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Jagdhundewesen
Historische Entwicklung des Jagdhundewesens

Nach derzeitigem Wissensstand kann angenommen
werden, dass der Wolf Ahnherr unserer Hunde ist.
Fuchs und Goldschakal waren wohl immer im
Gespräch, wenn es darum ging, die Frage nach der
Herkunft unserer Haushunde zu beantworten. Mit
relativ großer Sicherheit kann man jedoch heute diese
beiden Wildtiere als Vorfahren ausschließen. Verschie-
dene Merkmale von Fuchs und Schakal sind zu unter-
schiedlich zu denen des Hundes. Zudem sind Fuchs
und Schakal auch nachweislich Spätabspaltungen vom
Wolfsstamm.
Der Zeitpunkt der Domestikation („Haustierwer-
dung“) des Wolfes ist ungewiss. Man vermutet, dass
eine Hundehaltung vor etwa 14.000 Jahren oder noch
früher begonnen hat. Wahrscheinlich waren es von
Menschenhand aufgezogene Jungtiere, die den Ab-
stand von Wolf und Mensch durchbrachen. Die Ent-
wicklung des Wolfes zum Haushund muss man sich als
langwierigen Prozess vorstellen. Infolge der Domesti-
kation hat sich nicht nur das Verhalten, sondern auch
das Aussehen des Hundes gewandelt. Durch Mutation
(plötzliche Änderung der Erbmasse) und Selektion
(Auslese) sind im Laufe der Zeit verschiedene Hun-
derassen entstanden. Von einer eigentlichen Rassen-
geschichte kann man jedoch erst viel später sprechen.
Es schlossen sich seinerzeit verschiedene Züchter ein-
zelner Rassen zu Zuchtvereinen zusammen. Festlegung
der Rassenstandards, Schaffung von Zuchtbüchern
und Ahnentafeln dienen seither der Förderung und
Aufrechterhaltung der Qualität der einzelnen Jagd-
hunderassen.
Die ursprünglichen Jagdhunde wurden vor allem zum
Suchen und Stellen von Großwild verwendet. Die
scharfe, folgedrangstarke Meute des Jägers war für den
Jagderfolg ausschlaggebend. Auch bei der Jagd auf
Federwild und Hase fand der vierbeinige Jagdgehilfe
Verwendung. Unter dem kreisenden Beizvogel wurde
er als stöbernder Vogel- oder Habichtshund verwendet.
Neben Fallen-, Hetz- und Beizjagd war das Tyrassieren
eine gebräuchliche Jagdart auf Hühnervögel. Die dazu
verwendeten langhaarigen „Stöberhunde“ hatten die
Eigenschaft, sobald sie Federwild witterten, sich in
einiger Entfernung vor dessen Versteck niederzulegen
oder ruhig zu verharren (Vorstehverhalten). Die Jäger
eilten hierauf herbei und warfen ein Decknetz über
Wild und Hund.
Das Rad der Geschichte drehte sich weiter. Der blan-

ken Waffe, dem Beizvogel, dem Decknetz und anderen
Fangvorrichtungen folgte die Feuerwaffe. Mit ihrer
Verwendung bei der Jagd änderten sich auch die
Anforderungen an den Jagdhund. Neben der Aufgabe,
Wild zu suchen und hochzumachen, zu stellen oder
vorzustehen, sollte er ab nun auch dem krankgeschos-
senen Hasen und dem geflügelten Huhn unter
Nasenkontakt folgen, sie finden und apportieren (brin-
gen). Auch krankes Großwild musste er auf dessen
Wundfährte finden. Zur Bewältigung dieser unter-
schiedlichen Aufgaben wurden im Laufe der Zeit für
jede Jagdart spezielle Hunde gezüchtet.
Seit der Verwendung von Feuerwaffen bei der Jagd
unterscheidet man im Tätigkeitsbereich des Hundes
die „„AArrbbeeiitt  vvoorr  ddeemm  SScchhuussss““ (Suche, Vorstehen,
Stöbern, Brackieren etc.) von der „„AArrbbeeiitt  nnaacchh  ddeemm
SScchhuussss““  (Verlorenbringen, Apportieren aus dem Was-
ser, Schweißarbeit etc.).

Notwendigkeit der Jagdhundeführung
Die Notwendigkeit der Jagdhundeführung ergibt sich
aus jagdethischen, jagdbetrieblichen, jagdwirtschaftli-
chen und jagdrechtlichen Gründen.

JJaaggddeetthhiisscchhee  GGrrüünnddee
Unter jagdethischen Gründen versteht man die aus
dem Gedanken der Weidgerechtigkeit entspringende
Verpflichtung des Jägers, krankes Wild möglichst rasch
zustande zu bringen und von seinen Qualen zu erlösen.

JJaaggddbbeettrriieebblliicchhee  GGrrüünnddee
Viele Jagdarten sind ohne brauchbaren Jagdhund nicht
möglich. Bei verschiedenen Jagdarten wird der Hund
für das Aufsuchen und Finden des gesunden Wildes
benötigt. Auch nach dem Schuss ist bei vielen Jagd-
arten für das Finden und das Bringen bzw. Zustande-

Der Ahnherr aller unserer Hunderassen ist der Wolf.



Kap i t e l    1 8 J a gdhund ewe s en

16

English-Springer-Spaniel (FCI-Standard Nr. 125)
Der English-Springer-Spaniel ist der höchstläufige aus
der Gruppe der Spaniels. Wie der Welsh-Sprin ger und
auch der Cocker-Spaniel ist seine Hauptaufgabe das
Aufstöbern von Wild aus der Deckung. 
HHaaaarrffoorrmm::  Langhaar.
FFaarrbbee::  schwarz-weiß, leberbraun-weiß, beide Farben
auch mit Lohabzeichen.
WWiiddeerrrriisstthhööhhee::  ca. 50 cm.

Welsh-Springer-Spaniel (FCI-Standard Nr. 126)
Der Welsh-Springer-Spaniel ist etwas kleiner als der
English-Springer-Spaniel und besitzt auch etwas kür-
zere Behänge. Sein jagdlicher Einsatzbereich ist wie bei
allen genannten Spaniels die Stöberarbeit, die Wasser-
arbeit, das Bringen von Niederwild sowie die Schweiß-
arbeit.
HHaaaarrffoorrmm::  Langhaar.
FFaarrbbee::  rot-weiß.
WWiiddeerrrriisstthhööhhee::  ca. 47 cm.

Dachshund (FCI-Standard Nr. 148)
Der Ursprung des Dachshundes (Dackel, Teckel) wird
auf Zwergmutationen größerer Jagdhunde zurückge-
führt. Er ist ein kurzläufiger, kleiner Jagdhund deut-
schen Typs, also ohne übertriebene Hautbildung.
Dackel aus guter jagdlicher Zucht sind schneidige,
passionierte Hunde mit Kämpferherz. Die wichtigsten
jagdlichen Einsatzbereiche sind die Baujagd auf Fuchs
und Dachs, die Schweißarbeit und die Stöberarbeit. 
HHaaaarrffoorrmm::  Kurzhaar, Drahthaar, Langhaar.
FFaarrbbee::  einfärbig, zweifärbig, gefleckt.
GGrröößßee::  Normalschlag, Zwergdackel, Kaninchendackel
(die Größe der Dachshundschläge wird nicht nach dem
Stockmaß, sondern nach dem Brustumfang bestimmt).



Kap i t e l    1 8J a gdhund ewe s en

21

SScchhuusssssscchheeuuee  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..ssttaarrkkee  ÄÄnnggssttlliicchhkkeeiitt  ddeess  HHuunnddeess  bbeeii  ddeerr  SScchhuussssaabbggaa  bbee
SScchhuusssshhiittzzee   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..uunnbbeehheerrrrsscchhttee  ÜÜbbeerrppaassssiioonn  ddeess  JJaaggddhhuunnddeess  bbeeii  SScchhuussssaabbggaa--    

bbee,,  ddiiee  ssiicchh  iinn  NNaacchhpprreelllleenn,,  LLaauuttggeebbeenn,,  uunnbbeehheerrrrsscchhtteemm  IInn--  
ddiiee--LLeeiinnee--SSpprriinnggeenn  uussww..  ääuußßeerrtt,,  SScchhuusssshhiittzzee  iisstt  FFoollggee  eeiinneerr  
ffaallsscchheenn  FFüühhrruunngg

vviieell  FFeelldd  nneehhmmeenn  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..bbeeii  ddeerr  FFeellddssuucchhee  wweeiitt  hhiinnaauussssuucchheenn
vvoorrsstteehheenn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..VVeerrhhaalltteenn  ddeess  VVoorrsstteehhhhuunnddeess  vvoorr  ssiicchh  ddrrüücckkeennddeemm  WWiilldd::  

DDeerr  HHuunndd  sstteehhtt  iinn  rreegglloosseerr  uunndd  aannggeessppaannnntteerr  HHaallttuunngg,,  ddaass  
VVoorrsstteehheenn  iisstt  eeiinnee  aannggeewwööllffttee  VVeerrhhaall  tteennss  wweeiissee

sseekkuunnddiieerreenn  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..VVeerrhhaalltteenn  ddeess  VVoorrsstteehhhhuunnddeess::  DDeerr  sseekkuunnddiieerreennddee  HHuunndd  
bblleeiibbtt  iinn  „„VVoorrsstteehhhhaallttuunngg““  sstteehheenn,,  oohhnnee  sseellbbsstt  WWiilldd  iinn  ddeerr  
NNaassee  zzuu  hhaabbeenn,,  wweennnn  eerr  eeiinneenn  aannddeerreenn  vvoorrsstteehheennddeenn  HHuunndd  
ssiieehhtt

BBlliinnkkeerr   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..VVoorrsstteehhhhuunndd,,  ddeerr  vvoorrhhaannddeenneess,,  ssiicchh  ddrrüücckkeennddeess  WWiilldd  vveerr--
lleeuuggnneett,,  aallssoo  nniicchhtt  mmaarrkkiieerrtt  ooddeerr  vvoorrsstteehhtt..  DDeerr  BBlliinnkkeerr  eenntt--
sstteehhtt  dduurrcchh  ffaallsscchhee  FFüühhrruunngg

BBlleennddeerr   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..VVoorrsstteehhhhuunndd,,  ddeerr  ddaauueerrnndd  vvoorrsstteehhtt,,  oohhnnee  WWiilldd  ooddeerr  
WWiillddwwiitttteerruunngg  vvoorr  ssiicchh  zzuu  hhaabbeenn..  DDeerr  BBlleennddeerr  eennttsstteehhtt  
dduurrcchh  ffaallsscchhee  FFüühhrruunngg

eeiinnsspprriinnggeenn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..uunneerrllaauubbtteess  HHeerraauussssttooßßeenn  vvoonn  ssiicchh  ddrrüücckkeennddeemm  WWiilldd  dduurrcchh  
ddeenn  VVoorrsstteehhhhuunndd

nnaacchhpprreelllleenn   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..ffllüücchhtteennddeemm  WWiilldd  nnaacchhllaauuffeenn
HHaasseennggeehhoorrssaamm   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..GGeehhoorrssaamm  aamm  HHaasseenn
HHaasseennrreeiinnhheeiitt   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..dduurrcchh  bbeewwuussssttee  ooddeerr  uunnbbeewwuussssttee  FFüühhrreerreeiinnwwiirrkkuunnggeenn  

hheerrvvoorrggeerruuffeenneess  DDeessiinntteerreessssee  aamm  HHaasseenn
KKnnaauuttsscchheerr    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..HHuunndd,,  ddeerr  ddaass  zzuu  aappppoorrttiieerreennddee  WWiilldd  zzuu  ffeesstt  iimm  FFaanngg  hhäälltt..  

DDuurrcchh  ddaass  KKnnaauuttsscchheenn  wwiirrdd  ddaass  WWiillddbbrreett  eennttwweerrtteett..  
KKnnaauuttsscchheenn  kkaannnn  sseeiinnee  UUrrssaacchhee  iinn  uunnzzuu  lläänngglliicchheerr  FFüühhrruunngg  
hhaabbeenn,,  kkaannnn  aabbeerr  aauucchh  eeiinnee  FFoollggee  vvoonn  WWeesseennsssscchhwwääcchhee  
sseeiinn

AAnnsscchhnneeiiddeerr   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..HHuunndd,,  ddeerr  ggeeffuunnddeenneess  WWiilldd  aannffrriisssstt
TTootteennggrrääbbeerr   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..HHuunndd,,  ddeerr  ggeeffuunnddeenneess  WWiilldd  eeiinnggrrääbbtt,,  aannssttaatttt  zzuu  aappppoorrttiieerreenn
HHaannddsscchheeuuee   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..VVeerrhhaalltteenn  ddeess  HHuunnddeess  iinnffoollggee  ffaallsscchheerr  BBeehhaannddlluunngg  uunndd  

FFüühhrruunngg..  DDaass  VVeerrttrraauueenn  ddeess  HHuunnddeess  zzuumm  FFüühhrreerr  iisstt  nniicchhtt  

Pointer beim Vorstehen Knautscher



Die Ausbildung eines Jagdhundes zu einem fermen
Vollgebrauchshund erfordert neben geeigneten Revie-
ren viel Zeit und ein umfangreiches Wissen. Der An-
schaffung eines Jagdhundes hat die Überlegung, für
welche Revier-, Jagd- und persönlichen Gegebenheiten
er benötigt wird, voranzugehen. Sind diese Vorausset-
zungen abgeklärt und ist der Welpe einmal im Haus,
ist es höchste Zeit, sich mit dem theoretischen Grund-
wissen der Jagdhundeführung zu befassen. Ideal ist es,
wenn man als Erstlings führer neben der Theorie auch
durch einen erfahrenen Hundemann angelernt wird.
Zu diesem Zweck bieten die Landesjägerschaft, jagdli-
che und jagdkynologische Verbände alljährlich Jagd-
hundeführerkurse an.

Früherziehung
Die Abrichtemethoden haben sich im Laufe der Zeit
stark verändert. Noch vor wenigen Jahrzehnten war die
Parforce- und Zwangsdressur die am häufigsten publi-
zierte und angewandte Methode. Aber auch irre-

führende Theorien (z. B. Einsichttheorie, Pflichtge-
fühlstheorie, Reflextheorie) über den „biologischen
Lernapparat“ des Hundes geisterten in der damals
noch spärlichen Literatur umher.

Dank der kynologischen Forschung der letzten sechs
Jahrzehnte haben wir heute einen viel umfangreicheren
Einblick in das Wesen des Hundes erhalten. So weiß
man, dass beim Hund eine unterschiedlich starke
Lernbereitschaft in den verschiedenen Entwicklungs-
phasen vorhanden ist.

Bereits in frühester Jugend wird der Welpe durch seine
Umwelt psychisch stark beeinflusst. Diese sogenannte
prägungsähnliche Phase (4. bis 7. Lebenswoche) ist ein
entscheidender Abschnitt im Leben eines Hun des,
denn in dieser Zeit Gelerntes wird zeitlebens festgehal-
ten, das heißt, dass die durch prägungsähnliche
Vorgänge erworbenen „Gedächtnisspuren“ durch
nachfolgendes Lernen in späterer Zeit nicht gelöscht
werden können. Sollte es später zu einem Konflikt zwi-
schen dem „Eingeprägten“ und dem Gelernten kom-

Lebensjahr und steht im 4. Feld. Diese Altersbezeich-
nung des Vorstehhundes leitet sich von der Feldarbeit
ab, die beim ein Jahr alten Hund beginnt.

Alle anderen Jagdhunderassen
Bei allen anderen Jagdhunden wird das Alter in
Behang angegeben. Ein Schweißhund, der beispiels-
weise 26 Monate alt ist, ist zweijährig, befindet sich im
3. Lebensjahr und ist ein Hund vom 2. Behang. Eine
Bracke, die beispielsweise sechs Jahre alt ist, ist sechs-
jährig, befindet sich im 7. Lebensjahr und ist ein Hund
vom 6. Behang.
Die Altersbezeichnung in Behang leitet sich von der
Behängezeit ab. Die Behängezeit ist die Abrichtezeit
des auf der Schweißfährte arbeitenden Hundes.
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Er hat ein Hundeleben lang brav „gedient“.

Achtwöchiger Labradorwelpe bei der „Wasserarbeit“Zehnwöchiger DDR mit Bringholz

Grundzüg e  d e r  J a gdhund e ab r i c h t ung



zeit, muss der Hund mit einem mitgeführten Hand -
tuch trocken gerieben werden oder so lange kräftige
Bewegungsmöglichkeit finden, bis er sich selbst
„trocken gelaufen“ hat. Niemals darf der Hund in der
kalten Jahreszeit mit nassem Fell in den Zwinger ge-
bracht werden.

Zuch t  und  Au f zu ch t
Zuchtziel
Ziel der Rassenzucht ist der im Rassenstandard der
jeweiligen Rasse beschriebene Idealhund. Durch kon-
sequente Selektion wird der wesensfeste und mit allen
körperlichen Voraussetzungen für die jagdliche Praxis
ausgestattete Hund gezogen.

Zuchtvoraussetzung
Die Zucht von reinrassigen Jagdhunden unterliegt
bestimmten Richtlinien und Bestimmungen der ein-
zelnen Zuchtvereine und des ÖKV (Österreichischer
Kynologenverband). Die Grundvoraus setzun gen für
die Jagdhundezucht sind Anlagenprüfung, Leistungs-
prüfungen, Formwert und Gesundheit.

Anlagenprüfung, Leistungsprüfungen
Bei Anlagen- und Leistungsprüfungen müssen die
Hunde genau festgelegte Mindestnoten in den einzel-
nen Leistungsdisziplinen erreichen, um Zuchttaug-
lichkeit zu erlangen. Gleichzeitig wird bei diesen Prü -
fungen auch das Wesen des Hundes überprüft. Nur
wesensfeste Hunde werden zur Zucht zugelassen. Bei
einigen Rassen werden auch der vorhandene Spurlaut,
die Wild- und Raubwildschärfe, die Vor stehanlage und
vieles mehr als Zuchtvoraussetzung gefordert.

Formwert
Bei der Formwertbeurteilung überprüft der Formwert-
richter, inwieweit der vorgestellte Hund mit dem
Rassenstandard (Beschreibung des Idealhundes) über-
einstimmt. Die Formwertbeurteilung ist keine Schön-
heitskonkurrenz, sondern dient der Feststellung, ob die
körperlichen Voraussetzungen vorhanden sind, um
den Anforderungen der jagdlichen Praxis gerecht zu
werden. Deckrüde und Zucht hün din müssen einen
bestimmten Form- und Haarwert aufweisen, das heißt,
sie müssen dem Rassenstandard größtenteils entspre-
chen. Form- und Haarwert werden vom Zuchtwart der
betreffenden Rasse oder von einem anderen Formwert-
richter bei vereinsinternen Pfostenschauen oder ande-
ren Hunde aus stel lun gen bestimmt. Der Form- und
Haarwert kann mit Vorzüglich, Sehr gut, Gut,
Befriedigend, Genügend oder Ungenügend beurteilt
werden. 

Zucht und Aufzucht
Im Alter von acht bis zwölf Monaten werden die Hun -
de geschlechtsreif. Im Normalfall wird die Hündin im
Jahr zweimal hitzig, dies meist im Frühjahr und im
Herbst. Die Hitze, die etwa drei Wochen dauert, ist
durch das Anschwellen der Schnalle und das Färben zu
erkennen. Der opti male Zeitpunkt für eine erfolgrei-
che Dec kung ist etwa der 10. bis 15. Tag der Läufig -
keit. Während des Deckaktes binden sich Rüde und
Hündin und bleiben dann bis zu einer Stunde hängen.
Jede erfolgte Deckung muss vom Züchter mittels der
Deckbe schei ni gung dem zuständigen Zuchtwart mit-
geteilt werden. Nach einer durchschnittlichen Tragzeit
von 64 Ta gen wölft die Hündin (rassenbedingt) ca.
drei bis zehn Welpen. Auch der gefallene Wurf wird
mittels Wurfmeldung dem Zuchtwart angezeigt.

Die Welpen sind Nesthocker, also blind, taub und völ-
lig hilflos. Erst mit ca. zwei Wochen öffnen sie ihre
Augen und beginnen zu hören. Je nach Welpenanzahl
und Milchleistung der Zuchthündin muss im Alter
von ca. fünf Wochen mit der Zufütterung begonnen
werden. Mit ca. acht bis zehn Wochen werden die Wel-
pen an den Käufer abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt
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Hochträchtige Hündin

In den ersten vier Lebenswochen werden die Welpen
ausschließlich mit Muttermilch ernährt.




