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ET verfábiebenen Zuchten und Varietäten, Sri 

Geſchichte ſeiner Verbreitung und Schickſale, 

Entebung, Benutzung, Krankheiten 

und Sun; - 
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Nes tibi cura canum faerit pu. led una 

Veloces Spartae catulos , acremque Moloffum 

Paſce fero pingui. Numquam cuftodibus illis ` 

- Nocturnum ftabulis furem, incurfusque N 4 

Aut impacatos a tergo: horrebis Iberos. 
Saepe etiam cürfu timidos agitabis onagros, 
d canibus leporem, canibus venabere damas, 

| Saepe volutabris pulfos, fylveftribus apros ' 

— Latratu turbabis agens, montesque per altos 

Ingentem clamore premes ad retia cervum. 

Virgili å, p im i. do 
y 
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Selbſt nicht Hunde zu näbren verfäume du; ſondern zugleich auch 
Sparta's burtigem Brackengeſchlecht und dem kühnen Moloſſer 

Kräftige Molke gereicht! Niemahls, wenn Jene bewachen, 

Droht der nächtliche Dieb dem Gebeeg, und der ſtürmeude Raubwolf 

Oder erſchreckt dich im Rücken ein unftiedſamer Iberer. 
Oft auch verfolgſt du im Laüf den ſchüchternen Eſel des Waldes, 
7 eriagft mit Hunden bie Gemſ' und mit Vn den Rammler, 

Oft aus madd ungen hervorgetriebene Hauer \ 
a du mit betiender Meut' in ER Flucht, und durch die eris: 

; höh'n 

Bringt du ins Neg mit RR bà übergewaltigen : diet 
7 

95 1 
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(CQ: 0 dc Hundetbiere, 

Vorderzähne: ſechs ungleich lange, oben a und 
unten, wovon Einige tief gefurcht ſind. 

Eckzaͤhne: iſolirt/ lang, ſpitzig, gekruͤmmt. dk 

Backenzaͤhne: oben fes, unten ſieben auf 
jeder Seite. a ; 

Süßer gefpalten, vorne fünf. Zehen, hinten viere; 

die mittelft einer laͤngern oder fürgern Membrane . 

verbunden ſind. ; ; 

Klauen: bene es^ etwas gekrümmt. 

— ^ Bei der Begattung haͤngen beide Geſchlechter, wes 
gen des ſonderbaren Baues ihrer Sexual⸗ Organe, 

= ‚einige Zeit aneinander. 

Diefe Gattung hat bei den Europaͤ zischen Hunde⸗ 
thieren drei Untergattungen oder Raſſen im LI 

msn: u Hund, quee (p 
f- — 

E 
———— x ; s 

IL Cy no gra p h i e. 
I. Subgenus, bie Hunds „Ra ſſe. 

we Literatur. f 

Er Schriftſteller vor unſrer Zeitrechnung. 

po Jahre nach Chriſtum — Xenophon. 

Xenophontis opufcula politica, equeſtica et 
venetica, cum Arriani libello. de venatione, recen- 
‚fait et explicavit J. C. Zeune. Lipfiae DTe B 2 fl. 

S. auch weiter unten Arrianus. 

Göttinger gelehrte Anzeigen. 1778. S. 790. 

. 
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Etwa 350 Jahre vor Chriſtum — Ariftoteles, — 
Hiftoria animalium, graece et latine — Schnei- 

der. Lipfiae 4815, EE | cem 

Siebenzig Jahre vor Chriſtum — P. Virgilins Maro. ` 

i Hieher gehoͤren ſeine Georgica, die er in feinem 
. 88ften Jahre ſchrieb, und woran er fieben Jahre ges 

arbeitet hat. TE e 2 

B. Nach unſrer Zeitrechnung. I. Saeculum, - 

Caji Plin: fecundi Hiftoria naturalis, inter- 
prete et notis illuſtratus a J. Harduino in uſum 
Delphini. 3 Vol. cum tabulis aeneis. Fol. m. Pa- 
rifis 1741. E coto 

| C. Plinii fecundi Hiftoria nat, c, chreſtomathia, 
indicibus expofita cura J. P. Milleri, 5 Tomi, 8. 

^ Berol. 1766. 

v Fabricii Bibl. lat. II. 109. | 
Der gelehrteſte Commentar darüber find die 

Disquifitiones Plinianae des Grafen Rezzonico. | 

Eſchenburgs Handbuch der claffifchen Literatur. 
Berlin 1787. ate Ausgabe. S. 270. gres 

—. Gratius Faliſcus, deffen Ovidius erwähnt, ſchrieb 
ein Cynegeticon (Lehrbuch der Jagd), welches theils 
einzeln, theils mit andern Cynegeticis oftmahls ges - 

druckt wurde. Man findet die verſchiedenen Ausga⸗ 
ben diefe Dichters in den Poëtis latinis minoribus 
von Wernsdorff. Altenburg. gr. 8. 1780—1798. 
Tomi VI. im II. Theil p. 54. Der erſte Theil enthaͤlt 
den Gratius. 3 FFFFFFFFF ORI 

Vergleiche mit diefem Verzeichniß ber Ausgaben 
D. Gatterers Forſt⸗ und Jagd» Archiv. II. 117—122. 

"Grati Cynegeticon. cum notis et variis lectioni- 
bus, Ih. John[on, acc. O.:Nemefiani Cynegeticon, 

8 i 2 Be: a D 1.. A / * * * . |. Fracaftorü Alcon, Caji liber de canibus brittanicis, 
ut et Cynolophium; liber de cura canum incerto 
| auctore» London 1699. 8. i . 



: Vom —— Vers an handelt der Dichter 6 von denn ' 
Hunden, ihrem verſchiedenen Vaterland, den mancher⸗ 

lei Arten von Hunden, ihren Eigenſchaften, Unarten, 
ihrer Erziehung, Wartung und Pflege, Anfüprung 
zur Jagd, ihren Krankheiten und Feinden. : 

—— Marcus Ter entius Varro de re xuftica. II. 9. 
de Canibus. 

Ii. Junius Moderatus Columella de. ye ruſtica. 

N p 12. is Canibus, = — 

J, Saeculum 

„„ Lin griechiſcher Dichter zu Anfang des 
zweiten Jahrhunderts, Verfaſſer zweier Lehrgedichte, 
wovon das Eine vom Fiſchfang handelt — Halieutica, 

das Andre von der Jagd — Cynegetica. Das Erſtere 
iſt weit blühender geſchrieben, und man vermuthet 

daher, daß beide Gedichte von zwei verſchiedenen 
Verfaſſern find. 

P Oppian, Poetae Cilieis de —€— et de vesatiahe, 
D 

pi. M > 1517. 8. 
— | graece. Parifiis 43655. 4. . ; 
—— oL. Lippio interprete, ita converfi, ut lin- 

gula verba fingulis relpondeant, Parif. 1555. 

latinis hexametris verfa, a Laarentio Lip- Ud 

graece et latine cum notis Bittershufi. 5 
# Lugduni Batavorum 1597. 8. 

de venatione libri IV. Parifiis 1549. 4. 
interprete Bodino. Lutetiae 1554. 1597. 4. 

interpretatio latina, Parifiis 1565, 4. 

interpretatio gallica Q. Septimii Flori 
Chriftiani. Parihis 1755. 4. 

latine per M. Pikard. Amberg. 1604. 8. 

pobmata de venatione et piſcatione, cum 
interpretatione latina et feholiis per Jaque 
Nic, Bellin de Ballus 1786. lm 

de venatione libri IV, et’ de pifcatione 
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libri V. moe J. 6. Schneider. Argento- 
“Yati 1776. gr. 8. 

Cynegetica et balieutiea— Schnetder, Lie 
fiae 1815, B... e BE E = 

Bodini Commentarius in n Oppianum, Lutetiae 
2583. 4. | 

|, La Chaffe, Posme d' Oppian traduit. en fran-. 
cais par Bellin de Bàllu. Strasbourg 1787. 

Die Jagd, ein Lehrgedicht aus dem Griech. des 
M ptit in teutſche Verſe überfest. Leipz. 1755, gr. 8. 

In erſten Buch beginnt ber Dichter ſeinen Unter⸗ 

richt von den Hunden vom Vers 46 an Sis zu Ende 

"e Runen 

(0 Flavius: Arrianus ſchrieb unter dem Kaiſer at 

brian, Dieſer SOROR ergänzt eigentlich den 
. 

F. EO Cynegeticon latine per 55 Leos 

nicenum. Bononiae 1502. Fol. 

cum Xenophontis operibus. ib. 1502. Fol, 

graece cum verfione latina Lucae Holſte- 

nit. Bomae et Parifiis 1644. 4. 

C. ac ejus Tactica et alia opu£c ula, cum 

interpretatione latina et notis, ex recen- 

— fione N. Blancardi, Amſtelodami 1683. 8. 

relies de la Chaſſe, compofez par Arrian, 
: apellé ee le jeune, et Par e ‚a Paris 

5 1690. 12. 

3 Rittershufi Catalogüs BEER virorum,. E 
praeter Oppianum de venatione et pifcatione fcrip-. 

ferunt, Lugduni Batavorum 1597. 4. 

Cynegetica or Effays on sporting, confifting of. y 

obfervations- on Hare- Hunting; containing am Ac- 

count of the Hare. Hunting and courfing of the 
Ancients from Xenophon and Arrian etc. by Wils 

Nam Blane. New pigas | London 1788. 8. 
Nd 
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Geg en das Ende des IE Saec. feries Julio Pol- ; 
[^ $us griechiſches Woͤrterbuch. 

Olo νẽmg — curante Leder lin et Hemjieri huis, 
- E Amftelodami 1706. 

Dieß iff bie befte Ausgabe, beſonders auch mit P 
wegen der ſehr lehrreichen Vorrede. | 

Sud Verb werden mehrere Hunde angeführt. 

III. Saetulum, 3 4 

cladis: aus Praͤneſte in Italien ſchrieb de ani- 
malium hiftoria libr. XVII., wo er m IV. . 
und libr. XIX. von den Hunden handelt. 
Die beſten Ausgaben finb von Gronovius. Lon⸗ 

8085 1744. Baſel 1750. 4. Heilbron 1765. 4. und von 
Schneider. Leipzig 1783. gr. 8. : 

A1. Aurelius Olympius Nemefianus - aus Card » 
; thago. Sein Cynegeticon ſteht theils in den Poétis 

minoribus, via if e8 mit andern Cynegeticis ers 
ſchienen, und einzeln in folgenden Ausgaben: 

Nemeſtani Cynegeticon | cum notis C. Barthii. des 
mae 1612..8. 
Luneburgi 1716. 8. 

Sein Unterricht pid ben Hunden beginnt verfü 105. 

Titus Julius Calpur nius, ein Zeitgenoffe des Ne- 
 mefianus und aus Gicilien gebuͤrtig. 4) 

Calpurnii Cynegetica feu de re venatica Eclogae 
VIII. acceffit Natalis Comes de venatione Hbri NES 
cum fcholiis Hieron. Rufeelli, Venetiis 1651. Fol, 

Solinus im Gramaticus zu Rom. Sein Buch Col- 
lectanea yerum memorabilium, ſpaͤterhin Polyhiftor 
benannt, iſt groͤßtentheils ein Auszug aus Plinius. 

Solinus a Claudio Salmaſio Sales cum exere 
. citationibus Plinii, Fol. 

) Stine in ihrer Art ſchätzbaren Schüfergedichte und Idoyllen 73 
ins Teutſche überſetzt von E Laufen: lens 3807, und yon 

pus Leipzig 1805. i 
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IV und V. Sas dalun = 

Claudius Claudianus aus Alexandrien in Aegypten. 
Die beſte Aus gabe dieſes Dichters iſt folgende: 

Claudiani quae exſtant — — a J. M. Geſnero. 
Lipſiae 1759. 8. Der Index iſt wahrhaft locupletifh- 
mus, wie mit Recht auf dem Titel e Man gehe 
gi das Wort Canis durch. 

X. Saeculum. 

Um dle Mitte deſſelben wurden die Geoponica ge⸗ 
| fammelt. Die erften Capitel des XIX. Buches hans 
dein von ven Hunden. 

XIIL E OD, 

Gegen das Ende deffelben ſchrieb Petrus de Cres 
centiis fein bekanntes Werk über bie Landwirthſchaft, 
in welchem Buch IX. das 87. Capitel von Hunden 
pas Teutſch. Strasburg 1602. S. 131. 584. 

N E XVI. Saeculum. 

^ - Ooleri Oeconomia ruralis, G, 469 — 480. 573. 
|o Heresbach de re ruſtica, im dritten Buch. i 

Stephani ſteben Bücher vom Feldbaw. S. 
145, ** 

KLuſtgarten der Geſundhett Frankfurt 1546. XLIII. 
| ‚Gefneri hiftoria animaljum. Tiguri 1551. S. 
126. — 268, 

Gefneri de Quadrupédibus viviparis. Tiguri 
1551, ©. 173 — 269. 

| Feyerabends neu Jagd⸗ und Waldwerkbuch. 
Frankfurt 1582. Fol. 

Peter Angelius Bargaeus Cynegeticorum libri VI. 
= carmine heroico. Lugduni Batavorum 2561. 4. 

Daſſelbe Buch cum argumentis Boccae, Florens | 
tinae 1568. 8. Romae 1505, gr. 4. 

Michael Angelus Blondus de canum cura et ve- 
natione. Romae 3044. 4. 

‘Natalis Comitis libri IV. de Rn carmen | 

i 

8 Rate ae N N T 
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: heroicum, Koreni Fefee fchotiie 3 magen. Ve- ; 
5 netiis 1551. 4. 

Giacomo di Fogliofo la Caccia, con e » rie 
cetti et remedi per rifanare i Cani da diverfe ma- 
e Milano 1614. m. Kpfrn. A 

XVII Saeculüm, 

Abeliche Weidwerke. Frankfurt 1661. m. Sof. 
v. Hohberg Georgica curiofa, Nürnberg 1682, . 
Cynographia curiofa a C, F. SER Norim 

bergae 1665. 

XIII. Saeculum, 
N Florini Hausvater. Nuͤrnberg 1702. 

Linnaei Dill. de Cynographia, Uplalae 1755. 
à Ridingers Abbildung der vierfüßigen Thiere. À 

E: Augsburg 1767. 0 

Ridinger von den serfijicbenen Arten der 
Hunde, auf 22 Kupfertafeln. 
Schrebers neue Egmeralſchriftiu⸗ IV, tos. 

n 
— 

Linnaei Amoenitates academicae. IV. 485. 

Aus fuͤhrliche Geſchichte der Hunde, ihrer Natur, - 
‚Erzeugung, Abrichtung und Krankheiten. Leipzig 1781. 

Naturgeſchichte der Hunde nach ihren verſchiede?⸗ 
nen Arten, Erziehung und Abrichtung, nebſt Anwei⸗ 

ſung, wie die Krankheiten der Hunde su erkennen und 
zu heilen. 8. Augsburg 1790. 

Mayers Verſuch einer vollſtaͤndigen Ratunger 
^ me der Hausthiere. Goͤttingen 1792. 

Naturgeſchichte der Hunde. Mühlheim 17939. 
ech eine Naturgeſchichte der 3 

uo Gotha 1796. S. 64— 112. 
Der Freund ke dnofinbdr, Koͤnigsb. VS 

Die groͤſern phyſtographiſchen Werke und S teme 
von Gegner, WERTEN Rite; hi . 

ya 
} 
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Buffon, Martini, Smellle, Pallas, Penant, 
Dommdorf, Bechſtein, v. Zimmermann, v. Schreber. 

Die Hands und behrbüͤcher von Erxleben, Bluz 
menbach, keske, Borowski, Batſch, Funke, Stein, 
Buhle Schrank, Hellmuth, Sukow y. Ne dg oc 

Die Saunen Teutſchlandes. ER 
Die vermiſchten Schriften von Jonſton, Gener, 

Meyer, Goͤtze, Blumenbach u. a. TEE 
Die teutſchen Jagdſchriften. S. Gatterers 

Archiv. II. 128 — 132. PE ee 
„Die periodiſchen Forſt⸗ und Jagdſchriften von 

Wildungen, Leonhardi, Laurop, Fiſcher ꝛc. ; 
; eum XIX. Saeculum... 

. 88erfud) einer Anweiſung, Thiere zu zeichnen. 
Nurnberg 189. e 
Jieſter über bie kleine Jagd. Königsberg 1796 — 
7ꝛꝛ7ꝛ NET 
Handbuch für Jaͤger von G. F. D. aus dem 
Winkel. Leipzig 1805. III B. 15 fl. 45 fr. 5 
Bechſteins Handbuch der Jagdwiſſenſchaft. 
Nuͤrnberg. I. 1805, AI, 1806. š 3 , : T f% f 

Orphals Jaͤgerſchule. Leipzig 1897. 
Der wohlerfahrne Jagdliebhaber. Magdeb. 1810; 
Der vollkommene Jaͤger und Jagdliebhaber. 

Hamburg 1810. . E: 

Hartigs Lehrbuch für Jaͤger. Stuttgard 1811. 

: Canis familiaris, der Hund. 

Der länglich gebaute Kopf ſteht horizontal, hat 
einen flachen vorwärts abhaͤngenden Scheitel, an 
deſſen Hintertheil ſich ein Kamm der kaͤnge nach hin⸗ 
zieht. Die Schnautze macht faſt bie Hälfte des 
Kopfes aus. Die Naſe ragt uͤber dem Unterkiefer 

^ oor, iff überaus beweglich, chagrinartig, und im gez 
funden Zuſtand feucht und kalt. Die Unterlip pe 
bat einen nackten gezaͤhnelten Seitenrand, und wird | 
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von der Oberlippe bedeckt. Die Geruchs Nerven, 
^ baut ift fart gefaltet und fo gros, daß, wenn man 
E fie auseinanderzieht, der ganze Körper des Hundes 

damit bebeckt werden kann. Die Naſenloͤcher find 
halbmondfoͤrmig, und auswaͤrts gebogen. An beiden 
Seiten des Maules ſtehen 5 bis 6 Reihen borſtiger 
Haare. Zähne: in Allem 42. a "M 

Die Zunge ijt lang, glatt, etwas flach. Pers 
möge einer eigenen Mufkelfaſer mufculus mychloideus 

kann der Hund die Zunge herausſtrecken, und beim 
Saufen loͤffelartig biegen. Schneidet man dieſe Faſer 
heraus und wirft ſte ins Waſſer; ſo kruͤmmt ſie ſich 

wurmfoͤrmig. Der gemeine Mann nennt ſie daher 
Wurm, und haͤlt dieſen Wurm fuͤr die Urſache der 
Hundswuth, und laͤßt feinem Hund den Wurm ſchnei⸗ 
den, im vollen Glauben, daß er nun nicht toll wer⸗ 

den koͤnne ). Dieſer Glaube und dieſe Gewohnheit 
~if denn auch in Teutſchland uralt. Wir finden fie 
fon bei Colerus (Oeconomia ruralis. S. 173.) , 
und werden nicht febr irren, wenn wir ben Plinius 
als die Quelle anſehen, aus welcher dieſes und man⸗ 
ches andere unter dem Volk übliche Heilmittel, deren 
man bei ihm eine Menge findet *), geſchoͤpft ift. Er 

) Nach Andern if dieſer ſogenannte Wurm eine unter der Zunge 
ſitzende Drilſe glandula, fublingualis , welche zur Abſonderung 
des Speichels dient. Auf alle Fälle kann dieſes Wurmſchneiden 

die Tollheit nicht verhüten, was auch die Erfahrung lehrt. 

7) So bat z. B. nach ihm die allbekannte wohlriechende Reſeda 
ihren Namen von refedare tillen, lindern, XXVII. 

12. p. 438. diſcutit cellectiones inflammationesque 
omnes. Qui curant ea, addunt haec verba: refeda 
"morbos Refeda! Scisne, fcisne quis hic 

< -pullos egerit? radices nec caput nec 
pedes habeant.. Haec ter dicunt, to. 

utiesque defpuunt.. Wem fällt nicht dabei der gutge⸗ 
meinte Seegen ein, den unſre alten Kinderwärterinnen herſagen, 

wenn ſich das Kind geſchnitten hae: br | 

Heile, beile Segen! 
Drei Tage Regen, 
Drei Tage geht der Wind, 
PDPeile, heil, mein liebes Kind! . 

die id -Probatum est. 

EM > 

* 

* 



12 j 5 : : E: si 
; : x à ddl 4 * I fagt XXIX. 51, editio Harduini. IT, Pag. 310, HT "of 

vermiculus in lingua canum qui vocatur à Graecis C Lytta, quo exemto infantibus catulis, nec rabedi 
fiunt, nec faftidium fentiunt. 

Die Augen des Hundes ſtehen faſt immer ein 
wenig ſchief, und haben im innern Winkel eine kleine dban e cte e v a 

Die Ohren ſind mehr oder weniger zugeſpizt, 
bei einigen Arten völlig abgerundet. Sie ſtehen fers 
ner aufrecht, oder haͤngen herab, oder haͤngen nur au 
der Spitze uͤber. Bei Einigen ſind ſie glatt und kurz, 

bei audern dicht behaart und lang, ſehr beweglich. 
Der obere Rand der Gehoͤroͤffnung iſt umgebogen, 

der hintere Rand zweifach, der dritte dreifach. 
| Im Geſichte fliehen ſieben mit Haaren bewach⸗ 

ſene Warzen. Sut np. 
Der Hals if rund, beinahe fo lang als der Kopf. 

Der Leib ift faſt rund fo weit als die Bruſt geht, dann faͤllt er nach Hinten zu mehr oder weniger ab, 
und iſt da bei manchen Arten ganz eingezogen. 

„Die Lunge derjenigen Hunde, welche ſehr ſchnell 
laufen, iſt ſehr gros, und ganz beſonders feſt gebaut. 

Die hintere Beine ſind hoͤher als die Vordern. 
Den S ch w anz traͤgt der Hund mehr oder weni⸗ ger wagrecht, oder in die Höhe nach der rechten Seite 

oder auch nach der linken gebogen. : - 

Der Körper ift mit Haaren bedeckt, welche auf 
dem Rüden am haͤrteſten find. Uebrigens variiren fie 
febr in Anſehung ihrer Farbe und Länge. Manche find. 
ſtarr, ſtrack, Andre weich, auch ſeidenartig, gekraͤu⸗ 
felt, lockig. Man zähle in den Haaren 17 Nähte 
Suturas. ; » ^ 5 — 

Das Weibchen hat an jeder Seite 5, ſelten 
„nur 4 Saugwarzen, an jeder Seite der Bruſt 2, und 
aan feder Seite des Bauches 3 SE Si 
Die Stimme der Hunde ift ein Bellen. Doch 

ift das Bellen der Hundg 2 Kaffe nicht allein eigen. 



| Auch unter der Fuchs⸗Raſſe bellen Einige fo laut und 
noch lauter als Hunde, z. E. der Steinfuchs Vulpes 

Lagopus, und in Amerika und Grönland knurren und 
heulen die Hunde blos. Aber irrig iſt es, daß ſie da 

ſtumm waren. Allein in Suͤdamerika und Auſtralien 
giebt es Hunde, die gar nicht bellen, und wahrſchein⸗ 
lich hat es auch in der alten Welt Hunde gegeben, die 
nicht bellten. Battel im XIV. Jahrhundert ſchreibt: 
die Moromber in Afrika haͤtten eine Art Hunde, wel⸗ 
che ſtumm waͤren, und gar nicht bellen koͤnnten. Den⸗ 
noch brauche man ſie zur Jagd, indem man ihnen eine 
hoͤlzerne Klapper an den Hals hienge. Sie wären 
klein, und hatten aufrecht ſtehende Ohren. Die Porz 
tugieſiſchen Hunde, welche bellen, würden daher da⸗ 
ſelbſt ſo hoch gehalten, daß Einer mit 30 Pfund 
Sterlingen bezahlt würde. Auch in Laongo bellen die 
Hunde nicht.) qM. acr m 

Die Hunde freſſen aus beiden organiſchen Rei⸗ 
chen, am liebſten Fleiſch, und bereits angefaultes iſt 

ihnen lieber als friſches. Findet der Hund einen fau⸗ 
len Fiſch; ſo waͤlzt er ſich vor lauter Vergnuͤgen dar⸗ 
auf, um von dieſem ihm wahrſcheinlich ſehr lieblich | 
vorkommenden Geruch, noch Etwas mit nach Hauß 
zu bringen. Ihr Geſoͤffe verſchlucken fie Biſſenweiſe. 
Sie begatten ſich mehrentheils zweimahl des Jah⸗ 
res, und ein Weibchen nimmt mehrere Hunde an. 

Es trägt 63 Tage, und woͤlft 3 bis ao Innge, 
die 10 bis 12 Tage lang blind ſind. Die Jungen 
bringen die Vorderzaͤhne mit auf die Welt. Im drit⸗ 

ten und vierten Monat verliehren fie fie, und bes | 
kommen neue.“) Die Mutter ſaͤugt die Jungen zwei 
Monate lang. Nach 6 Monaten verlaſſen dieſe ihre 

Mutter ganz, und nach 10 Monaten ſind fie oft ſchon 
zur Fortpflanzung fähig. Aber man geſtattet fie ihnen 

2 Purchas. II. 982. Broyarts " Geſchichee von Laongo, Kaz 
tongo ze. Leipzig 1777. S. 31. : r 

7 Will man junge Hunde erſäufen; fo fen man fo barmherzig, fie 
in einen durchlocherten alten Sack zu ſtecken, und an dieſen einen 
Stein zu binden, damit fie gleich untergehen, nnb nicht fo lange 

mit dem Tod ringen müſſen. x „5 
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erſt im zweiten Jahr. Bis ſie 3 Jahre alt ſind, piſſen = 
fie auf 4 Fuͤßen ſtehend, nach dieſer Zeit auf dreien, 
indem ſie den einen Hinterfuß in die Hoͤhe heben, und gegen ein Haus, eine Mauer oder einen Stein 
piſſen. Oft erzeugen fie dieſe Unehre einem Menſchen, 
beſonders wenn dieſer eine hitzige Hündin beſitzt, oder auch nur von ihr angeſtreift worden iſt. Selten gehen 
fie einen Stein, Pfahl oder Strauch vorbei, ohne ihn 

zu benetzen. Begegnen fie einem andern Hund; ſo be⸗ 
riechen fie ſich, und piſſen ein paar Mahl, worauf fie 
mit den Hinterfützen Erde darauf ſcharren. Wegen 
des beſonderen Baues ihrer Gedaͤrme muͤſſen ſie ihre 
Nothdurft mit Zwang verrichten. N F 

Mit dem Hinterleib laufen fie queer, Im Ruhen 
ſitzt der Hund entweder auf den Hinterfuͤßen, oder er 

legt ſie auswaͤrts und ſtreckt die Vorderfuͤße fo vor, 
daß er den Kopf dazwiſchen legen kann. Groſe ſchwere 
Hunde legen ſich im Sommer im Schatten gern auf den Rücken. Beim Ofen und in der Sonne, die er aber Je⸗ 
nem immer vorzieht, ſtreckt er alle Viere von ſich, und legt ſich auf die Seite. In der Kuͤhle und des Nachts zieht er alle Viere an ſich, krümmt den Ruͤcken 
und ſteckt die Schnautze zwiſchen die Hinterfuͤße. Er 
liegt gern auf einer weichen Unterlage, und dieſe muß 
man auch ſchweren Hunden geben, weil ſie ſonſt calloͤſe x . Gefhwülfte an den Elnbogen bekommen. Aber eine 
Dede über fid) vertragen fie nicht. Ehe fid) der Hund legt; geht er erſt einigemahl im Kreis herum, und fragt fein Lager auf (macht fich fein Bett ) wenn auch 
Nichts auf dem Boden liegt. Er ſchlaͤft Viel, aber 

leiſe, träumt auch dabei. Er ſchwitzt nicht, ſondern 
feine Aus duͤnſtung geht durch die Zunge vor ſich, wel⸗ 
che er, wenn er erhitzt iſt, keuchend aus dem Rachen herausſchlaͤgt. cx | : 

Seine Vorempfindung des Wetters iſt ſtark. Er $ 

- fid. Er frißt gern zu Zeiten Gras unb junge Saat. 
Seine Wunden heilk er durch bloßes Lecken, und kann 
er nicht an die Wunde kommen; fo erzeigt ihm fein Camerad im Haus dieſen Liebesdienſt. 

„ttecht bei bevorſtehendem Regen widerlich ( hundelt ), 
iſt unluſtig, auf der Jagd traͤge, frißt nicht, erbricht 
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Seine Nerven find ſeht empfindlich. Blaſende 
Inſtrumente, Glockenlaͤuten, das helle Licht des Voll⸗ 
mondes reitzen ihn ſo, daß er davonlaͤuft, ſich an eine 
ac pie hinſtellt, und jaͤmmerlich heult, worauf 

9 
1 

eich die andern Hunde aus der Gaſſe herbei eilen, 
und mitheulen. Alles was ſchnell vorbei lauft oder 

fahrt, fällt er an. Sein Aabellen geſchieht aber nicht 
immer aus Muth, ſondern gar oft aus Furchtſamkeit, 
um andere dadurch zu ſchrecken, ſich ſelbſt ins Feuer zu 

ſetzen, und bisweilen auch, wie es ſcheint, zu einer 
angenehmen Bewegung, (um ſich zu expectoriren.) 

Peerſonen, die ſchlecht gekleidet find, wider lich ries 
chen, umherſehend und gleichſam ausforſchend ſich in 
die Haͤuſer ſchleichen, fallen fie vor Andern an, Flie⸗ 
bende am erſten. Wer ſtehen bleibt; ſchreckt den Dis 
Hund oft zuruͤck. Auch ſcheinen fie Menſchen zu kennen, 
die Hunds⸗ Patrone find, Fremden ſehen fie immer 
nach ben Angen. Die Ausdünftung mancher Leute 

ſcheint ihnen zuwider zu ſeyn. Sie fallen fie gleich an, 
und wollen ſich nicht beſaͤnftigen laſſen. Nie vergißt 
er den, der ihm Wohlthaten erzeugt, beſchuͤtzt, geret⸗ 
tet, geheilt, aber auch den nicht, der ihm Unrecht ges 
than, der ihn gequaͤlt, geneckt hat. Sie koͤnnen 
ihr Alter auf 20 Jahre bringen. Dann werden ſte 
aber unreinlich. Ihr Gehoͤr nimmt ab, ihr Geruch 

verliehet fid). um die Stirn und Augen werden fie 
grau. Sie konnen fi nicht mehr gehörig reinigen 

und belecken, und werden fih ſelbſt zur Laft, 

Alle Arten von Hunden begatten ſich mit einander 2 
fruchtbar. Aber fie begatten ſich auch mit andern Rafs 
ſen ihrer Gattung fruchtbar, als? .; | 

a) mit dem Wolf, Canis Lupus. 
v. Zimmermanns geographiſche Geſchichte 

des Menſchen, und der allgemein verbrei⸗ 
— teten vierfuͤßigen Thiere. Leipzig 1778. 

Diana, eine angenehme und nuͤtzliche Unters 
pbhaltungsſchrift für Jaͤger und Liebhaber 
. der Jagd. Leipzig 1795. S. 111. 
Jaeſter über die kleine Jagd. VI. 50. 



Pallas nordiſche Beiträge. I. 153. 155. 

d. Wildungens Taſchenbuch. 1795. ©. 58. 
Pennant Synoplis of Quadrupeds.1771. S. 144. 

Goͤtzes Europaͤiſche Fauna. I. 135. PME 
Teutſche Encyclopaͤdie. XVI. 381. 

5) mit bem ſchwarzen Wolf, Canis Lycaon, 

Pallas nordiſche Beiträge V. 254. 

3 mit dem Fuchs, Canis Vulpes. 

Pallas nordiſche Beiträge. I. 154. : 
b. F geographiſche Geſchichte 

0 142. 

5 v. Wildungens Taſchenbuch. i388 G. 97. l 

Leonhardis Forſt⸗ und —: 
1796. S. 4o. | 

Je ſter über die kleine Jagd. VI, 99. 

E mit bem Schakal, Canis aureus, L. Thos 
Axiſtotelis Er... ni 

Pallas Spicilegia zoologica., Fafcia II. 
Gmelins Reife durch Rußland. II. 81. 

St manns REN. 5 Heft 
„ 18. 
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1 Glaffification der Ponte. 

Canis familiaris, | 
pem MONS Ue E 

A. ferus, B. vagus, . ſubvagus, D. domefticus, 
der wilde der permit, der Wildfang. der zahme Hund. 
Hund. derte m es 

A. Canis familiaris ferus, ber wilde R 

1) C. f. f. africanus, der Afrifanifge wilde 
„ M 

In Afrika, und zwar in Longo, Nieder Aethio⸗ 
dien und "RE bem u. der rcs Hoffnung. 
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Dr. Sparrmann (S. deſſen Reiſen. S 152.) ieg 

bei feinem Auffenthalt am Vorgebirg der guten Hoff⸗ 

nung, beim warmen Bad auf wilde Hunde, Sie ge 
hoͤren daſelbſt nach dem Bericht dieſes Gelehrten, 

zu den ſchadlichſten Raubthieren, und find den Pafigen 
Viehheerden, beſonders den Schaafen und Ziegen 

überaus gefährlich. Man erblickt immer Mehrere bei⸗ 

fammen, und fie ſireifen ſowohl bei Tag als bei 

Nacht auf Raub umher. Ihr Bellen fand er etwas 

ſtärker, als das Bellen unferer groſen Jagdhunde. 

Sie fallen auch groſe zahme und wilde Thiere an, und 

ſtellen ihre Jagden mit vieler Einigkeit und gift an. 

Sie beſtreben fih nämlich wechſels weiſe auf das Aeuſ⸗ 

ferfie das Wild entweder einzuholen, oder ihm entge⸗ 

gen zu kommen, und es dem Andern zur Beute zuzu⸗ 

jagen. Sie ſehen mager aus, und beſtehen faf aus 

Nichts als Haut und Knochen, ſind mithin haͤßlich, 

und haben an manchen Stellen gar keine Haare. N 

Nach Kolbe (152) und den neueſten Schriftſtel⸗ 

kern vom Cap find diefe wilden Hunde rothhaarig, ha⸗ 

ben einen ſchlanken Leib, und tragen den Schwanz 

aufrecht wie ein Windhund. Andere gleichen Jagd⸗ 

hunden, ſind von mancherlei Farben, haben aufrechte 

Ohren, und find von der Grófe eines groſen Dachs⸗ 

hundes. Sie thun den Viehheerden groſen Schaden, 

und reiſſen die Antikopen nieder, find auch überhaupt 

der Jagd ſehr nachtheilig. Sie laufen aufferordentlich . 

ſchnell, und haban keinen fedem fixam. Man kann ſie 

ſelten fangen, und fie ſind auch fo liſtig, daß ſie in keine 

Schlinge gehen. Ihre Naſe iſt ſo gut, daß ſie allem 

ausweichen, was eine Menſchenhand berübrt hat. 

Ihre Jungen werden ihnen bisweilen genommen, ſind 

aber fo wild, wenn fie gröfer werden, daß man fie nicht 

als Hausthiere brauchen kann. Sie ziehen in grofen 

Hauffen, greifen Löwen, Tiger unb. Elephanten an, 

werden aber auch oft von ihnen getoͤdet. Reiſende 

freuen ſich, wenn ſie dieſe Hunde ſehen „weil ſie die 

Raubthiere verſcheuchen, und ihre Reiſe ſicher machen. 

Sie fallen über die Schaafheerden der Hottentotten 

her, und richten groſe Niederlagen unter ihnen an. 

Ein ſolcher wilder Hund, den Gapitain Blanket unters 
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ſuchte, hatte Ohren wie ein. Dachshund. Sie waren 
aber breiter, und ſtanden mehr nach dem Scheitel zu. 
Er konnte fie mit der groͤſten Leichtigkeit nach al⸗ 
len Seiten hin wenden. Die Fuͤße waren platter als 

an andern Hunden. Er konnte weder bellen noch beuz 
len, ſondern ſchrie blos, war ſehr wild, und wurde 
über die andern Hunde leicht Herr, ob er gleich noch 
jung war. Tx = | 

Bechſteins Pennant. S. 244. 

X 
I. Varietas . (nativa in fenfu phyſiogonico.) 8 

A. primus ) erſte Art. 
Kraushaarig, ſchwarz gefleckt, ohn⸗ 

| gefaͤhr 2 Fuß hoch. | : 
D. Sparrmanns Reiſe nach dem Vorgebirg 

der guten Hoffnung. Berlin 1784. S. 152. 
Dieſe Art fab D. Sparrmann ſelbſt. Sie 

ſind auch den Ziegen gefaͤhrlich, und ſollen nicht da⸗ 
mit zufrieden ſeyn, ihren Hunger zu ſtillen, ſondern 
ſie follen fo viele Thiere tödten, als ſie erhaſchen 
koͤnnen. Sie verfolgen zuweilen auch Jaͤger zu Pferde, 
wenn dieſe nach ihnen ſchießen und fie fehlen. : 

Canis Mefomelas Erxl. Y Gufomw, 258, 

II. Varietas. C. f. £. A. fecundus, zweite Art. 
Flein, mehr braun, als ſchwarz. 
Ebendaſelbſt. dcs 

III. Varietas. C. f. f. A. tertius, dritte Art. 
Schwarz, unten am Bauch weiß, 
mit groͤſern Ohren. d 

; Ebendaſelbſt an der Mufchelbai. Beide Arten ^ feb D. Sparemann nicht ſelbſt, ſondern lernte fie nur aus Berichten der Einwohner kennen. > 
et C. f. f. Americanus, . der Amerikaniſche 

wilde Hund. N 

*) Da dieſe Hunde noch keine Syſtem⸗ Namen haben; ſo will ich ſie 
einfiweilen durch I. 2. 3, unterſcheiden, Zoologiſche Wiedertäufer 
werden ſich bald finden. f 



In Amerika ſind folgende Arten wilder Hunde 
Rem re 

I. Varietas. C. f. f. A. Malovinicus, der Ma lo vine. 

Auf den SRalobinen oder Falk⸗ 
lands⸗Inſeln. Von der Groͤße ei⸗ 

nes gewohnlichen Hundes, mit eis 

„ Fuchs ſchwanz. , | | 

Er graͤbt fid) einen Bau, und fállt Menſchen an. 
Seine Stimme ift ein ſchwaches Bellen. j 

II. Varietas. C. k. f. A. culpaeus, der Chiliſche H. 

Braun, von der Gröfe einer mitt 

lern Dogge. Sukow. 257. = 

In Chili, febr ſchnell und gefraͤßig, graͤbt ſich 

einen Bau, bellt ſchwach und naͤhert fid) dem Menſchen. 

III. Varietas. C. £ f. A. Agouara, der Waſſerhund. 

In Patagonien. Nach Azara giebt es daſelbſt 

drei Spielarten von dieſem Hunde. en = 

A zaras Reifen in Südamerifa, ie. 

E i " : AN 
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Di 

B. Canis familiaris. vagus, der werwils - 

derte Hund. tO e RU pp 

Wenn zahme Hunde fich ins Freie verlaufen, und 
nicht wieder zu ihrem Herrn zuruͤckgehen, oder zuruͤck⸗ 

geholt werden; fo. verwildern fie. leicht. Dergleichen 
verwilderte Hunde trifft man ſchon in Europa, z. B. 
in England an, wo ſie den Schaafheerden febr gefaͤhr ? 

lich find, Aber die zahlreichſten Heerden verwilderter 

Hunde ſieht man in Südamerika. In den Grasfluren 
von Buenos Ayres leden fie gemeinſchaftlich in Gruzi 

ben. Sie ſtammen von europaͤiſchen Hunden ab, die 

zuerſt von Spaniern dorthin gebracht wurden, und fal⸗ 

len jetzt oft biutgierig die Nachkommen derjenigen an, 

deren Vorfahren ihre Stammvaͤter einſt gegen die 

Wilden vertheidigten. ) 5 

RR 

S » m 

CM Humbolti Anſichten der Natur. S. 92. 

* O 
y 
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Nach Garcillaffo gab es verwilderte Hunde Euro⸗ 
paͤiſcher Art zu Anfang der Spaniſchen Eroberungen 
auf den Inſeln Cuba und Domingo. ; : 

Auch in Paraguai find die Europ. Hunde verwil⸗ 
dert. | 

Atc Sie haben fich daſelbſt in den weitkaͤufigen Ebes 
nen, durch die Leichtigkeit von dem Fleiſch der in fer 
nem Lande in groſen Sieben verwildert lebenden Pfer⸗ 
de, Rinder und Eſel, welche ihre Jagd ausmachen, 
zu leben, ganz erſtaunend vermehrt, ſo daß ſie beſon⸗ 
ders den Rindviehhandel beeintraͤchtigen. Man ſah ſich 
fogat einmal genoͤthigt, Truppen gegen dieſe Fühnen 

und boͤſen Thiere ausmarſchiren zu laſſen. Sie tragen 
die verſchiedenen Farben und Formen wie unſere 
Hunde Nur Bullenbeiſſer, Doggen, Mepgerbunde 
und Pudel findet man nicht unter ihnen. Ein Mans — 
gel, der deswegen merkwuͤrdig ift, weil gerade der 
Schlag von Hunden, den die Spanier damahls mit 
nach Amerika nahmen, um ſich hier auf eine hoͤchſt 

grauſame Art, in ihren Gefechten gegen die armen 
nackten Indier zu bedienen, von der groſen Art der 

Doggen mar. *) Gie finden fih jetzt trotz der reinlis 
chen Fleiſchſpeiſen doch nur von mittlerer Groͤſe. Ih⸗ 
ren Raub wittern fie weit aus. Gezaͤhmt zeigen fie 

groſe Wachſamkeit und Trene gegen ihre Herrn. Sie 

graben ſich Hoͤhlen, bringen 10 bis 22 Junge, und 
werden dort nie toll.) | a 

C. Canis familiaris fubvagus; der W ild fang. 

Zu den Hundes Wildfängen rechnen wir alle Hun⸗ 
de, die wie die Hunde der Türken, Aegypter unb Pas 
rias in Oſtindien, zwar unter Menſchen, aber herrnlos 

leben. In Abeſſinien trifft man nach Salt (S. 452) 
zweierlei Hunde an. Die eine Art hat wie die Hunde 
der Parias in Indien keinen Herrn, ſondern gehört in 

*) Ja ſelbſt die gemachten Kriegsgefangenen ließen die Spanier son 

dieſen groſen Hunden zerreiſſen. di 

= % Marag Reifen. in Südamerika. S. 156. 
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RNaoppeln zu den verſchiedenen Dörfern. Die andere 
Art iſt ſtark und ſchnell und wird zur Jagd gebraucht. 

Man lehrt ſie von fruͤher Jugend an das Wild einzu⸗ 

hohlen, beſonders Guinea ‚Hühner, und es iſt zum 
“ Ix 

Etrſtaunen, wie geſchickt die Hunde werden, ſie zu ha⸗ 

ſchen. Keinen Augenblick verliehren ſie den Vogel
 aus 

dem Geſicht, wenn fic ihn einmal aus feinem Schlupf⸗ 

winkel aufgeſtoͤbert ba 
ditum 

H. Salts neue Reife nach Abyſſinien in den 

Jahren 1809 und 1810. Aus dem Englis 

ſchen uͤberſetzt und mit einigen Anmerkungen 

begleitet von F. Ruhs. Mit einer Charte 

von Abyſſinien. Weimar 1615. Ab 

D. Canis familiaris domeſticus, der zahme : 
= (zahmgebohrne) Hund. i 

I. Varietas, C. villaticus, bet Haushund, Ro 

< pand; Stammüb undd. 

National Zuchten. : 

az) germanicus, der TeutſcheStammhund. i 

Langhaarig, mit einem Fahnen⸗ 

ſſchwanz, der links uͤber gebogen ife 

Teeutſche Encyelopaͤdie. XVI. 372. a | 

| t ift meiſtens ſchwarz eon Farbe, und wird 

immer ſeltener auf unſern Doͤrfern. 5 ER 

„Spielarten: 

a3) pecuarius, der Hirten hund. 

SGlatthaarig, ſchwarz. Unter 

leib unb Unkerſchwanz gelb. | 

b) Calmuccorum, ber Calmuckiſche Hund ⸗ 

Faſt ſo ſchlank als ein Windſpiel⸗ 

mit zottigen Ohren, Schenkeln 
und Sch wa "nj. 5 y = 

Pallas merkwuͤrdige Nachrichten von den 
Mongoliſchen Voͤlkerſtämmen. S. ab. 5 

Auf dem Titelkupfer eht man einen fols - 
chen Hund auf dem Vorgrund abgebildet. 



E 
Der Stammhund hat ſich alſo nach Pallas $e d 
merkung bei den Calmucken zu einer febr ſchoͤnen Ge⸗ 

ſtalt veredelt. ; : | = 

c) pyrenaicus, ber Pyrenaͤiſche Hun d. 
Gros, zottig und ſtark. qmi 

Auf den Pyrenaͤen. Iſt noch nicht pbpfiograpbifd$ 
beſchrieben. Unſre Leute lernten ihn auf ihren Heers 

zuͤgen nach Spanien kennen. Ein einziger bewacht die 
ganze Heerde gegen den Wolf, geht ihm beherzt ent⸗ 
gegen, nnb jagt ihn in die Flucht.) | : 

d) novae Hollandiae, der Dingo. 

Mit kurzen, aufrechten, ſcharf zus 
geſpitzten Ohren und einem Fuchs⸗ 
kopf. à 3: 3 S - « > s > 

Auf Neu- Holland. Oben blaß- braun, gegen den 

Bauch zu heller. Der Hintertheil der Vorderbeine, 
und der Vordertheil der Hinterbeine ſind weiß. Die 
Haare kurz, dick und dicht. Der Schwanz buſchig, 
doch nicht fo febr als am Fuchs. Seine Länge beträgt 

21 Fuß, die Höhe fat 2 Fuß, der Schwanz ift ohn 
gefaͤhr 1 des Körpers lang. Er reißt zahme und 
wilde Thiere nieder und frißt ſte. Man hat einige 
Stuͤcke nach England gebracht, aber ſie waren auſſer⸗ 

ordentlich wild, und man ſah ihnen gar nicht an, daß 
fie Hausthiere waren. Sie brummen und dellen nicht, 
ſondern ſtraͤuben blos die Haare. Ihre Behendigkeit A 

iſt groß. Gekochte Speifen rühren fie nicht an. Dieſe 
Art wird für den Stammhund der Neuhollaͤndiſchen 
gehalten. = = „555 

* > - : * : 

*) Dieß in Alles, was ich durch unſre Leute von are Hund ert 

fahren konnte. Dralet in feiner Defcription des Pyre- 
nes, à Paris 1813. ſagt I. 242. blos von ihnen — Tem 

marquables par leur enorme ftature, la blancheur 
de leur robe, et le volume de leur voix. II eft de 
ces animaux qui ne ceſſent, pendant toute la nuit 
ge faire retentir les echos de leur aboiement. La 

bete feroche approche -t-elle du troupeau? fi weft 
un loup un ſeul chien oſe le defier: il en faut 
deux ou trois pour refiffer aux attaques des Qars, 

N 
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Pennants allgemeine Ueberſicht der vierfuͤßi⸗ 
gen Thiere. A. d. Engl. von Bechſtein. 
Weimar. I. 1799. S. S ö 

e) meridionalis, der Auſtraliſche Hund. 
Mit kurzen Beinen, langgeſtrecktem 

Lücken, (pigigen Ohren 

Auf den Gocierätds und Sandwichs Jafet, 
weniger auf Neu- Holland, bellen nicht, heulen aber 

bisweilen, und find febr ſcheu gegen Fremde. Dabei 
ſind fie dumme Thiere. Sie finden fid) auch auf Neus | 

Seeland. Sie bekommen Nichts als Vegetabilien zu 
freſſen und werden von den Einwohnern geſpeiſet. 

Bechſteins Pennant. I. 258. i 

Forſters Reife um die Welt. I. 286. 

f) novae Zeelandiae, Neufeelänbiſcher O. 
Mit langen ſeidenartigen Haaren 

zugeſpitzten Ohren. ; 

Auf Neuz Seeland, wo man fie von verſchiedenern 

Farbe findet. Sie finb dem Schaͤferhund ähnlich, und 

werden nicht geſpeiſet. Die Neu⸗Seelaͤnder fuͤttern 

ie groͤftentheils blos mit Fiſchen, und halten ſie blos 

ihrer Felle wegen, woraus fie ihre Feſtkleider machen. 

Sie ſind ſehr dumm, haben eine ſchlechte Naſe, bellen 

gar felten, ſondern heulen nur dann und wann. 

Bechſteins Pennant, I. 2565. 

eos te S 2 Z P 8 e = 
Xe 

g) novae Guineae, der Rafo 

Dem Fuchs aͤhnlich. 

Auf Neuz Guinea. Auf; Die Papuas gebrauchen fie, e 

. um wilde Schweine zu jagen, bie fie Ben nennen. 

Forſters Reife nach Neu-Guinea. Hamz. 
SE burg 1782. S. 121. 15. v aem 

h) pomeranus, ber Pommer. 

Lang behaart, mit langem Kopf, 
platter Stirne, kleinen aufrechten 

* 
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Dren, aufwärts nach der linken 
Seite zu gekrümmten Schwanz. — 

„ Dieß ift in Deutſchland der ſchoͤnſte und geſchaͤtz⸗ 
teeſte Schlag des Haushundes. Er ſtammt aus Voms 
mern, hat eine geſtreckte Schnautze und ſtammige Fuͤße. 

Die Haare ſind bei Einigen ſtraub, bei Andern liegen 
oder haͤngen ſie herab. Die Zaͤhne ſind ſehr lang und 
ſpitzig (Hechtzaͤhne). Er ift ein Eiterbiſſer, d. i. die 
Wunde, die er beißt, eitert, und heilt langſam. Er 
liegt gewoͤhnlich an der Kette. 

Bechſteins Pennant. I. 247. 
Sukows Saͤugethlere. 236. 
e een: n 
. aa) weiſer P. gewoͤhnlich auf Muͤhlen. 
bb) ſchwarzer P. auf Höfen, in Dörfern, | 
ce) rother P. mehr in Städten, 
ad) kleiner P). d 

Abſtaͤmmlinge unb Baſtarde. 
| aaa) C. p. Baffa, der Spitz, in Nies 

| derſachſen bet Fix. ; T 
i Um die Hälfte kleiner als ber Pommer, hat kurze, 
ſteife Haare, beſonders in der Halskrauſe, die ſie im 
Zorn mächtig auffiráuben, und einen etwas wolligen 
Schwanz. Gewoͤhnlich ift er fuchsroth, mit einen 
weißen Kehle. Man ruft ihm Spitz oder Baſſa, das 
her iſt er auch hier ſo genannt worden. 

bbb) anglicus, der Eng liſche Spitz. 
| Mit langen, feinen, weißen 

ds ER Haaren. EEE EE E 
Er iſt noch kleiner und feiner gebaut als unfer 

Spitz, und ſeine Huͤftknochen ragen ſtark hervor. 
ccc) alopecurus, bet Fuchsſpitz. 

5 Bechſteins Pennant. S. 24). 
Fuchs roth, im Geſicht ſchwarz. 

Sein Schwanz ift eine wahre Fuchs ſtandarte, die 
er aber immer gekruͤmmt traͤgt. Er iſt ſelten, und 
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falſch. Man Hält ihn für einen Baſtatd vom Fuchs 
und Pommer. 

4 

d dd) paſtoreus, der Sch
aͤfer bund. 

Bechſteins Pennant. 246. 

Sukows Saͤugethiere. 236. 

E Le Chien de Bercaill. 

Mit langer, dicker Schnause 
langem, dickem, firuppigem, 
grau melirtem Haar. 

Auf unſern Dörfern. Das Geſicht ift fo in Haare 
gehuͤllt, daß der Kopf einem Eulenkopf gleicht. Die 

Ohren find klein, nur zur Hälfte ſteif, die obere Spitze 

iſt umgebogen. 
ihre Saufinder und Trüffelſucher. Reine Zucht wird 

bei uns oft mit 3 Carolinen bezahlt. & 

eee) lupinus, Wolfsfpi — — 

Weiß, mit jederzeit dlaß⸗ 
gelblichen Ohren, geſtrecktem 

Kopf und Schnautze, langen 

EN Haaren am £cib'unb Schwanz. 

Sehr gemein, beſonders bei Fuhrleuten. Man 

hat drei Abänderungen von ihm: 1) mit ſchwarzer 

A 

Rafe und ſchwarzen Augen. Dief find die munterſten. pe 
2) Mit brauner Nafe und braunen Augen. Weniger 

munter, und gegen Jedermann mistrauiſch bis an ihr 

Ende. 3) mit rothen Flecken. a 

! i) Lapponicus, Lapplaͤndiſcher Hund. 

Von mittlerer Groͤſe, mit ſchimmelgrauen Haaren. 

^ I Vries. C. Zingarorum y der He ide nb un
d. 

| Von bet Groͤſe eines Spitzes, glatt 

haarig, fahlgelb, mit aufrechten 

Ohren, die nach Vorne zu ſtehen, 

kurzer, breiter Schnautze, breiter 
Bruſt, gefrümmtem Schwanz. 

Findet ſich bei keinem Cynographen. Der ganze l 

Hund iſt kurz gebaut wie der Mops. Die Zigeuner, 

Von ihm ziehen ſich manche Jaͤger 
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ober wie unſer Volk fie nennt, die Heiden, fuͤhren 
diefe Hunde gewoͤhnlich bei fib, und haben fie wahr 
ſcheinlich auch zuerſt nach Teutſchland gebracht. Dies 

jenigen Hunde, welche die Gaukler und Seiltaͤnzer 
bei ſich haben, und in ſchoͤnen Kleidern tanzen laſſen, 
ſind gewoͤhnlich auch von biefer Zucht. Noch vor we⸗ 
nigen Jahren waren ſie gar nicht ſelten auf unſern 
benachbarten Doͤrfern. Jezt (1814) ſieht man gar 
keine mehr daſelbſt. . PEE acia 
JJC. : | 

. . &) Baſtarde vom Heidenhund und dem Spitz. 
Sehr wachſame Haus hunde. EN 

b) Baſtarde vom Heidenhund unb bem kleinen 
Windſpiel. D om Be 

Ueberaus muntre unb tapfre Hunde, aber Erzdiebe. 
Sie decken ſogar die Milchtoͤpfe auf, unb faufen fie leer. 

1II. Varietas. C. fibiricus, ber S ibirifd e Hund. 
Buffon. tab. 30. v. Schreber. III. 3. Penz 

 ". Rant. 247. Sukow, 237. Teutſche 
„ Enchyelops die. „ ,,, —- 5. 

Ueber und über, ſelbſt am Kopf mit 
langen Haaren beſetzt. 

Nach Penn ant ammen fie vom Wolf ab, und nach Herrmann fehen alle rein Sibiriſchen Hunde dem Wolf fo aͤhnlich, daß man fie kaum von ihm un⸗ 
terſcheiden kann. | 53 

Es muß alſo wohl zweierlei Zuchten in Sibirien 
geben: denn ein Freund und ehemahliger Zuhoͤrer 

von mir, der eben (1813) aus Rußland kommt, ſagt 
mir, daß diejenigen Sibiriſchen Hunde, die er geſehen 
habe, unſre wahren Pommer, aber ſehr im Großen 

a) Camiſchaikenſis, der Kamtſchatkiſche H. 
Mit ſpitzer, hervorſtehender Schnau⸗ ze, ſpitzigen, aufrecht ſtehenden Ohren, ſtark bebaartem, zottigem 

| Schwanz. 
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An Geſtalt, Größe und Blick dem Wolf ſehr åbn 
lich. Die Meiſten heulen blos, und bellen nur ſelten. 

Kaͤlte koͤnnen ſie beſſer vertragen als Wärme. Sie 
leben das ganze Jahr durch im Freien. Ihre Farbe 

iüſt verſchieden. Wachſam ſind ſie nicht. 

aa) Magnate, der langbaarige K. $. 

Mit langen, wolligen, jottis 
gen Haaren. 

29e Dieſe Hunde werden auf Kamtſchatka nicht zum 
Ziehen gebraucht, weil fie zu ſchwerfaͤllig ſind. 

bb) vectarius, der zu ghu n
d. 5 

Dunne behaart und hochbeinig. 
Dieſe werden eingeſpannt. Man caſtrirt fie, 
auch wird ihnen der Schwanz geſtutzt. Sie ſind blos 
zum Ziehen brauchbar. Aber auf Kamtſchatka werden 
fie auch den Pferden und Rennthieren vorgezogen, 
weil jene zu Viel koſten, und die Rennthiere zu fruͤh⸗ 

zeitig ermuͤden. BI i EU 
: v. Langsdorfs Bemerkungen auf einer 

Reiſe um die Welt. Frankf. 1813. II. 362, 

VVV 
b). groenlandicus, der © rónlán bi fe H. 

Von mittlerer Größe, dickhaarig, 
weiß oder ſchwarz, dem Wolf åbn 
licher als einem Hund. 

In Groͤnland und ber Hudſonsbai. Sie bellen 
nicht, heulen aber deſto mehr. Zur Jagd finb fie 
wegen ihrer Dummheit nicht zu gebrauchen, auſſer um 

allenfalls einen Baͤren in die Enge zu treiben. Man 

ſpannt fie in Schlitten, und fährt mit ihnen über Land. 
Auch müffen fie die erlegten Seekälber vom Eis nach 

Haufe fahren. Daher ſtehen fie bei den Groͤnlaͤndern 
in ſo hohem Werth, als bei uns die Pferde. 

| Bechſteins Pennant. I. 243. 
Kranz Hiſtorie von Groͤnland. S. 109. 

Ellis Reife nach der Hudſonsbai. Göttin — 

! 
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IV. Varietas. Talandi der S8lánbifde us. = 
Mit kurzer, ſpitziger Schnautze, Oh⸗ ren, die an der Spitze überhaͤngen, langen Haaren, kurzen, ſchmahlen 

Beinen. * 
Pennant. 247. Su fot». ipis Eneyclopaͤdie. 

372. d) i : : 

a) Lubbar. IN or T E Ea 
Dieſe Zucht if besonders geſchickt zur Erlernung 

einiger Kuͤnſte. | j 
b) Dyr Hundar. r 

Gréfer als der Vorige | 
Sie find febr eifrig im "n Verfolgen und 

Zerreiſſen der Fuͤchſe. er er 
c) Dwerg Hundar. 

Mit einem dürchaus lei dicken 2 bis 3 Soll langen Seis R j 
/.- v. Varietas, Aquaticus, der Bu d el, Pudel. 

a) major, der grofe Bu del. 
Pennant. 250. Su ko w. 237 e.) Encpelos 

paͤdie. 374 c.) v. Schreber III. 5. 
Mit dickem, rund ſcheinen dem Lopf, 
kurzer, ſtumpfer Schnautze, brei⸗ ten, hängenden Düren, fak ger a⸗ 
dem Schwanz, kurzen, ſt mmi gen 
Füßen, langen wollig⸗ franfen 
Haaren. 

b) minor, bet Zwerg: Budel. | 
| v. Schreber. III. 6. Sukow. 237 f.) 

Pennant. 251. 

VI. Varietas. Danicus minor, bet kleine Dani 
ſche Hund. 

Meiſt einfarbig, braun, schwärzlich, bisweilen ſchwarzbunt, wo er Harlekin 
> «C. variegatus) heißt, mit glatten Haaren. 

\ 
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9. est 3:5, 11. Semans, a a56, Sm 
fow. 239. .) 

a) Roquet, ber Roquet 

Ein Baſtard von biefem Hund und dem 
Mops. S. unten Var. VIII. No. i. Pen⸗ 
nant. I. 256. Der Freund der Schooshuͤnd⸗ 

chen. ©. 50, No. 10. tab, X. €ncpcl. 373. m.) 

VII. Varietas: Extrarius, der Geiden? Budel, 

langhaarige Bologneſer. 

Mit langen, . etwas gelockten 
Haaren, gewoͤhnlich weiß, pn 
braun oder ſchwarz. 5 

Pennant. 251. Sukow. 238. Eacyel. 373 h) 

ditis Kopf if farf und rund, die Ohren find breit, 
es: langhaarig, mehrentheils gefleckt. 

Der Freund der Schooshündchen. S. 34. tab, I. „ 

a) Der kleine GeibenzSubel. 

Kleiner ald jener, mit langem, feis 

benartigem, weißem BAR geſchek⸗ 
tem Haar. ; 

D Die Bouffe — E 

Ein Baſtard vom Dubel. und Seiden⸗ Dudel. 
— Pennant. F 

E 

c) Der Burgos. 
Ein Baſtard vom Geiben Bubel i bem 
Dachs hund. E 

Der Freund ber Schooshůͤndchen. S. fe 
tab. XII. e) i p AE 

à) brevibilis, kurzbaariger er. 

Mit kleinem, rundem Kopf, kur⸗ 

zer Schnautze, langen Ohren, eis 
nem aufwärts gekrümmten Schwanz, 

wellenfoͤrmigen, kurzen, ſchwar⸗ 

zen und gefleckten Haaren. Er heißt 

auch der engliſche Wachtelhund. Andre mas 
chen aus dieſem eine beſondre Var. = ater; | 

gent ſchwarz⸗ ER g $09 
ti 
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Encycl. 373 8). Pennant. 252, Sukow. 238. = 
Der Freund ber Schooshuͤndchen. S. 36. tab. II. 

€) flammeus, die Pyrame. E. 
Pennant. 252. Sukow. 238, Der Freund 
der Schooshuͤndchen. S. 37. tab. III. : 
Von berfelben Geſtalt, mit feuer⸗ 
farbigen Flecken. 

f) melitaeus, das Maltheſer Hun dchen, 
(Angoriſche Huͤndchen, Spaniſche Händchen, 
le Bichon.) „ RE 
v. Schreber. 9. Pennant. 252.  Gufom, 
e NT Freund ber Schooshuͤndchen. S. a3. 
Ta e | è i 

Ein Baſtard vom Zwerg⸗Budel und Seiden⸗ 
Budel, der mit dem Zwerg⸗Budel, Spitz und 

Encyhclopaͤdie. 373. i). | 

g) leoninus, das Lo wenhuͤndchen. i 
Das lange Halshaar gleicht einer 
Loͤwenmaͤh we, die Schwanz ſpitze if 

eine naturliche Haarquaſte. 

Von der Größe des Bologneſers, aber der Hinz 

Moͤpschen wieder allerlei Blendlinge zeugt. 

tertheil des Koͤrpers iſt von Natur nur kurz und duͤn⸗ 
ne behaart. d 

Pennant, 252, v. Schreber. 10. €ncpcl. 573.1). 
Sukow. 238. Der Freund der Schooshuͤndchen. 
S. 45. tab. VIII. Vu e 

VIII. Varietas. Moloflus, de r Bullenbei ſſer, 
Baͤrenbeiſſer, Je Dogue. | 

Abbildungen. Ruͤdingers Thiere. tab, 3. 
Ruͤdingers allerlei Thiere. t. 58. 67. Buffon, t. 
49. Martinig Buffon. tab. 36. fig. 1. v. Schre⸗ 
ber. n. 14. Pennant. 255. Sukow. 270. 
v. Schreber. III. 524. Encyel. 374. o). 

Coloſſaliſche Thiere, von erbſengelber 
Farbe, ſchwarzer, dicker, gefpaltener 
Schnautze, ſchwarzen, dicken, herunter 
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bangen den, immer geiffetuben Wangen, 
ſchwarzen aͤuſſern Spitzen der Ohren, 
glatten, kurzen po ea n EE 

Aechte Zucht geiffert immer fo, daß Faͤden herun⸗ 
terhaͤngen. Wo ſich dieſes Zeichen nicht findet, iſt 

auch die Zucht nicht rein. x ee DT 

a) palmatus, der Sch wimmfußler. bi eus 

| Mit etwas längerer Schnauße, ges — 
ſpaltener Oberlippe, und groſen 

Schwimmhauten an allen Füßen 
E Zuerſt bemerkt von Bechſtein. ſ. Penn ant. 670. 

b) montis Sti Bernhardi " bie St. Berns = 
3 DUID ED oda A ARE 

Von der Große eines Kalbes, zot⸗ 
tig, braun und gelbgefleckt. 

Auf dem Hoſpitz des groſen St. Bernhards⸗ 
Berges in der Schweitz. Taͤglich gehen einige Chor⸗ 
herrn jenes Hoſpitzes mit langen Sondirſtangen und 
in Begleitung dieſer Hunde auf die Landſtraße, welche 
diefe Thiere im düfterfien Nebel und im dichteſten 

Schneegeſtoͤber niemahls verfehlten. War nun ein 
Reiſender von einer Lawine verſchuͤttet, oder in ohn 

maͤchtiger Erſtarrung eingeſchneiet; ſo wittern dieſe 
Hunde, wenn anders die Tiefe des Schnees nicht all⸗ 
zugroß iſt, den Begrabenen unfehlbar aus, und ver⸗ 

. liebren keinen Augenblick, durch Schnobern (Schnuffeln? 
und Aus ſcharren ihn der huͤlfreichen Menſchenhand ans 

zudeuten. Der Verunglückte wird hervorgezogen, in 
das Hoſpitz getragen, wo man alle Mittel anwendet, 
ihn wieder zum Leben zu bringen. m 

ROA be hiſſons Erinnerungen. Zürich 1810. 
ms S. 10. EIE Eae RER a 

Der thaͤtigſte und beruͤhmteſte dieſer Hunde hieß 
Barry. Er diente 12 Jahre lang dem Hofpitium unz 
ermuͤdet tren, und rettete mehr als 30 Menfchen das 

C = Sebens Nie ließ er fid) an feinen Dienſt mahnen. 
Sobald Nebel und Schneegeſtoͤber den Himmel bedeck⸗ 
tenz hielt ihn Nichts im Kloſter zuruck. Raſtlos und 
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bellend ſtrich er überall umher, und kehrte öfters an 

die gefaͤhrlichſten Stellen zurüd. Fand er, daß feine 
Kraͤfte nicht hinreichten, einen Verſchneieten hervor⸗ 
zuſcharren; ſo ſprang er eiligſt nach dem Kloſter und 
holte die frommen Brüder herbei. Als er einſt zwiſchen 
dem ſchauerlichen Balſore Gletſcher und der Pointe 
de Dronaz herumſchweifte, fand er in einem Eisge⸗ 

woͤlbe ein ſchlummerndes, halberſtarrtes Kind. Der 
grüne Asbeſt und der Glimmer⸗ Schiefer, die zwiſchen 
die Schneeſchichten an den Felſenwaͤnden ſchimmerten, 
hatten den armen, kleinen Wandrer angelockt. Er 
kam vom Wecg ab, und Kälte und Schlaf uͤberwaͤl⸗ 
tigten ihn. So fand Barry das Kind. Er berührte 
es mit waͤrmender Zunge. Es gelang ihm, es zu 

wecken und durch Liebkoſungen zu bewegen, ſich auf 
ſeinen Ruͤcken anzuklammern. So eilte der treue 
Hund triumphirend zur rettenden Heimath, und brachte 

mit freundlich klugem Blick und hoch wedelndem 
Schweif das Kind ins Kloſter getragen, wo es ſich bald 

erhohlte. Als er alt und kraftlos wurde, ſendete der 
würdige Prior des Kloſters das treue Thier nach Bern 

in freundliche Pflege. Nach ſeinem Tode wurde er in 
dem dortigen Muſeum der vaterländiſchen Naturge⸗ 

ſchichte aufgeſtellt, mit dem Flaͤſchchen des ſtaͤrkenden 
Trankes am Hals, das er oft rettend dem Sterben⸗ 

den darbot. | 5255 

; Eine Abbildung dieſes treuen Hundes und des 
von ihm geretteten Kindes findet man im Taſchenbuch 

fuͤr Damen, auf das Jahr 1817. 

Aber auch die Kameraden dieſes klugen und mus 
thigen Hundes leben nicht mehr. Im Dec. 1816 wur⸗ 
den fie Alle in ihrem Berufsgeſchaͤfte unterm Schnee 
degraben. Kein Einziges dieſer Thiere, die ſo lange 
die Hoffnung der Reiſenden waren, iſt am Leben ge⸗ 
blieben, und diefe ganze nuͤtzliche Zucht ſtarb mit ihs 
nen aus. Es wird viele Zeit und Muͤhe koſten, dies 

ſen Schaden wieder gut zu machen. Neu⸗Foundlaͤn⸗ 
diſche Hunde, wenn dem Hoſpitium Welche zugeſchickt 

wuͤrden, moͤchten noch am Erſten zu ſolchen Dienſten 
abzurichten ſeyn. E. ur. "Uu 
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c) maſtivus anglicus, die Engliſche Dogge 

le Doggue de forte race. Maſtivus Raj 

Ridingers Hunde. tab. TI. bie obere Fis 
gur. Deſſen Thiere. tab. I. v. Schreber. 
III. 15. Sukow. 241. Encycl. 241. Benz 

G. v. Meling Anwei⸗ 
ahnen. Ber⸗ 

— 

E v. Schreber. III. 
i 22, Eneyel. 374. - i 

Sehr groß, mit kurzen ſchmahlen 
vt Ohren, ſchlankem Leib, hohen Beinen. 

] Buffon fab Einen, ber ſitzend fünf Fuß Höhe 
hatte. Die Schnautze iff lang, der Leib faͤllt nach 

| Dinten zu ab. Fett werden fie nie. Sie find nach 
M.illeri Prodromus Zoologiae danicae ſelbſt in Däns 
nemark felten, Ich habe in meinem Leben ein einziges 

Mahl dieſen Hund geſehen. Er war mänfegtau. 8 

C. Tibetius, Tibetiſche Dogge. Iſt noch 
i nicht beſchrieben. „ 

e) laniarius, ber Metzger⸗Hund. Le Matin. 

Mit einem langen, magern Kopf, 
mittelmäßig langen, nur halb han⸗ 
genden Ohren, anliegenden Haas 

feu, hinten gerad aus laufendem 
Leib. Schwarz. i ULT T 
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Er zeugt groſe ſtarke Baſtarde mit dem Huͤhner⸗ | m 
hund, bie gewoͤhnlich Schimmel genennt werden. 

; v. Schreber. 30. Sukow. 243. Pennant. 255, | 
Encycl. 376. me 

f) aprinus, ber Saufinder. 

Ridingers Hunde. tab. 9. Pennant. 255. 
Encycl. 376. Sukow. 243, : 

Von der Größe des Horigen, 
braungelb, mit langen, zottigen 
Haaren (Hoſen) an den Hinter⸗ 
ſchenkeln. | EI „ 

Man findet fie zuweilen bei Metzgern. Sie ſuchen 
die wilden Schweine auf, und zeigen ſte durch Bellen 
an, wo man alsdann Packhunde auf ſie hetzt. 

33 fuillus, bie Sauruͤde. ; 
y Ridingers Thiere. tab. 12. Pennant, 255, 

Sukow. 243. g g). Enchcl. 376. ge) 
Mit ſtarkem Kopf, flacher Stirne, nach hinten zu abfallendem Leib. 

. Von wildem Anfehen, gewoͤhnlich braun oder 
ſchwarz, rauchhaarig, langleibig. Er iſt der groſe 
Hund, den man gewoͤhnlich dem Saufinder zu Huͤlfe 

- 

ſcchickt, um das Schwein zu halten. 

h) Fricator, der Mops, le Doguin. = ; 

Mit furger, ſchwarzer, aufgewor⸗ 
i fener, abgeſtumpfter Schnautze, 

- runzelicher, verdrießlicher Stirne, 
"on furgem, dickem feib. 2 ; 

E Schreber. III. 13. Pennant. 256. : Su A 
fom. 239.. Encycl. 373. " : 

x Er iff der Bullenbeiſſer im Kleinen, wenig leb⸗ 
haft, pflanzt ſich auch nicht haͤufig fort, ernſthaft, wie 
es ſcheint, aber etwas dumm, mit andern Hunden 
verglichen. Man ſchneidet ihm feine kleinen, hängen 
den Ohren ab. o | in c] 1 



E ártebus der eie ee Xx 
. 286. Sukow. 239. Eneycl. 

374. Buffon. 253. 
Ein Blendling vom Mops und Bastard, 
Mops. | 

bb) alicanticus, ber ati cantifche Hund. 

Pennant: 27. Sukow. 239. Encycl. 
374. Der Freund der e 

S. 51. No. 11. tab, XL 

Ein Blendling vom Mops und Bologneſer. 

i) hybridus, bet Baſtard⸗ Mops, le Roquet, , > 

Schreber. III. 12. Buffon. tab. 41. lig. 2. 
Pennant. 256. Sukow. 239. m). ©. oben 
Varietas VI. a) 

Mit kleinem Kopf, dicker Nafe, pie 
aufgeworfener Schnautze, groſen, 
hervorſtehenden Augen, langen, 
dünnen Beinen, glatten, anliegen⸗ 
den Haaren. Weiß, mit oder ohne 
Flecken. 

ix; iets, C. fagax , ber Jasssund, Chien 
de Chaſſe. 

-Süibingere Thiere, iib. 10. v. Mellin. S. als. 
Sukow. 240. Pennant. 248. 8. v. d. 
Borch im Sylvan. 1816. S. 3 Ds 

Mit rundem, ſtarkem, FLUE Kopf, 
einem ſtarken Kamm auf dem Sheis 
tel, langer, ſtarker Schnautze, dickem, 
breitem, lang 5 
Behang, lang gefiredtem, mäßig flars 

kem eib, fleiſchigen Soria ens en 
an den Afterzehen. 2 

ide Eigenſchaften kommen allen Jagdhünten T 

a brevipilis, der glatthaarige J. Da 

` d). hirfutus ; ber rauchhaarige, . 

| de pe Seltener als Jener. 
* 2 
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C) germanicus, ber Teutſche J. H. 5 
Enchcl. 374. g). ; 5 Im 
Fluchtig und leicht von Leib, mit 
mittelmäßigem Behang. Gar ſelten 

reine Zucht. ES es E 
d) polonicus, Polniſcher J. H. | 

Staͤrker, ſchwerer und länger bes 
hangen. i 3 z Er 

e) punctatus; getiegerter N 5 
Mit gelben, braunen oder rothen Flecken. x | m 
aa) gallicus, Franzoͤſtſcher NEG 2 

Mit grofem, weichem Behang, 
langem, leichtem Kopf, ſpitzi⸗ | 
ger Schnautze, ſtarken Ribben, 
groben Bauchhaaren, magern 
Pete,. 3 [ 

i Encycl, 374. i). : 

aaa) Normänner, 
bb) anglicus, Engliſcher J. HG. 

| Mit kleinerm Kopf, kuͤrzerm Be⸗ hang, längerer Schnautze, fei 4 
nern Süßen. Die von reiner Zucht J 
ſind gewoͤhnlich grau und ſchwarz geel 4 Fee rei pe | 

€) venaticus, ber Leithund. 24 
La Limier, Chien au grand collier, A 
SWibinger$ Thiere. tab. 4. Ebendeſſelben allerlei Thiere. tab. 69. G. v. Mellin. 199. 
Pennant. 249. Sukow. 241. Enchel. 375. t). 

] Von mittlerer Gröfe, fiatfet Bruſt, 
dicker, breiter Rafe, breitem, lanz „ eem Bebhang — 

Die gelben werden vorzüglich geſucht. Seine ei⸗ genktliche Beſtimmung ift, den Stand des Wildes aus⸗ zuſpuͤren, damit der Jaͤger des Wildes Zeichen, Wes ſel und Wandel inne werde. Er iſt einer der unent⸗ 

d - qe ERE Priis — 
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behrlichſten und nüflicbflen Hunde beim Jagen, und ein Jager, der dieſen Hund vollkommen zu dreſſiren 
weiß, wird hirſchgerecht genannt. Den Namen Leit⸗ 

1 hund fuͤhrt er davon, weil er während feiner Arbeit, 
an einem langen Riemen (Hängeſeil) geleitet wird. 

Das Abrichten, welches bei dieſem Hund Arbeiten 
heißt, geſchieht von der Mitte des Jun. an bis zu 

Ende des Jul. und diefe Zeit heißt die Behaͤngzeit. 
Man gewoͤhnt fie von Jugend an ſtumm zu ſeyn, das 

iſt, nicht zu bellen, oder laut zu werden, wodurch ſie 
das Wild verſcheuchen würden. ee 2 

g) avicularius, der vorſtehende H. 

i 

Pennant 249. Sukow 241. Encycl 375. 
u. Sylvan. Marburg 1813. S. 23 — 47. P 

Mit ſtarkem Oberkopf, breiter Gtir vw 
ne, lebhaften, reinen nußbraunen ; 

Augen, breiter Naſe, groſen weit 
‚geöffneten Naſenloͤchern, breiten, 

lang herab hängenden Ohren, breiz 
ter Bruſt, ſtarkem aber nicht plum⸗ 

bem Knochen bau. „ 

Ebenfalls ein wichtiger Hund für den Jaͤger, deſ⸗ 
| fen Dreffur fih in die Stuben⸗Dreſſur und Feld⸗ 

Dreffur theilt. Dabei beſteht die Kunſt feines Lehrers 
darinn, daß er ſich dem Hund verſtaͤndlich zu machen 

weiß, ihn zur rechten Zeit lobt und ſtraft, und ihn 
nicht ermuͤdet. Ueber 10 bis 15 Minuten (oll die Dreſ⸗ 
ſur nicht fortgeſetzt werden, ſonſt wird der Hund un⸗ 

gedultig. In der ganzen Zwiſchenzeit des Unterrichtes 
muß ber Hund auf dem Stall geſperrt ſeyn, der Herr 

muß ihn ganz allein fuͤttern, damit er Liebe und Zu 
trauen zu ihm gewinnt. Alle Tage nimmt man die 
Uebung zweimahl mit ihm vor, „ vor dem 
Abfuͤttern, und des Nachmittags. Dabei fol Mies 
mand anders zugegen ſeyn, ſonſt ſucht der Hund 
Schutz bei dieſem, und verliehrt ſeine Aufmerkſamkeit. 
Das Apportiren bs das Erſte, was er lernen muß, 
dann lehrt man ihn ſich aufzuſtellen und das Appor⸗ 

„tirte abzugeben. Aber die vorzuͤglichſte Aufmerkſamkeit 
muß auf das Appell gerichtet werden. Dann geht man 
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zum Verlohren⸗ fuchen über. Alsdann fürgt bie Feld 
Dreffur an. Einen gut dreſſirten Hühner: Hund kann 
man auch gewöhnen, auf dem Schweiß nachzuſuchen, 
welches am Beſten auf Schnee geſchieht. Einen ver⸗ 
ſchlagenen Hund aber, muß man erſt an ſich gewoͤh⸗ 
nen, und ſein Zutrauen zu erhalten ſuchen, taͤglich mit 
ihm hinausgehen und ihm allen Willen laſſen, bis er 
wieder dreiſt geworden iſt, und ſein erlittenes Unrecht 
vergeſſen hat. Daun fangt man die Dreſſur wieden 
von Vorne an. Dieß ift denn unfer gewöhnlicher 
Huͤhner- Hund. | er 1 

aa) Braune; bb) weiße; cc) getiegerte; 
dd) geflecktr; ee) fanfthaarige, ein guter, 

aber febr empfindlicher Schlag, deren g 
Haare weich wie Seide find. ££) zottige, 
O. aquatilis, ber Waſſerhund. Die Beß⸗ 
ben find Blendlinge von g) und dem gros 

ʒ.5, ^. 1 
$ 

f 

k 

fen Budel. Pennant. 250. Sukow. 241. 
€nc. 375. w. Zu unferm gewöhnlichen 
Huͤhnerhund fudit. man meiſtens gefleckte 
Jagdhunde von mittlerer Groͤſe und guter 
Naſe aus, und kuͤrzt ihnen den Schwanz. 
Die Braunen haben meiſtens rothe wie 
entzündete Augen. Man hat auch Bas 
ſtarde von Jagdhunden und Bracken, die 

aber alles erhaſchte Wild ſchneiden. Alle 
dieſe Hunde eſſen keine Knochen von 

zahmem und wildem Federvieh. 1 

h) Rracca, die Brade 

Der altteutſche Name iff hier abſichtlich beibes 
halten worden. In den Naturſyſtemen und 
Cynographien fehlt dieſe Art, und meiſtens 
ift fie unter dem Jagdhund und Parforce- 
Hund verſteckt. Sie gebóren auch allerdings 
unter die Jagdhunde; aber ſind die Jagdhun⸗ 
de Bracken uͤberhaupt? Dieſe ſind in man⸗ 
chen Jagd⸗Ordnungen wegen ihrer Raubſucht 
zu halten verboten, und wer ein kleines Jagd⸗ 
revier zu begehen hat, wäre ein Thor, wenn 

er fid) Braden hielte, die ihm alles Wild augs 

E 
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einander und über die Graͤnze ſprengten. Wir 

unterſcheiden hier (in Giffen 

aa) die gemeine Bracke B. major. 

Von ber Gröfe eines gröfen 

Spitzes, bis zur Gröfe eines 

mittelmáfigen Hühnerhundes. 

Gelb und ſchwarz gedeckt, oder 

ſchweisgelb mit einem weißen 

Halstinßz and weißer Bruſt. See 

ten find fie weiß, oder ſchwarz. Die Rus 
| -- ffe ift febr lang, glatthaarig oder ein 

nf ALIM 

Di.ieſe Bracke ift der heraldifche Hund ber Wappen⸗ 

kunde. Man findet ſie auf alten Wappen theils ganz, 

theils nur mit halbem Leib, theils in den Schildern, 

theils aus den Heimen hervorragend, und es iſt za vers 

wundern, daß die Figur dieſes treuen Thieres bei den 

Jagdluſtigen Teutſchen nicht häufiger angetroffen wird. 

Tr iſt gewoͤhnlich auf den Wappen ſchwarz, mit lan- 

gem Behang abgebildet. Doch findet man ihn auch 

von andern Farben. T Se meg 

ET 
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bpb) minor, bie Steinbracke. : 

Von der Gräfe eines Dachs hun⸗ e 

dies, gelbbraun, auch wohl ger. 

fleckt, lang behan gen. Sie jagen 

beſeer als die Dachshnude, aber es geht 

langſam mit ihnen. Die Faͤhrte halten 

fie gat Beide ſchneiden alles Wild an, 

das fie einhohlen. . 

ccc) corficanus, die Corſiſche Bracke. 

Aſchgrau mit gelben und ſch war⸗ 

„zen Flecken. Eben fo. iſt auch 

innen der Rachen gefleckt. Der 

` Augenſtern hat graue, ſchwarze 

8 eier lee 
fu 

Auf der Inſel Corſica, wo Pferde, Hunde und 
mehrere andre Thiere überhaupt auf eine ausgezeich⸗ 

nete Art gefleckt find, welches eben ſowohl eine ſon⸗ Sh 

derbare Wirkung des Climas zu ſeyn ſcheint, als das 

N t \ 



d Schwarzwerden der Menſchen, Hühner und Hunde auf der Kuͤſte von Guinea. ge 
Blumenbach de generis humani varietate na- e^ tiva. p. 76. E 

X, Varietas. C. lubcaudarus, der (eigentliche) ES 
Hühner hund. | 

Zuerſt unterſchieden von Bechſtein. Er if weit ſelte⸗ ; ner, als unfer fogenannter -Dübnerbnnb, der eigent⸗ lich der vorſtehende Hund heißt, le chien couchant, | ‚Er wird mit einem abgeſtumpften Schwanz gebohren, | 

— 

der ihm oft noch ſo weit abſtirbt, daß man kaum die | Wurzel bemerkt. 

XI. Varietas. Bengalenſis, der Bengaliſche Huͤhnerhund. 
Mit regelmaͤſig braunen oder ſchwar⸗ | zen Flecken auf weißem Grund. 

Einige laſſen ihn aus Dalmatien abſtammen. In England nennt man ihn den Daͤniſchen Huͤhnerhund. Unſer gemeines Volk nennt fie wegen ihres ſchoͤn getie⸗ gerten Felles cattunene Hunde. Die Ohren ſind ſchmahl und nicht ſehr lange. Man pflegt fie ihnen in der Jugend abzudrehen. Sie ſind nicht gut zu dreſſiren. | ; 
Pennant, 249. Buffon. tab, n 

XII. Varietas. C. leporarius L. Grajus Raji 1 das 

Wind fpiel. ER = AS 

A. Grofe Windfpiele 
Mit einem lang zugeſpitzten Kopf, ſchmaler Schnau⸗ tze, kurzen Lefzen, eingezogenem Bauch. Bellen nicht, ſondern klaffen mehr. 2j ; 

.. Wübinger Thiere. fab. 7. Ridingers allerlei Thiere. tab. 68. G. v. Mellin. 223, b. Schre⸗ 
ber. III. 26. Encycl. 375, a a. 

is a) maximus das grofe glatthaarige W. 
Aus der Levante, mit etwas gebogener Schnautze, ſchmahlen, kurzen, halb haͤngenden Ohren magern Hals und Leib, gebogenem Ruͤcken, hohen, 

„ langem, ] 
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magern Beinen, dünnem, aufwärts gebogenen 
N Soma sh 

Pennant. 253. Sukow. 242. 

a er Kirfütus, das zottige W. | E 

Von derſelben Groͤſe , aber dauerhafter und weni⸗ 
ger empfindlich. 

‘Sutim. ade, ennanf, 253, Engel, 76. 
Raidingers Thiere. tab. 7. 

.. €) hibernicus, das Isla udiſche W. : 

Von der Gröfe der Engliſchen Dogge und oft noch 
groͤſer, auch nicht weniger ſtark unb uͤberaus ges — — 

ſchwinde. Jetzt febr felten in Ireland. Ehemahlss 
; wurdes ſie zur Wolfsjagd gebraucht. Glatthaarig. 

Eom Pennant. 253. Sukow. 24% Encycl. 375. Y» | 

E turcicus; das T ücfifde W. 

Mit ſehr langen, haͤngenden Ohren, kraushaarig, 
mit lang behaartem Schwanz. Wahrſcheinlich ams — 
men von ihm die Slogi der Maroccaner, seed 

Hoͤhſt (S. 394) anfuͤhrt. l 

Pennant, 253. Sukow. 242. duct. 375. 3) 

€) curonicus ; das Gurlánbifdg W. : 

Man jagt mit ihm Elene, wilde Schweine, Woͤlfe, 
Baͤren. Die Koppel⸗ Windhunde des Bomare, les 
= Levriers d’attache folen Blendlinge dieſer Hunde ſeyn. 

B. Kleine Windſpiele. 3 5 

4 Dünne behaart, und als Abſtaͤmmlinge eines heiſen 
, limes, auch im heiſeſten Sommer bei ung eitis. 0 
Sie zittern beftändig, und trommeln mit den Vorder??? 

— fügen mie Hafen, Gin eigentliches Bellen laſſen ſie 
nicht von ſich hoͤren. 1 "LAC S is 

£) minor italicus y €. ieren, S das = 
Heine W. 

Riding ers Hunde. tab. 15. E 
der Schooshündchen. S. 40. tab. 8. 
dingers allerlei Thiere. tab. 89. pennant, 

2353. * 243. * is 
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| XIII. Varietas. Vertagus " ber Dachs h 

42 
tes wird gewöhnlich das Engliſche Windſpiel ges nennt, da wir es von England her erhalten haben. 

8) aegypticus, Aegypti ſches W. 4 | 
Saft ohne alle Haare, braun oder fleiſchfarbig mit Braun gemiſcht. 

Hat viele Aehnlichkeit mit dem Vorigen, aber der Kopf iſt dicker, und die Schnautze kurzer. Nach H. v. Humbold findet er fi auch in groſer Anzahl in Peru und Quito, und ſelbſt unter den Indtern jener Lander iff er gemein. In den Spaniſchen Colonien hält man ihn für Chineſiſch, und nennt ihn Perro chi- 
neſco oder Chino, und glaubt, er waͤre aus Canton oder Manilla nach Südamerika gekommen. Buffon. k. 
42. b. Schreber. III 29. Pennant. 257. Enc. 376. cc, 
Auch war in Mexico ein ganz unbehaarter hundsaͤhnli⸗ 
cher groſer Wolf Xaloitzcuintli, (Pennant nennt ihn S. 245 Xolvitzcuint]i) einheimifch. - v. Humbolds 
Anſichten ber Natur. S. gx. Auf St. Jago, am grüs nen Vorgebirg und in Gninea ſind die Hunde ſchwarz, 
haben eine beſonders glatte Hunt wie die Negern, 
und ſind uͤber den ganzen Koͤrper ohne Haare. Allein 
es ift die Frage: ob diefe Hunde eine Warierät oder 
vielleicht eine eigne Raſſe ſind? a P 

Pechlin de habitu et colore Aethiopum. Ki- } 3 

loniae. 1677. ©. 56. 
eem 

hund. 
Niedrig, langgeſtreckt, kurzbeinig, 
mit einem langen dicken Schwanz, 
hängenden Ohren. Gelblich, ſchwarz 
mit Braun gebrannt, oder mit weißen 
Abzeichen an der Kehle unb Bruſt. 

Mffige, oft tuͤckiſche, tapfre aber haͤndelſuͤchtige 
Thiere, die ein überaus zaͤhes Leben haben. Sie fangen 

mit jedem Hund Haͤndel an, wenn er auch noch ſo groß iſt. Man bedient ſich ihrer zur Jagd der Biber, Dach⸗ ſe, Fiſchottern und Caninchen. Die mittelmáfig gros ſen, nicht zu ſtarken, kriechen am Beſten. Man muß aber die jungen Hunde ein ganzes Jahr zu Haus be, 
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Halten sehe man fie. anführt, fonfi- gewöhnen fie. ſich 

das Jagen über der Erde an, und dann ſchlupfen ſie 2 

nicht mehr. Sind fie aber einmahl recht eingearbei⸗ 

tet, ſo daß ſie gut kriechen und vorliegen, dann kann 

man fie auch zum Jagen brauchen. Es laͤßt fic) gut 

vor ihnen ſchießen, weil das Wild vor dieſen kleinen 

Thieren nicht ſehr ſtark laͤuft, und ſich von ihnen 

herum jagen läßt. Sind die Dachs hunde ſonſt gut; 

fo werden fie dadurch nicht verdorben. Auch kann 

man ſie ſehr gut an Sauen gebrauchen, da ſie nicht 

leicht von ihnen geſchlagen werden, weil ſie wegen 

ihrer Niedrigkeit nicht fo leicht von einem Keiler gez 
faßt werden koͤnnen. = F 

v. Schreber. III. 33. 34. Pennant, 250, Sus 
kow. 244. Encyclop. 376. h. h. v. der Borch 

im Sylvan auf 1814. Ridingers Thiere t. 16. 

^ ay glatthaarige, b) rauchhaarige. c) ges 

Ev ^ —tabbeinige, d) krummbeinige. 

XIV. Varietas C. americanus; Amerikaniſcher 
Hund. 

d F : 5 

idab 
nl Dia a a 

3 X G. canadenfes, bie Ga nadiſchen Hun 
de. 

I 

Carver ſagt von ihnen in feinen Reiſen durch die 

innern Gegenden von Nordamerika, S. 363,: Die 
Hunde der Wilden ſcheinen Alle von einerley Raſſe zu gru 

ſeyn. Sie tragen die Ohren aufrecht. Ihr Kopf it 14 
einem Wolfskopf febr aͤhulich. Sie greifen jedes 

wilde Thier an, das ſie verfolgen. 1 

abide H. 

NE 

' i 
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Man weiß nicht, wann und wie dieſe Hunde zu⸗ erſt nach Neufundland gekommen ſind, noch durch Wen? dieſes geſchehen if. Bei der erſten Niederlaſ⸗ ſung der Englaͤnder im Jahr 162 1922 fand man fie dorf nicht vor. Pennant giebt aber nur muthmaßlich ben r ^ Bullenbeiſſer und grefen Schäferhund als Stamm⸗ eltern dieſes Hundes an. Sie find fehe verſtaͤnbig, unb Deiffen auch Waſſerhunde, weil fie überaus gern ins Waſſer gehen, unermüdlich darinnen find, und mit vieler Leichtigkeit ſelbſt gegen den Strom ſchwim⸗ men. Sobald ſie einen Menſchen in Waſſersnoth ſe⸗ hen; ſtuͤrzen ſie ſich ins Waſſer, ſchwimmen ihm nach, ſtecken dem Verunglückten die Schnautze unter die Ach⸗ ſel, und heben ihn dadurch aus dem Waſſer empor. Es giebt unter dieſer Zucht Hunde, die in einer Entfer⸗ nung von mehr als 10 engliſchen Meilen auf den Schiffen kand wittern, und dieß durch ſehr ſtarkes Bellen zu erkennen geben. A. Et 
Anleitung, vielerlei Lebensgefahren, welchen die Menſchen zu Waſſer und zu Land aus⸗ geſetzt find, vorzubeugen. Wien 1804. 

8 Im Jahr 1816. den 10. Nov. verungluͤckte das Engliſche Transports Schiff the Harponer, worauf ſich 380 Menſchen befanden, bei Terre neuve. Nur 160 Menſchen wurden gerettet. Ein großer Neu⸗ Boundlaͤndiſcher Hund trug Viel zu ihrer Rettung bei, indem man mittelſt Deſſelben von einem Felſen ein Tau an die Kuͤſte geſchickt hatte, durch deſſen Huͤlfe manche Perſonen dem Tod entgiengen. 5 
c) Bunallco, b, i. der Hund ber Landes⸗ einwohner. CE = = 

j v. Humbolds Anfichten der Natur. S. 88. 
In Peru. Schon Gareillalio erwaͤhnt ſeiner. Er ſcheint blos eine Spielart des Canis palioreus zu ſeyn. Nur iſt er kleiner, langhaarig, weiß und braun ge⸗ fleckt, hat aufrechtſtehende, ſpitzige Ohren, bellt ſehr viel, beißt aber deſto ſeltner. = 

d) Techici, 
In Jp. Eine Spielart des gemeinen Stamm⸗ 

Nos 
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hundes, C. villaticus. Er war ganz ſtumm und murs 
de gegeſſen. Selbſt den Spaniern war dieſe Speiſe 

vor Einführung des Rindfleiſches fo unentbehrlich, 
daß dieſe Zucht nach und nach ganz ausgerottet wurde. 
.. Buffon fol ihn mit dem Koupara der Guiana (Ur- 
fas cancrivorus), und innée mit dem Itzcuinte- | 

pPotꝛzoli, einem noch unvollkommen beſchriebenen Hund 

F pe Entweder nimmt man zum Stöbern u 

mit kurzem Schwanz, ſehr kleinem Kopf und groſem 
Buckel, verwechſeln. co dando" 3 

v. Humbolds Anſichten der Natur. S. ors 
^. Smith Barton’s Fragments of the natu- 

 xal-hiftory of Pennfylvania. I. 54. 
: i 

f 

SD. Folgende Hunde (inb keine beſondere Zuchten, ober, 
wie die Jäger fagen, Raſſen, wie vielleicht ihre Nas 
men vermuthen ließen. ' E 

) C. fcoticus, der Schweishund. 
Ridingers Thiere. tab. 10. G. v. Mellin. 205, 

= > Pennant. 240. 249. Encyel. 374. N. 387. 
Die Schweishunde find gemeiniglich Vaſtarde von 

einem Daͤniſchen Hund und einem Jagdhund. Die 
dunkelfarbigen hält man für die Beſten. Allein unſre 
Hirtenhunde, Bauernhunde und Dachshunde ſind 
auch treffliche Schweishunde. T 

a) € tóber, Spionhund, Chien de quête, 
requerant. a AR 

3. 

! | nfen ge⸗ 
woͤhnlichen Huͤhnerhund, oder man erzieht fid) dazu 
einen Mittelſchlag von einem kleinen Jagdhund und 
einem Dachshund. fa cud 1 eg 

„% 0 (V 
Ein zur Viberzagd abgerichteter Dachshund, oder 

ein Daflard vom Daͤniſchen Hund und vom Jagdhund. 
Bechſteins Pennant. Eu. 

4) Parforces Hund. £x : T s 

Dazu nimmt man einen Franzoͤſiſchen ober Engli⸗ 
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ſchen Jagdhund, der laut anfchlägt. Die teuſchen Parforces Hunde, feinen aber doch ein nationeller Schlag zu fegn, — 3 
Sukow. ago. Bechſteins Pennant. 248. Ri⸗ 
dingers Thiere. tab; VI. Deſſen Hunde. tab. VIII. Sollte vielleicht die Bracke da⸗ 
hinter ſtecken, die Viele nicht kennen? 

5) Bir ſch hund ; e curlortde, 

Ein Baſtard' von der Engliſchen oder Daͤniſchen Dogge und einer Windhündin. 5 
Bechſteins Pennant. 254. Sukow. 242. Ency⸗ 

Jop. 375. x). Ridingers Thiere. tab. 15. Deſſen Hunde. tab. 12. G. v. Mellin. 215. 
60 Der Auerhahn beller. 

Dazu richtet. man die kleine Steinbracke, oder ei⸗ nen Dachs hund an einen Puterhahn ab. : 
s. Hetzhunde, packhund e. 

„Zur wilden Schweinhetze braucht man Bullenbeiſſer, Engliſche Doggen, Gaurüden, oder einen Mittel⸗ ſchlag von einer Engliſchen Dogge und einer Pomme⸗ 

8) Truͤffelhunde. $ 
Dazu taugen unfre Schaͤferhunde und Hirtenhunde ganz vorzüglich gut. In Piemont, welches man in der Handelswelt als das Vaterland der meiſten und beſten Trüffel betrachtet, richtet man Hunde befonderg zum Aufſuchen der Zrüffelu ab, und der ehemahlige Geheime Rath Forſtner von Dambenois brachte dieſe Hunde zuerſt aus Piemont, wo ſie Putta heiſſen, nach Stutgard. Sie ſind eine Art kleiner Budel 

2 
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IL Geschichte der Verbreitung der Hunde. 
e e ee 

E 

Wir wollen mit Afien, als dem álfeffen Weltz 
theil, d. i. Demjenigen, der aller Wahrſcheinlichkeit 

nach am erſten bevoͤlkert und civiliſirt war, den An⸗ 

fang machen. Hier treffen wir ſchon in den aͤlteſten 
Zeiten Hunde an. Deß find die heiligen Bücher der 

Ebraͤer, Homer und Heſiodus Zeugen. Vorzüglich 

waren bie Indiſchen Hunde berühmt. Von Oſtindien 

aus kamen Hunde nach Aegypten. Aber Afrika hatte 

auch einheimiſche Hunde auf Guinea und in ſeiner ſuͤd⸗ 

lichen Spitze, wo wir gar dreierlei Arten haben ken⸗ 

nen lernen. Europa erhielt allerdings auch Hunde aus 

Aſien, aber es ſcheint auch eigene Stammhunde gehabt 

zu haben, z. E. die herrlichen Doggen des alten Britz 

taniend 7) u. a. m. Amerika hatte ebenfalls ſchon bei 

ſeiner Entdeckung Hunde, und Andre erhielt es durch 

feine Entdecker. Garcillallo berichtet uns: die Spa⸗ 

nier hätten auf Domingo kleine Hunde Hosques ange⸗ 

troffen. Sie wären aber von den Europaͤiſchen vers 

ſchieden geweſen. Acoſta ſagt daſſelbe von dem Alco, 

den er in Peru fand. a : 

Acoſta hift. nat. des Indes. p. 46. Alco Buffon 
XV. 10. Martini. 190. no. 27. Hernandez Mex. 

4866. mit einer Figur. v. Schreber. III. 342. 
Dommdorfs zoologiſche Beiträge. I. 175. Allein 

Pennant erklaͤrt Acoſtas Beſchreibung fuͤr unvoll⸗ 

kommen, und die Figur des Hernandez für zu ſchlecht, 

als daß man daruͤber ein richtiges Urtheil faͤllen koͤnne. 

Nach Molina (contra Bougainville) hatte man 
in Chiti ſchon vor Ankunft der Europaͤer Hunde, und 

unterſchied zwei Zuchten, davon die Eine Kiltho, die 

andere Zottige Tegua hieß. Auch Canada hatte Hunde. 

N c : EN 2 \e t ; / = Sn Süds Indien fanden die erſten Entdecker def? — 

ſelben ebenfalls Hunde, wie wir oben gefehen haben. 
Y | | ! "T N s 2 Br 

*) Seine Doggen liefen ſchnaubend um ihn. bffiam- 

l 
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Aber wer wird es wagen, zu beſtimmen, wie die Hunde, welche uns die Alten nennen, und zum Theil ed » nach ihrer Art beſchreiben, wohl moͤgen ausgeſehen aben, und wohin ſie in unſern Syſtemen gehoͤren? it Zuverlaͤßigkeit iſt dieſes nicht moͤglich: denn ein⸗ mahl hatten die Alten keine zoologiſche Terminologie. Dieſes Gluͤck war erſt dem vorigen Jahrhundert auf; behalten, wo der unſterbliche Linns eine ſolche ſchuf, und in feine Fußſtapfen traten in der Folge Forſter Illiger, Borkhauſen, Martini , Romare, Bjaycard ^ mit Ruhm und Gluͤck. Andern Cheils iff es auch ſehr wahrſcheinlich, bag jene Arten nicht mehr rein erifliven, ſondern in andre Varietaͤten und unter fie uͤbergegan⸗ gen ſind. Wer erkennte noch jetzt in den verwilderten, | f| faſt wieder ganz in ben gemeinen Canis villaticus ein? gearteten Hunden Suͤdamerikas die maͤchtigen Men⸗ ſchenzerreiffenden Doggen und Ruͤden der alten Sy⸗ mier, und bod) wiſſen mir gewiß, daß ſie Abſtaͤmm⸗ linge von dieſen find? 5 | % 
Der erſte Schriftſtener aber, der von den verſchie⸗ denen Arten der Hunde ſchrieb, war Xenophon, ſchon 400 Jahre vor Chriſtum. ©. beffen Buch de Vena. tione, welches in der vor mir liegenden Ausgabe: Xenophontis omnia quae exſtant opera, Joanne  Lewenklaio interprete, Editio fecunda.  Bafileae MDLXXII. von p. 767 big 788. enthalten iſt. Er fuͤhrt aber nur zweierley Arten Hunde an. II. 20. Canum genera duo funt. Aliae Caftoriae , aliae vulpinae. Caftoriis inditum hoc cognomentum q uod Caſtor ex venandi labore voluptatem capiens, eas potiffimum apud fe fervaverit: vulpinis, quod ex canibus et vulpeculis natae fint etc, unb nun bes ſchreibt er biefe ketztern weiter. 

] 
i 

Zu Ariſtoteles Zeiten, ohngefaͤhr 350 Jahre vor Chriſtum, kannte man 3—4 Varietaͤten don Hun⸗ den, aber freilich ifi noch bic Frage, ob wir auch ſaͤmtliche Schriftſteller die ſes großen Mannes beſitzen? Canis moloticus, venaticus aus Moloffa in Epirus (hift. anim, IX. 1.) ein hoher, ſtarker, unſerm Jagdhund aͤhnlicher Hund, mit hohen Beinen, langem, breitem 
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Behang, C. pecuarius, flárfer und gröfer als Jener, 
wurde zum Zuſammentreiben und Beſchuͤtzen ber Heer⸗ 
den gegen Raubthiere gebraucht, fortitudine contra 
belluas praeſtat. C. fpartanus, laconicus, von måfis 
ger Grófe, langer Schnautze und ſcharfem Geruch, alfo 

ein Jagdhund. Sie wurden aber auch von Hirten ges 
halten, und ſcheinen Baſtarde von Hunden und Fuͤch⸗ 
ſen geweſen zu ſeyn. In Cyrenenfi agro lupi cum 
canibus coeunt, et laconici canes ex vulpe et cane 

(| generantur. Lib. VIII. 28. Beſonders aber rühmt er 
die Blendlinge vom C. Moloffus und laconicus ( hift, 

|! anim, lib. IX. 1.) infignes animo et induliria, qui 

^. ex utroque Moloticum dico et Laconicum prodierint. 

"Virgilius nennt uns dieſelben Hunde Georg. III. A4. 

345, 405, und verfu 345 nennt er auch einen Canem 
amyclaeum. Dieſer iff aber Eines mit dem Sparta⸗ 

her, weil die beſte Art um Amyklae, der alten Koͤ⸗ 

nigsſtadt von Laconia, fiel. Horaz nennt uns den 
"Moloffus und Spartanus. 

Nach Chriſti Geburt nahmen die Schriftſteller 
immer mehr zu, und wir werden bald mit mehreren 
Arten bekannt. | and. Tag uc od 

Plinius an mehreren Orten, VIII. 4o. editio Har- 
duini Tom. I. 465. führt die Melitaͤiſchen Hündchen an, 

die nicht gröfer als ein Eichhoͤrnchen geweſen feyn ſol - 

len. Er ſagt III. 30. Zwiſchen der Stadt der Gni⸗ 
dier unb Illyricum liegt Melita, von welcher nach dem 

.. Callimachus bie Melitaͤiſchen Huͤndchen ihren Namen 
haben, und XXX. 14. ſagt er: diejenige Art Hunde, 

welche wir Melitaͤiſche nennen, lindern die Magen⸗ 

ſchmerzen, wenn man ſie oͤfters auflegt, und man 
kann es merken, daß die Krankheit zu ihnen übergeht, 
weil ſie krank werden, und gemeiniglich auch ſterben. 

Vor Allen aber erhebt Plinius die Indiſchen Huns 
de *) (Albaniſchen Hunde, Aeliani hif. animalium ^’ 

Auch fpätere Schriftsteller wiederhohlen dieſes Lob, z. E. P ri- 
fcianus —_ NP ; ; 

Hinc funt Albani bellaces Marte feroti. — 

Unde canes nati ſup-rant genus omne ferarum, 

* 2 
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Cap. XIX). Dieſe herrlichen Hunde, deren Muth we⸗ 
der durch Ueberlegenheit des Gegners, noch durch Wun⸗ | 
den zu ſchwaͤchen war, fanden ſich vorzuͤglich in Pan- 
Ichab. Strabo. P 1025. Aber wohin fegen wir fie in 
der Cynographie? Penn ant ift nicht abgeneigt, fie für 
naͤchſte Verwandte der Daͤniſchen Dogge zu halten, 
zu welcher Zucht nach ſeiner Vermuthung auch die gro⸗ 
fen Tibetiſchen Hunde, von welchen Marco Polo ſagt, 
daß fie fo groß wie ein Eſel wären, und in Tibeth ge⸗ 
braucht, würden, um wilde Thiere, vorzuͤglich auch wilde Ochſen (tibetiſch Beyamini) zu fangen, gehören moͤchten.) T > 
Dagegen vermuthet Pallas, daß fie von der Hyaͤne 
abgeſtammt haͤtten, vermuthlich weil Ariftoteles ſagt 
(de generatione animalium lib. II. D. Operum Axiſto- ® 
telis etc; nova editio. Aureliae Allobr. MDCVIT | 
Tom. I. p. 1269.) Canes indici ex bellua quadam fi- 
mili (die Hyaͤne wird auch wirklich unter bie Canes 
cum follibulo anali gerechnet,) et cane generantur, | 

und hift, an. lib. VIII. cap. XXVIII. indicos canes | 
‚ex tigride et cane gigni confirmant, verum non fia- | 
tim fed tertio coitu. Aber bie Hundswuth kannte Ariſt. ſchon, lib. VIII. Cap. 23. Canes tribus labo- | 
 xant vitiis: rabie etc. Facit rabies furorem, et quae 
momorderint, omnia rabiunt, excepto. homine (3 

Die Indiſchen Hunde theilt er in urbanos et feros (pro- 
blematum fectio X, 44. hil, an. lib. VIII. 2.) 

Von einem ſolchen Albaniſchen Hund erzähle uns 
Plinius: Alexandro Magno Indiam petenti rex Al- 
baniae domo dederat inulitate magnitudinis canem; 

DP i m : Magnus Alexander miffam fibi viderat inde 
Victorem barrique cauem, rapidique leonis, 

Prifciani Periegelis in Wernsdorffs Poctis latinis 
^. minoribus. V. 369. - 

Solinus Cap. 15. Albani autem ideo dicti, quia 
. albo crine nafcuntur. Auttor Solinus ib. Auch mag 
noch manche Nachricht von ben Hunden in den Poctis Geogra- 
phis aufzufinden ſeyn, wer Zeit und Luſt hat, fie zu diefer 
Abſicht zu benusen, Sie ſtehen in derſelben Sammlung. 

*) Purchas, III. 90, Bechſteins Pennant, 254. 
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cujus fpecie delectatus juflit, urlos, mox apros, et 

deinde damas emitti, contemptu immobili jacente eo. 

Qua fegnitie tanti corporis offenfus imperator gene- 
roh fpiritus interimi juſſit. Nunciavit hoc fama regi, 
ltaque alterum (canem) mittens -addidit mandata, - 

ne in parvis (beſtiis) experiri vellet, fed. in leone, 
elephantove. Nee diftulit Alexander,leonemque frac. - 

tum protinus vidit. Poftea elephantum juffit induci, 
haud alio magis fpectaculo delectatus. Horrentibus 
quippe per totum corpus villis, ingenti primum la- 
tratu intonuit, moxque increvit afTultans, contraque - 

belluam affutgens hinc et illinc, artifici dimicatione, 
quá maxime opus efet, infeſtans atque evitans, do- 
nec alfıdua rotatam vertigine afflixit, ad cafum ejus. 
tellure concuffa. VIII. 61, Editio Harduini. Tomus 
J o1 SC 
Nach Plinius und noch im erſten Jahrhundert 

ſchrieb Gratius Faliſcus ſein Cynegeticon, in welchem 
er ſchon weit mehr Arten Hunde anführt: Medi, Cel- 
ee, Geloni, Perles, Serae, Lycapnes, Hyrcani, 
Petronii, Sigambri, Vertrahae, Ancones. Aber vor 
Allen lobt er die Metagontes als canum genus prae- 
ſtantillimum. Dieſe Metagontes hatten nach Burs 
mann, dem Commentator des Gratius, den Namen 
von ihrem Talent, die Faͤhrten gut aufzunehmen und 
zu behalt n GITE SEU 

Varro nennt uns II. 9. Jagdhunde, Hirten⸗ 
hunde, Laconiſche, Epiriſche, Sallentiniſche, und Co- 
lumella L. VII. 12, Haushunde, Hirtenhunde, Jagd⸗ 

Im II. Jahrhundert ſchrieb Oppianus, Bei blefem + 
Dichter lernen wir folgende Hunde kennen. ORE 

450. Sunt autem reliquis virtutis laude priores: 
S Paeones, Aufonii, Thracenfes, Cares, Iberi, *) 
"AN Arcades, Argivi, Lacedaemonii, 'legeatae, 

. Cretes, Sauromatae, Celtae; Magnetes, Amorgi, 

) Nicht aus dem Europäiſchen Iberien (Spanien der Alten), fon e 
dern aus dem Miatifhen, dem heutigen Jinirette und Kartel. 

Vom alten Iberien aber f. Mannerts Geogtaphie der Alten. 
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52 
„Et quicuuque boum veſtigia pone legentes 
499. Propter arenofas fervant pecuaria ripas 

Stagnantis Nili, Locri, glaucique Moloſſi. | | | 2 
| Nemefianus im dritten Saec. nennt ung von Hunden | 

Lacedaemonii, Moloſſi, Spartani, Lybici, Panonici | 
und ſchon aud) Brittanici, engliſche Doggen. 

Im IV. Saec. trat Claudius Claudianus. auf. Buch III. Vers 297). UNE 
E variae formis et gente fequuntur 

'Íngenioque canes: illae gravioribus aptae 
Morſibus, hae pedibus celeres, hae nare faga. 

E AE | u t AER 
Hirfataeque fremunt Creffae, tenuesque La- 

Esc caenae, 
Magnaque taurorum fracturae colla Brittannae. 

Dieſe herrlichen Doggen aus Brittanien waren, nebſt 
Haͤuten und Zinn, die Hauptexporte des alten Brittar | 
niens. Man leſe von ihnen Jo. Caji Brittanici liber ad 
Conradum Gefnerum, de Canibus brittanicis, wel⸗ 
ches auch in Burrmanns Poëtis latinis minoribus ſteht. 
Im X. Saec. wurden die Geoponica geſammelt. Aber vor Allen intereſſiren uns die Teutſchen Hunde. } 
Da nun unfere Vorfahren, die alten Germanier, gro- 

ſe Jagdfreunde waren; fo ſtanden auch bie Hunde bei 
ihnen in grofem Anſehen. Nach den Allemaniſchen 
Geſetzen wurde der entwendete Hund oft höher gebås 

ſet als das geſtohlene Pferd oder Rind. Die vers | 
ſchiedenen Arten Hunde hatten in den Geſetzen ihre 
eigne Namen: . PE 

Leithund Canis fegufius, Seuces, d. i, fagen 
die Geſetze, ein Hund, der einen nachfolgenden Men⸗ 
ſchen fübrt. Der Seufius war primus curfalis, qui. 
primus currit Er wurde mit 6 Schillingen, ber zweis 
te Läufer mit 3 gebuͤßet. ; 

Triphunt (Treibhund) Seuces doctus kommt 
im Bairiſchen Geſetz vor, und iſt wahrſcheinlich der 
zweite Läufer im Allemaniſchen und Saliſchen Geſetz. 

(a) nare fagaces, die eine gute Such haben, , 

i 



S pu t i b: " =. (Spurhund ), qui l
ijunine. veltis 

gium tenet. Er gieng alfo an der Leine, war ifo 

vielleicht der Schweishund. 

Bibarhunt (Biberhund) jagte unter der Erde, 

; Ne wahrſcheiulich unfer Dachshund. 

Windf piel Canis N Velune leporalis, -$ 

ein Golofánger. 

Hapihuhunt, wahrſcheinlich i Canis acc
epto- 

ius des Frieſiſchen Geſetzes. 

Baͤrenfaͤnger, Büffelfängen, Saurüde, . 
C. porcaritius, Bullenbeiſſer oder Ruͤden. 

Schaafhund, ein Hund, der Woͤlfe erwuͤrgt. 

Viehhund C. cuftos pecoris, der Hirtenhund. | i 

À Hovawarth, der Hofhund, der den Hof gu 

wahrt. Da er Nichts that, und blos auf dem Hof lag; 

f ſchaͤtzten ihn die Geſetze geringer als die Andern. 

v $$ arnbracke, vielleicht die Bracke. Nach Schil⸗ 

ter ein Schooshund. 

Sete panye hießen Canes docti, Mag
iftri, ̂  t) = 

E mir nun bie Lex Allemannorum. Cap. LXXX
. 

De canibus feufibus vel faratis aut: ocrifise. : 

N 4 Si quis canem feufium primum curforem (a) id eft 

qui primus currit, involaverit, folidos fex com- 

ponat: qui fecundum, folidos tres componat. 

Qui illum Ductorem qui hominem fequentem 

ducit, quem Laitihunt dicimus, n duo- 

> decim folidos componat. 

Bonum canem porcaritium,. qui capit porcos, 

e urfaritium , qui urfos capit, vel qui vaccam 

et taurum prendit, fi occiderit tight, cum 

tribus folidis componat. 

4) Si Veltrem leporalem probani: aliquis. occi- 

derit, cum tribus folidis componat. 

*) TE ons Berhichte der teutſchen gundwirthtgeft I. 15T. 464. 

( heffehunt. Gloffa.- | Y 
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5) Si quis canem paſtoralem, qui lupum mordit, 
et pecus ex ore ejus tollit, et clamer ad aliam 
vel ad tertiam villam currit, occiderit, cum 
tribus folidis componat. — - TE 

6) Si canem, qui curtem defendit, aliquis occide- | 
rit, cum uno folido componat, W 

Et ſi ipfe canis aliquem per veftimentum ad- 
Prehenderit, et eum quafi nolens percuffexit , et 

. mortuus fuerit, juret, ut per invidiam non fe- 
ciffet, nifi ad fe defendendum, et donet alium 
catellum, qui jugum transpaſſare poſſit. 

Uueber dieſe und andre in den Geſetzen der Alten vorkommenden Hunde giebt Spelmann in ſeinem 
krefflichen, aber ſeltenen, und noch wenig genutzten 
Gloffarium archaiologicum. Londini 1687. Edit. III. 
Fol. p. 118. folgende Auskunft: ) : 
C. acceptoricius , qui praedam acceptori i, e, ac- 

Cipitri venatur et miniftrat. Baiwar I.. L. Tit. 10. 
F. 6. hapichhunt. V. Acceptor. (Ein zu weitlaͤufiger 

Artikel, als daß er hier Platz faͤnde.) i 
C. argatarius, canis leporarius, fic enim Lex 

Tal T. XVI. $.2. Si quis — veltrem leporarium 
qui et argutarius dicitur, furatus fuerit vel occide- 
rit D. den. qui faciunt fal. XV. culpab. judic. etc, 
Leporarii autem duo genera, unum levipes, 

quod ex vifu praedam appetit arripitque, a Grey- 
hound (anglofax), Ovidio canis gallicus, fed pro- 
prie magis brittanicus: alterum fegnipes, quod 
odoratu eminus ſubſequens, laffam tandem compre- 
hendit, De hoc Gratius: |^ <> > | 

qui ciat occultos et fignis avguat holtes. 
De illo Homerus vac d, 1. é. canes celeres, 

et a celeritate etiam arguta hirundo, et Argo na- 
vis appellata. | = 

4 : 3 f 22 L \ d ” (E 

) Ich danke diefes Werk der gütigen Mittheilung des Hrn. Geh. 
Raths D. Schmidts. ! 
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C. Berfarius, (Beverarius, Bibarhunt, Bibracco). 

Canis qui Fibres venatur, Biber enim Germ, Fiber, 

- Caftor, L. Bojor. T. XIX. $.4. De eo cane quem bibar- 

- hunt vocant, qui fub terra venatur; qui occiderit, 

alium fimilem reddat, et cum 6 Jol. componat. Nos 

(Angli) hujusmodi caniculum a beagle terriar apel- 

lamus, quod viverrae inſtar terram ingreditur, vul- 

pesque de ibidem latratu prodit et taxos, Male 

' Lydeus (vereor) de viverra intelligit etc. 

C. Bracco, Braccho. ER 2 

=. Bracconis ex leg. Friforum fupra mentionem f
e 

timus, Gloff. vett. Liciſoa bracco. Aliud Glofl. la- 

- tino theodiſe, Liei/ca, Miftbella vel Brechin. Mar- 

culf Msp. in Bibl. Regis Gall. in forma Parobelae. 

Latrat bracco , fed. non ut canis. Et polt pauca» 

Non movet bracco talem baronem, non latrat bracco 

contra infontem etc. ut refert Lindenbrogius, qui 

| vocem braken retineri ait a Germanis fpec, fax. I. III. 

art. 47. Et nos quidem hodie brach dicimus de cane 

koeminea, quae leporem ex odore perfequitur. 

à C. Cuſtos curtis i, e. aedium, domus, villae? 

. fundi, pecoris, ovilis etc. Item paftoralis, porcarie 

. tius, urfaritius: qui lupum mordet, qui vaccam et 

|, taurum prendit, qui urfos et bubalos perfequitur: 

"hi omnes in antiquis legibus. — ' 
4 

| C.curfalis, qui curl praeltak. L. Alem, T. 92. f. 1. 

Ci. doctus. Mox infra in ſegutius. 

Ci. ductor, qui legamine praecedens ſequente 

Aucet ad latronem. L. Alem. T. 62. $. 2. 

C. expeditatuse 2, 

Expeditare canem vox Foreftariorum fignificat: - 

Canes juxta leges Foreſtae ita compefcere, ut ad in- 

fequendas feras minus fit pernicies: Anglis Lawing 

ef Doggs Fit duobus modis, fc. vel abſcindendo 

ires ortellos (i. e, unques pedis dexteri anterioris) - 

juxta ipfam cutem, vel exfcindendo montem pedis 

(pollotam vocant,) the ball of the foot. Tenentur, | 

qui in Foreftis degunt, mololles et inajores omnes 

canes fic habere expeditatos fub poena 3 fol. 4 den. 

$ 
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Regi pendendorum, renovandaque eſt expeditatio quolibet triennio juxta leges illas, Expeditationis autem commentum excogitavit primo Henricus II. qui de hac cavit in Alfıla foreftae de Woodſtock artie, 6. et vocabulo initium dedit „ ut refert Mam- wood cap. 16. $. 12. ltem rex praecepit; quod. e- peditatio maftivorum flat, ubleumque ferae fuae pacem habent vel habere con[ueverunt, Sed de cohi« ‚bendis canibus modus antiquior exftat in Conſtitu- tione Canuti regis de Forelta. 31. quae a diffecto genu genuiciſſio appellatur, anglice hoxing, et aetatae Edouardi I, mutulati dicuntur canes, qui lanienas has forefiicas funt 'experti, | 
Die Confitution des Königes Fauuts hat Spelmann unter Foreſta ganz eingeruͤckt. 
, Hofwart, Houawart, Go, oxoquAaE ` 3edium ve] aulae cuftos „ quali Hofward a Saxon. hof aedes, aula, wart cuftos. Hinc forte Howard qui alias Gaſtaldus et Oeconomus. Sed dicitur et de cane domui a tutélis L. Bajuvar: T. XIX. F. g. "6i autem canem qui curtem fui domini defendit (quem hovowarth dicunt) occiderit etc. pet 
C. jugum transpaj[ans. L. Alem, et donet alium qui jugum transpafläre "poffit Nonne parem ceu . conjugalem, qui apte fortiatur in eodem jugo, i. e, copula; COE : e J. Maſtivus. Noſtras: Molo ſſus. Affifa Foreſtae Hen. II. Art. 6. Item. Rex praecipit quod expedita- tio Maftivorum fiat etc. E 

C. odorifeguus. v, Veltris. Ie 
C. Petrunculus, Petronius; 

y addit, I, ad. L, T, Burg. cap. 10. Siquis canem veltraum aut fegutium , vel petrunculum praefum- “Terit involare, jubemus ut convictus coram omni populo pofterióra ejus ofculetur, 
— Gratius. in Cynegetico: Ä 

| at te leve fi qua | Tanget opus, pavidusque juvat compellexe dorcas, 
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“Perillo catullus. 

„%% NE 
Aut verfuta fequi leporis veftigia parvi, 

Petronios fic fama canes; volucrefque Sicambros, 

Et pictum macula velthrahum delige falfa, 

Jdem: — quae Petrohiis bene gloria confta, m 

"Hifpani quoque (inquit Lindenbrogius) inde 

videntur habere fuum Perro. Id autem eft canis, 

C. Segutius , feufis, feufius, feucis, ſucis. Gio. 

Sulles magni canes. L. Baiwar. Tit, 19. F. 1. Qui 2 

canem ſeucem, quem Leithihunt vocant, furaverit,. 

vi fol. componat. F. 2. Qui feucem doctum quem e 

triphunt vocant, 111 fol. j Qui feucem „ qui ‚in liga- 

snine veſtigium tenet quem Spurihunt. dicunt vi Jol. 

componat, Supra Seufius curfalis et Segutiuse Dicti 

' videntur hi omnies a fequendo, unde et Scotorum . 

legibus Sequax, de quo mox infra, Vid. Seucis in 

-< eodem Gloffarios 2 = 

€. Spurihunt, a Germ, ſpuͤren indagare, c oo 

Hund canis. i; a IR 

0. Traffans i. €. veſtigium profequens feu in- 

. veltigans a Gall, Tracer; veftigia alicujus fectari, 

‚in ipfis veftigiis infequi. Beg. Maj. Scot. lib. IV. 

cap. 52, Nullus perturbeb aut impediat canem traf- 

fantem , aut homines traffantes eum ipfo ad fequen- 

"Aum latrones, aut ad captendum "malefactores, 

Vulgari Scotico ane Sleuthound, 

C. Veltris, veltrahus, velthrus. A German. | 

Welter. Gall. Vaultre, vaultroy, vaultroit, Ital. 

^ weltto, Canis Gallicus feu leporarius: próprie odo- 3 

xifequus nam Gloff. latino — Theod. apud Linden- 

brog. veltra Windt.  'fransfertur autem ad alias 

Ipecies L. Baiwar. T. XIX. $. 5. De canibus veltiri- 
* 

. cibus, qui unum occideri& qui leporem non profes. 

` quitur , fed fua velocitate comprehendit, eum fimili | 

SB 2 fol. componat. L. falic: T. VI. Qui Feltrem 

porcarium feu leporarium, qui et argutarius dicitur, 

furatus fuerit eto. Ad haec fic Lindenbrog, Clemens 

Scotus, five potius incertus S, Galli monachus in 

vita Caroli M. lib. I. p. 578. Alfumpfit duos cani- 

D 

* 
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culos in manu fua, quos Gallica lingua veltres nun-  .€Uüpant, qui agilitate fua vulpes, et caeteras mino- res beftiolas facillime capientes, quacaras etiam et alia volatilia, alcenfu celeriore faepe fallerent, Ju- lius Firmicus L. V. cap. B. Fertagum vocat, Gra- tius (ut hic fupra) veltrahum.- Hincmar Veltrarium, 
‚Notae velt, Tyronis Tit. de animalibus Heltagram. 
Haec ille: hinc in aula Caroli M. velbrarii dicti ſunt, qui veltres cuſtodiebant. Ut fupra in Berfarius, 
C. veftigabilis. Plurimo nomine hic fupra inno- tuit. «rgu£arius, ab arguendo, Ductor et Leithunk 

a ducendo, Segutius, Seucis, Sequax a fequendo. 
Odoriſequus ab odorande,  Veltris a ventitando. 
Spurhunt ab indagando. T. raſſans et hic veftigalilis a veſtigando, quod veftigia (Faͤhrte) prodit, Reg. Maj. Scot, Lib. IV. cap. 33. Si quis cum cane fugace Caliis fequace, fagace) vel veltigabili, veſtigium la- . tronis aut animalis furati perfequatur etc, 

Unter Carin wurden bereitd Hunde in die Pros Bingen an bie Unterthanen ober Beamten vertheilt, die ſte füttern mußten, und in dieſer Periode werden folgende Hunde namhaft gemacht: 
2 Rudo Rüde, Moloffüs, | 

Sulis; ber Segufius der vorigen Periode. 
Wint, das Windſpiel, auch Veltra, Spartus ges 

nannt. * S á s | : => m 

Die Hunde erhielten ihre eigene Namen, bei wel⸗ chen fie gerufen wurden. Eine Hündin hieß Zoba. In Franken wird ſie noch Zaubel genannt. Dur. 
Jm elften Jahrhundert fiengen auch bie Grafen und Biſchoͤffe, welche fo viele Waldungen mit dem 
Wildbann von den Kaiſern geſchenkt erhalten hatten, an, ihre Hunde ebenfalls ihren Hufenbeſitzern zum Fuͤttern aufzubringen, und legten ihnen, wenn fie ih? nen diefe Laft erließen, eine gewiſſe Abgabe an Korn (Hundehafer) oder an Geld (anona canum) auf, wel⸗ 

I 
1 
\ 

D ncm — * „ : *" 3 

) Antons Geſchichte der teutſchen Landwirthſchaft. II. 253. 
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che Abgabe yoh lange fortdauerke. Dieſe Abgabe darf 

man aber mit der weit aͤlteren Hundeſteuer (Hunts 

forde Canagium) nicht verwechſeln, welche die Baies 

riſchen Hergoge noch 1373 nicht von den Unterthanen, 

ſondern don der Geiſtlichkeit bezogen. Sie erhielt 

wahrſcheinlich ihren Namen von der vormahligen 

Schuldigkeit der Geiſtlichen, die herrſchaftlichen Hunde 

VS La ernähren. Sie hieß in der Folge der Hundes 

Decem, das Hundelager, und war meiſtens auf 

gewiſſe Monate fefigefeßt. Im Jahr 1420 bezog 

Pfalzgraf Ludwig beim Rhein Hundegeld, Jäger⸗ 

geld und Vogelgel d. Im Meklenburgiſchen war 

ſogar im ganzen Land ein Hundekorn angelegt, 

das aber Herzog Heinrich in ſeinem Teſtament 1319 

reumuͤthig misbilligte, und Demjenigen ber es noch 

ferner beziehen wuͤrde, die ewige Hoͤllenſtrafe ans: 

kündigte) Pes z | 

In den folgenden Jahrhunderten kommen in 

Teutſchland nachſtehende Hunde vor: Er 

Windſpiele, Hetzhunde, und eine andre 

groſe Art, welche Bracken genannt wurden. Wer . 

einen ſolchen Hund entwendete, mußte ihn mit ſeines 

Gleichen erſetzen, wenn er beſchwur, daß dieſer eben 

fo gut fep, als der Entwendete war Nach dem 

Schwabenſpiegel war die Strafe verſchieden. Wer 
nach dieſem einen Leithund ſtahl oder erſchlug, muß⸗ 

te ihn mit einem Aehnlichen erſetzen, und 6 Schillinge 

entrichten. Ein Treibhund wurde erſetzt und mit 

3 Schillingen gebuͤßt. Ein Spuͤrhund und. ein 

Biberhund galten wie ehemahls 6 Schillinge Buße, 

ein Windhund, Schaafhund und Hofe wart 

drei, ein Hund, der groſes Wild fahet, als: Hirſche, 

"x 

Bären, Wölfe, 6 Schillinge. Der Hof hund aber. = 

hatte das wenigſte Recht: denn, wenn er am Tag 

geſtohlen wurde, wurde er blos erſetzt; geſchah aber 

die That nach Sonnenuntergang, fo wunde ber Thaͤ⸗ 

ter als ein Dieb betrachtet, und mußte noch drey Schil⸗ 

linge erlegeu. Der nämliche Erſatz und dieſelbe Buße 

galt, wenn Einer dieſen Hund lahm geſchlagen hatte. 

*) Langs hiſtoriſche Entwickelung der teutſchen Steuer ⸗ Berfaffung. 

Berlin 1793. S. 52. N ; 
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Die Hunde wurden an Leinen gefuͤhrt, und muß⸗ ten, wenn Jemand durch einen Bannforſt ritt, auf⸗ gefangen und gekoppelt werden, fo wie ein folder. Reiſender überhaupt, um dem Verdacht, daß er jagen wolle, zu entgehen, ſeinen Bogen und ſeine Armbruſt abſpannen, und ſeinen Koͤcher bedecken mußte, wel⸗ ches die beiden Spiegel (der Sachſenſpiegel und der Schwabenſpiegel) befehlen, und wovon ſich noch die Gewohnheit heeſchreibt, daß Derjenige, der durch eis nen fremden Forſt reiſet, bei Verluſt ſeines Gewehrs den Hahn abſchrauben muß. 
An vielen Orten waren die Unterthanen gehalten, ö herrſchaftliche Hunde zu halten; doch fieng man auch an, dafür eine Verguͤtung an Geld oder Getraid zu nehmen. “) | | De 

Wir ſehen hieraus, daß in Teutſchland in den a erſten Jahren des 15, Saec. nur wenige Arten von Suden bekannt waren daß aber, fo wie die Cultur Teutſchlandes, feines Climas und der Nation zunahm, auch die vorhandenen Varietäten au rgiengen, y verſchiedenartiger wurden, bekannt, Andre vom Ausland einge en, und wenn dagegen ein ſolcher S unden unter einen 
Provincial z- Slag | ch feinen Habitus zu er⸗ 

er Fol⸗ 
und mit den 

‚ Reifen und H 

u B ans 
geweſen ſeyn. 
S. 234—269, 

Zu unſers Colerus Zeiten kannte man in Teutſch⸗ | fanb folgende Hunde; Pag, 469. (Oecon. ruralis) ſagt der wuͤrdige alte Mann: dup | 2 —— 
= 

EN ) An to ng Geschichte der teutſchen Landwirthſchaft. III. soz * 20 So trifft man die Bracken ſchwerlich irgendwo fo fhón und rein an, als im Herzogthum Weſtphalen, und zwar ſowohl die groſen Begcken, als die Stein Braden. | : 4 



Es pflegt ein Hauswirth in feiner Nahrung dreiz 

erlei Hunde zu halten: | Ecol CU NE 

1) gar kleine, fubtille Hündlein, die 

man nur zur Luſt halt, daß die Kinder und Weiber 

damit ſpilen, und ihre Luſt und Frewd damit haben, 

zu teutſch Pulfterhündlein (Kanapee⸗Huͤndlein ). 

2) Darnach kleine oder mittelmäßige Huͤud⸗ 

lein, die man des Nachts auf der Stube und auf dem 

Hof hat, daß ſie unſer und unſre Nahrung wechter 

3) Darnach zum dritten, ſo hat man auch groſe 

Rüden, da grofe Forberge (Vorwerke) unb weite Df 

ſeyn, die theilt man im Hof umher auf allen Ecken u. ſ. w. 

Es haben auch ettliche groſe Herrn, reiche Leuth, 

E delleut, Grafen, Fuͤrſten, Ihre groſen Moloſſen 

und Engliſche ſtarke Hund. Die Schützen haben 

auch ihre Schießhunde, Wachtelhunde und 
dergleichen Hunde mehr. ; MEM 

B Si. 572 nennt er nod) Viehhunde canes paltos 

krales, Haus hunde, canes domeſtici, groſe ſtarke 

Schaafruͤden, welche bei den Schäfern auf dem Felde 

liegen. Der Jagdhunde ſind wiederum mancherlei, 

und von dieſen fuͤhrt er an: Cpürbunbe Canes fa- 

gaces (veltigatores, odorifequi), Leithunde, Engs 

he H., Winde. EE | 

Doch es wird Zeit fepn hier ein wenig ſtille zu fies 

hen, und, ehe wir weiter gehen, uns von dieſen tro⸗ 

kkenen Unterſuchungen in Etwas zu erhohlen. Ein klei⸗ 

nes Verweilen bei dem Betrachten III der Schick⸗ 

fale dieſer nuͤtzlichen Thiere kann uns vielleicht hier 

nebenher dieſe Erhohlung gewaͤhren.. | | 

; Der Hund hat die Ehre gehabt unter die Geſtirne 

verſetzt zu werden, und zwar zu zweien Mahlen. 

^y Beiträge dazu hat Kinderling geliefert im allgemeinen literäri⸗ f 

fen Anzeiger. 1800. No, 95. Auch findet ſich Einiges in den 

Eurioſitäten. 1812. B. II. H. A. S. 34-34 
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Der grofe Hund iſt ein anſehnliches Sternbild 
in der füdlichen Hemisphaͤre, das fid) in unſern Gez 
genden mit ſeinem Untertheil nur ſehr wenig uͤber den 
Horizont erhebt. Man zaͤhlt 19 Sterne darin. Auf 
der Naſe ſitzt ein Stern erſter Gröfe, welcher der gläns 
zendſte am ganzen Himmel iſt. Gewoͤhnlich nennt man 

ihn Syrius. Die Alten ſchrieben ihm groſe Wirkun⸗ 
gen zu, die Stuͤrme auf der See, das Tollwerden 
der Hunde u. d. weswegen die Rómer, um ſeine boͤ⸗ 
ſen Einfluͤſſe abzuwenden, jaͤhrlich einen rothen Hund 

vopferten. Weil nun fein cosmiſcher Aufgang (fein Auf⸗ 
gang mit der Sonne) ohngefaͤhr in die Mitte der Zeit 

faͤllt, welche die Sonne im Zeichen des Löwen zubringt; 
ſo nannte man dieſe Periode die Hundstage Dies 
caniculares. Sie fangen den 22. ober 23. Jul. an, und 
endigen am 23. Aug. Vormahls ſchrieb man die auſ⸗ 

ſerordentliche Hitze, welche dieſe Periode ſo beſchwer⸗ 
lich, und für die Geſundheit oft gefaͤhrlich macht, mit 
Unrecht dem Stande des Syrius in der Naͤhe der Son⸗ 
ne zu: denn es iſt oft in den Hundstagen ziemlich kuͤhl, 
wie 1812, wo es Tage gab, an welchen man ein er⸗ 
waͤrmtes Zimmer gar wohl ertragen konnte. Und dann 
fallen die Hundstage in den Winter derjenigen, wel⸗ 

che die mittaͤgliche Halbkugel der Erde bewohnen, ob⸗ 
ö er ber Syrius in der füdlichen Hälfte deg. Himmels 
ſteht. : ir = 
. Der Fleine Hund iff ein Sternbild in ber nörds ‘ 
lichen Halbkugel. 5 ; 

Trotz biefer Ehrenbezeugungen betrachtete man doch 
ſchon in den aͤlteſten Zeiten den Hund als ein unreines 

Thier. Dieſer Abſcheu wurde dadurch unterhalten, 
daß diefe Thiere allerlei Unreinlichkeiten, Aas u. d. fref 
ſen, daß ſie ihre und anderer Hunde Wunden belecken, 
das was ſie von ſich gegeben haben, wieder verzehren, 
und zu Zeiten mit einem unreinen Fluß behaftet ſind. 
Aber gleichwohl war der Hund bei den Iſraeliten ein 
Hausthier. Man ſorgte fuͤr ſeinen Unterhalt. Was 
man auf dem Feld erlegt und verwundet fand, be⸗ 

ſtimmte man den Hunden. 3 Moſes XXII. 31. Auf 
Aich Weiſe betrachten bie Morgenländer noch heut zn 

Tag den Hund ſowohl mit Abſcheu als mit Guͤte. Die 
r 
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Araber in Numidien geſtehen dem Hund blos einen 
Winkel in ihrem Zelt zu. Die Muſelmaͤnner halten 

fic für unfähig ihr Gebet zu verrichten, wenn ein Trop⸗ 

fen von einem naſſen kothigen Hund, der fich ſchuͤttelt, 

ihr Kleid beſpruͤzt. (In Cairo geht es uod) weiter. Das 
felbſt find 4 religioͤſe Secten, deren eine fo frenge iſt, 
daß wenn nur der Schatten eines Hundes auf ein Mits ~ 
glied dieſer Secte fällt, es fih für verunreinigt haͤlt 

und waſchen muß, welche Handlung ſehr weitlaͤufig 
iſt: denn erſt kommt es an die Haͤnde, dann allgemach 

zuruck bis an die Elnbogen, hierauf an die Fuße, Ze⸗ 

he für Zehe, bis gegen die Knie, bann an den Kopf, 
zuerſt hinter den Ohren, hierauf allmaͤhlig vorgeruͤckt, an 
die Schlaͤfe, die Augen, den Hals u. f. w. dann iff 
aber auch die Suͤnde getilgt. (Mayrs) Schickſale 
eines Schweitzers auf ſeinen Reiſen nach Jeruſalem und 

dem Libanon. St. Gallen. 1815. II. 42.). So ver⸗ 

achtet aber der Hund bei den Tuͤrken iſt; ſo wird es 
doch får ein verdienſtliches Werk angeſehen, ihn mit 
Futter zu verſorgen. Man ſchmeichelt ihn nicht, man 

ruͤhrt ihn nicht einmahl mit der Hand an, aber man 
begegnet ihm auch nicht mit Haͤrte. Er genießt faſt 
mehr den Schutz der Gaſtfreiheit, und derjenige, der 

mit Vorſatz einen Hund toͤdtete, würde gewiß geſtraft 
werden, wenn man ihn dieſer That überfübren fónus 

te. Man findet fat nirgends fo viele Hunde als im 
Drient. Die Straßen in den groſen Städten find fo. 

zu fagen von ihnen angefuͤllt. In Conſtantinopel iſt 
man in einer auslaͤndiſchen Tracht oft den Berfols 
gungen der herrnlofen Hunde ausgeſetzt. Dieſe vers 
mehren ſich . ape unbeſchreiblich, theils weil ſie 
Niemand fóbtet, und theils weil die Türken zu ibs 

N „ fromme Stiftungen und Vermaͤchtniſſe 
machen. res Fr A ee. EK 

Unter die vielen Urſachen der ſchlechten Luft, wel 
che auf den Gaſſen in Conſtantinopel brütet, rechnet 
D. Griffith “) die ungeheure Menge von Hunden, wel⸗ 

che alle Zugänge anfüllen, Sie find nach dieſem Sthrift⸗ 
—— —ä—üẽ— x 

*) Griffiths neue Reifen in Arabien, der Europäiſchen und Mies 
| tifjen Türkey. Leipzig 18 1a. S. 85. = 

h 



feler Wildfaͤnge von einer ausgearteten Zucht, im; 
mer hungernd wie die Hindoſtaniſchen Hunde der Pa⸗ 
tiag, welche auch keine Herrn haben. Sie ſuchen in 
den Städten Abfälle und Unreinigkeiten der Küchen auf, 
welche die mitleidigen Muſelmaͤnner auf Haufen le⸗ 

gen, um den Hunger dieſer ſtets herumſtreifenden 
Hundsbanden zu ſtillen. Ihr Geſchrei iſt fuͤrchterlich, " 

und ihre Anfälle ſind gefährlich. 

Ein neuerer Reiſender *) ſagt: So wie man jens 
ſeits der Donau bei Neu; Orſova das Tuͤrkiſche Ges 
biete betritt; fiebt man herrnloſe Hunde herumlaufen. 

Seine Reiſegefaͤhrten, die eben ſo wenig als er eine 
Herberge finden konnten, ſtiegen aus dem Schiff, und 
legten ſich am Ufer auf den Sand hin ſchlafen. Er 
aber zog es vor, am Bord zu bleiben, ob es gleich da 
von Ungeziefer wimmelte, weil er doch hier nicht Ge⸗ 
fahr lief von dieſen Hunden zerriſſen zu werden: denn 
ſtuͤndlich kamen ganze Schaaren berfelben, wie das 
wüthende Heer, auf die am Ufer Schlafenden losge⸗ 

ſtuͤrmt. Die zweite Nacht brachte er am Ufer in einem 
langen, ſchmahlen, durchloͤcherten Schiff in Gefell 
ſchafft eines Popen, eines Illyriers und eines Juden 
zu. Sie hatten darin einen Haufen Steine, um die 

Hunde zu empfangen, aufgeſchichtet. Kaum waren ei⸗ 
nige Stunden verſtrichen, als der heulende Feind heran⸗ 
ſtuͤrmte. Luftig begann das Bombardement mit dem 

Steinhagel. Bald war der Sieg entſchieden, der Feind 
aus dem Feld geſchlagen. Der Hund des Bezirks **) 
lagerte unweit dem Boot, blieb ruhig, und muchſte 
fid) nicht. Jetzt ſtuͤrmten die Beſtien zum zweitenmahl 

auf ſie los. Wieder berfelbe Empfang, mit nod) grs 
Do Nachdruck, und nun hatten die Schlafenden 

s Ru e. à » D. á 
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„ (Mayr s) Schickſale eines Schweitzers auf feinen Neiſen nach 
‘Jerufalem und den Libanon. St. Gallen. 1815. I. 42. 45. 36. 
83. 130. Si : E 

Jeder Hund daſelbſt hat feinen Ort, den er als feine rechtmäſtge 
Heimath betrachtet, und den er, ſo lang er lebt, bewohnt. Fallen 
Junge; ſo kampireu dieſe in der Nähe, aber immer Jeder auf ei⸗ 
nem eigenen Fleck. Dies ſcheint einverſtandene Sitte unter dieſen 
Hunden zu ſeyn. e i 

} 



Als er nach Widdin kam, fand er nicht nur an 
den groben, verwegenen Lazaronis und Troßbuben der 
Stadt, ſondern auch an der unzähligen Menge herrn⸗ 

. lofer Hunde, zwei Unannehmlichkeiten, die den Frem⸗ 

den hindern, fid) in der Stadt frei umzuſehen. Oft 

liegen vor einem Haus 3, 4 ſolcher Hunde. Alle 34 

Gaſſen find mit ihnen wie bedeckt. Mitten im Ges 

draͤnge legen fie fih. Keiner weicht aus. Jedem muß 

ausgewichen werden. Der in Franken⸗Kleidung Vor⸗ 

uͤbergehende gefaͤhrdet ſehr oft, von einem ſolchen 

Hund angefallen zu werden. Faͤngt einmahl Einer 

an zu bellen; ſo kommt der Naͤchſte zu Huͤlfe. Der 

Dritte, Vierte kommt auch herbeigelaufen, und oft 

ſieht man ſich von dem ganzen Bezirk verfolgt, was 

den Türken eine heimliche Freude macht. Auch des 

Nachts wird man von ihnen beunruhigt. Von Zeit 

zu Zeit ertönt in der Stille der Nacht ganz erſchrecklich 
ihr Geheul, das bald oben, bald unten in der Straße 

anfaͤngt, und ſich wie ein Lauffeuer von einem Ende 

derſelben bis zu dem Andern fortpflanzt. 

: Nicht befer ergieng es unſerm Reiſenden in Se- 
res, einer Haupt Niederlage der Levantiſchen Baume 

wolle. Unreinlichkeit auch hier, wie in allen Tuͤrkiſchen 

Staͤdten. Jeder Tuͤrke ſteht einem Fremden nach. 

Troßbuben von 8 bis 12 Jahren betragen fi nach ibs 

rer Art, fogar die Hunde, der fremden Tracht unges 
wohnt, erheben ſich in Menge, den Unglaubigen zu 

Noch ſchlimmer ergieng es ihm in Tophana. Es = 
war dunkler Abend. Kein menſchliches Weſen war in 
den engen, dunkeln Gaſſen merkbar, hingegen deſto 

mehr Hunde, die gerade in Tophana von ber ſchlimm 

ſten Art ſind. Sie verfolgten ihn bellend und heulend 
von einem Haus zum Andern. Athemlos und keu⸗ Br 
chend ſah er von ferne Licht. Es war ein Koffeebauß, 

in welchem fid) noch einige Türken befanden, Er flop. 
hinein, und die Hunde geleiteten ihn bis an die Thüre. Aber er war irre gegangen. Es war nicht 
Pera, wohin er wollte, es war Tophana, unb er 
mußte alfo auf dem naͤmlichen Weeg wieder zurückge⸗ | ben. Halb ohne Beſinnung ſtuͤrmte er wieder hinaus 
Wen i € i | | 
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in Nacht und Dunkel. Wo er einen Pflaſterſtein locker fuͤhlte, hob er ihn als einen Schutzpatron ſorgfaͤltig auf, und drang immer vorwaͤrts. Wenn die Noth am Groͤſten war, warf er ein Paar Steine nach den naͤchſten Hunden. Endlich um 10 Uhr war er wieder in Pera. Beide Taſchen voller Steine, das offne Meſ⸗ ſer in der Hand, bedeckt mit Schweiß und Koth, rannte er zur Shuͤre feines Wirthshauſes hinein, wo er erſt erfuhr, in welcher Gefahr er ſich befunden habe: denn wenn er das Ungluͤck gehabt haͤtte zu fallen; fo 
wäre er von dieſen Hunden zerriſſen worden. 
Und dieſen gefaͤhrlichen und laͤſtigen Hunden ver⸗ machen die Tuͤrken fromme Stiftungen? 

Dieß geſchieht auch in Aegypten, wo zugleich auch die Hasgeier bedacht werden. Da hat es nun fuͤr die Geſundheit des Landes den ſehr guten Erfolg, daß beide Thiere die Aeſer, welche die faulen und unrein⸗ lichen Türken nicht wegſchaffen und verſcharren moͤgen, und deren Verweſung der Geſundheit ſo nachtheilig iſt, in Menge verzehren. Maillet ſetzt hinzu, daß man in Aegypten dieſe Hunde ſogar noch mit Waſſer 5 verſaͤhe, damit ſte nicht Durſt litten. E 
ro Cahiro laufen auf allen Gaſſen herrnloſe | Hunde herum. Als die Franzoſen dort waren, murz den ſte Alle niedergeſchoſſen. Aber jetzt wimmelt es wieder von Hunden daſelbſt, und fie fallen ben Frem⸗ den, beſonders in den entlegenen Gaſſen, überaus bes i ſchwerlich. H. Mayr, der 1812 in Aegypten reiſete, wurde oft von folchen Hunden verfolgt, und einmahl kam er daruͤber ſogar in Aegypten in Lebensgefahr. *) 

Als er namlich kurz vor feiner Abreiſe, zwey L4 Stunden von Damiata, mit einer nut mit Vogelſchrot ‚geladenen Flinte am. Strand ſpatzieren gieng, um 
Waſſervoͤgel zu ſchießen, kamen vier ſolcher groſen 
posses Hunde vom Caſtell her auf ihn losgerennt. 

r zog fich zuruck (nach dem Fahrzeug -) aber die heu⸗ lenden Beſtien naͤherten fi immer mehr. Kein Menſch 
i x : x (SN E 1 : . 3 ; 

» Band II. 150, 
i] 
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 feitmárt8 auf den Schlaf getroffen, fo ‘wäre er des 

eS 

in der weiten Runde näherte ſich, den er hätte zu 

Huͤlfe rufen koͤnnen. Immer mehr draugen die Hunde 

auf ihn ein. Sie machten einen Halbkreis um ihn. 

Im Nüden hatte er das Meer: Kein Aus weeg war 

ihm offen, und um fid) zu retten, gab er Feuer. Der 

getroffene Hund erhohlte ſich wieder, und rannte mit 

| den Andern dem Gajtell zu. Er aber fáumte fih nicht, 

ſchnell nach feinem Fahrzeug zu gehen. Da ſah er 

von Ferne zwei Türkiſche Soldaten herbeieilen. Sie 

riefen ihm zu, und erreichten thn. Der Eine ließ ihn 

ſehr zornig an. Er bemühte ſich, ihm zu erklaͤren, 

daß er aus Nothwehr habe ſchießen muͤſſen. Indem 

er ſo ſprach, faßte der Eine feine Flinte, und der 

Andre packte ihn von hinten. Er wurde zu Boden ge⸗ 

worfen. Sie gaben ihm mit dem Flintenkolben einen 

maͤchtigen Stoß unter die Schultern. Er raffte ſich 

auf. Ein zweiter heftiger Stoß traf die Bruſt, und 
erſt ein dritter Stoß über Stirn und Augen fien, 

ihre Wuth zu kuͤhlen. Fluchend giengen ſie weg, und 

nahmen bie Flinte mit. Hätte der Schlag einen Gell 

Todes geweſen. Ne fins 

Indeſſen muß es ſchon in den aͤlteſten Zeiten auch 

in Palaͤſtina ſolche herrnloſe Wildfaͤnge von Hunden 

und zwar ſowohl auf den Gaſſen in den Staͤdten, als ; 

auf offnem Felde herumſchweifend gegeben haben, 

wie einige Stellen der Bibel andeuten. Pfalm LVII. 7. 

AV Buch der Könige XVI. 4. | e 

Wer von Baeſa ſtirbt in der Stadt, den folen 

AC bie Hunde freſſen. ; 
; 1 

Insbeſondere hielten fid) in Palaͤſtina die Hunde bei 
den Richtſtaͤtten (Rabenſteinen) auf, welches aus 

Nabobs ungluͤcklichem Ende zu erſehen iſt. Daß auch 

ſchon in den äfteften Zeiten Hunde zur Beſckhüßung 

der Viehheerden gehalten wurden, erhellet aus Hiob 

XXX. I. 8 ö ; i3 

Nun aber lachen mein, die jünger find als ich, 

welcher Vaͤter ich verachtet hatte zu ſtellen unter 

meine Schaaf hunde. det 

l 
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und noch halten die Nomaden des Morgenlandes Vieh⸗ hunde bei ihren Heerden in ihren Lagern. *) 

. So wie nun der Hund im Morgenland ein ver⸗ achtliches Thier war; ſo ward es auch für eine Be ſchimpfung gehalten, Jemand einen Hund zu heißen. Allein dieß ift auch bei uns der Fall, und gerade die niedrigſten, poͤbelhafteſten Schimpfwoͤrter find bei uns vom Hund hergenommen. Auch war im Mittelalter m das Hundetragen vorzüglich eine Art von Lehn⸗ ſtrafe, womit man auch grofe Vaſallen belegte.) 
Die erſten Spuren dieſer Strafe findet man unter Dtto bem Großen. Friedrich 1. brachte fie auf dem Reichstag zu Worms bei dem Erzbiſchoff Arnold von Mainz und dem Pfalzgrafen Herrmann wieder in Gebrauch. Beide hatten die Öffentliche Ruhe geflört, und wurden zu der Strafe verdammt, einen Hund 4000 Schritte weit auf dem Ruͤcken zu tragen. Dem Erzbiſchoff erließ er die Strafe wegen hohem Alter, aber Herrmann und 10 ſeiner Anhaͤnger mußten ſich ihr unterwerfen. ER EEE is^ 
Auch in Marocco it, mie Höhft berichtet, eine ähnliche Strafe üblid. Ein Scheriff, den man bez rauſcht ertappte, wurde zur Strafe ruͤcklings auf eis nem Eſel reutend, mit einer Meerkatze auf der einen, und mit einem Hund auf der andern Seite, durch die Gaſſen der Stadt geführt, e Ei 

k 

„ Oed manns vermiſchte Sammlungen aus der Naturkunde. Heft V. 20. SN = = 

** Knoetfchker diff. de Kuvogopia. 1992. Wachteri. Gloffarium f. v. Hundsfott. Wen; im allgemeinen An⸗ zeiger 1876. S. 759. Von dieſer Strafe des Hundetragens leiten Einige das Wort Hundsfott ab, ©, auch Sich 

eee eee, 



# 

IV. € 9 n og ER 

Auf bicfem. nod) áuferft wenig bebauten Gefilde 
(ein Schickſal, das von der Phyſtogonie uberhaupt gilt) 

tritt dem Naturforſcher zuerſt die Frage in den Weeg: 21 

1) Gab es urſpruͤnglich nur ein en Stammhund, 

von dem alle übrigen noch ſo verſchieden gefale 

teten Hunde abſtammen? — oder NUNC 

2) hat es gleich urfprünglich mehrere Stammhunde 

gegeben? — oder : 

3) iff vielleicht gar der Hund nur ein fpecies hy- 

© “brida, e connubio affinium ferarum hominis 

cura educatarum, initio orta, et ob utilitatem 

deinde multiplicata, wie Pallas nicht ganz 

abgeneigt iſt, zu vermu then, 

Möglich if das Eine fo gui als das Andre. 

1) Es iſt naͤmlich moͤglich, daß alle Hunds-Varie⸗ 

täten nur von einem einzigen Stammhunde herkom⸗ 

men: denn daß beſonders Zucht- und Hausthiere durch 

Cultur, Nahrung, Erziehung und beſonders durch 

das Clima mancherlei, und wenn es nicht die Erfah⸗ 

rung ſo oft lehrte, kaum glaubliche Abaͤnderungen er⸗ 

leiden, beweiſen unter Andern die Schaafe, Pferde 

und Tauben. ) Zudem begatten ſich die verſchiedenen 

Arten Hunde und Blendlinge derſelben nicht nur un⸗ 

ter ſich und miteinander fruchtbar, ſondern auch mit 

andern Raſſen der Hundethiere. Es ift alfo wohl, 

möglich, daß diefe Thiere, die fo überaus feuchtbar 

ſind, und fid miteinander vermiſchen urſpruͤnglich 

nur eine einzige Stamm⸗ Raſſe gehabt haben, und 

Daß fie, ſo verſchieden fie uns jetzt erſcheinen , nach 

vielen Zeugungen ineinander übergeben koͤnnen. 

.*) Eben ſo geht es mit den Zucht⸗ und Haus: Pflanzen. Man 

denke nur an die Hpacinthen, Tulpen, Nelken oder Grasblumen, 

Aepfel, Birne, Zwetſchen, Kirſchen, Von Stachelbeeren zählt 

man jezt in England durch die Bemühungen und abſichtlich ange⸗ 

ſtellten Verſuche der Goofeberry - Society (Stachelbeer⸗So⸗ 

cietat) über 300 Sorten, wovon Manche die Gröſe einer Pfaume 

Haben, 5 : a 

1? 

i 
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„% Der Hund, der Wolf, der Fuchs, der Schakal muͤſſen Raſſen eines gemeinſchaftlichen Stammes ſeyn, weil ſte fruchtbar miteinander zeugen. Nach Pallas fervations fur la formation des montagnes. _ ©. 15, Note) kommt bet Hauptſtamm des Hundes vom Schakal her. Doch glaubt er nicht, daß die Hundes Rafe rein fep, fondern vermuthet, baf fic feit v undenklichen Zeiten mit dem Wolf, mit dem Fuchs, und vielleicht auch mit der Hyaͤne gemiſcht fep, daher denn die ungeheure Verſchiedeuheit in der Geſtalt und Groͤſe der Hunde möchte entflanben ſeyn, worüber Gi; | nige auch von Friſch im Naturforſcher, 1275. Band VII. 52. geſagt iſt. en = es a 
Der Hund iff ber trenefte Begleiter des Menſchen, das einzige Thier, das unter allen Himmelsſtrichen fort⸗ kommt, und ſich uͤberall findet, wo Menſchen ſind. Kein Wunder alſo, daß die Verſchiedenheit des treuſten unter allen Gefaͤhrten des Meuſchen, beinahe eben fo manz nichfaltig als die Barietaͤten des Menſchen ſelbſt ſind. lcs Zwar laffen fid) wohl ſchwerlich, wie ſchon v. Zim⸗ mermann erinnert, die Hunde nach dem Clima eins theilen, indeſſen ſcheint es doch, daß man die kurzhaa⸗ rigen, hochbeinigen, langſchnautzigen Hunde vorzuͤg⸗ lich in warmen Ländern fuchen muͤſſe, dahingegen die ſtarkhaarigen, kurzbeinigen Hunde mehr dem kalten Clima zuzugehoͤren ſcheinen. Tempertrte Länder aber ſchicken fid) füc alle Varietäten. Mit dieſem Urtheil ſtimmt auch Buffons Urtheil überein. Er ſagt: fo wie in den noͤrdlichſten Laͤndern die Menſchen rauh, klein und ungeſtaltet ſind, da man hingegen in den blos noͤrd⸗ lichen ſchoͤne Voͤlker findet (4. E. in Daͤnnemark); fo bemerkt man eben ſo dieſes bei den Hunden. In kap⸗ land ſind ſie haͤßlich und klein, in Groͤnland nicht we⸗ 

niger. Die Sibiriſchen Hunde ſind zwar nicht ſo un⸗ geſtaltet, haben aber doch noch ſteife Ohren, und keine febr beträchtliche Groͤſe. In andern kaͤndern, wo ein ſchoͤ⸗ ner Schlag von Menſchen wohnt, ſind auch die Hun⸗ de ſchoͤn. Die Daͤniſchen, Engliſchen, Griechiſchen, Steufunblánbifden Hunde, übertreffen alle Andern an Schoͤnheit, Kraft und Groͤſe. Eine merkwuͤrdige Bebereinſtimmung der Wirkung des Climas auf Men⸗ ſchen und Hunde! | ge 
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2h) Es iſt aber auch ber angeführte zweite Fall 

moͤglich: i „„ e XU 

daß es nämlich gleich Anfangs mehrere 

Varietaͤten von Hunden gegeben habe, daß 

8 der Palarhund vom Wolf, der Aſtatiſche vom 

Schakal, und der Europaͤiſche von lendlin⸗ 

i gen Diefer abſtamme. | b E e 
z 

ME" e! 

3) Selbſt der dritte Fall ift möglich, wenn es gleich 

bis jetzt an Analogie fehlt. TT 

Wahrſcheinlich bleibt es indeſſen immer noch, daß 

der reine Stammhund (wir mögen nun Einen oder Et⸗ 

liche annehmen) in den alten kultivirten Erdtheilen 

ſchwerlich mehr exiſtire, und daß der canis villaticus 

die am Weiteſten auf der Erde verbreitete, folglich die 

allgemeinſte Varietaͤt fep. Dieſe Wahrſcheinlichkeit 

kann dann ſo lange die Stelle der Gewißheit vertretten, 

X p. biefe einem gluͤcklichern Naturforſcher einmahl 

v. Hunde z uch t. mut. 

8 | Jeſter über die kleine Jagd. I. 1 11 

Pilgers Handbuch der Veterinär? Wiſſenſchaft. 5 

III. 1180. : i ES 

chers Livländifches Landwirthſcha tbug 
; Halle 1753. S. 250. 5 er „„ | cue 

Wer fih zu einem stonsmiſchen Zweck Hunde hal⸗ 

ten will, muß zuvoͤrderſt E 

a) auf eine zweckmaͤſige W ohn ung für ſie denken. 

Frei herumlaufende Hunde lernen das Galfactern , werz, ö 

den diebiſch, weichlich und traͤge. Sind ſie aber immer 

eingekerkert; fo verliehren ſie den Muth und die Liebe 

zum Jager. Meuten gehoͤren in beſondre Hundezwinger. 
, ^ 

Gin folder muß mit einer Mauer, ober mit einem. 

hohen Zaun umgeben ſeyn, wofern nicht der Auffenk⸗ 



Am = o = is 
- Balt der Hunde ein trockner Schloßgraben ift, aus 

welchem fie nicht heraus koͤnnen. Hier muͤſſen fte Ställe 
baben, die am Beſten aus ſtarken Planken gebaut 
werden, deren Zwifchenräume man mit Moos aus fuͤt⸗ 
tert. Das Dach foll ein dichtes Strohdach ſeyn. In⸗ 
nen werden rundum an der Vierungswand, einen Fus 
hoch uͤber der Erde, Pritſchen von Erlenholz angebracht. 
Gegen Süden und Norden bekommen die Wande 
Schubfenſter. Sowohl der Zwinger als die Ställe muͤſ⸗ 
fen täglich gereinigt, und Letzterer bei feuchter Witte⸗ 
rung öfters und mit Vorſicht ausgeraͤuchert werden. 
Auf die Pritſchen legt man dicht reines, trocknes Rog⸗ 

genſtroh, welches man woͤchentlich, und zur Jagdzeit 
täglich erneuert, damit nicht das Ungeziefer uͤberhand 
nehme, und auch dem Hund die Naſe nicht verdorben 
werde. Auch ſollen die Hunde oͤfters geſchwemmt, ge⸗ 
kaͤmmt und geſtriegelt werden. Endlich darf es auſ⸗ 
ſer dem Stall nicht an einem Schoppen fehlen, der 
aus einem bloſen Dach auf vier kurzen Saͤulen beſteht, 
und den Hunden dazu dient, bei groſer Hitze auſſer⸗ 

halb des Stalles Schatten zu genieſen, im Feeien. 

b) Das beſte Hu nde futter iſt gutes Kleienbrod, l 
auch Haferſchrot mit warmer Brühe angemacht, welche 
Suppe ſie taͤglich dreimahl in reinen Gefäßen erhals ` 
ten muͤſſen. Gut folen die Hunde gehalten werden: 
denn ſchlecht gefuͤtterte Hunde verfaͤrben ſich, riechen 
haͤßlich, werden voll Ungeziefer, und durchſuchen alle 
Miſtſtätten nach Knochen und andern Abfaͤllen. Aber 

zu viele unb zu duͤnne Suppe erſchlafft ihnen die Ein⸗ 
geweide, und die Folgen davon ſind Blaͤhungen. Auch 
allzufette, ingleichen gewürzhafte Suppen ſind ihrer 

i Geſundheit nachtheilig. Von heifen Suppen leiden fie 
an der Naſe, werden lungenſuͤchtig, zehren ab, und 

kommen nie wieder zu Kräften. Was von ihrer Sup⸗ 
pe übrig bleibt, darf man ihnen nicht aufheben, (man 
kann es den Schweinen geben): denn es ſaͤuert. Das 

Freßgeſchirr muß vor jeder Mahlzeit gereinigt werden. 
Kurz vor der Jagd füttre man fie nicht, und kom⸗ 
men fie von der Jagd zuruͤck; fo muß man fie wenig? 
ſtens eine Stunde warten laſſen, ehe man ſie fuͤttert. 
Knochen giebt man ihnen zerſtoßen und angebruͤht, 
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aber man giebt ihnen blos die Knoͤpfe (nicht die 

gRaoͤhren), Rückenwirbel unb Ribben. Von Aas muß 

man fie ſtreng abhalten. Sie bekommen davon trie⸗ 

fende Augen, verderben die Naſe, und riechen haͤßlich. 
> Etwas geriebenen Meerrettich dann und wann EROR 

ihre Suppen gethan, freſſen ſie gern und mit Gedeihen. 

Dabei müffen fie täglich reines Waſſer bekommen. 

c Wer nun eine gute Art Hunde hat, muß ſich 

auch die benoͤthigten Hunde ſelbſt anziehen, und, 

bei ſeiner guten Zucht zu bleiben ſuchen. Denn wenn 

dieſe gut iſt; ſo iſt das Einmiſchen fremder Zuchten 
€ 

unnoͤthig und unnütze. Einer alten Huͤndin giebt man 

einen jungen Hund, und vor dem zweiten Jahr laͤßt 

man beide Geſchlechter nicht zur Zucht zu. Zum Be⸗ 

decken iſt der Februar, Maͤrz und April die beſte Zeit. 

Die Jungen ſind ſodann leichter aufzubringen, als 

wenn fie früher oder ſpaͤter kommen. Wird die Huͤn⸗ 

din zur ungelegenen Zeit hitzig, ſo kann man fie vers 

liegen laffen; oder noch befer: man läßt fie zu, wirft 
aber bie Jungen in Stroh gewickelt und mit einem 

Stein beſchwert ins Waſſer, noch ehe fie an der Mut⸗ 
ter geſogen haben. Woͤlft aber die Hündin zur ſchick⸗ 

lichen Zeit; fo läßt man ihr 4 — 6 Junge, haͤlt ihr 

Lager rein, und nach 8 Wochen nimmt man die 

Jungen von der Mutter weg, giebt ihnen täglich eis 
nigemapl. Brodkrummen in Kuhmilch zu einem Brei 

angemacht, und gewoͤhnt ſie nach und nach an ihr 

kuͤnftiges Futter. 

: d) Bis nun der Hund dasfenige Alter erreicht 
hat, wo er zur Jagd angeführt werden kann, geht die 
Hauptſorge nur dahin, daß er gut genaͤhrt werde, 
unb keine Untugenden annehme. Wenn nun die kehr⸗ 

jahre angehen, wird der Hund angeführt und dre fz 
fitt. Die mühſamſte Dreſſur, und diejenige, welche 

die Dreſſur des Leithundes und Huͤhnerhundes. 

Jeſter über die kleine Jagd. I. 33 — go, 

Leo nh a rdig $ Forſt 2; und Jagd Calender. 

f 1796. S. 200. 1797. S. 158. 1798. S. 258. 

die meheſte Erfahrung und Kenntniß vorausſetzt, ift 
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: Schneiders Anleitung zur Erziehung eines 
jungen Huͤhnerhundes. Braunſchweig. 

weite Ausgabe. 1811. g ES 
Bechſteins Diana. II. 213, > 
Sergius gründliche 9lumeifung, einen Huͤh⸗ 
nerhund abzurichten. Weimar 1787. 

(Cotta s) Handbuch für das practiſche Forſt⸗ 
und Jagdweſen, (. f v. v. Reithund, - 
Huͤhnerhund ic. 358 ; ; 

i 

VI. Mützlichkeit und Benutzung der Hunde. 

Die Hunde gehoͤren unter unſre ‚vorzüglich nuͤtz⸗ 
lichen Hausthiere, an benen wir manches bewunderns⸗ 

wuͤrdige Talent wahrnehmen. Die aus nehmende Fein⸗ 
heit ihrer Sinne erhebt ſie über die meiſten andern Thiere, und der Menſch hat daher den Hund vor den 

mehrſten andern Hausthieren in ſeine naͤhere Geſell⸗ 
ſchaft gezogen. ö | | 
Beſonders zeichnet fid) ber Hund durch folgende 
Eigenſchaften aus. 
az) Durch Gelehrigkeit und Geſcheutigkeit. 

Man kann den Hund in kurzer Zeit abrichten. Gar 
bald findet er ſich in die in ſeinem Haus angenom⸗ 
mene kebensweiſe, merkt bald, um welche Stunde 

-fein Herr auszugehen pflegt, wo er bann mit dem 
Glockenſchlag erſcheint. Er weiß aber auch bald, 
wenn es keinen Spagiergang gilt, ſondern einen Amts⸗ gang, wo er ſich ganz ruhig verhaͤlt, und nicht mitzu⸗ 

gehen verlangt, weil er ſchon weiß, daß ihm dieſes 
nicht verſtattet wird. Wenn er in Geſchaͤften geht, 
daß ich mich ſo ausdruͤcke, iſt er gar nicht gern geſtoͤrt 
und angerufen, ſelbſt von ſeinen alten Bekannten nicht. 
Er gruͤßet fie dann kaum nach der Hunde⸗Weiſe, und 
eilt in feinem Auftrag oder Amtsgang ernſthaft fort. Er druͤckt ſogar offenbar ſeinen Unwillen aus, daß 
man ihn zur Unzeit ſtoͤrt. Wenn er mit andern Hun⸗ 
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den, denen er geneigt ift, ſpielt; fo kneipt er ſte zwar, 
jedoch retentis dentibus, wie Lucrez unnachahmlich, 

aber auch unuͤberſetzbar ſchoͤn ſagt. Er iſt immer fuͤr 

feinen Herrn beſorgt, und lernt auch bald die Freunde 
ſeines Herrn kennen, denen er weit entgegenlauft, 

wenn ſie zu beſtimmten Stunden kommen. Muͤßig iſt 
er gar nicht gerne, ſondern iſt lieber den ganzen Tag 

in Bewegung. Daher find auch die Hunde der Sol⸗ 

daten und Boten dieſen ſo ſehr ergeben. Kein Thier 
bemuͤht fic) fo febr, feinen Herrn zu verſtehen ‚un 

er probirt mancherlei, hohlt bald Dieſes bald Jenes, 

bis er fo glücklich ift, feinen Heren zu verſtehen, deffen 

fehlerhafter Unterricht oft ganz allein Schuld daran iſt, 
wenn ihn der Hund nicht verſteht. Dieſe Gelehrigkeit 

zeigt ſich beſonders an gut dreſſirten Huͤhnerhunden. 

Auch hat man dieſes Talent zeitig benutzt, Hunde zu 

mancherlei Kunſtſtuͤcken, z. E. zum Tanzen und andern 

Schauſpielen abzurichten, und fie dann für Geld ihre 
Geſchicklichkeit ſehen zu laſſen.) | | | 

b) Sein Crinaerungdbermógen iff flarf. 

Seinen alten Wohnort vergißt er nicht leicht. Er 
weiß ihn in weiter Entfernung wieder zu finden, ohne 
daß er gerade auf der fanbfirafe bleibt, fonbern er 

eilt, wie viele Erfahrungen lehren, auf dem geradeſten 

Weeg zuruck. Auf diefe ſtarke Erinnerungsgabe grüns 
det ſich ſeine Gelehrigkeit einzig und allein. Ein Um⸗ 

ſtand, wie Jeſter ſehr richtig ſagt, auf welchen ſo 

mancher rohe, unwiſſende Jaͤger zu wenig aufmerkſam 
iſt, weil er ſonſt ſeine oft verkehrte, und zum Theil 
graufame Dreſſur-Methode ganz anders einrichten 
würde. N Pn y : 5 PETE 

c) Und welches Thier fáme dem Hund an Treue 
gegen ſeinen Herrn gleich? Quis famulus amantior 

domini? quis fidelior comes? quis cuſtos incorrup-  . 

tior? quis excubitor poteft inveniri vigilantior? quis 

denique ultor aut vindex conſtantior. Colum, VII. 12. 2. 

Und was iff oft der Lohn für feine Treue, für ſeinen 

Dienſteifer? Nicht felten bie fuͤhlloſeſte Behandlung, 
* 

Beck mann? Beiträge zur Geſchichte der Erfindungen. IV. 839 
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unreines Lager, Schläge, Süppenftófe, Tritte, wo 

er ſich nur ſehen laͤßt ), karges Futter, und dies vom 
Menſchen, dem er dient, den er liebt, dem er treu 

iſt bis zum Tod. f | 
Im Winter 1807 —8 erfror hier auf der Haard 

ein Metzger, der in der Dunkelheit ber Nacht in eine 
Schneeſchlucht gefallen war, aus der er ſich nicht wie⸗ 

der heraushelfen, und auch wegen der Abgelegenheit 
von Niemanden gehoͤrt werden konnte. Sein Hund 

blieb bei ihm, legte ſich auf ihn, heulte von Zeit zu 
Zeit. Erſt nach zwei Tagen fand man den Verungluͤck⸗ 
ten. Aber nur die Leute aus dem Haus durften fid) 
dem Leichnam ſeines geliebten Herrn naͤhern. 

Als im Jahr 1806 der engliſche Geſandſchafts⸗ 
Secretair Wood zu Conſtantinopel zwei Tagereiſen 
weit von dieſer Stadt von Türfifchen Raͤubern erſchoſ⸗ 
ſen wurde, hatte er ein Windſpiel bei ſich, das er 

noch dazu erf einige Tage zuvor geſchenkt bekommen 
hatte Sein Bedienter rettete fidh durch die Flucht in 

das nátbfte Dorf. Als er am andern Tage mit einer 
Eskorte des Agas an die ungluͤckliche Stelle kam, fand 
er den Hund heulend neben ſeinem ermordeten Herrn 

liegen. Man brachte ihn dreimahl in das Dorf, aber 
immer kehrte er wieder zum Grab zuruck. Endlich 
fand man ihn in einer Grube, die er ſich neben dem 
Grabhuͤgel gegraben hatte, und da lag er noch, als 

der Bediente wieder nach Conſtantinopel zurückkehrte. 
Dahin kam der Hund auch von ſelbſt wieder, und 
der Bediente fand ihn unvermuthet, abgezehrt von 
Gram und Hunger, au der Thuͤre des Hauſes ſeines 
vorigen Herrn. 2 en Sg 

Quis famulus amantior domini? 

; 
1 

„) So erinnere ich mich Jemandes, der einen Bullenbeiſſer beſaß⸗ Eo ofr tiefer in die Stube kam, und geifferte, prügelte er den Hund, mit den Worten: ich will dir das Geiffern ſchon vertrei⸗ ben. Zum Glück kam ein Kenner, der ihn belehrte, daß dieſes Gtiffern nicht Unart, ſondern gerade ein Zeichen ächter reiner Zucht ſey. Wie viele Qugalen wurden dem armen Thier dadurch erſpart! Auch gegen Tpiese fol der Menſch nicht ungerecht ſeyn. 

`~ 
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4p Auch durch Geho rfam zeichnet fid) der Hund 

aus. Dieß kann man am Beſten an einem gut dreſſir⸗ 

ten Hund ſehen. Mit Begierde, ſelbſt mit Freuden 

apportirt er das geſchoſſene Federwild. Unermuͤdet 

hohlt der dreſſirte Budel ins Waſſer geworfene Sachen 

heraus, trägt den Stock, die Tabakspfeife ſeines 

Herrn mit ſichtbarem Stolz anf biefen ausgezeichneten 

Auftrag, und wird nicht felten ſeinem Herrn durch 

ſein beſtaͤndiges Apportiren zur Laſt. | E: 

Diefe ausgezeichneten Gaben, das dem Hund 

anz eigene Beſtreben, um den Menſchen zu ſeyn, 

feine unaufhoͤrliche Sehnſucht, ſich feſt an ihn zu 

ſchmiegen, ſeine ſichtbare Begierde, ihm zu dienen, 

ſich ſeinen Beifall zu erwerben, das ganz befondre Taz 

"lent, feine Liebkoſungen und ſeine Anhaͤnglichkeit auf 

eine ſo mannichfaltige Art an den Tag zu legen, ſind 

ſo einzig und characteriſtiſch, daß hier die Abſicht der 

Natur — dieſes Thier dem Menſchen naͤher als jedes 

andre Thier zuzugeſellen — unverkennbar wird. 

Noch merkwuͤrdiger und ſchaͤtzbarer wird "TT 

ſes Thier, wenn wir die vielfachen Dienſte erwaͤgen, 

die es uns leiſtet. | . 

Mit Hunden bemächtigt fih der Menſch wilder 
Thiere, mit ihnen verfolgt und erlegt er Raubthiere. 

Alle Jagdvoͤlker, alle Nomaden haben Hunde. Der 

Menſch, fagt Buffon, mußte fid) ert unter den 

Thieren ſelbſt einen Anhang verſchaffen, und vorzuͤg⸗ 

lich Diejenigen durch eine liebreiche Pflege zu gewin⸗ 

nen ſuchen, welchen er die meiſte Bereitwilligkeit zu⸗ 

traute, fih an ihn zu gewöhnen, und an welchen er | 

eine vorzügliche Neigung wahrnahm, ihm zu gehor⸗ 

chen, damit er ſich ihres Beiſtandes wieder gegen an⸗ 

dre Thiere bedienen konnte. Eine der erſten Kuͤnſte 

war alſo die Abrichtung der Hunde, und die gluͤckliche 

Folge dieſer Kunſt die Eroberung feines Wohnplatzes, 

Sicherheit ſeiner Perſon und ſeines Eigenthums. Der 

Hund bewacht das Haus und den Hof, begleitet ſei⸗ 

nen Heren als treuer Beſchuͤtzer und Waͤchter auf ſei⸗ 

nen Gängen und Reiſen. Er bewacht feine Heerden, 

und ſucht ihm das Wild auf. i : 

T 4 
uo ATE 
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Bei vielen Voͤlkern erſetzt ber Hund das Rindvieh, indem er geſchlachtet und geſpeiſet wird. Gut zuge⸗ richtet ſoll Hundefleiſch von Hammelfleiſch kaum zu un⸗ terſcheiden ſeyn. Schon in den aͤlteſten Zeiten aß man es in Carthago, in Griechenland, und in Rom. Noch heut zu Tag werden Hunde zu dieſem Behuf auf der Goldkuͤſte in Africa gemaͤſtet. Eben dieß geſchieht in 
Angola. Nach Haſſelquiſt halten die Aegiptiſchen Frauenzimmer junge gekochte Hunde febr hoch, weil dieſe Speiſe ihnen eine aufgedunſene ſchlaffe Fettigkeit verſchafft. die nach ihren Vorurtheilen zu einer weibli⸗ chen Schönheit gehört. Auf dem Thüringer Wald haͤlt der gemeine Mann Hundefleiſch fuͤr ſehr geſund, be⸗ ſonders für Auszehrende. S : 

Die Illinois in Amerika eſſen ebenfalls Hundefleiſch, und es iſt die vornehmſte Speiſe ihrer Krieger. In ganz Auſttalien gehoͤrt Hundefleiſch unter die Lecker⸗ ſpeiſen. Beſonders fand Cook die in der Erde gebra-⸗ tenen Hunde der Taheitier febr delicat. Sie füttern und maͤſten ſie blos mit Brodfruͤchten, Cocosnüſſen, und Pamwurzeln. An das Futter auf den engliſchen Schiffen wollten ſte ſich durchaus nicht gewöhnen. Dieß geht nur bei ganz jungen Hunden an. Auf Neuz Seeland wird die eine Art Hunde daſelbſt ebenfalls geſpeiſet, und auf den Sandwichs-Inſeln ſind Hunde nur eine Speiſe der Vornehmen. 5 
In China zieht man das Fleiſch gemaͤſteter Hunde dem Eſelsfleiſch, das man daſelbſt ebenfalls gerne ge⸗ 

nieſet, vor. Wenn die Metzger in China mit todten 
und lebendigen zum Abſchlachten beſtimmten Hunden 
beladen uͤber die Gaſſe ziehen, haben fie genug zu 

thun, ſich der herumlaufenden Hunde zu erwehren, 
die der Geruch ihrer todten, und das Geſchrei ihrer 
lebenden zur Schlachtbank beſtimmten Mitbruͤder ganz 
wuͤthend gegen die Metzger macht. : E 

„Weniger bekannt ift es, daß ſelbſt noch in Europa bei einer Nation Hundefleiſch geſpeiſt wird. Dieß iſt der Gebrauch in den Städten Cafalnuovo und Lecce, wo taͤglich Hun defleiſch feil gehalten und verkauft wird. Man fiebt daſelbſt keinen Hund auf der Gaffe. 
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Die Gärber fangen fie weg, und bereiten aus dem 

Fell einen Saffian, der febr. geſucht wird, und bei 
ihnen hat man wahrſcheinlich zuerſt angefangen das 
Fleiſch der Hunde zu koſten, und es gut und ſchmack⸗ 
haft gefunden. ge ; ES 

Aber einen weit wichtigern Gebrauch macht mau i 

bei manchen Voͤlkern des Nordens von dieſen Thieren. 

Alle Nationen, die laͤngs dem Eis meer vom Ob 
an, durch ganz Nord: Sibirien, in Kamtſchatka, auf 
den Kurilen, und bis zu den noͤrdlichſten Beſitzungen 
von Japan leben, benutzen die Hunde im Winter zum 

Schlittenfahren, und fo wie man bei uns Pferdepoſten, 

in Oſtindien Ochſenpoſten hat; fo hat man dort Hunds⸗ 

poſten. Unter allen jenen Voͤlkern verwenden aber die 

Kamtſchadalen die meifte Sorgfalt auf die Zucht die⸗ 

ſer Thiere. Die Hunde werden von Kleinheit auf zu 
Zughunden dreſſirt. Man füttert fie mit gut gekochter 
Fleiſchſuppe, die ihnen lauwarm gereicht wird, und daz 
von werden ſie bald ſtark und gros. Zwiſchen dem fuͤnf⸗ 
ten und ſechſten Monat werden ſte caſtrirt, welches bei 
warmer Witterung vorgenommen wird. Ganze Hun⸗ 
be und Hündinnen werden nicht eingeſpannt. Zwi⸗ 

ſchen dem zweiten und dritten Jahr wird ihnen ihr 

langer ſehr ſtark behaarter Schwanz geſtutzt. Die fuͤnf⸗ 
bis ſechsjaͤhrigen Hunde find für weite Reifen und zu 
Laſtfuhren die Vorzuͤglichſten. Jeder Hund hat feinen. 

eigenen Namen. Ihre Nahrung beſteht groͤſtentheils 

in friſchen, gefrornen, gekochten, getrockneten und 
faulen Fiſchen. Im Sommer ſuchen fie fih ihre Nah⸗ 
rung meiſtens ſelbſt in den Fluͤſſen und Baͤchen, und 
wenn alsdann die Lachſe ſchaarenweis in die Fluͤſſe 
ſtroͤmen; freſſen ſie von dieſen Fiſchen blos die Koͤpfe. 
Im Herbſt treibt ſie der Hunger wieder nach den 

Doͤrfern, wo ſie von ihren Beſitzern aufgefangen und 
angebunden werden. Dann erhalten ſie vors Erſte 
kaͤrgliche Nahrung, damit fie mager werden, worüber 

f . 

4) Swinburnes Reiſen duech beide Sieilien. II. 270, Bergius 
über die Leckereien, mit Anmerkungen von Forſter und Spren⸗ 
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fie aber, fo wie über ben Verluſt ihrer Freiheit, fürchs 
terlich heulen. Ihre Nahrung beſteht blos in Fiſchen, 
beſonders in Fiſchaas: denn die Fiſche werden zu Tau⸗ 
ſenden in Gruben geworfen, und mit Stroh und Bret⸗ 
tern zugedeckt, Im Winter bekommen fle gefrorne und 
getrocknete Fiſche. Brod ruͤhren ſie nicht an. Iſt das 
flieſende Waſſer zugefroren; fo loͤſchen fie den Durſt 
mit Schnee oder Eis. Vor der Reiſe fuͤttert man ſie 
gar nicht, und wenn ihre Station zu Ende ift; laßt 
man ſie erſt eine Stunde ausruhen. Haben fie 5 bis 
6. Tage hinter einander, täglich 4o bis 50 Werſte zu⸗ 

ſie reichlich gefuͤttert werden. Sind die Hunde gut brefs 
ſirt; fo bürfen fie auch beim groͤſten Hunger ſich nicht 
an ihren ledernen Riemen vergreifen. Sonſt find fie 
Erz diebe, zeigen wenige Anhaͤnglichkeit an ihren Heren, 

. tüdgelegt; fo giebt man ihnen einen Tag Raſttag, wo 

und find auch nicht wachſam. Ihre Brauchbarkeit bes 
ſteht blos im Ziehen. Die Poſtſtationen ſind 30, 40 
bis 5o Werſte von einander entfernt. Fuͤr einen Rei⸗ 
fenben und feine wenige Equipage iff ein Poßſchlitten 
mit 6 Hunden erforderlich. Vor ihm faͤhrt ein Kamt⸗ 

mit dem Reſt der Equipage, und dieſer führt die Hun⸗ 
de wieder zuruck. Sechs Hunde koͤnnen einen Schlit⸗ 
ten von 640 Pfund bei guter Bahn mit Leichtigkeit fort⸗ 
ziehen, und mit den gewöhnlichen Poſthunden legt 
man in einer Stunde 10 bis 12 Werſte (7 auf eine 
teutſche Meile), und mit beu beſten Rennhunden wohl 

ſchadale ebenfalls in einem ſechsſpännigen Schlitten 

15 — 20 zurück. Gewoͤhnlich laufen fie Trab, und 
zwar febr gleichfoͤrmig, und man reiſet mit Poſthun⸗ 
den Tag und Nacht. Geleitet werden ſie blos mit 
Worten. Voran geht der Leithund, auß dem Alles be⸗ 

ruht. Er gehorcht dem Commando des Führers, daher 
wird er auch mit 140 bis 150 Rubeln bezahlt, die gez 

woͤhnlichen Zughunde mit 30 bis 40. Dieß macht bie 
Hundezucht in Kamtſchatka wichtiger als bie Pferdes 
zucht, nicht allein weil die Hunde da zu brauchen ſind, 
wo die Pferde es nicht ſind, ſondern auch, weil ſie 

7 

keines Heues noch Hafers bedürfen, im Frühjahr, 
Sommer und Herbſt ihr Futter ſelbſt ſuchen, im Wins | 
ter aber blos mit Fiſchen vorlieb nehmen, und gar 
keiner beſondern Pflege bedürfen, Das nothwendigſte 

3 IN 
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Inſtrument beim Fahren iff ein kniefoͤrmiger Stock, 
HD fol genannt ber bie Stelle des Leitriemens, Peit⸗ 
ſche, und der Hemmkette vertritt. Oben iſt er mit 
Schellen oder Ringen verſehen. Raſſelt man damit; 
ſo laufen die Hunde ſchneller. Faͤhrt man bergab; ſo 
haͤlt man ihn vorne zwiſchen die Schlittenkufen. Sol⸗ 
len die Hunde ſtille halten; ſo ſtoͤßt man den Stachel, 
womit er am Ende bewaffnet iſt, zwiſchen die vordern 
Kufen in den Schnee oder das Eis. Sollen ſie rechts; 

ſo klopft man damit rechts auf den Schnee oder auf 
die Kufen, und fo umgekehrt, wenn fie links ſollen. 
Der ganze Schlitten iſt einfach und doch ſehr feſt 
aus Birkenholz ohne alle Naͤgel gebaut, und wiegt 
ſelten über 22 Pfunde. Frachtſchlitten (Narden) ſind 
ſtaͤrker und ſchwerer gebaut.) : 

Auf Lavanfaeari, einer von 4o Familien bewohn⸗ 

ten Inſel im Finniſchen Meerbuſen, bedient man ſich 
der Hunde zum Fangen der Seekälber, auf folgende 

Art. Dem Hunde werden Schuhe angezogen, die ſo 
gemacht find, daß die Zehen durch kleine Köcher gehen. 
Auf dieſe Art verletzt er ſeine Fuͤſe nicht auf den 
ſcharfen Eisſchollen. Der Hund ſucht die unter den 
Eisſchollen und dem gefrornen Schnee befindlichen 

Neſter der Seekaͤlber auf, und jagt das Junge her⸗ 
aus, das mit einem Dreizack blos verwundet wird, 

worauf man die Leine, woran der Dreizack befeſtigt iſt, 
nachlaͤßt, da dann das Junge ſeinen vorigen Aufent⸗ 

halt wieder ſucht, und die Mutter durch ſein Geſchrei 
herbeilockt, die ſich dann bei der Umarmung des Jun⸗ 

gen ſelbſt verwundet, und mit ihm bis zur Ermattung ` 
herumtaumelt. | : 

Die Haare der Hunde dienen zu Gtrümpfen, gros 
ben Hüten , Saalbaͤndern. Des weißen Hundekothes 
(album graecum) bedient man fih in Saffiangerbe⸗ 
reien. Die zottigen Budelfelle werden unter bem Rauch⸗ 
werk gefuͤhrt, und von Kuͤrſchnern zu allerlei Unter⸗ 

„ v. Langsdorfs Bemerkungen auf einer Reife um die Welt. 

Frankfurt 1813, II. Tab, XIV. 

S 



futter verarbeitet. Man gerbt fie auch weißgaar, und 
macht Handſchuhe daraus. Ferner nimmt man Hunds⸗ 

felle zu Oberleder der Stiefel, die von Vielen geliebt 

werden, weil fie im Sommer fühl und im Winter warm 
find, auch die Fuͤſe nicht leicht ſchwitzen machen, indem 
ſie ſich nach dem Fus dehnen, ohne ihn einzupreſſen. 

Endlich geben auch die Hunde bei dem Luxus unſ⸗ 
res Zeitalters, wo ſo viele Hunde unnoͤthiger Weiſe 

gehalten werden, daß ſie den Menſchen zur Laſt fallen, 
ein ſehr ſchickliches Object der Beſteurung, die man 
gar nicht zu klein anzulegen braucht. iE 

VII. Krankheiten der Hunde. 
A) Innerliche, > = ee 

24) hitzige oder ſchnell verlaufende. 

Aus fuͤhrliche Geſchichte der Hunde, von ihrer Natur, 
verſchiedenen Arten, Erziehung, Abrichtung, 

Krankheiten n. ſ. w. keipzig 1781. 8. 5 

Naturgeſchichte der Hunde nach ihren verſchiedenen 
Arten, Erziehung und Abrichtung, nebſt An⸗ 
weiſung wie die Krankheiten der Hunde zu 
erkennen und zu heilen. Augsburg 1790. 8. : 

Ueber die forgfältige Wartung des Hundes, als 
ein Mittel das Krank- und Tollwerden deſſelben 

zu verhüten. Frankf. a. M. 1816. Körner, 12 kr. 
Jeſter über die kleine Jagd. I. 90 — 1044 IV. 

127 — 141. | SE P ! DESI HE 

Aus bem Winkel ſchon oben angeführtes Werk. 
Pilgers ſyſtematiſches Handbuch der Veterinaͤr⸗ 

i Wiſſenſchaft. B. II. Abtheil. IV. S. 1189 — 

NL o o PA Leur Beo iu. ern ; rds 

Die Krankheiten der Hunde und ihre Naturgeſchich⸗ 
tee. Frankfurt 1800. REES Y eie 

/ Donauers Vorſchlaͤge zur zweckmaͤßigen Behand⸗ 
: lung kranker Hunde, in Laurops Annalen der 

Forſt⸗ und Jagd- Wiſſenſchaft. 1215, I. 638—200, 



x $ 

v Dir@tanpe; der Rotz, bier Sie DUnbétrant 
heit Lues canina. Junge Hunde von 2 Jahren ſind 
ihr ausgeſetzt. Wenn fie auch glaͤcklich geheilt wird; 
ſo bleibt doch noch oft ein krampfhafter Huſten, oder 
Zuckungen zuruck. Ein Paar Dofen rother China 
gleich Anfangs, wenn man dieſe Nachwehen bemerkt. 
n helfen ohnfehlbar. RY. 

Zu ben morbis acutis kann man auch rechnen die : 

Bräune, den Schlagfluß. * 

| 2) Die Wuth, Rabies canina. T e 

Paulus von der Hundswuth. Ninteln 1798. i 
H . Harles uͤber die Hunbswuth. RR 
D. Roſerus uͤber das Entſtehen, die ur 4 

ſache und Heilung der Hundswuth. 

Wilkens uͤber die Wartung des Hundes,, 
um durch ſte das Tollwerden zu verhuͤten. i 

Braunſchweig 1800. 
Mo neta von der einzig zuperläſſgen und 

durch viele Erfahrung beſtaͤttigten Heilcur 
des Biſſes toller Hunde, Wölfe und Katzen. 
Leipzig und Warſchau 1789. ö 

ES Staehlin. Dii de connubio remediorum | 
contra morfum canis rabiofi, me, 

D. Mederer Syntagma de rabie canina, Fri- 
burg 1785. 

'Schwarts de Hydrophobia Suse fpecifieo ^ 
. Meloe majali et Profcarabaeo. Halae 1785. 

Muͤnchs Anleitung, wie die Belladonna im 
i Siu Hundsbiß anzuwenden. ee | Ear : 

Parr Pis of Tetanus or canine Hydro- 
Phobia. : 

Dieſe ſchreckliche Krankheit war PR dem PA = 
teles befannt. Plinius führt die Mittel an, bie man 

iger meiner Zuber braucht in dieſem Fall noch ein viis 
Mittel. Gr badet el genefenen Hunde in Dabit 

* 2 * 2 
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zu feiner Zeit dagegen gebrauchte. Cellus (Aurelius 
Cornelius, den man wegen ſeiner ſchoͤnen Schreibart 
den Cicero der Aerzten und den lateiniſchen Hippocra-, ` 
tes nannte) im ıten Jahrhundert empfahl das Aus⸗ 
brennen der Wunde mit glühendem Eiſen (das Caute- 
rium) als das ſicherſte Mittel. Publins Vegetius 
in feiner arte veterinaria f. Mulomedicina Lib. V. 84. 
hat ebenfalls ein eigenes Capitel von der Hundswuth, 
worin er ſagt: Locum qui morfus eft, ferreis, vel 
quod utilius eft cupreis cauteriis urito. Er fannte 
die auf den tollen Hundsbiß folgende Waſſerſcheue: 
hydrophobos facit canis rabioſi morſus, et convertit 

in rabiem. Innerlich empfiehlt er als Specificum | | | 
( fpecialiter- prodeft) bie Wurzel ber Hundsroſe Rola 
canina (bie alfo wohl davon den Namen hat,) zer⸗ 

quetſcht, mit altem Wein uͤbergoſſen, zu trinken, auch 
zerquetſcht, aber ohne Zuſatz von Wein auf die Wunde 
ſelbſt zu legen. Hac fola ratione, fegt er hinzu, nec 

 hydrophobus fiet, et imminens difcrimen evadet, 

Wollte Gott: es wäre wahr! 

Dieſe ſchreckliche Krankheit findet man nicht 
a) in den heiſeſten Ländern, ; 

Seo iſt fie nach Molina nicht in Chili, nach P oiz 
ret nicht in Algier, wo doch die Hunde beſonders 
-graufam find, und fogar menſchliche Leichname angs 
graben und freſſen. Nach D. Lichtenſtein findet 
man fie nicht am Cap de bonne eſperance, und er 
glaubt, daß das Natrum haltige Waſſer dazu beitrage. 
Sie findet fid) ferner nicht zu Jacatara in Oſtindien, 

wo doch die Hitze ſehr groß iſt; nicht in dem heiſen 
Aegypten nach Profper Albinus, Sonini, Volney,  . 

Frank unb Larrey. Dort liegen die Hunde ben gane — 
zen Tag im Schatten, und fireifen nur des Nachts auf | 
dem Feld umher, um Aas aufzuſpüren. Sie werden 
nur einmahl im Jahr und zwar nur auf kurze Zeit 
laͤufiſch, find febr friedlich, und beiſſen fid) felten uns 

H 

fer. einander. 

b) Die Hundswuth iff aber auch nicht in ben 
kaͤlteſten Kandern. ag: * 
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Seo kennt man fie z. B. nicht um Ochotsk, auch nicht 
auf Kamtſchatka. Pallas Nord. Beitraͤge. IV, 134. 

c) Dagegen findet man fie in den gem aͤßigten 

Ländern, ſowohl im Sommer als auch, obgleich 

ſeltner, im Winter, in Staͤdten und auf Doͤrfern. 

Aber es gab auch Zeiten in Teutſchland, wo man 

Nichts von der Hundswuth wußte. S. Antons 
Geſchichte der Teutſchen Landwirthſchaft. I. 355, 

I ſt vielleicht die Hundswuth nur mane 
chem Clima eigen? 7 peg EE. 

Die Hunde find Thiere von heftigen Leidenſchaften. 

— frgrimmt geiffern fie, und je erzuͤrnter fie find, deſto 

bo sartiger ifi ihr Biß. Am beftigften kaͤmpfen fie 
mit einander zur Brunſtzeit. Der gutartigſte Hund 

lauft fobaun herum, ſchweift ganze Nächte vom aus 
weg, und folgt ſeinem Herrn nicht mehr. Dieß finden 

wir aber auch bei andern noch fanftern Thieren als der 

Hund. Der ſonſt ſo zahme Elephant verfaͤllt zur 
Brunſtzeit in Raſerei. Er kennt ſeinen Herrn nicht 

mehr. Von den ſanften und friedlichen Cameelen 
ſagt Pallas (Sammlungen merkwürdiger Nach⸗ 
richten, die Mongoliſchen Voͤlkerſchaften betreffend. 

S. 185.), daß fie in der Brunſtzeit mager und matt 

wuͤrden. Alsdann hängen ihre Hoͤcker wie zottige 

Lappen herab auf die eine oder andere Seite, und 

richten fid) ert im Sommer, wenn das Cameel all 
maͤhlig zunimmt, wieder auf. In der Brunſtzeit muß 

man die Cameelhengſte ſorgfaͤltig von einander abſon⸗ 
dern, weil ſie ſich ganz wuͤthend untereinander in den 

Buckelhaaren verbeiſſen, und mit den Vorderfuͤßen 
einander nieder zu werfen ſuchen, da denn der Unterlie⸗ 

gende von den Andern beſchaͤdigt und zertreten wird. 

Das Cameel, ſagt Höͤhſt, ift in der Brunſt 
weit gefaͤhrlicher als ein Hirſch. Weißer Schaum be⸗ 
deckt den halben Kopf, die Zunge haͤngt lang aus dem 

Maul, und man hoͤrt beſtaͤndig ein abſcheuliches Ge⸗ 
| frei, weßwegen die natürliche Furcht genugſam anz 
me raͤth, vor ihnen zu weichen. Ete ! 

Larrey berichtet in feiner Relation hiftorique et 
chirurgique de l'expedition de l'armée de l'Orient 
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en Aegypte et Syrie. Paris1805: bie fonft fo friedferti⸗ 
gen Cameele blaſen zur Brunſtzeit vielen weißen Schaum 
von ſich, verfolgen Menſchen und Thiere, um ſie zu 
beiſſen, ſcheuen das Waſſer und ſterben unter Zuckungen. 

Iſt alfo vielleicht der gereizte aber 
nicht befriedigte Geſchlechtstrieb eine 
Haupturſache der Wuth, beſonders in 
ſolchen Oertern, wo viele männliche und 
wenige weibliche Hunde gehalten werden? 

‚dafür dürfte der Beweiß ſchwer zu führen ſeyn. 
: Es ift fos erinnert worden, daß manche ihren 
Hunden den Wurm ſchneiden laſſen, in der Meinung, 
das Tollwerden derſelben zu verhüten. *) Eine andre 
alte Meinung iſt: daß nur die maͤnnlichen Hunde vom 
erten Wurf tol würden. Man muͤſſe fie alfo caſtriren. 

Fuͤrchterlich in feinen Wirkungen i£ das Gift, das 
ſich in dieſer Krankheit aus den Saͤften des tollen | 
Hundes entwickelt. Herr Graf von Salm⸗Reiffer⸗ 
ſcheid hat gefährliche aber lehrreiche Verſuche in Bruͤnn 

mit 7 tollen Hunden angeſtellt. Geheilt wurde nur Eis 
net und zwar mit aqua laurocerafi , welches ihm theils 
flüffig, theils mit Belladonna- Beeren und blauſaurem 
Kali Calfo Gift mit Gift) als Lattwerg angemacht, 
mit groͤßter Vorſicht eingegeben wurde. Dieſe Ver⸗ 

ſuche zeigten, daß bie Wuth fortgepflanzt wird durch 
den Biß eines tollen Hundes, durch Einimpfung, 
durch den Genuß des gekochten Fleiſches eines tollen 

Hundes. Alſo ganz gegen die Erfahrungen von an⸗ 
dern thieriſchen Giften, z. B. des Schlangengiftes, 

von dem ſchon Lucanus L. IX. v. 614. ſagt: 
Noxa ferpentum eft admifto fanguine peftis: 
Morfu virus habent, et fatum dente minantur, 

: Pocula morte carent. 

Innerlich genommen, ſchadet es nicht. 

*) Dieſes Wurmſchneiden hat noch viele Freunde. S. Allg. Anzeiger. 
X816. Nro. 136. Auch die Kamtſchadalen ſchneiden ihren Zug⸗ 

bunden, wenn fie, wie zuweilen geſchieht, plötzlich nicht freſſen 
wollen und von Fleiſch falten, den Wurm, und bebaupten, daß 
fid die Hunde bald nach Wegnahme deſſelben wieder erhohlten. 
v. Langs derts Reife um die Welt. II. 249. a 
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Eine ganz rein abgewaſchene Biſtourk, die bei der 
Section eines tollen Hundes gebraucht worden war, 
ſteckte doch noch einen andern Hund, den man damit 

verwundete, mit der Wuth an. Auch beſtaͤtigte ſichs 

bei jenen Verſuchen, daß tolle Hunde fiedend heiſſe 

Speiſen, z. E. heiſſe Klöſe freſſen, die fie kalt oder 
auch blos warm nicht fraßen, was vielleicht ein Vehi⸗ 

kel giebt, ihnen Arzneien beizubringen. 

Sollte wohl alfo die Wuth ſelbſt nicht die Krank⸗ 

heit, ſondern die Folge, der hoͤchſte Grad, das letzte 
Stadium einer andern Krankheit ſeyn? Könnte dies 

nicht bie Hieuentzündung ſeyn, wobei die Entzündung 

des Rachen und karynx nur ſecundaͤre Krankheit waͤre? 

Die hitzige Wuth waͤre dann vielleicht Folge einer actiz 
ven 5 die laufende oder rheumatiſche 

th die Folge einer paſſiven? Sind doch auch Hien⸗ 

entzuͤndungen bei Menſchen keineswegs fo ſeltene 2 

Krankheiten, als Manche noch glauben. Aber fie tàu» — 

ſchen nicht ſelten unter der Form andrer Krankheiten. 
Auch iſt die Uebereinſtimmung ihrer Zufaͤlle mit den 
Zufaͤllen des cantagiófen Typhus erſt in den neuern 
Zeiten mehr gezeigt worden, woraus Einige Beweiſe 

für die Identitat dieſer Krankheiten haben nehmen 

wollen. Was hindert uns, bei Hunden eine Krankheit 

anzunehmen, wobei die Nerven, und vorzüglich das 
Gehirn und feine Häute eutzuͤndlich afficirt wären? 
Wahrſcheinlich pflanzt ſie ſich durch ein Contagium fort. 
Daß die erkrankten Hunde bie Beißſucht und Waſſer⸗ 

ſcheu bekommen, und daß Beide durch den Biß in die 
Gebiſſenen übergehen, davon kann der Grund in der inz 

dividuellen Natur der Hunde als reiſſender Thiere lies 
gen. Man hat ja auch in der ſchrecklichen Epidemie 

1813 bis 14, Menſchen von der Waſſerſcheu befallen ges 
ſehen, und Weikard hat zu feiner Zeit auch 2 Fälle 

dieſer Art beobachtet.) Dieß ſind Beobachkungen, 
die wir nicht abläugnen koͤnnen. Allein — iſt dieſe 
Waſſerſcheu identiſch mit der Waſſerſcheu eines tollen 

9 Weikards vermiſchte Schriften. Zweite Ausgabe. II. 626. 
Auch ich habe in der verheerenden Epidemie 1772 einen Fall die- . 

ſer Art in meiner Familie beobachtet. Zub 
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Hundes? Kaum: denn ſie iſt nicht mit Beißſucht verz 
bunden. ) 7 M. SR A 

3 Parry in feinem wichtigen Werk will die Waſſer⸗ 
ſcheue toller Hunde nicht mehr Hydrophobia canina 
genannt wiſſen, fonbern Rabies contagiofa, Er glaubt, 
daß die Hundswuth blos durch Anſteckung entflünbe 
(ſo wie bie Pocken), nicht de novo, daher wiſſe man 

in ſo vielen Laͤndern Nichts von ihr, weil glücklicher 
Weiſe noch kein angeſteckter Hund dorthin gekommen 

V | 
Hier wird denn endlich die ſchickliche Stelle ſeyn, 
noch die wirkſamſten Mittel, welche unſer Zeitalter ge⸗ 

gen dieſe fuͤrchterliche Krankheit uns hat kennen lehren, 
anzuführen, ohne fie einer kritiſchen Unterſuchung uns 
terwerfen zu wollen, die vor das Tribunal der Arznei- 
kunſt gehoͤrt. Zr : i 
D. Schwarts, der felbft in feiner Jugend von eiz 
nem tollen Hunde gebiſſen, und durch den Gebrauch 
des Maiwurms geheilt worden war, empfahl dieſes 
Mittel, mit dem er ſelbſt viele glückliche Verſuche bei 

Andern gemacht hatte, in feiner oben angeführten 
Schrift. Selle theilte ſeine Verſuche mit dieſem 
Mittel, in feinen neuen Beiträgen zur Natur- und Arz⸗ 
nei-Wiſſenſchaft I. Berlin 1753. mit, und erklärte, 
daß es auf eine ſehr unbeſtimmte Art bei ihm gewirkt 
habe, bald auf Schweiß, bald anf Urin u. ſ. w. 
Superintendent Muͤnch zu Cloͤtze machte feine zahlrei⸗ 
chen gluͤcklichen Verſuche mit der Belladonna gegen je⸗ 

ne jammervolle, ſchreckliche Krankheit, 1783 im Druck 
bekannt, mit welcher Schrift die Dill. ſeines Sohnes 

3) D. Seelig beobachtete an einem Müllerknecht eine Waſſerſchen 
auf unmäſigem Genuß von Bucheckern, woran er farb: D. Se e- 
zig difí. de hydrophobia e nimio fructuum fagi eſu 
orta, Erlangas- 1762. 

* 9 Göttinger gelehrte Anzeigen. 1816. IV, 403., wo auch gemel⸗ 
det wird: Schaafe; die Parry abſichtlich von tollen Hunden 
Hätte beiſſen laſſen, wären nicht toll geworden. Sollte wohl das 
Ammonium, das die Schaafe fo reichlich ausdünſten, fid) gift: zer⸗ 

ſeßtzend geäuſſert haben? daun wäre das Wuthgift ſaurer Natur; 
was D. v. Wuthwehrs glückliche Behandlung noch mehr zu 
Heſtättigen ſcheint. ; Be 



de belladonna efficaci in rabie canina remedio , Götz 

fingen 1781. zu verbinden if. — 

Mathieu empfahl in feiner gekroͤnten Preisſchrift 
durch feine geglücften Verſuche geleitet ſowohl prophy⸗ 
laͤtiſch als heilend die gemeine Queckſilberſalbe (von 
einem Theil Queckſilber und 2 Theilen Schmalz,) 
nicht nur auf die gebiſſene Stelle, fonten nach Um⸗ 
flánben auch über den ganzen Körper eingerieben. 
Hiftoire de la Societé royale de médecine, année 

797. Paris 1782, Dagegen trauten Andere dem 
Queckſilber hoͤchſtens nur gleich im Anfang gebraucht 
einige gute Wirkung zu, und fuͤrchteten ſonſt eher 
Nachtheill davon. no 

D. Mederer empfahl den innern und aͤuſſern 
Gebrauch des kauſtiſchen Kalis (1 Quentchen in einem 
Pfund Waſſer aufgelöfet) als ein untruͤgliches Pro- 

hylaeticum,. um bie Wuth und Waſſerſcheue bei den 
ebiſſenen zu verhuͤten. Er wurde deswegen von der 

Oeſtreichiſchen Regierung in den Adelſtand erhoben 
mit dem ehrenvollen Praͤdicat: Mederer von Wuth⸗ 
wehr. Andre Aerzte haben die Wirkſamkeit dieſes 

Mittels beſtaͤttigt; Salzburger mediciniſch⸗chirurgi⸗ 
ſche Zeitung, 1812. Band III. 26 — 33. d 

Bei den meiften andern Mitteln war auch bie 
Anagallis phoenicea ein Hauptingredienz. Schaͤfer 

und Jäger, auch in Spanien, gebrauchten ſchon viels 
leicht ſeit Jahrhunderten dieſes Mittel. Schreber 

in Leipzig lernte es von einem Schaͤfer kennen, und 
machte es bekannt. Sie geben dem Gebiſſenen, drei 
Tage lang, jeden Tag dreimahl, jedesmahl drei Meſſer⸗ 
ſpitzen *) voll. Auch der verſtorbene D. Kaͤmpf in 
Hanau rübmt bie grofe Wirkſamkeit dieſer Pflanze 
Ein ſeinem bekannten Buch von einer neuen Methode, 
die hartnaͤckigſten Krankheiten des Unterleibes zu heis 

7) Sehr richtig bemerkt Mederer in feinem Syntagma, wie bil: 5 

lig es ſey, in ſolchen ſchreckhaften Fällen, ſelbſt die etwaigen reliz 
gibſen Cerimonſen, (die Zahl 3, den Hubertus-Schlüſſel) zu ber 

obachten, die das Vertrauen der guten frommen Kranken, und die 
wohlthätige heilſame Wirkung deſſelben, verſtärken können. Uebri⸗ 
gens bedeutet Gauchheil wörtlich: Heitung der Narrheit, des 
Wahnſinns. 
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len, S. 233.) unb ſagt: viele Aerzte, auch vom ers 
ſten Rang, haben ſich durch die Geruchloſigkeit dieſes 
Kraͤutleins verführen tafea, ihm die Tugenden gerade⸗ 
zu abzuſprechen, welche die Alten fo hoch angepriefen, 
und die ich unzählige Mahle in der Waſſerſcheu, wo 
es mir niemahls fehlgeſchlagen hat, bewundert habe 

ferner in der Melancholie ꝛc. Neuerdings iſt dieſe 
Anagallis wieder in Verbindung mit fluͤchtigem Lau⸗ 
genſalz ſehr empfohlen worden. Mou. 3 

Chabert uͤber die tolle Hundswuth und des 
ren Heilung durch zweckmaͤßigen Gebrauch 

des Gauchheils. Fuͤr Teutſche bearbeitet 
und mit einer Vorrede verſehen von SIE 
Herausgegeben von Ribbe. Brrlin und 
Stettin 1812. 8. | ur 

| Moneta (war Leibarzt des letzten Königs von Pos 
^. len) empfahl feine Methode als die einzig zuverlaͤßige. 

Man ſoll auf die Wunde gleich friſche Erde, Tobak u. 
dgl. legen, dann einige Tage mit warmem Biereffig ` 
verbinden, (1 Quart, worin man ein halbes Pfund 

ftiſche Butter ſchmelzt). Iſt die Wunde am neunten 
Tag nicht geheilt; ſo ſoll man Unguentum de Ceruſa 
auflegen, und uͤber dieſes das Nuͤrnberger Pflaſter. 
Innerlich fol man dem Kranken kaͤglich viermahl anz 
derthalb Unzen Biereſſig mit etwas Butter eingeben, 
dazwiſchen Limonade, Waſſer mit Wein, vegetabiliſche 
Koſt, aber kein Fleiſch genießen laſſen. Dieſes Mittel 
empfahl er auch gegen den Schlangenbiß, und den Biß 
heftig erzuͤrnter Thiere, wogegen es ſehr gut ſeyn mag. 
Allein, daß es bod) oft in der Wuth fehl ſchlage, has 

ben andere Aerzte bemerkt, z. E. : | 
+ 

D. Frank in ber Salzburger mediciniſch⸗chi⸗ T 
rurgiſchen Zeitung v. Jahr 1792. No. 94. S. 484. 

D. Rieb brachte aus China ein in dieſem Reich 
als ſehr wirkſam geprieſenes Mittel nach England zu⸗ 
rück, wo er es bekannt machte: Mofchi gr, xvj. Cine - 
nabaris nativae et factitiae (Vermillon) àà gr. xxjv. 
Gleiche Wirkung ſchreibt man dem Pulvis alexiphar- 
macus ſinicus (Antilyfficus, Tunkinenfis, Pulvis 
Mofchi compolitus) zu: Mofhi gr. xvj. Camphorae 

Y 
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2^ DOLES r. jv. pulveris radicis Valerianae fylv, fcrup. j. M. 
ANE Sa funeſtos effectus praecavendos, qui a morfu ani- 

malis rabidi oriuntur, et ad hydrophobiam jam or- 
tam pro una dofi exhibenda ef illa. portio, poft 
quam tantus fudor fequitur, ut faepe per horas 
48 duret. Quanto fpafmus prohibet, ne aeger pul. 
verem per os affumat, Molchus ad drachmam dimi- 
diam Ennematibus confulto additur. Diſpenſatorium 

; Haſſiacum. Marburgi 1806. p. 567. v E 

Im Amte Detmold wohnte eine Familie, in der 
fid) feit 200 Jahren ein geheimes Mittel forterbte, 
Menſchen, die von tollen Hunden gebiſſen worden wa⸗ 
ren, zu retten. Die Regierung jenes Landes hat die⸗ 
ſes Mittel ſeinem Beſitzer Schmiedeskamp abge⸗ 
kauft, und durch den Druck bekannt gemacht. Der 

beſcheidene Arzt wird hiebei an das denken, was 
Summus Hyppocrates ſagt: ne pigeat a plebe ſciſci- 
tari, fi quid ad aerandum utile fit, unb fo mag denn 
dieſes Mittel auch hier ſtehen: : a 

Herb. Plantaginis latifoliae, Anagal. yhoenic. 
Galii Aparines, Artemif, vulg. âà Manip. J. 

Coquantur libris 2 Cerevifiae, in vafe bene 
- tecto per E — 4o Sexagefimas, lente.  Cola- 
turae addantur Theriaci femiuncia, Philonii 

romani drach. j Baccarum Lauri contulärum 
4 drach. v). * Fa ds S c) = 

zur Hälfte, und in ſchweren Fällen auf X eingekocht, 
kaͤglich 4 bis 6 mahl £i d = 3 

a) einem Kind von 3 bis 10 Jahren 3 Eßloͤffel 

4 

5 c) —— — — 12 — 20 — 5 Mete Ei 

d) —— Erwachſ. — 20 — 30 — 6—7 ics 

jedesmahl einzugeben. Bewegung iſt dabei zutraͤg⸗ 
lich, wenn die Arznei bereits zum viertenmahl genoms 

Fi 2. Y : r | A v 8 i : 3 j, 

) Das Philonium romanum if im Grund auch eine andere 
Art Theriak. S. Pharmacopaea Wirtenb. Stutgardiae 

825 1986. II. p. 43. > y 8 * pi 

e“ i 
33 
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men worden if. Speiſe und Trank nimmt der Kranke 
-erft zwei Stunden nach der Arznei, und enthält fid) f 
des Schweinefleiſches. Die Wunde wird fcarificirt, — . 
dann 24 Stunden lang mit Emplaftro Canthar. bedeckt, worauf man dieſes abnimmt, und ein gewöhnliches 

Zugpflaſter auflegt. Nach 12 Stunden legt man ein 
neues auf, welches gerade an der Stelle, wo es die 
Wunde deckt, einen Einſchnitt bekommt. Auf dieſen 

Einſchnitt wird eine mit jenem Decoct getraͤnkte Com⸗ 
preſſe gelegt, welche ſtets feucht zu halten iſt. Die 
Wunde wird 4 Wochen lang offen gehalten, und wenn 
fie zuheilt, durch jenes Zugpflaſter wieder geöffnet, 
So lange der Patient die Waſſerſcheu nicht im hoͤch⸗ 
ſten Grad hat, iſt dieſes Mittel nach der Verſicherung 
jenes Landmannes voͤllig wirkſam. Die Waſſerſcheu 

aber iſt zu befürchten, wenn der Kranke einen Krampf 
in dem der Wunde am nächften Gelenke ſpuͤrt. Dann 

ſoll man den Trank dreimahl fo ſtark machen, und 
alle halbe Stunde davon eingeben. Am dritten Tag tritt der Krampf nach dem keib, (wo alle Huͤlfe ver⸗ 
gebens iſt, wenn man nicht jenes Mittel zuvor ge⸗ 
braucht hat,) oder nach dem Kopf. Dann öffnet man | 
ſogleich eine Ader, und belegt ben Hals mit Tuͤchern, 
die in jenes Decoct eingeweiht find. 8 

So verſchieden nun auch die Anſichten von dieſer Krankheit ſeyn moͤgen, und ſo verſchieden die dagegen empfohlenen Mittel ſind; ſo laffen fie fid doch in zwei Gattungen eintheilen, in aͤuſſerliche und 
innerliche, und ſo einig iſt man endlich auch darin, daß die aͤuſſerlichen vor allen Dingen auf der Stelle angewandt werden muͤſſen. Man ſchneidet die Wunde 
aus, oder ſcarificirt fie wohl (laffe fie aber ja nicht 
ausfaugen), und noch befer iff das Ausbrennen mit roth gluͤhendem Eiſen. RB. 8 

„Wo andere Umffände den Gebrauch des gluͤhenden Eiſens nicht erlauben, hat die Kunſt noch zwei Mit⸗ 
tel bereit, die das Wuthgift chemiſch zerſtoͤren, die aber ohne Verzug angewandt werden muͤſſen. 

Man wäscht nämlich die Wunde fogleich mit einer 

. 



Aufloͤſung des Lapidis cauftici*) 3o Gran in z Pfund 
deſtillirtem Waſſer, und verbindet mit einem mehrfach 
zuſammengelegten Paͤuſchgen, das in ſene Lauge ein⸗ 
geweicht wird. Iſt die Wunde klein; ſo erweitert 
man fie mit dem Meſſer, oder ſaugt fie mit einem blin⸗ 
den Schröpffopf aus (den man hernach im Feuer auss 
glühen muß,) gieſet oder ſpruͤtzet jene Lauge hinein. 

und laͤßt die Wunde ſo lang eitern, als die Natur es 
haben will, und fid dann ſelbſt vernarben. POE 

Aiuch die dephlogiſtiſirte Salzſaͤure in die Wunde 
rein getroͤpfelt, aber mit Waſſer verdünnt damit die 
Wunde auſſen verbunden, wird empfohlen. Es wird 
mehrere Tage damit fortgefahren, und jene Saͤure auch 
innerlich mit einem angenehmen Saft verſetzt und ver⸗ 

duͤnnt verordnet.) 
Endlich muß noch ein Heilmittel gegen den tollen 

Hundsbiß angefuͤhrt werden, das erſt vor einigen 
Jahren bekannt worden iſt: ü dE INE 

In der Ukraine giebt es eine Art wilder Enten, 
Gotka genannt. Der Beſchreibung nach hält fie v. 
Wildungen (in Weidmanns Feierabend; Marburg 
1815. 1. 21.) für die Anas Caſarca. L. Sie riecht ſtark 
nach Biſam. Ihr Blut, ſagt ein oͤffentliches Blatt 

( petersburger Zeitung. 1813. No. 90.) ift das ſicherſte 

Mittel gegen den tollen Hundsbiß. Man ſticht die Ente 

todt, faͤngt das Blut in einem Glas auf, und laͤßt 
es den Gebiſſenen auf einmahl trinken. Dieß bewahrt 

ihn vor Immer vor allen gefaͤhrlichen Folgen, wovon 

mehrere Beiſpiele in jenem Blatt angeführt werden. 
Eben ſo bewaͤhrt zeigt es ſich gegen den tollen Wolfs⸗ 
biß. Es wuͤrden alſo gewiß Verſuche, ob ſich dieſe 
Ente bei uns naturalifiren ließe, der Mühe werth fepn. 

. Dieſer Lapis Chyrurgorum caufticus heißt auch Cauterium 
| potentiale, und darf mit dem Lapis infernalis nicht ver; 

: wechfelt werden. Er wird aus Geifenfirderlauge bereitet, die man 

in einem eiſernen Geſchirr über Feuer eindickt. Nimmt man als⸗ 

dann das Geſchirr vom Feuer ab; ſo erhärtet die Maſſe. Man 
theilt fie in kleine Stücke, und bewahrt fie in einem wohl ners 
ſchloſſenen Gefäß, hinterm Ofen. . uid 

„% D. Wendelſtädt im allgemeinen Anzeiger. 1813. No, CLIX. 
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b) Chroniſche Krankheiten der Hunde. 

9) Kraͤmpfe. Die Hunde bleiben ſtehen, winſeln, 
der Leib wird krampfhaft eingezogen, fie fallen auch 
übern Haufen. Ein Löffel reines Baumoͤhl eingeſchuͤt⸗ 
10 oder einen Biſſen friſche Butter in den Rachen ge⸗ 
eckt. | i SECUN KC $ 

4) Schwindel. Sie bekommen ihn leicht, wenn 
fie unter dem Ofen liegen. Man muß alfo dieſen uns 
ten mit einem Gitter einzaͤunen. tuae EE ^ 

5) Kopfweh, 6) Schlafſucht, 7) fungens 
unb Waſſerſucht. Sind gewöhnlich mit einander 
verbunden und das Ende alter, viel gebrauchter Huͤh⸗ 

nerhunde. Oder es ſchwellen ihnen alle Druͤſen an, 
auch das Scrotum, fo daß fie nicht mehr gehen koͤn⸗ 

. nen. Hier ift keine Rettung mehr moͤg lich. Man 
mache ihrem Leiden ein Ende. "i die. 

er n ` 

In Polen find die Hunde (aud) Fuͤchſe und Wölfe) 
dem Weichſelzopf Plica polonica unterworfen. 
Vor dem Ausbruch deſſelben haben fie viel zu leiden, 
wie ihre Geberden und Geſichtszuͤge beweiſen. Viele 

Hunde werden deswegen umgebracht, weil ſie dann 
faſt alle Zeichen der Hundswuth bekommen. Sie tras 

gen den Schwanz haͤngend zwiſchen den Fuͤſen, der 
Mund ſchaͤumt. Sie bellen nicht, beiſſen alle Leu⸗ 
te ), ſelbſt ihre Herrn, freſſen nichts, (deinen blind 
zu ſeyn, rennen an alle Wände an. Nur vor Waſſer 

fuͤrchten fie fid) nicht. Sie ſaufen vielmehr in dieſer 
Krankheit ſehr Viel. Endlich bricht unter Convulſionen 
der Weichſelzopf aus. Wenn fie einen Hund auch nur 
von Weitem ſehen; ſo fangen ſte an zu bellen, wagen 
es aber nicht auch nur den kleinſten Hund anzupacken. 
Entſteht aber ein Streit und ſchuͤttelt ihn der Andre 

beim Weichſelzopf; ſo bekommt er auf der Stelle 
Convulſionen, die oft 2 Tage anhalten. Nach und 
nach freſſen ſie wieber, bleiben aber melancholiſch, 
bis nach etlichen Monaten der Weichſelzopf abfaͤllt. Er 
kommt aber mehmahls wieder, und toͤdtet. 

' *) Aber der Biß eines ſolchen Hundes verurfacht nicht die Hunde : 
Youth. SA ER 



La Fontaine chirurgiſch⸗ medieiniſche Abhand⸗ 
lungen verſchtedenen Inhaltes, Polen bes 

x treffend, Breslau u. Leipzig 1792. S. 23. 94. 
— $) Kopfſchm ergen. 9) Huſten. 10) Colick, 11) Durchfall. 32) Blutharnen. 13) Verſtop⸗ fung. 14) Kreuzlehmung. 15) Verfangen. Bis weilen bei hitzigen Jagdhunden, die ſich ſo erhitzen, daß fié umfallen und nach Luft ſchnappen. Man ſchuͤt⸗ — fet ihnen einen Schuß Pulver ein. 16) Aus flüſſe. 
Huͤndinnen bekommen bisweilen nach dem Woͤlfen aus⸗ 

laufende Ohren. Milch, in der man Manna gekocht hat. 
17) Wurmkrankheiten. ** 

) Vergiftungen. 5 
Wenn Hunde das Aderlaßblut milzkranken Rind⸗ 

viehes auflecken, ober vom Aas des am Milzbrand, 
der Karfunkelkrankheit gefallenen Viehes freſſen; be⸗ 
kommen fie dieſelbe Krankheit und frepiren; 
Kraͤhenaugen find ihnen tödlich, 

Schlangenbiß. Von dieſem ſagt Germers⸗ 
hauſen in feinem Ganzen der Schaafzucht. II. 369.: 
Bei mir hat die Ziegenmilch bei den von Vipern ge⸗ 
biſſenen Hunden und andern Thieren, wenn fie ihnen 
alsbald eingegeben wurde, niemahls fehl geſchlagen. 

B. Aeufſerliche Krankheiten. 
Die Raͤude. Man theilt fie in die trockne, kleine 

rothe (die ſchlimmſte Art), feuchte R., groſe R. und 
gemeine R., ſchwarze R., Speck-⸗R. Wunden, 
Verrenkungen, Ausdehnungen, (Tucationes, Dilatio- 

i 
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1 

nes) Wurm im Ohr. 
Annalen der Jagd⸗ und Forſtwiſſenſchaft. 
„ o o 

Dieſe Krankheit iff ein anfangenber Krebs im Bes 
Bang, gegen weleg in den Annalen folgendes Mittel 
empfohlen wird: Deſtillirtes Terpenthinöhl, Joh E 
nisöhl, Spikoͤhl, Scheidewaſſer, von Jedem gleich 
Biel. Man miſcht es wohl, und beſtreicht die wunde 
Stelle taͤglich zweimahl mittelſt einer Feder, acht 
Tage lang. EU 5 

* 
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der jetzige Grosherzogl. 

ten bei krebſigen Wunden ſo Viel hielten? 

Bär, die Hyaͤne. 

96 ad m 
— Einer meiner sefchägtenen ehemahligen Zuhörer. 

devierfoͤrſter in Babenhauſen 
H. Reitz hat mir folgendes von ihm bewährt gefun⸗ 

beneg Mittel mitgetheilt. Man bratet ein Ei hart auf 
Kohlen, ſchneidet es der kaͤnge nach entzwei, und haͤlt 
auf jeder Seite der Wunde einen Theil ſo lange, bis 
das Ei erkaltet iſt, worauf man es wegnimmt. Der 

A Ort bekommt einen Schurf und der Behang heilt, 

Hat man feine Verſuche mit dem ausgepreßten 
Saft von herba Cardui benedicti, Eryfimum Allia- 
xiae, oder Galinm Aparine gemacht? worauf die Al 

- 

VIII. Feinde der Hunde. 
Anter a) den Saͤugethieren: der Wolf, der 
auch den überwundenen Hund auffrißt, der braune 

* 

b) Von Inſecten, die Stechfliege Stomoxys, der 
Holzbock Acarus reduvius, Ricinus und fanguifugus. 

Schlecht gefuͤtterte, unreinlich gehaltene Hunde bekom⸗ 
men auch Milben, im gemeinen Leben Hundslaͤuſe gez 

Tto nannt. Dean darf fie nur mit kauge abwaſchen, doch 
ſo, daß Nichts in die Augen kommt. Gegen Floͤhe 
fleißiges Schwemmen und Kaͤmmen, Jeſters Floh⸗ 
ſalbe. Der ausgeprefite Saft von einer Handvoll im 
Moͤrſer geſtoßenen friſchen Bronnenkreſſe wird mit ei⸗ 
nem Eßloͤffel voll Nußoͤhl, und zwei Meſſerſpitzen ges 
pülverten Safran, durch Reiben auf einer Tafel von 

Marmor oder Glas, zu einer Salbe gerieben, die ei⸗ 
nen Tag um den Andern, der Mutter ſowohl als ih⸗ 
ren Jungen am Hals und hinter den Ohren eingerieben 

wird. Sie iſt ſehr bewaͤhrt. 
c) Von Würmern finden ſich in den Eingewei⸗ 

den der Hunde, Alcaris canis, A. caniculae, und 
von Bandwuͤrmern Taenia accurbitina, moliniformis, 
ferrata ," rhinaris. Spo ot AMT ie HEN 

Ehaberts Abhandlung von den Wurmkrank⸗ 
beiten der Hausthiere. Goͤttingen 1789. 
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