
Mehr Aufmerksamkeit den Hennen P R A N  z M O L L E R  

D ie in Mitteleuropa verbreitete Trophiienjagd hat u. a. nu 
Polge, dd3 dem weiblichen Wild im allgemeinen weniger 

Beachtung gemhenkt wird. Dabei liegt gerade in der Kenntnis 
des Verhaltens - besondere des Portpflanmqp und Sozialver- 
haltens - und der besonderen Ukologiden Ansprtiche des 
weiblichen Wildes der Sddiissel zu &em besseren Verstilndnis 
der Gesamtbiologie vieler Widarten und zu einer biologid 
richtigen Hege und Bejagung. 

Besondm bei den Rauhful3hUhnem, deren wildbiologische 
Fxforschung im Bundesgebiet bis auf wenige Ausnahmen no& 
in den Kinderschuhen s t e w  ist unsere Kemtnis von der Bio- 
logic der Hennen nichts als StUdcwerk. Deshalb war der Arti- 
kel von Klaus (WuH Nr. 3 vom 30. April 1972, Seite 57 bii 61) 
uber das Verhalten von Auerhennen sehr zu begruf3en. Es er- 
d e i n t  mir aber notwendig, d m  Beobachtungen dieses Autm 
einige eigene Erfahnangen und Porschungsergebnisse e r m e n d  
hinzuzuHigen und vor allem die Konsequenzen aufiuzeigen, 
die sich aus unserer bisherigen Kenntnis der Biologie der Hen- 
ne fUr die Hege des Auerwildes ergeben. 

Zum Verhalten w a e n d  der Balzsaison sind sehr aufsdduls- 
reich die Daten iiber die Dauer der FrUhjahrs- und Herbstbalz- 
saison, das Erscbeinen und die Trettermine der Hennen auf 
zwei (nicht bejagten) Balzputzen in einem Beobachtungsrevier 
im hessischen Mittelgebirge (Abb. 1). Sie bestiltigen die Beob- 
achtung von Klaus, daB jede Heme nur an wenigen Tegea 

auf dem Balzplatz erschtiint. Alle Hennen einer Population er- 
scheinen selten gleidxzeitig, sondern meist sehr unregelmiig. 
Es konnte nadqewissen werden, dai3 sie an einem Morgen 
mehreren benachbarten Balzpljitzen h e  Beyche abstatten 
und sich h i l a  - wenn auch meist kurzf&tig - sogar in Re- 
viere niederrangiger Hilhne begebm Immer aber wurde jede 
Heme nur eimnd getreten, was fast aussddieNich durcb den 
A-Hahn geschah! Dana& tauchte aie nicht mehr auf d m  Balz- 
platz a d .  (Eine Ausnahme waren Hennen, deren Wohngebiet 
d m  Balzplatz ganz oder teilweiee einbaogen und die z. T. so- 
gar auf diesem bateten. Diese eradrienen ab und zn nu h g ,  
gingen den m e n  aber dann peinlichst aus dem Weg!). 

Von den insgesamt 27 beobachteten Tretakten wurden 24 
von A-Hilhnen, der Rest von B-Hihen ausgefllhrt. Wie sehr 
die ranghbcbsten Hiihne von den Hennen bei der Partnewah1 
bevonugt werden, geht aus der Tatsache hervor, dd3 jiingere 
bm. rangnicdere ,,N&lger" nicht ohm weiterea als ,,Ersatza 
anerkannt werden. So geschah ea in m e i  Jahren auf einem der 
genannten Balzpliitze, dd3 der A-Hahn vor Beginn der Fflh- 
jahrssaison vom Pu&s gerisaen wurde. Obwohl jeweils ein 
jiingeta Hahn konkuaenzlos , ,Naa~lger '~  wurde und sich 
cif~Q~ am die erscheinenden Hennen bemuhte, suchten diese 
zum Treten dann do& den ranghohen A-Hahn des benachbar- 
ten Balzplatzcs a d !  
Flir diesea Sozialprestige und den Rang eines Hahnes ist sein 

Abb. 1:  Phiinologische Daten der Friihiabrs- und Herbstbalzsaison des Auerwildes in einem 1W0-ha-Beobachtungsrevier 
im hessischen Mittelgebirge (bis 450 m) 

FrUhjPhrsbalzsahn HabetbPlzsaison 
Jah~  B e ,  I Eod. Dauu H c n n c n a n i l  Be0b.Paamnge.n Dauer I H c n n ~ & F  

(TPgeI I ID.-) Datum (ZphlJ Bm I 1 ('hge) 
1972 4.2. 21.5. 106 22. 2.; ll., 12., 15.) 16. 12. und 17.4. \ 

und 17.4. lie 11 
1971 13.3. 20.5. 69 lo., ll., 12., 19., 22. 23.4. (2) 28. 9. 3. 12. 65 lo., 11. und 23. 10. 

und 23.4. 
1970 22.3. 24.5. 64 8.und25.4.;2.,10., 2.und14.5. 26. 9. 5. 12. 69 7. und 8. 11. 

13. und 14.5. lie 11 
1%9 24.3. 24.5. 62 7., lo., 22., U., 25.4. 25.4. (2) 26.9. 24.11. 59 9. 11. 

und 2.5. 
1968 8.3. 20.5. 74 31.3.;1.,5.,11.,12., 19.und29.4. 28. 9. ? (mind. 50) 9. 11. 

14., 18., 19. und 29.4. 12 und 1) 
1%7 3.3. 21.5. 80 8., lo., ll., 14., 16. 14. und 16.4. 10.10. 26.11. 48 4., 7. und 8. 11. 

und 18.4. (je 11 
1966 26.2. 16.5. 80 ll., 12., 14., IS., 16., 19.4. (3) 6. 10. 20. 11. 46 31.10. und 7.11. 

17., 19. und 20.4. 
1965 20.3. 3.6. 76 19., 25. und 26.4. 26.4. (2) 4. 10. 13. 11. 41 21.10.; 5., 6., 7. 

und 8. 11. 
1964 14.3. 13.5. 61 Is., 20., 24., 27. und 28. 4. (1) (Keine BaobaQtungenJ 

28.4. 
1963 12.3, 28.5. 78 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9. und 15.4. (Kcine BeobaQtungen) 

lo., 15., 26. und 27.4. (2 und 1) 
1962 ? 1 ? 7.,20.,21.und28.4. 21. und 28.4. (Keine BeobaQtungen) 

lie 11 
1961 1 1 Z 27.4. (3) (Keine BwbadmmgaiJ 
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I kator" auch in anderm Awrwildrevieren exalct mduqrli fen 
, bzw. tine mtsprdende A b w d t  von Pederen hmgs- 

pfl-.) 
Auch nu Herbstbalzsoieon d e i n e n  die Henna auf den 

Balzpliltzen, allexdings unregelmll0ig, meist einzeln und nur 
an wenigen Tagen. Sie wudm daxm von den Hihnen wie im 
Pruhjalu umworbcn - zum Treten kommt ea nattirlich nicht. 
Interewant aind in dieeem Znrr~mm- badts  mehrere ge- 
&&ate Beobaditungen, da6 im jnveile folgendcn RIihjahr 
die Hemen sich an den gleichm Stellen lmeist im A-Hahn- 
Revier) wieder e i n b h  und diese Orte von dm Hafhnm be- 
eondere eifrig markiert und vcrteidigt werdm. Sehr wahr- 
acheinlid~ triigt dieser Umstand wcsmtlich zu der Tradition 
der Balzpliltze bei, indan einerscite die ,,ah-amiWgdl Hen- 
nm eich Uber die Anweamheit von Hihen und daen Rang- 
ordnung orientierm und andaencite die jungen, aus da Nadt- 
k o m m d  des lttaen Sommas stammrrl* Hennen - 
seim eie no& d t  abgewandert oder bereits van woamhher 
mgmandert - die Balzpliltze Uberhupt a s t  kennenlernen. 

Die Tradition einea Balzplatzes kann untabrodm~ werden 
oder gam verlorengehm, wenn si& keine Henna mehr ein- 
finden - sd u, wegen Bio,topverWdauqpl Stl)- odes 
der Einwirkung von hubfeinden. Die -el besonden dn- 
zelneI tbcginnm dann q&testens auf dem Hbhepunkt d a  Pmh- 
jahradeon su&end u m h m m I  und es kommt dam vor, 
dat3 eie sich a d  benachbarten, bisha unbcd(nitenden ,,Eiazel"- 
Balzpliltzen nu GemeinsrhofEebalz zaaammmfinden, wmn 
dort Hennen anzutreffen sind. Ihre , ,aqpmn~nten~~ BPlzpbtze 
khnen dam u U. mehrere Jh verwaist sein, bis eich wieder 
Hennm Ginanden. 

Die Gcmeinschafts- oder ,&ma"balz d a  H h e  libr auf die 
Hennen dne besondere Anziehun&raft am. Sie wrden da- 
dux& o h b a r  besser stimuliertl und au& die gegemdtigc 
Stirnulierung dti Hihne mag dam beiaagenl da6 a d  dun 
Hbhepunkt der Saison die Paanqen  relodv km&Mg und 
offenbar sahr wirkungmoll ablaafm. Insofern sind die GrUnde, 
warum ein einzeln balzenda Hnhzl die p m e r e i t  par 
ihm mtzenden Hennen hgere  Zeit ,,ignoriert", wie Klaus be- 
richtet, gar nicht 80 unerlcklicht Die GemebddtAalz vet- 
mindat dm Feiud-Kdco der Henuen eehr, und au& & die 
H i e ,  besondere die meist ,,zentrdmu A-Hhe,  ist dne Am- 
no cine Art , ,Lebensversi&~, da die paipha stehenden, 
mcist ,,stummmI1 Jihgbge fast atandig aufmakmn sichem 

Obwohl atalae Beobadmqp Uber das Bmt- und A& 
zu&tgeschehen weiterh lohnm, weil nocb wenig dorliber 
b e h t  ist, sollten aie do& nur von crfphrenen Wildforsrhan 
vorgenommm werdm. Wie Klaus &on betonteI ist die Sar- 
a n f i i d t  der bNtendm Auerhenne eehr groB, und nur zu 
leid~t gibt sie daa Gelege auf. Her seim besondere die ,,Wild- 
photographenu davor gewamt, am jeden Prde ,au&I1 ein Bild 
von der b m d m  Heme s c h i c l h  zn wolle~. Be gibt bereice 
genug aasgaeihetea Bildmaterid davon aue berufener Hand, 
aach in Parbe, 80 dat3 man daa RisILo d a  Stllrung ni&t weitex 
eingehen eollte! 

Wenn ein Reviainhaber ein Gelege find&) 80 sd Grhdm- 
in haltung oberetea Gebot. 1st ein Gelege erst einmal bekannt, 

bldbt ts nicht aus, daS Neugie* immer wieda nacbehen, 
,ob & o n  was gddtipft iet" oder irgenddn ,,NaturliebhabeP 
auf die Idee kommtl die Eier mit aoEh Hause zu nehmen und 
einer Gludre uatcrzulegen, in da Hoffntmg, seine Privatfasa- 
naie spiltu urn eine RuitlIt bwichan zu kbmm (was 100- 
prozmtSg bebengehtl). Es Wmte cine ganze Liete von Fill- - 
len angefUhrt weden, in denen Gelege wegen madd icha  
Gedankenlosigkeit und Dummheit nicht zum Wupf  kamenl 
Die einzig zu tre&nde Ma%nahme w h  das Vawittcni des 

' Gelegea gegen Ranbfeinde, was abu eehr vorsichtig vorgenom- 
men werden muf3. (Man streut am besten dunklee, mit Petro- 

, leum, Naphthalin oder Merkaptan gcWanLtea Sagemehl un- 

I 
auffilllig im Umlueis von fUnf bin zehn Metan um das Neat). 

Besonden, in Privat- oder Gemeindewjlldem w h n  Erkundi- 
. gungen einzuziehm, ob in d a  Umgebung diem Stelle in d u  

l&i&en Zeit IMai/Anfang Juli) evcntaell f o d & e  Arbdtm 
- geplant sind, die dam v d o b m  m d e n  mllten. ldder ist 

nbl ich eine Vielzahl von Piillen bekannt, in denen durch 1 . Forstarbdten (z. B. Aufarbeiten von Widbmch1 DudEorstenI 

und Holz- oder Redsigabfuhr nu Bmtzcit Gelege und sogar 
Hennen zu S b d e n  h e n .  m a d e  ungu1umte kleine Sd@e 
Windbmhwipfel und l h  Rebighaden werden oft ote 
Bmtplatz gewirhlt. 

Nad~ Imgjiihrigm Erfehrungen im oben genannten Beobach- 
tungsrevier sind Hmnen und k c  Gespute immer wieder in 
batimmten Revierteilcn amatrefkn. So betrug der Abstand 

4a. Eiersmalenreate in einem vorjifhrigen Auerh~duumt, aus 
dem die KfUan erfolgrel& sabliipften, 100 m vom RMd einea 
Balzplatzss entfsmt, gefunden Miue P e b m  1972 
4b. Die ausgebIei&ten Biers-ate des Nam mrtiert. 
T"ypis& sind die am stumpfan Rude von den sdiipfenden 

hermwgepirftten ,DsckclM (obere Rcihe), die meist in 
den ifbrigsn Tcil d.r S M e  ruts&en. An ihrar Zahl lifflt si& 
leiat dfe Gelagestifrke rekonstnrieren (hier scmS Bier) * 

5. Vom Mmder geraubtis d ausgemmkenes Auerhuhnei, 
dearan S M e  no& ni&t rmpgeblei&t ist und die typisdm 
Plednmg zeigt / Alle Photos vom Verfasser 



von &ei Nestern einer Heme in aufeinanderfolgenden Jahres 
nur m i d e n  50 und 100 m. Eine andue Heme war mit ihrem 
jeweiligen Gesperre jahrelang immer wieder in einem Gebiet 
von etwa 12 ha anzutre&n. Von vielen anderen Hennen ist 
iihdiches bekamt. Gute Xsung (Ameismwrkommen, Heidel- 
und PrdseEbeeren], gute Deckuq (Pamhorsft, Naturverjtln- 
gungen] und die Mtigliddceit zu Staubbjldern und der Aufnah- 
me von Magensteinchen sind offenbar mal3gebend fUr diese 
extreme Standorttreue der Hennen bzw. die Konstanz der Auf- 
zuchtgebiete. Die Pestatellung dieser Gebiete ist gar nicht so 
schwa. Man mui3 dazu nicht einmal Gelege flnden oder den 
Anblidc von Gesperren haben. Ein aufmerksamer Beobachter 
erhlllt Hinweiee schon aus dem Fund von B r u t l m  (Abb. 2a) 
und den Huderstellen des Gespems, wo a d  Losung und Mau- 
serfedern der KUken zu h d e n  sind (Abb. a). Oft madm Eier- 
schalenreste nachtriiglich auf den Standort eines Nestes auf- 
merksam. Sie sind sehr auffllllig, weil sie bald durh Regen 
und Some ausbldchm und ihre Tarnfarbe verlieren. Nach dem 
Sddupf bleiben sie steta im Nest und sind an ihra charakte- 
ristischen Form zu erkennen (Abb. W). Einzeln verstreute 
Eirest-Punde abseita vom Nest dagegen deuten darauf hin, daS 
doe Gelege ausgeraubt wurde. An den charakteristismen FraB- 
Spuren ist der ,,UbelUlter" spjlter oft no& gut zu erkennen 
(Abb. 5). 

Mit Gelegefunden ist bereits bald nach dem Trettermjn zu 
rechnsn. Die Auerhenne legt drei Tage danach das a t e  Ei und 
die f0lgmde.n A b s t d  von ein bis zwei Tagen. Das Vollgo 
lege besteht ddldmittlich aus acht Eiern (Maximalzahl 12 
bis 13). Die Brutzeit - ab vorletztem Ei - betrilgt 26 bis 28 
Tage. Nach diesen Daten kann jeder Revierinhaber ermitteh, 
wann in seinem Revier mit Gelegen oder Keen zu redmen 
ist 

Ganz abgesehm davon, dal3 es unfair ist, die extreme Stand- 
orttreue und venninderte Aufmerksamkeit der AuuhKhne zur 
Fortphmngzdt  auwmutzen, vermag die ,,BplZiagdl1 sich 
auf den Auerwildbestand sehr negativ auszuwirken. Dtehalb 
ist dieee Jagdmethode in den SLandinnMen I3Lndern und in 
Sdrottland -nt. Da es in Mitteleuropa aba  mu nofh rela- 
tiv gsringe Auerwildbestilnde gibt, ist ein Rinzclabdul3 van 
H i h e n  anden bum mtiglich. Er kann aber d&w a d  
vom biologisQm Standpunkt gebilligt werden, wenn dabei 
mehr Sorgfalt aufgebracht und folgendes beadrtet wird: 

Anzustreben wilre kUnftig die Vdegung der Hahnenjagd 
a d  die hi& ausreichend lange Herbtbalzsaison. Auch dan. 
dflrften nur einzelne ,,Abschui3hahne11 (8. u) erlegt werdea 

Z e i h u n g  von 
h4uzlie-s Esser 

Kriterium fUr deren Bsurteilung wilre vorherige ausreichende 
Beobachtung des Drohverhaltc118, der Kitmpfe, dw Revierver- 
teilung und der H e n n e n b d e  auf dem Balzplatz. Entapre- 
chende Beobach- aw dem vorangegangcnen Prtlhjahr 
w b  hbmzwiehen, wobei beaondm der Treterfolg der 
H i i e  zu beachten wilre. Da man H i i e  aehr gut an dem 
weiigehend konstanten Z e i ~ ~ u s t e r  ihra Sdmufeln indi- 
viduell unterscheiden kann (siehe meinen Artikel, WuH Nr. 14 
vom 6. Oktober 1%8, Seite 330) und sie zu Beginn der Herbst- 
s a h n  dieselben Reviere beziehen, die sie im FrUhjahr zuletzt 
innehatten, sind sie leicht wiederzuakennm. Voraussetzung 
ist allerdings, daB man im Schirm die Bodenbalz bei gutem 
Licht abwartet und auf das Anspringen weitgehmd venichtet. 

Solange man sich nicht nu Herbstjagd entddi&en h. 
darf niemah mit dem HahnenabschuiJ begonnen werden, be- 
vor alle Hemen getmen sind! Wie Abb. 1 zeigt, ist dies sogar 
in niederen Mitte.lgebiiagen meist erst nach dem 1. Mai der 
Pall. Beobachtungen von Ebert (DJV-Merkblatt Nr. 17) auf et- 
wa 800 m h o d  @!legenen BalzpZitzen ergaben, a dort die 
Hennen erst nach Mitte Mai alle getreten sind. Diese Tam- 
&en wurden unversthdicherweiee bei der letztea Neurege- 
lung der Jagdzeiten fUr das Bundeagebiet nicht bertidcsichtik 
Der dort feetelegte B & m  der Hahuenjiagd auf den 20.4. ist 
zu frUh! ~ i e - k u i r h ~  (und ~irkhahn-l)-]agd dflrfte im Mit  ' 
telgebiirge nicht vor dan 1. Mai, in htihaen Mittwbirgsla- 
gen and im Hochgebirge nicht vor dem 15. Mai beginnen. So- 
lange dieser w a i d m i e  Grundsatz vom Gemzgeber igne 
riert wird, sollte sich der einsichtige J j i r  freiwillig daran hal- 
ten. 

Der A-Hahn mui3 unbedingt geschont werdm, da sein Ab- 
d u g  vor dem Trettermin u. U. die gesamte Nacfiltommen- 
schaft eines Auerwildreviers in Frage stellt, nach diesem Ter- 
min aber immerhin n& daa soziale Cefiige der Hahnen- 
hierardtie dycheinanderbringt. Wegen des egemein atarken 
,,FeinddrudcsM sind Uberalterte, a b m a g e n e  ,,AbschuB"-Hilh- 
ne (oft ehemalige A - H i e )  gelten. Andmeits  erreichen 
selbst nach guten Narhzu&tsommern nur wenige Junghjlhne 
daa J-ter. Der biologische ,,tfber&d1' des Auerwil- 
d e ~ .  am dem deine  der waidnerechte liner seine Beute holm 
&,-k &&erst gering. (~ach-g.nauen pe st st el lung en in dem 
zitierten h-en Beobachturumevier schwankt z.B. der . 
jahrliche Abgang an ausgewa&&en H i m  alleine durch 
Fucb und Marder zwischen 110 und % der Geaamtzabl!) ZU 
bedenken iat auch, dal3 ein geringer Nachwu&llUberschui31' in 
gtinstigen Sommern meist dazu dienen mul3, ein entsprehn- 
des ,,Defizit" aus ungtinstigen, naBMihlen Sommern wieder 
auszugleichen. 

Wegen des guingen Zuwachses mu0 die bisher propagierte 
Absddfreigabe von 11s dea Hahnenbestandes ah zu hoch an- 
gesehen werden. Damit der AbschuB den Bestand nicht d- 
digt, diirfte von ie 10 in einem Revier auf den Balzpliitzen si- 
cher beatjrtigten Hiihnen htid~tens einer freigegeben werden! 
Bei einer sol& Bemessung wiirde sogar der Verlust eines 
A-Hahnes (der trotz d e r  Sorgfalt d u d  ungliidtliche U m -  
de einmal nu Stredce kommen kann) sich nicht 80 katastrophal 
auswirken, weil unter zehn H i h e n  immer mehr als ein rang- 
hoher ist. 
In den meistm Awmildrevieren sollte mehr ah bisher dar- 

auf geachtet werden, wo sich die bevorzugten Brut- und Auf- 
zuchtgebiete befinden. Dort m u t e  besonden, fUr Stthmgsfrei- 
heit gesorgt werden, wobei vorbeugende Mahahmen zu emp- 
fehlen sind: Mit Porstbeamten oder Waldbesitzern wilre eine 
Abstimmung der Termine ftir fontliche Arbeiten herbeimftih- 
ren. Grundsitzllch sollten Waldarbeiter in Auerwildrevieren 
awehalten werden, bei Gelegefunden die Arbeit am betref- 
fenden Ort sofort ehmtcllen und weitue Mannahmen mit 
dem matiindigen Porstbeamten abzusprechen. H i e  begange- 
ne Wanderwege und besuchte Rastplitze in gefiahrdeten Ge- 
bieten sollten gegebenenfalls in Zusammenatbeit mit Nanu- 
dutzbehtirden oder Nanuparktr1gern verlegt werden. Selbst- 
verstandlich sollte es sein, dal3 in solchen Gebieten Raubwild 
und Sauen jluBerst lnuz zu halten sind. Dort, wo Ameisenvor- 
kommen als wi(4tige AufiuchtjIsung in ausreichender Menge 
fehlen (mindestem drei gut besiedelte Ameisenhaufen sollten 
jedem Gcspem mgbglich seinl, ist tine h t l i c h e  Aneied- 
lung zu empfehlen. 


