ltrartje^ 
tlie kosten  ^k-vinAeiing. Houtt. nat. Iiiü. 
II. 446. Int». 20. Lg. I. (^Voiinii.)

Hins (I,eninus) canän adlireviLtL, xeäi- 
bos ^entLäAct^Iis, corpore fulvo nigro^u» 
VLiiegLto. 1 >inn. Vaun. 8neo. II. xrig. L. 
0. 29.

k-eininZ ou k,ernniLr. Lom- Dictionn. 
II. x. 6^7.

I^e I.einin^. Luikon Iiiit. nnt. XIII.
Z i4. Täit. karis. 12. lo in .  V I. P. r^z. 
Allg. Hist. d. N at. V II. I. x. 174.

iVlur (I-einuus) cLucin nlrtiieviLtL, ^ecii- 
Inis ^entLäuct^li«, corpore kulvo niZio- 
vsiio . k,inn. t/ü . ULt. 12. I. P. 80. n. z. 
Orrelius Z24.

I l ie  I^nxlnnci iVlarinot. kennant s^n. 
^UL^r. 274. n. ^02. tnii. 2Z. ÜA. 2. Hill, 
»k ^usär. Z i/ .

D er k>einininß. IVIülI. ^Lturt. I. ZA9. 
tLii. 20. Kg. 1. nach IVorin.

IVIus (k-emnus) csll^L sblrreviLtÄ, xe6 l- 
?»us xsntLäLctM s, corpore 5u!vo nigro-

Väris.
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er, die Gestalt einer M auS, aber einen 
kürzeren Schwanz; sein Leib ist ungefähr

„ fünf
VLiic». IVlüll. Oan. proär. p. 4 - n- 26. 
Tool. van . (beste Abbildung nach dem Le
ben.) Tool. I)LN. ocl. 1784. in 8- Vol. 
LI. x>Lß. 9. (Beckm. Bibl. XIII. Z.
4r6.)

iviusl.einmu2. Fabrrcius Reise nachNor- 
weg. 191.
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„fü nf ZoK lan g; sein Haar ist fein und mir 
„verschienen Farben gefleckt; der vordere 
„Theil seines Kopfes ist schwarz, der obere 
„ Theil gelblichL; der H als und die Schul
t e r n  sind schwarz, die übrigen Theile deS 
„Leibes rothbräunlich, mit einigen kleinen 
„schwarzen Flecken von verschiedanen Figu-, 
„ren bis an Schwanz gezeichnet; dieser 
„ ist nur einen halben Zoll lang, und iM  
„schwärzlich! gelben Haaren bedeckt. Die 
„Ordnung der Flecken und ihre Figur und 
„Grösse sind nicht bei jedem Thiere dieser 
„A rt gleich. Um die Schnauze sind verschie
d e n e  steife Haare in Form eines Knebel- 
„bartes, von welchen auf jeder Seite viele 
„langer und steifer als die übrigen sind. 
„ D ie  Oeffnung des Rachens ist klein, und 
„ die Oberlefze ist wie bei den Eichhörnchen 
„gespalten. Aus dem Oberkinnbacken kom- 
„men zwei lange, spitzige und etwas krum- 
„m e Schneidezahne hervor, deren Wurzeln 
„ b is  an die Hölung der Augen gchen; und 
„ in dem untern Kinnbacken sitzen zwei ähn- 
„liche Zahne gegen die beiden oberen. An 
„jeder S eite sind drei Backenzähne in eini- 
/,ger Entfernung von den Schneidezähnen; 
„der erste Backenzahn ist sehr breit,und be- 
„  sieht aus vier Stücken, ,der zweite aus 
„dreien, und der dritte ist kleiner; jeder
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„ von diesen drei Zahnen hak feine beson
d e r e  H ole, und alle sitzen im Innersten 
„des Gamns ziemlich weit von einander. 
„ D ie  Zunge ist ziemlich groß, und erstrecke 
„ sich bis zu den äußersten Schnerdezähnen. 
„ D ie  Stücke Gras und Stroh müssen 
„einen auf den Gedanken bringen, baß es 
„wiederkäue. Die Augen sind klein und 
„schwarz, die Ohren liegen auf dem Rü- 
„ ck,en, die Vorderbeine sind sehr kurz, die 
„Füße mit Haaren bedeckt und mit fünf 
„spitzigen und krummen Nägeln versehen, 
„von denen der mittlere sehr lang und 
„der fünfte wie ein kleiner Daum oder ein 
„ Hahnensporn gestaltet ist, und zuweilen sehr 
„hoch am Bein lieget. Der ganze Bauch ist 
„weißlicht, und fällt ein wenig ins Gelbe, 
„u . s. w. Dieses Thier läuft ziemlich schnell; 
„wiewohl'fein Leib dick, und seine Beine 
„sehr kurz sind. Gemeiniglich halt es sich 
„ auf den Gebirgen von Norwegen und Lapp- 
„ land au f: diese Thiere kommen aber in ge- 
„ wissen Jahren c) und Jahreszeiten so

„ häufig

4lZ

e) „M an hat bemerket, daß die Lemmes nicht 
„ordentlich alle Jahre, sondern blos zu 
„gewissen Zeilen unvermuthet in so grös- 
„ser Menge zum Vorscheine kommen, daß

,.,ste
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„häufig herunter, dnß man dir Ankmssr der 
„Lemings als eine erschreckliche Landespla-

„sie sich aller Orten verbreiten, und das
„ganze Land bedecken-------Es fehlet so
„viel daran, daß diese klcinen.Thiere scheu 
„seyn und flüchten sollten, wenn sie je
manden vorbeigehen hören, das sie viel
mehr kühn und muthig sind, ans diejenk- 
,,gcn, die sie anfallen, losgehen, und bci- 
„nahe eben so, wie kleine Hunde, schreien 
„und kleffen. Wenn man sie schlagen will, 
„so fragen sie weder nach Stöcken noch 
„Spießen, sondern springen und, fallen 
„die an, welche sie schlagen, und klam- 
„mern sich mit wütendem Bisse an den 
„Stöcken derjenigen, die sie tödten wollen.' 
„Diese Thiere haben das Besondere an 
„sich, daß sic nie in die Häuser oder Hüt
te n  kommen, und da Schaden thnn. Sie 
„halten sich immer in Gebüschen und längs 
„der Hügel auf. Zuweilen bekriegen sie 
„sich einander, und theilen sich gleichsam 
„in zwei Armeen längs der Seen und
„Wiesen.----- Die Hermeline und Füchse
„sind ihre Feinde, und fressen viele von 
„ihnen. Das wieder hervorkommende Gras 
„tödtet diese kleinen Thiere; sie tödten sich 
„dem Anschein nach auch selbst. Man sieht 
-,bisweilen gehängte an Baumzweigen,

„und
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„ge anficht, wovon man sich gar nicht be- 
„ freien kann. S ie  richten auf den Feldern 
„eine abscheuliche Verheerung an, verwür
f e n  die Gärten, verderben die S aaten , 
„ und lassen anders nichts übrig, als was 
„ in  den Hausern, in welche sie zum Glück 
„nicht hinein gehen, verschlossen ist. S ie  
„kleffen beinahe so wie die kleinen Hunde. 
„W enn man sie mit einem Stock schlägt, 
„so springen sie auf denselben lo s , und hal- 
„ten ihn mit den Zahnen so fest, daß sie 
„ sich in die Höhe heben und in einiger Ent
fern u n g  wegtragen lassen , ohne denselben 
„loslassen zu wollen- S ie  graben sich Lö- 
„ cher unter der Erde, und fressen Wurzeln 
„w ie die Maulwürfe. Zu gewissen Zeiten

„kommen

4rZ

„und mau kann auch glauben, daß sie 
„sich, wie die Schwalben, scharenweise 
„ins Wasser stürzen." H iü o iie  ä s  I«. lU p -  
x o n ie ,  x s i  Lclieiker» xag. Z22. — Anmer
kung- Es ist viel wahrscheinlicher, daß die 
Leming sich, gleich allen andern Ratzen, un
ter einander auffressen und vertilgen, so bald 
es ihnen an Fraß fehlet. Aus dieser Ur
sache geht ihre Ausrottung so geschwinde 
non Statten als ihre Vermehrung.
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„kommeil sie zusammen, und sterben, so zrr 
„sagen, alle zugleich. S ie  sind sehr muthig, 
„ und wehren sich gegen die andern Thiere. 
„M an weiß nicht recht, woher sie kommen; 
„der Pöbel glaubt, daß sie vom Himmel 
„regnen" d).

„ D as

ä ) LeÜ iolne ^ u n ä ru p e lle s , I r m in a s  vel l.em «  
MUS ä ic t s e , m sß n itu ä in e  lo r ic is , p e l ls  
VariL p e r  tem peU ntss e t re p en tin o s  im - 
l i r e s —  in co m p ertn in  n n ä e ,  an  ex  rem o - 
tio riliu s  insnlis e t v en to  ä e ln ta e ,  an  e x  
nu liib u s koeeulentis natÄS tlekeiLNtur. I l l  
tan tu m  co m pertu in  e ü ,  ü n tim  n t^ne  ä sc i-  
k lerin t, re p e r ir i  in  viseeiilrus ^erlrae  eru» 
ä a e  n o n än m  concoctae . U ns m o rs locuÜL- 
ru m  in m nxim o ex n m ine  onäen tes om ni»  
v ire n tin  cleürnunt^ e t c^une m orsn tantuim 
s ttiZ e rin t e m o riu n tu r v iin le n tin  ; v iv it  
lroo ÄAmen, äo n ec  n o n  xu ü n v erit Iierlrar» 
re n n ta m . L o n v en in n t ^uo^ne  AregLtin» 
^uali N irnnllines e v o ln tu rn e ; 5eä Nato tem 
p o re  a u t m o riu n tu r sc e rv a tiin  cum In s 
te r ra e  (ex  h u a iu m  c o rru p tio n e  ner 6 t p e - 
K ilen s , e t n § ic it inco las ve rtiß in e  e t icts- 
ro ), nut at> 6 is Ireüiis clictis vuIZariter G e
l ls t  ve l H erm elin  co n su m u n tu r, u inseiiclein  
H erm elin ! p inßueseunt. 01. IVIaZ. IliÜ- 
O ey t. 1'ept. patz. 1 4 2 . 8§.
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„ DaS Männchen ist gemeiniglich größer 
„als das Weibchen, und hat auch größere 
„schwarze Flecken. Sie sterben unfehlbar, 
„wenn das junge Gras hervorkömmt. Sie 
„gehen auch, wenn es schönes Wetter ist, 
„in großen Scharen über das Wasser; 
„wenn aber ein Windstoß kömmt, so er
laufen sie alle. Es giebt eine so ungemein 
„große Menge von diesen Thieren, daß, 
„wenn sie sterben, die Luft davon angesteckt 
„wird. Hieraus entstehen viele Krankheiten. 
„Es scheint sogar, daß sie die Gewächse, 
„an denen sie nagen, dadurch anstecken; 
„denn auf der Weide stirbt alsdann viel 
„Vieh. Das Fleisch der Leming ist nicht zu 
„essen; und aus ihrer Haut können, so schock 
„ auch die Haare daran sind, keine Pelz- 
„ werke verfertiget werden, weil das Haar 
„nicht fest und dicht genug ist."

Anhang
Buff, vierf. Thiere. B . D d
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A n h a n g

z u m Le mLn  g.

der Graf von Buffon hier eine so un
vollkommene Nachricht von diesem Thiere ge
liefert hat, so kann man keine bessere Er
gänzung der Naturgeschichte des Lemings 
als die von dem Herrn Pallas hersetzen; 
um so mehr, da dieselbe noch nicht in deut
scher Sprache bekannt ist, und da er eine 
Abart beschreibt, und zeigt, daß diese in den 
russischen Landern nicht von der norwegi
schen, der Art nach, verschieden sey.

Herr Pallas sagt: Die bewundernswür
digen Wanderungen haben den Leming be
rühmt gemacht; und dennoch hat es in der 
Thiergeschichte bis jetzt an einer guten Ab- 

. bildnng dieses, obgleich in Europa einlän
dische» Thieres gcfehlet. Da nun hier eine

solche
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solche geliefert wird, und von den Abarten 
dieser Maus in den übrigen nördlichen zu 
beobachtenden Landern zu handeln äst, so 
scheinet es nicht unnütz zu seyn, zugleich 
hier vorzutragen, was vo.n den Sitten und 
Wanderungen der norwegischen Abart hin 
und wieder geschrieben ist, um die Schrift
steller, die von dem Leming handelten, zu 
beurtheilen.

Olaus Magnus hat die Leming zuerst 
berühret gemacht, welchen die alten Zoolo
gen alle ausgeschrieben, bis Wormius in 
einer eigenen Abhandlung und in der Be
schreibung seines Museums, doch nicht ohne 
etwas Leichtgläubigkeit, eine genauere Be
schreibung des Thiers gab. Daraus erwähn
ten desselben Scheffer, Olearius, JaeobänS, 
Valentin, Rycaut, der eine getreue und 
ausführlichere Geschichte bekannt machte. In 
neueren Zeiten machte Linne diese Geschich
te vollständiger, und Högström lieferte Bei
trage dazu. Auch Gunner und Pontoppidan 
sammelten darüber Nachrichten. Moncali Ge
schichte des Lemings scheinet aus den neue
ren schwedischen Nachrichten ausgeschrieben 
zu seyn, da Buffon hingegen noch dielängst 
hierin aus der Acht gelassenen Wormius 
«nd Scheffer ausgeschrieben hat. Pennant 

Dd 2 hat
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hat neuerlich eine neue, aber nicht viel beft 
sere als die wormische Abbildung nach aus
gestopften Fellen geliefert 1).

Die Wanderungen des Leming geschehen 
nicht alle Jahre, noch öfter, oder zu ge
wissen Malen, sondern gewöhnlich in zehn 
Jahren kaum einmal, ja Ln einigen Oer- 
tern und Perioden noch seltener. Die unge
wöhnliche Vermehrung dieser Thierchen in 
den wüsten unzugänglichen Alpen, der ge
genwärtige oder bevorstehende Futtermangel 
einer so volkreichen Republik, und die Em
pfindung der bevorstehenden Witterung, die 
vielen Thieren, vorzüglich vom Mäusege- 
schlecht, angeboren ist, scheinen hauptsäch
lich die Ursache dieser wunderbaren Wan
derung zu seyn. Högströrns Bemerkung schei
net dieses zu bestätigen: da die Leminge am 
meisten in den Herbsten wandern, auf wel
che ein ungewöhnlich strenger Winter in den

Alpen-

1) M a n  sehe die Schriftsteller: in der vorher
gehenden Anmerkung 1 bei dem Leming. 
D ie  besten Abbildungen find nun diese 
pallafischen, die auch von dem H errn  
S chreber nnd hier ausgenommen find; 
dazu kömmt die ans iVlulIer Locü. O ^nic»,

0.
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Alpengegenden folgt. Im Sommer des Jahrs 
1742, nachdem sie aus den Alpen gewan
dert waren, kamen sie wieder zurück, aber 
in Umi-Lappland kamen sic im Herbste de§ 
folgenden Jahrs nach der östlichen Ebene 
herunter, und es folgte in dem Theil des 
Alpcnrückens der strengste Winter; da sie 
hingegen im nördlichen Lapplande, beson
ders in Luli, wo derselbe gelinder war, 
keine Wanderung anstellten. Er setzt hinzu, 
daß auch andere Thiere, besonders der Her
melin, auf ähnliche Weise die übermäßige 
Winterkalte vorher fühlen, und auswandern, 
welches er in den Jahren 17^0 und 1744 
beobachtete.— Daß aber auch Futterman
gel hin und wieder die wandernden Thiere 
aus ihrer Hcimath treibt, beweisen die Wan
derungen verschiedener Thiere aus den sibi
rischen Alpenrückcn in die Wälder und nörd
lichen Ebenen; daher in einigen Jahren die 
Hafen gegen Norden - vorzüglich um den 
Jenifey und Tomstuß, scharenweise herun
terkamen; in anderen Jahren kömmt bei 
einfallendem Herbste eine bewunderuswer- 
the Menge wandernder Eichhörner, an de
nen es leicht wegen ihres schwarzen Felles 
sichtbar wird, daß sic nicht in der Gegend, 
die sie einnehmen und durchwandern, ge
boren sind, sondern aus den kältesten Al-

pekrü-
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penrücken dahin kommen 2); welche Ge
genden sie wegen Mißwachs an Cembra- 
frucht und Pilze- verlassen, und in verschie
dene Gegenden zu überwintern gehen; wie 
dieses sehr bekannt ist. Bisweilen pflegen 
sie sich von solchen Cembrakörnern einen Vor- 
rath anzusammeln, und die Pilze, die sie 
lieben Z), in den Zacken und Gabeln um 
ihre Nester herum häufig anzustecken, in
dem sie für die künftige Winterbedürfniß 
sorgen. Daß aber auch die Wanderung der 
Leming gewöhnlich vom Mangel des Herbst- 
futters komme, macht die Meinung der 
Norweger glaublich, die da glauben, die 
Leming verließen ihre Alpen alsdann, wenn 
durch gewisse Winde und trockene Sommer 
die Atpengegenden austrockneten, sodass sie 
des Futters halber in die grünen Ebenen 
herabzukommen genythiget würden 4)7

Die

s) P a lla s  Reise. II . xaZ. 660.

H) IHrs. Z67.

4) AIus äecum anus, Al. kmpMbiüs, Al. oeoc»̂  
nvmus u. a. machen ebenfalls scharen? 
weise ähnliche Wanderungen.

D-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Die Reisen der Leming mögen aber eine 
Ursache haben, welche sie wollen, so ist sie 
allerdings wunderbar, und nicht leicht oh
ne einen besondern Naturtrieb und Ver
stand zu erklären, wie sie sich einstimmig 
aus der ganzen Gegend versammeln, gleich
sam in Schlachtordnung von den Alpen in 
die benachbarten Ebenen Herabkommen, und 
den angefangenen Marsch grade fortsetzen, 
ohne von einer Gefahr oder Hinderniß dar
in gestöret zu werden.

Alle Schriftsteller, die von dem Leming 
geschrieben, stimmen überhaupt darin über
ein, daß sie in Scharen versammelt in der 
gradesten Richtung gehen, so daß von der 
langen Reihe der sich folgenden Thiere vie
le gleichsam in dem Rasen gezogene gleich
laufende Furchen, von ein bis zwei Span
nen Breite und vft einige Ellen von einan
der abstehend, zu sehen sind; daher die Fel
der, durch die sie gegangen, wie gepflügte 
Aecker erscheinen. Keinem Hindernisse das 
ihnen in Weg kömmt, weichen sie aus; sie 
scheuen kein Feuer, tiefe Strudel, Quellen , 
Wasserfalle, Sümpfe, Seen, sondern gehen 
kühn und grades Weges vorwärts, daher oft 
viele tausende, vornehmlich in den Wellen, 
umkommen  ̂ und an den Ufern gefunden

werden.
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werden. Ist ihnen ein Haufen Korn oder 
Heu im Wege, so nagen he sich einen Weg 
hindurch; um Felsen, die ste nicht überstei
gen können, machen ste einen Umweg, so 
daß ste nachher in der vorigen Richtung 
nach derselben Gegend ihren Weg fortsetzen.

Wenn man fic im Schwimmen über einen 
See verfolgt, und mit Stangen und Riemen 
zerstreuen will, so fliehen ste nicht rückwärts, 
sondern fahren fort, gradeaus zu schwimmen, 
und bringen die gestörte Reihe bald wieder 
in Ordnung; ja ste wagen es sogar, nach 
Gunner, über das ihnen in Weg kommende 
Fahrzeug zu steigen. Sie fürchten sich nicht 
vor Menschen, die ihnen entgegen kommen; 
und wenn ste in ihrem Laufe verhindert wer
den, richten ste sich auf die Hinterbeine, käm
pfen gleichsam mit einem bellenden Grun
zen, springen fast bis zu den Knien, und 
beißen so heftig in einen vorgehaltenen Stock, 
daß ste an demselben hangen bleiben, und man 
sie damit wegschländern kann; und schwer
lich suchen ste sich zu verstecken, wenn ste aus 
ihren Reihen gerissen sind. Moncalli allein 
erzählt, daß die Leming eine Schlachtord
nung machen, und im Kampfe auf einander 
losgehen; welches, wie er sagt, die Lapp
länder für ein Zeichen eines den Schweden

bevor*
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bevorstehenden Krieges hielten: so sollen ste 
auch glauben, daß, wenn ste von Osten ka
men , solches Krieg mit den Russen, von 
Westen hingegen Krieg mit den Danen be
deute F).

Högström bemerkte, daß die Richtung 
der wandernden Lemings um den finni
schen Meerbusen, gegen Osten nach dem 
Meerbusen selbst gieng, welches anch Lin? 
ne selbst behauptet; nach Rycaut wandern 
ste aber von Sudosten nach Nordwcsten, 
obgleich er von den Beobachtungen im tor- 
noischen Lapplande im Jahr 1697 spricht, 
woselbst der gegenwärtige Högström sei-- 
ne Beobachtungen sammelte. Vielleicht geht 
die Richtung ihres Weges mit dem Berg
rücken, von dem sie Herabkommen, über
haupt in der Ouere oder in einem rechten 
Winkel; so daß beide Beobachtungen ver
einigt werden können, wenn man annimmt 
daß die Scharen aus verschiedenen nördli
chen Bergrücken, nach der verschiedenen 
Lage derselben in verschiedener Richtung

herab-

5) D ann halten sie im Jahre 1789 wohl von 
Osten und Westen kommen müssen.'
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herabziehen. Pontoppidans Erzählung be
stätigt dieses auch; der nämlich behauptet, 
daß. sie aus den Alpen, die Nordland von 
Schweden scheiden, wo er das Vaterland 
der Leming annimmt, theils durch Nord
land und Finnmarken nach der Westsee, 
theils ostwärts durch schwedisch Lappland 
in entgegen gesetzter Richtung nach dem 
bpthnischen Meerbusen wanderten.

Die Leming in Skandinavien, in des
sen nördlichen Alpen sie sich vorzüglich fort
pflanzen, sind von solcher Gestalt, daß sie 
unter den verwandten kurzschwänzigen Ar
ten die größten sind. Herr Pallas erhielt 
aus Schweden einen Leming von dem 
Herrn P. I . Bergius, und drei aus Nor
wegen von dem Herrn Brünnich, die an 
Größe und Farbe und mit der Abbildung 
( kclll. ZI. XII. A) völlig überein kamen; 
diejenigen hingegen, welche Herr Pallas 
aus dem russischen Lapplande, wo sie oft 
als wanderd beobachtet werden, und woselbst 
sie Pestruschka heißen, gebracht sah, und 
die er aus der obischen Gegend erhielt, 
waren von viel kleinerem Baue und auch 
an Farbe verschieden; wie ans den Be
schreibungen und der Abbildung (XII. R ) 
erhellen wird, wenn man sie mit der von-
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gen vergleichet; diese sind doch von der 
norwegischen, der Art nach, nicht verschie
den. Da aber doch in dem benachbarten 
russischen Lapplande nicht solche gefunden 
werden, als aus den norwegischen Alpen 
durch das schwedische Lappland gegen Osten 
zu ziehen pflegen: so erhält cs dadurch Be
stätigung, daß solche Züge nicht gar zu 
weit von ihrem Vaterlande gehen, sondern 
in den benachbarten Ebenen zerstreuet wer
den, oder größten Theils umkommen, und in 
den Flüssen oder Meeren, wohin sie gewöhn
lich ihren Zug richten, ersaufen.

4 - 7

Dieses bestätigen auch Linne's'nnd An
derer Beobachtungen, welche berichten, daß 
die in großen Scharen ziehenden Mäuse 
nicht allein, bevor sie von dem Alpenrücken 
zn dem finnischen Meerbusen kommen, größ
ten Theils auf der Reise durch Unglück und 
Raubthiere umkämen, sondern daß auch die 
Übriggebliebenen, obgleich sie oft kaum den 
hundertsten Theil des Zuges ausmachten, 
nicht in entfernte Gegenden giengen, son
dern den folgenden Sommer zurückkämen 
und, wie Högström versichert, in eben der 
Ordnung und mit eben dem Eifer wieder 
nach den Alpen zögen, wiewohl in so ver

winde?-
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mmderter Anzahl, daß man den Rückzug 
oft nicht bemerkt habe.

4 2 8

Wir lernen von ihm auch, daß die Le
itung in den Feldern, wohin sie gezogen, 
zerstreuet und nicht haufenweise leben; daß 
aber in den Jahren der Wanderungen sehr 
wenige zurückgebliebene auf den Alpen ge
sehen werden. Linne, der die Lemiug im 
Vaterlande, in den Alpen selbst beobachtet 
hat, sagt, daß sie daselbst so häufig woh
nen, daß man selten einen Erdhngel ohne 
eine Höle finde, die so weit als eine Hand 
groß, aber kaum Fingers hoch und selten 
für mehrere gemeinschaftlich angetroffen wer
de. Brünnich sagt, daß sie den ganzen Win
ter herumstreifen, welches auch in dem Rus
sischen beobachtet ist; daher sie nicht zu den 
Murmelthierengezahlet werden können: auch 
sammeln sie fast gar keinen Vorrath ein. 
Npcaut erinnert auch, daß, wenn sie des 
Winters unter dem Schnee liegen, sic doch 
ein Luftloch offen halten, wie die Hasen 
Lud andere im Winter nicht erstarrten Thie
re. Die Größe der Vorderfüße und Nagel, 
und die besondere Beschaffenheit von diesen 
bei den Männchen, scheinet zu besondern Ab
sichten bestimmt zu seyn; vielleicht sind sie

zum
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zluss Graben ait den Rasen und Wurzeln 
eingerichtet.

Sie werfen in ihren Gangen fünf bis 
sechs und zwar blinde, schon gefleckte Jun
gen. Man hat auch gesehen, daß die im 
Zuge begriffenen Weibchen geboren, und ein 
Junges im Maule und ein anderes auf dem 
Rücken getragen haben ; welches sowohl Ry- 
raut als Linne versichern. Sie werfen also 
vielleicht öfter im Jahre, woher man sich 
desto leichter ihre wunderbare Vermehrung 
und die wandernden Scharen vorstellen 
könnte, wenn die Verminderung dadurch er
setzt würde, die sie in ihrer Heimat vom 
Schnecfuchse, Hermelin und andern Raub- 
thieren leiden. Dem Schneefuchfe, als dem 
Einwohner der nördlichen Gegend, scheinen 
sie vorzüglich fast zum einzigen Raube von 
der Natur bestimmt zu seyn; daher diese sie 
auf ihren Wanderungen auch stets verfolgen, 
und den Einwohnern eine glückliche Jagd 
liefern. Daraus erhellet aber auch, daß die 
Leming kein giftiges Fleisch haben; wel
ches einige daraus geschlossen haben, weil 
sie höreten, daß die Hunde blos den Kopf 
der Leming gefressen, ohne das Uibrige 
anzurühren, und weil die Raubvögel ge
wöhnlich blos die Eingeweide kosteten. Noch

mehr
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mehr wird der Verdacht ihres Giftes da
durch gehoben, daß die Lappländer den gan
zen Leming ohne Schaden effen, und be
haupten , daß ihr Geschmack dem von den 
Eichhörnern ähnlich sey.

Hieraus ist von dem Ursprünge und dem 
Vaterlande der Lemings schon so viel bekannt, 
daß jetzt keiner mehr dem Wormius glau
ben will, daß sie aus den Wolken fallen; 
daß sie aber von oben herunter fallen, ver
sichert noch jetzt das Volk; ja wenn man 
dem Leern glauben kann, fallen sie wirklich 
herunter: welche Ungereimtheit Guuner aber 
glücklich dadurch hebt, daß der von den Ra
ben, oder im Schwimmen von den Meven 
geraubte Leming diesen Vögeln bisweilen 
entfalle, welches des Abends auch den Eulen 
begegnen und leicht für ein Wunder gehal
ten werden könne; so wie Guuner selbst ei
nen Seeigel aus der Lust auf einen Stein 
fallen sah, welchen eine Krähe verlor, 
und den ein Leichtgläubiger für vom Him
mel geregnet gehalten haben möchte.

Von den Leming im russischen Reiche, 
die, nach dem Herrn Pallas, vom weißen 
Meere bis nach dem oöischcn Meerbusen, und 
vorzüglich in dem nördlichen Theile des ma

lischen
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lischen Gebirges, häufig sind, kann wenig zu 
-er vorigen Erzählung hinzugesetzt werden, 
als daß sie in der Größe und Farbe ansehn
lich von den norwegischen und schwedischen 
verschieden sind. Es ist ungewiß, ob dieses 
den kälteren Gegenden, wo der Boden nie 
aufthauet, zuzuschreiben sey. In Sibirien, 
selbst da, wo es gemäßigt und durch über- 
stüßige Weiden beglückt ist, hat das Vieh, 
wie die Pferde, an Größe, Stärke und Ge
stalt eine Abnahme gelitten; dennoch möchte 
dieses wohl nicht dem kalten Klima dieser 
Gegenden zuzuschreiben seyn. Es ist nämlich 
bekannt, daß auch in China und .dem glück
lichen Indien hie schlechteste Raße, wenig
stens von Pferden, ist, und das kleine sibiri
sche Rindvieh, das von da nach dem kal
ten Kamtschatka gebracht ist, hat dort die 
schönste Gestalt bekommen. Wegen Abnah
me dieses Viehes in Sibirien, und weil die
ses Land kleine unbartige Tungusen und Bu- 
räten hervorbringt, kann man auch wohl 
nicht schließen (wie Buffon und Paw unbil
lig von Amerika thun), daß alles in Sibi
rien schlechter geboren werde; obgleich die
ses fast mit eben so vielen Gründen bewie
sen werden könnte: da hingegen andere 
Thiere in Sibirien, wenn man sie mit den 
europäischen vergleicht , eine riesenförmige

Größe
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Größe erhalten. Z. B. die Elenne, Hirsche, 
Rennthiere, Maulwürfe, Igel, Eichhörner 
und andere.

Uibrigens ist es bei den Samojeden und 
übrigen Einwohnern am Eismeere eine be
kannte Sache, daß die Leming, wie auch 
die Uralmaus, die in der obischen Gegend 
eben so gemein, in Lappland aber wem s 
beobachtet ist, zu gewissen Perioden von sem  
malischen Bergrücken bald nach dem Ieni  ̂
sey bald, nach dem Petschora zu wandern, 
und das Glück der.Jäger bald vermehren, 
bald verringern, indem die Raubthiere sie 
verfolgen. Diese Völker erzählen auch , daß 
die Rennthiere die Leming verfolgen, und mit 
eben der Begierde als die Hirsche Schlangen 
fressen sollen, welches wohl nicht ganz aus 
Hunger geschieht, sondern ihnen glaublich 
eben so zur Arzney dienet, als den Scha
fen die Spinnen oder Afterspinnen, die 
dieses Thier begierig aufsuchet. Der Stu
dent, welcher die Leming und die Ural
maus ( Nus torcjuutus) aus der nördli
chen Gegend am Ob brachte, bemerkte dort 
in dem gebirgigen Striche viele Holen, 
aber sehr selten die Mäuse; man sagte aber, 
daß sie damals weggezogen waren, desfalls 
in dem Jahre auch hie Jagd der Schnee-

suchst
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füchse sparsamer ausfiel. Er sah aber Gän
ge unter den rafigen Höckern und Haufen 
mit einer gemeinschaftlichen Röhre, welche 
mehrere Kammern mit einander verband, 
worin Rennthiermoos zusammen getragen 
war; von dem Linne sagt, daß es auch in 
den Magen der Leming gefunden werde.

Ob die wandernden Mause im östlichen 
Sibirien, Leming, Uralmause oder von einer 
anderen Art seyn, ist ungewiß; Gmelins wan
dernden Mause an dem Lena-Fluß sind we
nigstens der Farbe nach von beiden vorigen 
sehr verschieden.

Vielleicht ist die aus der Hudsonsbay ge
schickte und vom Herrn Förster (in den 
los. 1 ran8act. 1̂ X11. p. Z79.) beschrie
bene Maus ein Leming.

Wenn es solche Mause wirklich in Island 
giebt, als Anderson p. 17Z. anführt, so 
gehören sie wahrscheinlich zu dem Leming; 
die in Olasens und Powelsens Reise durch 
Island (I. p. 91.  117.)  beschriebenen Mäu
se scheinen näher verwandt mit des Pallas 
Wurzelmaus (Nus oeconomus) als mit 
dem Leming zu seyn. Pallas a. a. O.

Der

4ZZ

Buff, yierf. Thiere iz. B. Ec
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Der LemLng kömmt von allen bekann
ten Arten (die Uralmaus, AIus korĉ un- 

, ausgenommen) dem Ansehen und Baue 
nach, der Schwertelmaus (Nus 1u§uru8) 
am nächsten. Die sibirische und lappländische 
Abart ist ein wenig größer als die Erd
maus, die norwegische aber mehr als dop
pelt so groß; sie hat beinahe die Größe einer 
mittelmäßigen WaffermauS.

4Z4

Der Kops ist ziemlich groß, eiförmig, 
kurz, und läßt wegen des Zottigen sehr dick. 
Die Schnauze ist sehr stumpf mit dicker ab
gerundeter Nase, und ist ebenfalls wie die 
Lefzen mir dicken Wollhaaren bedeckt. Die 
Nasenlöcher liegen unter der Hervorstehung 
der Nase verborgen, und die Scheidewand 
derselben ist sehr kurz, gefurchet und nackt; 
die obere Lefze ist aufgeschwollen, und bis zur 
Scheidewand gespalten. Die Vorderzahne 
sind oben etwas breit, auswärts gewölbt, 
am inneren Rande etwas gelblich, hinten 
der halben Länge nach rinnenförmig, mit 
der leicht ansgehölten Spitze; die unteren 
Vorderzähne sind länger, etwas stumpf und 
nur an der Spitze gelblich. Von den Ba
ckenzähnen stehen aller Orten drei, von wel
chen die vordern allgemach größer sind; sie

haben
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haben drei Furchen , und sind alle abge
rieben.

Die Knebelbarthaare sind kürzer als der 
Kopf, etwas steif, die untersten Borsten 
weißlich, die obersten an dem sibirischen 
schwärzlich, an dem norwegischen braun und 
am Ende weißlich. Die Borste über den 
AugenbrauneN stehet einzeln oder doppelt.

Die Augen sind etwas klein, und stehen 
mitten zwischen der Nase und den Ohren.

Die Ohren sind klein, im Felle verbor
get:, angedruckt am Kopfe, rundlich, um-' 
geben den Gehörgang mit dem Rande, und 
sind an der braunen Spitze etwas zottig. 
In dem äußern Ohre ist ein anderer, gleich
sam klappenförmiger, dicker Rand, der deft 
weiteren Vorhof des Gehörganges umgiebt.

Der Hals ist fd breit als der Kopf und 
etwas niedergedrückt; der Rumpf ist ziem
lich kurz, die Miedmaßen kurz, stark, fast 
wie an der Maulwurfsmaus, besonders die 
vordem.

Die Vorderfüße sind ziemlich groß, mit 
fünf Zehen, ĝelblichen, sehr zufammenge- 

Ee 2 drückten
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drückten Nägeln, wovon vier spitzig einge
bogen, und unten kaum durch eine Rinde 
gefurchet sind. Der sehr kurze Daum hat 
einen dicken, zusammengedrückten, an der 
Spitze schief abgestutzten und gleichsam ab
genagten Nagel, so daß er am unteren 
Rande nach der Fußsole zu mit einer schar
fen Spitze hervorraget, wodurch er, gegen 
den Fußboden gerichtet, zum Zerreißen der 
kleinen Wnrzeln geschickt zu seyn scheinet. 
Bei den Männchen sind die Nagel der Vor
derfüße größer, die drei äußersten am größ
ten, gegen die stumpfe, etwas klaucnartige 
Spitze zu verdickt, blos der innere ist spi
tzig, und der am Daume hat zwei Spitzen.

Die Hinterfüße haben fünf Zehen, an 
welchen alle Nagel an beiden Geschlechtern 
spitzig, die drei mittelsten am längsten sind, 
der Daum aber am kürzesten ist. Die Fuß
solen so wohl an den Vorder- als Hinter
füßen sind bis an die Schwielen an dem 
Anfange der Zehen von weißgrauen, etwas 
steifen Haaren sehr rauch; die Zehen sind 
ziemlich nackt, und haben dichtere Haare 
um die Nagel, die fast so lang als die
se sind."—

Der Schwanz ist kürzer als die Hinter
füße,
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süße, dick, walzenförmig , stumpf, piit an
liegenden steifen Haaren dicht bedeut, und 
an der Spitze pinselförmig.

>5!Die Farbe ist an den norwegischen schön 
bünt; der Scheitel ist zwischen der weißli
chen Nase und den Augen schwarz, und von 
den Augen geht an beiden Seiten bis zu 
den Ohren, der Länge nach ein schwarzer 
Strich; den Hinterkopf bedeckt ein schwar
zer,: Mondförmiger-gestreifter Flecken , der 
gelblich und bei älteren weißlich: ist;'dieser 
geht in einen großen , länglich «viereckigen 
Flecken über, der vom Anfange des Na
ckens bis mitten auf den Rücken fortgeht; 
das Uibrige des Rückens ist gelblich röthlich, 
mit Braun schattirt, da nämlich das Ende 
-es Wollhaars nur gefärbt, der bedeckte 
Theil aber braun ist. Die Seite des Kopfs, die 
Kehle und unten der ganze Leib sind weiß, 
-a die Seiten des Rumpfs von dem Roth
gelben allgemach in das Weiße übergehen: 
der Schwanz und die Füße sind grauweiß: 
die Höhe des Fells beträgt an neun Linien.

An den lappländischen Leming ist (ei
ne braune Binde, die sich an jeder Sei
te von der bräunlichen Nase durch die Au
gen und Ohren erstreckt, und der Länge

nach
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nach auf dem Scheitel einen braunen Strich, 
ausgenommen) das ganze Fett auswärts 
oben rothgelb, mit sparsam eingestreueten 
schwarzen Haaren, und auf dem Nacken 
mit einer Einmischung vom BraüUlichdn, 
nach den Seiten zu gelblich, untett blaß L 
die Kehle ist sehr weiß; die Höhe des FellS 
betragt an sieben Linien; und an beiden Abar
ten ist das Fell weich, aber glatt.

Die Länge des norwegischen Lemmgs 
betrug von dem Ende der Schnauze bis 
zum Anfange des Schwanzes 5 Zoll, z 
Linien, Und die Lange des Schwanzes 7 z 
Linien; der obische Leming war aber uüv 
Z Zoll und r o Linien lang, und dessen 
Schwanz FZ Linien. Pallas a. a. O.

Die weitere Ausmessung und die Be
schreibung der inneren Theile muß man 
ebenfalls bei dem Herrn Pallas a. a. 
nachsehen- O.
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