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Vorwort.

Obgleich dem Angelsporte noch lange nicht jene
Aufmerksamkeit geschenkt wird, die er in vielen Hin-
sichten sicherlich verdient, so nimmt seine Verbreitung,
wenn sie sich auch in nur bescheidenen Grenzen voll-
zieht, denn doch erfreulicherweise stetig zu. Als un-
bestreitbares Mittel zur Erfrischung des Korpers stellt
die Angelfischerei nicht so hohe gesundheitliche An-
sprtiche an den Angler, als etwa das Weidwerk an den
Jager; aber sie stahlt immerhin seine Muskel, scharft
seine Sinne, beruhigt seine Nerven und fuhrt ihn hinaus
in die herriiche Natur, in die in abwechslungsreiche
Farbenreflexe getauchte Wasserlandschaft. Diesen Um-
standen als auch dem bedeutenden Verlust an Zeit
und Geld, welchen die Jagd mit sich bringt, mag es
zum guten Teile auch zuzuschreiben sein, dafi der
Angelsport in letzterer Zeit mehr Anhanger und Freunde
gewonnen hat, als es ehedem der Fali war.

Diese Verallgemeinerung hatte jedoch zur Folge,
dafi sich mit der Zeit, wenn auch nicht eine iibergrofie,
so doch eine dem Bedarf entsprechende Sportliteratur
entwickelte, in der einige in jeder Hinsicht vortrefflich
geschriebene Werke, iiber den Angelfang der Fische
handelnd, vertreten sind. Wenn nun schon in diesen
Buchern zuweilen die eine oder die andere Fisch-
gattung einer eingehenden Schilderung gewiirdigt wird,
so kann in allgemein gehaltenen und den Stoff mog-
lichst gleichartig behandelnden Kapiteln dennoch nicht
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jedes Angelstiick derart umfassend und griindlich be-
sprochen werden, als sich dies in einer Monographie zu
tun dem Verfasser die Moglichkeit bietet. Nicht dafi
ich mir den Vorwurf zuziehen wollte, ich halte das vor-
liegende Schriftchen als erschopfend und vollkommen
in seinen Darlegungen! Wer jedoch weiG, wie schwer
es ist, ohne entsprechende Vorarbeiten etwas halbwegs
Abgeschlossenes zu leisten, der wird mir seine Nach-
sicht gewifi nicht versagen.

Unter Liebhabern gibt es ja wieder Liebhaber und
von diesen mag das Buchlein nicht ungelesen bleiben.
Der Anfanger aber wird darin gewifi manches finden,
was ihm in der Praxis von Nutzen sein diirfte! Ich
suchte in meinen Ausfiihrungen riberall moglichst wissen-
schaftlichen Boden zu gewinnen, bauend auf Erfahrungs-
tatsachen und kritisch gesichtete eigene und fremde
Beobachtungen, alles zur Seite schiebend, was mir als
unwahrscheinlich oder fehlerhaft beobachtet oder dar-
getan erschien. Den naturgeschichtlichen ersten Teil
wollte ich ursprunglich etwas breiter anlegen, kam
jedoch spater von diesem Gedanken ab, da ich fiirchten
mufite, tur den einfachen Angler denn doch zu weit-
schweifig zu werden, was ich jedoch durchaus ver-
meiden wollte.

So iibergebe ich denn das Werkchen meinen
engeren Sportsgenossen und allen denen, die an unserer
Sache Vergnugen und Interesse finden!

Studenec im Mai 1902.
Der Verfasser.



Einleitung.

Es erscheint nicht nur wiinschenswert, sondern es
ist geradezu notwendig, sich mit den Lebensverhalt-
nissen des Fisches, auf den man angeln will, bekannt-
zumachen. Die Erfolge, die man heutzutage mit den
verschiedenen Angelmethoden erzielt, beruhen ja alle
auf der Kenntnis vom Aufenthalte, der Nahrungs- und
der iibrigen Lebensweise der Fische. Man kann z. B.
auf Huchen nicht in einem See und nicht mit Brot-
kiigelchen angeln; man mufi eben wissen, wo sie sich
aufzuhalten und wovon sie zu leben pflegen. Je genauer
die Kenntnis, umso grofier die Aussicht auf Erfolg. Es
ist iibrigens fur den Angler gewifi beschamend, sein
Wissen nur auf das allernotwendigste beschrankt zu
sehen und sich liber die Griinde dieser und jener Eigen-
tumlichkeit des Tieres, dieser oder jener a priori un-
verstandlichen Erscheinung nicht im klaren zu sein.

Es liegen heute die Verhaltnisse so, dafi ein Mensch
auch bei ausschliefilich in einer Richtung betriebenem
Studium kaum imstande ware, samtliche gemachten Be-
obachtungen richtig und einwandfrei allein zu machen.
Da mufi nun die Erfahrung friiherer Generationen und
alterer Angler eingreifen, welche der Neuling bereits
geklart und gesichtet als «Theorie» in sein Wissen auf-
zunehmen hat. Mag dem Praktiker das Wort noch so
abschreckend klingen — es steht immerhin fest, dafi
jede Erfahrung des einen stets nur theoretischen Wert
fur den anderen besitzt, da sie nicht auf eigener
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Anschauung beruht und in ihrer Anwendung jederzeit
durch personliche Beobachtung und deren Konse-
quenzen als zugeschnitten sich erweist.

Auf der breiten Grundlage des, soweit moglich,
positiven Wissens stehe der Angler und bereichere von
Tag zu Tag durch neu erworbene Kenntnisse, wie ihm
ja solche die jahrelange Praxis gewifi zu bieten im-
stande sein wird, den Fonds. Immer bereit, Irrtiimer
einzusehen, wird er nie zum gefiirchteten Miimmel-
greis, nie zum lacherlichen Knasterbart, der auf die
einmal ubernommenen Traditionen unbedingt schwort
und keiner Korrektur, keiner Einsicht mehr fahig ist.

Meiner Meinung nach ist in den folgenden Blattern,
die rein Zoologisches liber den Huchen behandeln, ohne
in spezielle anatomische und physiologische Fragen ein-
zugehen, fur den Angler als solchen Geniigendes nieder-
gelegt. Wer sich eingehender iiber seinen Liebling in-
formieren will, dem steht ja eine reichliche wissenschaft-
liche Literatur zur Verfugung; fiir unseren Zweck diirften
die zoologischen Ausblicke wohl als die mafigebendsten
erscheinen und auch vollstandig befriedigen.



I. Naturgeschichtliches

Der Huchen (Salmo Hucho L.) ist einer der grofiten
und schonsten Raubfische des ganzen Donaugebietes.
Seiner Leibesbeschaffenheit nach wird er zu den Salmen
(Salmonoidei) gerechnet und tragt samtliche Merkmale
derselben. Sein Korper ist langgestreckt und walzen-
formig und mit zwei Brust-, zwei Bauch-, zwei Riicken-
flossen, einer After- und einer Schwanzflosse versehen.
Von den beiden Riickenflossen steht die erste, mit
10 bis 12 Strahlen besteckte ungefahr tiber den Bauch-
flossen, wahrend die zweite, fleischige, die sogenannte
Fettflosse — ein spezifisches Salmonidenmerkmal —
iiber die Afterflosse gestellt erscheint. Der massige Kopt
tragt an den Kiefern, dem Gaumen- und Pflugschar-
bein dichtgesate, aufierst scharfe und spitze Zahne, mit
denen auch die Schlundknochen und die harte, fleischige
Zunge besetzt sind. Die Farbe des Huchens ist am
Bauche ein helles Wei8, welches an den Flanken in
Silberfarbe iibergeht, gegen den Riicken zu rosig iiber-
haucht erscheint, um endlich auf demselben eine tiefere,
braunlich-rote Nuance anzunehmen. Samtliche Schuppen
sind klein und zart, auf dem Bauche kaum mehr als
solche zu erkennen; in derNacken-, Rtickengegend und
an den Brustflanken tragen einzelne derselben unregel-
mafiig verteilte schvvarze Punkte. Beide Korperseiten
erscheinen durch eine deutlich sichtbare, von der
Schwanzflossengabelung bis zur Kiemendeckelmitte ver-
laufende Schuppenlinie (Seitenlinie) in eine obere und
untere Halfte zueinander begrenzt.

Systematik
und Be-
schreibung

des
Huchens.
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Sinnes-
organe.

Varietaten.

Die Sirmesorgane des Huchens weisen keine sonder-
lichen Eigentiimlichkeiten auf als die der iibrigen Sal-
menarten. Sowohl nach dem Baue der einzelnen Organe
als der denselben entsprechenden Hirnteile lafit sich
sagen, dafi der Gesichtssinn ganz besonders scharf ent-
wickelt ist. Das Gehor scheint jedoch schlecht ver-
anlagt zu sein, weit besser das Geruchsorgan, was ja
ilbrigens durch die unbedeutende Inanspruchnahme*
dieser beiden Sinne ohne weiteres verstandlich ist.
Ob, iiber welche und wie hoch entwickelte andere
Sinnesorgane noch der Huchen verfiigt, dariiber lafit
sich zur Zeit wenig Bestimmtes sagen. Gewifi werden
auch der Tastsinn — die kutane Empfindlichkeit — und
der Geschmackssinn vorhanden und mehr oder weniger
entwickelt sein, und auch andere, iiber die sich jedoch
zur Zeit eben nicht viel sagen lafit, wie z. B. iiber die
Seitenlinie, von der die Forscher meinen, dafi sie der Auf-
nahme von Druckschwankungen und der Erschiitterungs-
richtungen und in Verbindung mit einem Teile des Hor-
apparates als Gleichgewichtsorgan der Fische diene.

Ober Varietaten unseres Fisches weifi ich nichts
Nennenswertes auszusagen. Hin und wieder kommt es
vor, dafi kleine Abweichungen vom gewohnlichen Typus
auftreten, dieselben werden jedoch nur als individuelle
Eigenttimlichkeiten anzusehen und aufzufassen sein. Hin-
gegen steht es test, dafi die Fische nach den einzelnen
Gewassern hinsichtlich der Sattigung ihrer Farben und
ihrer Schlankheit geringe Unterschiede bieten, was dann
auf besondere Nahrungs-, Belichtungs-, Wasserverhalt-
nisse und ahnliche Ursachen zuriickzufiihren ware.

* Vielleicht kommt das Geruchsorgan zur Laichzeit beiin Erkennen und
Aufsuchen der verschiedenen Geschlechter besonders zur Geltung, da eine andere
Vermittlungsart fast undenkbar erscheint.
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Allgemein wird angenommen, daB das mannliche
Geschlecht vorwiegt. Bewiesen ist das nicht; ich glaube,
die Behauptung stiitzt sich vor allem auf die Tatsache,
daB wahrend der Laichzeit ein Weibchen (Rogner)
stets mehrere Mannchen (Milchner) begleiten. Erstere
sind von letzteren aufierlich nur schwer zu unterscheiden,
manchmal gelingt dies nur vergleichsweise.

Im allgemeinen sind die Mannchen schlanker ge-
baut und tragen ein leuchtenderes Rot, auch sind die
Schuppentupfen schwarzer als beim Weibchen, welches
durchwegs mit matteren Farben bedacht ist.

Was die Grofie anlangt, so erreicht der Huchen
eine Lange von beinahe 2 m bei einer Schwere bis
zu 50 kg. Allerdings sind dies Ausnahmen; Huchen mit
15 kg Gewicht sind bereits als sehr schone Exemplare
anzusprechen, wahrend solche bis zu 25 kg zu den
Seltenheiten gehoren. Die gewohnlich geangelten Hu¬
chen wiegen 4 bis 10 kg, bei einer Lange von 0 - 7
bis 1'2 m.

Wie bereits erwahnt, ist das Vorkommen des
Huchens ausschlieBlich auf die Donau und ihre samt-
lichen Nebenfliisse beschrankt. Der Fisch liebt stromen-
des, mit Untiefen abwechselndes Wasser und lebt in
ausgewachsenem Zustande uberall, wo Barben und
Aschen vorkommen. Da der Huchen im Donaugebiete
den Rheinlachs vertritt, nahmen viele an, er wandere
aus dem Schwarzen Meere die Donau aufwarts, wie
sein Vervvandter aus der Nord- und Ostsee seine all-
jahrlichen Wanderungen flu8aufwarts unternimmt.

Dem mufi entgegengehalten werden, da8 trotz der
alljahrlichenWanderunggn, die der Huchen unternimmt,
diese doch als unbedeutend gegeniiber den weiten

Geschlechts-
verhaltnisse.

Grofie und
Gewicht.

Vorkommen
und

Verbreitung.
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Lachs-
und Huchen-
wanderung.

Aufenthalt
und Lebens-
verhaltnisse.

Lachswanderungen hingestellt werden miissen; ferner
dafi bei dem monatelang in den Fliissen verweilenden
laichenden Lachs der Magen stets leer gefunden wird,
ein Vorkommen, wie es beim Huchen wohl wahrend
der kurzen Laichzeitwanderung zutrifft, welches sich
aber die iibrigen zehn Monate des Jahres recht selten
zeigt; endlich dafi der Lachs nicht nur im Rhein,
sondern auch in der Elbe, der Weser und anderen in
die Nord- und Ostsee miindenden Flussen heimisch ist,
wahrend wir vom Aufenthalte des Huchens in anderen
ins Schwarze Meer miindenden Stromen so gut wie
gar nichts wissen. Aber noch etwas spricht dagegen,
namlich die Tatsache, dafi wir zur Zeit auch nicht
einen zuverlassigen Bericht besitzen, der nachweisen
konnte, dafi je ein Fluchen im Schwarzen Meere oder
im untersten Laufe der Donau gefangen worden ware.

Diesen Ausfiihrungen gegeniiber aber mag ohne
weiteres zugestanden werden, dafi moglicherweise der
Huchen gleiche Wanderungen, wie sie heute der Lachs
noch tut, unternommen, aber im Laufe der Zeiten sich
den Flufiverhaltnissen angepafit und den ursprunglichen
Wandertrieb verloren haben mag, der sich nun heut-
zutage nur noch rudimentar, zur Laichzeit, aufiert. Eine
Analogie hatten wir ja an einer vervvandten Salmenart,
dem aus nordamerikanischen Seen stammenden Salmo
Sebago. (Bayr. Fischereizeitung 1883.)

Der Huchen fuhrt ein Einsiedlerleben, und wenn
man auch an geeigneten Stellen zuweilen mehrere an-
trifft, so ist der Grund hierfiir nicht in einem Gesellig-
keitsbediirfnis des Fisches, sondern darin zu suchen, dafi
die Nahrungs- und Wohnungsverhaltnisse jedem ein-
zelnen Tiere als gunstig und passend erscheinen und
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dieselben nun nicht mit-, sondern nebeneinander
leben. Insoferne als er monate-, ja jahrelang mit ge-
ringen Unterbrechungen an demselben Orte anzutreffen
ist, nennen wir ihn einen Standfisch. Er ist bald in
der starksten Stromung, bald in der ruhigsten Untiefe
anzutreffen, immer aber sucht er Unterschltipfe hinter
Felsen, Uferhohlungen u. s. w. auf, wo er sich einer-
seits gut verstecken, anderseits als rechter Wegelagerer
ahnungslos voriiberziehende Fische iiberfallen kann.
Der Huchen ist ein sehr gefrafiiger Fisch, der Gier mit
Mut und Energie verbindet und auch seinesgleichen
nicht schont, wenn er ihn bewaltigen kann. Mit Recht
nennt man ihn den Leoparden unter den Siifivvasser-
fischen.

Seine Nahrung besteht fast ausschliefilich aus seinen
Anverwandten; doch verschmaht er im Notfalle auch
nichtWurmer, Frosche und Schnecken, ja selbstWasser-
gefliigel soli ihm zur Beute fallen.

Ob letzteres auf Wahrheit beruht, dafiir kann ich
nicht einstehen; ich habe hierfur niemals einen Augen-
zeugen ausfindig machen konnen. Die Magenunter-
suchungen aber, die ich vorgenommen, forderten regel-
mafiig nur Fische und sehr selten Wiirmer zutage. Ein
einzigesmal fand ich Reste eines Frosches im Magen.

Junge, unausgewachsene Huchen halten sich in
kleineren Bachen auf, wo sie sich fast ausschliefilich von
Wurmern, Insekten und Crustaceen nahren. Sind sie un-
gefahr J/4 bis ] /2 kg schwer geworden, was beilaufig mit
ein bis anderthalb Jahren eintritt, so schwimmen sie
stromabwarts in grofiere Bache und Flilsse. Von dieser
Zeit an beginnt ihr eigentliches Rauberleben, bei dem sie
sich kraftig entwickeln und derart schnell heranwachsen,

Nahrungs-
weise.

Junge
Huchen.
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Jagd und
Angriffs-
weise.

Lethargie.

Winter-
standplatze.

Sommer-
wanderung.

dafi ihre jahrliche Gewichtszunahme beinahe 1 kg be-
tragt. Der Huchen raubt viel und haufig und scheint
kleinere Fische zu bevorzugen, wenigstens habe ich
niemals getroffen, daB er im Magen solche von nahezu
EigengroBe beherbergt hatte, wie man dies beim Hechte
oft genug zu finden Gelegenheit hat.

Der Huchen sucht seine Beute entvveder im Vorbei-
schwimmen blitzschnell zu erhaschen oder er schiefit
ihr nach, zuweilen in heftigen Spriingen dieselbe ver-
folgend.

Im Winter, wo sein Tisch sparlich gedeckt ist,
zeigt er sich besonders angriffslustig. Wahrend die
meisten iibrigen Fische, besonders die Cyprinoiden,
in eine Art Lethargie verfallen, ist beim Huchen nichts
davon zu merken. Erst bei sehr strenger Kalte, wenn
die Ufer stark vereist sind und Eistreiben sich einstellt,
erstarrt auch der Huchen und scheint in dieser Zeit
keine Nahrung aufzunehmen.

Da im Winter in den Tiefen das Wasser warmer
ist, suchen iiberhaupt alle Fische dieselben auf, wo
sie sich sodann am Grunde lagern. Deswegen bevorzugt
auch der Huchen dieselben tast ausschliefilich wahrend
der kalten Jahreszeit, in den heiBen Sommermonaten
aber sucht er reifiende Stromungen auf, da er einerseits
im Sommer auch hier geniigende Nahrung findet, ander-
seits aber, um die bereits im Mai auftretenden, ihn sehr
plagenden «Fischegel» los zu werden. Im Mai, Juni und
Juli findet man fiinf bis zehn und mehr Stiick dieser Blut-
sauger an einem gefangenen Huchen. Es ist nichtvollig
von der Hand zu weisen, dafi der Fisch nun rasch
fliefiendes Wasser absichtlich aufsucht, um sich durch
Reiben und Scheuern an Steinen und Felsen die lastigen
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Parasiten zu entfernen, wobei ihm die Stromung zu-
statten kommen soli, die zumindest den losgelosten
Egeln ein nochmaliges Aufsuchen des Fisches nicht
wieder zulafit und dieselben fortschwemmt. Einen
ferneren'Grand fur diese Annahme ergibt auch die
zuweilen zu machende Beobachtung, dafi mit Saugern
besetzte Huchen an einzelnen Stellen ihres Korpers
Verlust des Schuppenkleides zeigen und formliche
Kratzer aufzuweisen haben.

Wichtiger als die Sommervvanderung in die Stro-
mungen ist die alljahrlich Anfang Marž beginnende
und bis Ende Mai andauernde Laichwanderung. Die
eigentliche Laichzeit durfte in der zweiten Halfte des
Marž beginnen und bis Mitte April vollendet sein. Zu
diesem Behufe fangen die Huchen an stromaufwarts
zu wandern und suchen oft vollends unscheinbare
Bache auf, wo das Weibchen im FluBbette an einer
seichten Stelle eine metertiefe und noch mehr weite
Grabe aufwiihlt und ausputzt, den sogenannten «Bruch»,
wie er in der Fischersprache genannt wird. In dieser
Grube wird nun das Laichgeschaft verrichtet und die
vom Weibchen gesetzten Eier von den Mannchen mit
«Milch» libergossen. Gewohnlich begleiten ein Weib-
chen mehrere Recken, die sich gegenseitig mit An-
rempeleien, Ruderschlagen, aber auch heftigen Bissen
bekriegen, bis die schvvacheren abgeschlagen und der
starkste endlich den Platz behaupten kann, allerdings
nicht ungestort, da die verliebten Nebenbuhler un-
zahligemale wiederzukehren geneigt sind und immer
wieder vertrieben werden mussen.

Unter den Feinden, die dem Huchen nachstellen,
sind vorerst alle jene anzufiihren, die den Fischen

Laich-
wanderung.

Das Laich¬
geschaft.

Feinde und
Schadlinge.
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Nutzung.

iiberhaupt schadlich sind, also die verschiedenen Fisch-
rauber, wie vor allem die Fischotter, die Reiher, Storche,
Fischadler, Eisvogel etc., dann solche, die nur gelegent-
lich der Nahrungssuche niemals ein Fischchen ver-
schmahen, wie die verschiedenen Enten und Taucher,
und endlich die Schmarotzer. Von den letzteren haben
wir bereits die Blutegel ervvahnt; neben diesen gibt es
noch verschiedene Wiirmer, Wasserinsekten und deren
Larven, die sich zu mehreren mit Hilfe ihrer Saug-
napfchen an den Fisch festsaugen und sich derart so
lange von ihm nahren lassen, bis sie ihn eventuell
zugrunde richten.

Neben den tierischen Parasiten hat der Huchen
sowie alle iibrigen Fische zuweilen auch von solchen,
die dem Pflanzenreiche angehoren, zu leiden, deren
wichtigster der sogenannte Byssus ist und die von
ihm befallenen Fische rasch zum Absterben bringt.

Aber auch von seinen Anverwandten wird der
Huchen nicht geschont; er ist allen Raubfischen, die
ihn bewaltigen konnen, eine willkommene Beute. Nicht
weniger wird seinem Rogen nachgestellt, vornehmlich
von Seite der Aschen und Barben, denen er einen
Leckerbissen ersten Ranges abgibt. Dies diirfte auch

abgesehen von der an und ftir sich nicht besonders
groCen Zahl der gesetzten Eier — ganz gewaltig dazu
beitragen, dafi sich die Huchen verhaltnismafiig denn
doch recht schlecht vermehren.

Was nun schlieBlich die Nutzung, die der Huchen
abwirft, anlangt, so werden ftir das Kilogramm Huchen
durchschnittlich 2 bis 3 Kronen bezahlt. Ob das Fleisch
besser oder schlechter ist, denn jenes anderer ver-
wandter Fischarten, soli dahingestellt bleiben; das ist
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ausgesprochen reine Geschmackssache und gehort in
die Kompetenz der Kochin und des Gourmands. Wir
wollen uns also hieriiber in keine Meinungsaussprache
einlassen; das aber konnen wir sagen, dafi es so ziem-
lich gratenlos ist und zubereitet ein schon weifies Aus-
sehen hat. Besonders das Fleisch mittelgrofier Tiere
wird wegen seiner Saftigkeit gelobt, wahrend es bei
grofieren, alteren Exemplaren, wie man sich ausdriickt,
etwas «schleutzig» schmeckt. Jedenfalls ist es leicht
verdaulich und besitzt einen hohen Nahrwert, da es
zufolge chemischer Analyse ungefahr 20 % Eiweifistoffe
und gegen 10% Fett enthalt.



II. D e r F a n g

Sportfliisse.

1. Allgemeines.

A. D a s Ge w5 s s e r.

Die Grundbedingung, um mit Erfolg angeln zu
konnen, ist die Kenntnis des zu befischenden Gewassers.
Der Angler mufi mit den Wasserverhaltnissen nicht
minder vertraut sein, als etwa der Jager mit seinem
Jagdterrain, mit den Standorten und Wechseln des
Wildes. Je genauer die Revierkenntnis, je ausgebreiteter
die Bekanntschaft mit den Lebensgewohnheiten des
Wildes, urnso sicherer der Erfolg. Ahnlich verhalt es
sich in der Fischerei: man mufi dort seine Fische
suchen, wo sie zu finden sind, und angeln zu Zeiten,
in denen man mit moglichster Wahrscheinlichkeit auf
Erfolg rechnen kann.

Es ist bereits im ersten Teile dieser Schrift tiber
dasVorkommen und das Ausbreitungsgebiet des Huchens
gesprochen worden. Besser als durch das langweilige
Aufzahlen samtlicher Bache und Fltisse des Donau-
gebietes, in denen einmal ein Huchen gefangen worden
ist, wird der Angler, der in die Lage kommt, auf Huchen
zu angeln, instruiert werden, wenn er bei Gewerbe-
fischern der jeweiligen Fischereirayons Nachfrage [halt.

Nun ist aber das noch nicht genug, dafi in einem
bestimmten Teile des Flufilaufes Huchen mit Netzen ge¬
fangen worden sind. Der Erwerbfischer braucht weit
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weniger seine Fische zu suchen, denn der Angler;
dieser ist auf Standorte angewiesen, an denen auf
haufigeres Vorkommen des Huchens zu rechnen ist.
Diese Standorte sind, durch ihrAufieres, resp.ihre Anlage
markiert, deutlich als solche zu erkennen. An Fltissen,
deren Lauf egal und gleichartig ist, sich kaum je ver-
breitert, keine begrenzten Untiefen, keine Verflachungen
aufweist, ist mit der Angel nichts anzufangen, einfach
weil man nicht weifi, wo ein Huchen etwa stehen
konnte, ein planloses Abfischen des Flusses aber kaum
einmal rein zufallig zu einem Resultate fiihren diirfte.
Sind die Stromungs-, Ufer- und Grundverhaltnisse bei
einem Flusse darnach angetan, dafi sie der Kenner
als sogenannte «Angelstellen» bestimmen kann, dann
sprechen wir von einem Sportflusse.

Es mufi sofort bemerkt werden, dafi es auch an
einem Sportflusse gewohnlich mehr schone Stellen
als aber Huchen gibt. Unsere moderne Industrie mit
ihren zahllosen Fabriken, die das Wasser mit ihren
Abfallstoffen verunreinigen, die Tendenz, der Land-
wirtschaft jede Scholle Erde zu retten, um aus ihr
moglichst hohen Gewinn zu schlagen, die vielfachen
Dammanlagen und Regulierungsarbeiten sind sicherlich
nicht dazu angetan, die Gevvasser mit Fischen zu uber-
volkern, am allerwenigsten mit Edelfischen.

Nun kommt (abgesehen davon, dafi den Tieren
das'Wasser zu ihrem Fortkommen unmoglich gemacht
wird, ihre Verstecke aufgehoben werden und ihr Nah-
rungsbedtirfnis aufs Minimum herabgedruckt wird, so
dafi sich ihre Zahl alljahrlich vernrindert) noch so ein, das
Auge des Anglers ungemein entztickender, endloser
Flufiregulierungsdamm, auf dem man stundenlang auf-
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Das Angeln
in grofieren
u. kleineren
Flussen.

und abwarts spazieren gehen karm, ohne nur eine von
der schon abgezirkelten Rinnerei sich abhebende Stelle
zu finden,wo man seine Angel anzuwendeninVersuchung
kame. Besonders trifft dies an grofieren Flussen zu.
Kleinere, nicht regulierte Gebirgsfliisse mit bedeuten-
derem Gefalle und stromendem Wasser weisen wohl
noch die grofite Anzahl von Huchen auf, allerdings
sind dieselben hinsichtlich ihrer Grofie mit wenig Aus-
nahmen etwas zurtick.

Erweist sich nun ein Flufi als Sportflufi, an dem
also gute Angelstellen zu vermuten waren, so mufi
iiber dieselben erst der Erfolg, die Erfahrung ent-
scheiden. Unbedingt ist das Angeln an grofieren Flussen
schwieriger, die Beute eine seltenere, dafiir aber, wenn
gelungen, bedeutender, gewichtiger. Kleinere Fliisse
bieten weit leichter zu iiberwaltigende Schwierigkeiten
sowohl beztiglich der Fiihrung und Anwendung der
Gerate als auch insoferne, dafi sie, wie erwahnt, reicher
besetzt sind und jiingere Tiere leichter iiberlistet werden
konnen, denn altere, scheuere, vielleicht schon wieder-
holt vom Haken abgekommene. Doch auch die Zahl
der Angelstellen nimmt an grofieren Flussen meist aus
den oben besprochenen Griinden ab, dieselben sind,
wenn vorhanden, schwieriger mit dem Angelzeuge
wegen der grofieren Gefahrlichkeit, Weite, den anders-
gestalteten Terrainverhaltnissen u. dgl. zu befischen.
Desungeachtet wird jeder Angler, der Freude und Ver-
gnugen an seinem Športe findet, mit mehr oder weniger
Geschicklichkeit, in langerer oder kiirzerer Frist ali
der Hindernisse, die sich ihm in den Weg stellen,
Herr werden, im Bestreben, sein Gewasser griindlich
und soweit es iiberhaupt geht, kennen zu lernen, ein
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Wissen, welches stets von Jahr zu Jahr vervollkommnet
wird und die Grundbedingung jeglichen Erfolges abgibt.

Neuere Arbeiten ilber die Fischfauna teilen die
Fliisse hinsichtlich ihres Laufes und ihrer Boden-
beschaffenheit in vier Regionen ein, welche durch das
beinahe ausschliefiliche Vorkommen einiger Fischarten
charakteristisch bestimmt und benannt werden.

Wenn auch die Regioneneinteilung selbstverstand-
lich keine unbedingte, absolut zutreffende Gewahr leistet
-die Natur anerkenntweder Schablone noch Methode
so gibt dieselbe immerhin einige allgemeine charakte-
ristische Merkmale an, wonach man ein Gewasser als
mit diesem oder jenem Fische vorzugsweise bevolkert
ansehen kann.

Die zweite unter den vier Regionen (Forellen-,
Aschen-, Barben-, Bleiregion) ist die Aschenregion. Es
sind dies groBere Bache oder kleinere Fliisse mit starker
Stromung, steinigem und fliesigem Grunde. Die in den
kleinen Bergbrtinnlein, Quellen und Bachen lebenden
Forellen nehmen in dieser Region immer mehr ab, nur
grofiere Exemplare dieser Fischgattung bevolkern sie
noch. An ihre Stelle tritt die glanzend geschuppte,
leicht bewegliche Asche, die nunmehr infolge ihres zahl-
reichen Auftretens der Region den Namen gegeben hat.
Im weiteren Laufe des Flusses, der nun sein Gefalle
etwas vermindert hat und durch Aufnahme zahlreicher
Bache und Zufliisse grofier geworden ist, verschwindet
allmahlich die Asche, um in der dritten Region dem
fiir diese charakteristischen Fische: der Barbe Platz zu
rnachen.

Auch hier ist der Grund steinig bei vorherrschen-
dem Schotter und feinem Kiese und nur wenig bloB-

Fisch-
regionen.

Huchen-
region.

2
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kurven.

liegendem Felsen. Diese beiden Regionen sind das
typische Revier des Huchens, womit jedoch nicht gesagt
sein soli, daB sich nicht zuweilen ein Fisch (besonders
zur Laichzeit oder bei Hochwasser) in die kaskaden-
bewegte Forellen- oder die schlammorastige Bleiregion
verschiefit und nun daselbst gefangen wird. Nirgends
aber ist sicherer auf das Vorkommen des Huchens zu
rechnen, als an den Ubergangen der Aschen- in die
Barbenregion, wo also diese beiden Fischarten neben-
einander vorkommen und sich standig aufhalten, ein
Zutreffen, wie es partienweise wohl in allen groBeren
Fliissen des Donaugebietes zu finden sein diirfte. Schon
aus der angegebenen Beschreibung der Aschen-Barben-
region mit ihrem starkeren Gefalle, ihrem teils felsigen,
teils schotterigen Grande ergibt sich, daB der Huchen
vor allem lebhafter bewegte, in ihrem Temperamente
wechselnde Fliisse bevorzugt, kurzum, Flusse mit be-
deutenderen Stromungsverschiedenheiten. An Kaskaden,
Mithlgerinnen, Wasserfallen, Briickenpfeilern, Felsen,
unterwaschenen Ufern, iiberall finden sich Standplatze
dieses schonen Fisches, also iiberall, wo infolge des
Anpralles das Wasser grofiere Stromungsverschieden¬
heiten aufweist.

Jeder Flufi bahnt sich seinen Weg in der Richtung
der wenigsten Hindernisse und des geringsten Wider-
standes. Treten erstere als uniiberwindliche in den Weg,
so werden sie in Bogen genommen. Betrachten wir in
diesem Sinne einen Flufi, so merken wir eine Ufer-
konkavitat und eine Uferkonvexitat an demselben, denen
umgekehrt eine Stromungskonvexitat und Stromungs-
konkavitat entspricht (Fig. 1).
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An den Uferkon-
kavitaten, die™'den
starksten Anprall der
Richtungs - Stromung
auszuhalten haben, ist
der Grund ausge-
waschen, vertieft; die
Uferkonvexitat fallt
gegen die Uferkon-
kavitat ab und ist
regelmafiig verrollt
oder versandet, zumal
da sich an starkeren
Strombogen infolge
der Unterwaschung
des konkaven Ufers
Versenkungen, Un-
tiefen und mit der
ZeitformlicheBuchten
bilden, von denen aus
das jenseitige Ufer
verschwemmt wird.
Zeigt sich nun an irgend einer solchen Stelle die
grubenformige Vertiefung lokalisiert, begrenzt, so ent-
steht ein sogenannter Tiimpel. Im Ttimpel sind die
Stromungsverhaltnisse infolge der geschilderten Anlage
abweichend von der tibrigen Stromung. Die liber den
Tiimpel himvegschiefienden Wassermassen, welche die
ursprungliche Stromungsrichtung einzuhalten suchen,
treffen tangentiell die oberste Wasserschichte in der
plotzlich aufgetretenen Vertiefung und bringen dieselbe
in cine vertikale Drehung (Fig. 2). Dieselbe Erscheinung

Fig. 1. Schematische Darstellung der Ufer- und
Strdmungs-Konkavitaten und -Konvexitalen.

Tiimpel.

2 *
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Wirbel
und Strudel.

Fig. 2. Schematische Darstellung eines vertikalen
Tiefenwirbels infolge Bodenvertiefung.

tritt auch auf, wo
die Stromung an
die Wasserschichte
streift, die das hinter
einem Stromhinder-
nisse stehende ru-
hige Wasser gegen
die Stromung zu
abgrenzt (Fig. 3).
Auch hier gerat

Fig. 3. Schematische Darstellung einer Stromenge mit Bildung der Wirbel
vor und nach dem Hindernisse. Die Starke der Wellenlinien soli die Stro-
mungsstarke zur Anschauung bringen. Die Pfeile bedeuten die Stromungs-
richtung, die Kreuze den mutmafllichen Huchenstandplatz, die punktierten

Querlinien die beim Angeln auszufiihrenden Einwiirfe.

die ruhige Wassermasse in Drehung, allerdings in
horizontaler Ebene. In Tiimpeln findet man recht haufig
beides, bald fur sich allein auftretend, bald eines ins
andere iibergehend. Drehungen in einer Ebene be-
zeichnen wir als «Wirbel», Drehungen in mehreren
Ebenen, besonders bei grofierer Tiefe, starkerer Stromung
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und machtigen Wogen «Strudel». Durch die geschil-
derte fortwahrende Drehung wird einerseits der Boden
immermehr ausgehohlt, anderseits werden allerlei von
der Stromung mitgeschwemmte Gegenstande, wie Wur-
zeln, Baumstamme etc., die sich infolge ihrer Schwere
oder der mangelhaften Triebkraft des Wassers zu Boden
senken oder mit bereits vorhandenen verwickeln und
stauen, daselbst abgesetzt. Sie bilden hierauf den
Fischen die besten Verstecke und Unterschliipfe. In-
folgedessen als auch hierdurch, dafi jedes Nahrungs-
stiickchen im Wirbel langere Zeit verbleibt und im
Kreise gedreht wird, ehe es von der Stromung aufs
neue erfafit und fortgeschwemmt werden kann, bilden
die Tiimpel auch die besten Futterplatze ftir die Fische.
Demzufolge aber bieten sie wieder die besten Fang-
platze ftir die Rauber unter ihnen, da sie auch ftir
diese die gevviinschten Unterschliipfe bereithalten und
sie mit geniigender Nahrung versorgen. Tatsachlich
ergeben die Tiimpel stets die gesuchtesten Angelstellen
und in der Hochsaison des Huchenfanges liefern sie
stets die vornehmlichste, die grofite Beute sowohl nach
Zahl als nach Gewicht.

Aus denselben Grunden sind ferner gute Angel-
platze auch die Miindungen der Zufliisse, hohle oder
iiberhangende, steil insWasser abfallende Ufer, Wehren
und Stauvorrichtungen, Verbretterungen an Miihlwerken,
Schleusen, Felsblocke etc.; speziell letztere verdienen
besondere Beachtung. An denselben bricht sich die
Stromung und nimmt beiderseits ab, vor den Felsen
sowohl als hinter denselben unmittelbar vor der Ver-
einigungsstelle kleine Wirbel bildend (Fig. 4); diese
Wirbel sind ein beliebter Aufenthaltsort des Huchens,
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Stromung.

woselbsterauf
derLauersteht
und die an
ihm vorbeizie-
henden Fisch-
chen fiberfallt.

Stromung
entsteht iiber-

all da, wo das Wasser ein starkeres Gefalle bekommt.
Einerseits deswegen, anderseits wieder, weil Stro-
mungen, welche infolge ihrer Vehemenz kleinere Steine
fortrollen, recht haufig felsigen, klippigen Grund haben,
wird die Stromung durch lebhafte Wellenbildung cha-
rakterisiert. Den tiefsten Gang der Stromung nennt man
«Rinne», die ihr anliegenden Flutanteile bis zur Be-
grenzung mit ruhigem Wasser die «Schar». In kleineren
Fltissen ist letztere bei niedrigem Wasserstande haufig
trocken gelegt (Fig. 5 und 6).

Die Starke einer Stromung kann von ihrem An-
fange bis zu ihrem Abklingen eine gleichmaCige sein,
gewohnlich aber ist sie nahe an ihrem Entstehungs-
orte am starksten und schwacht sich von hier aus all-
mahlich ab. Die Zeichnung ihrer Oberflache wird sich
aus dem Gesagten ergeben; ist die Tiefe so bedeutend,
da8 die Wellenberge keine Kamme mehr tiirmen, so
entstehen Wogen; sind letztere nur klein, so sprechen
wir von wellig bewegter, gekrauselter Oberflache, ein
Bild, wie wir es an windigen Tagen auch bei sonst
vollkommen ruhigem Wasser zu sehen gewohnt sind.
Stellen, an denen der FluB seicht wird und tiber Kies-
geroll oder groben Sandboden sich verbreitert, be-
zeichnen wir als *Rollen».

Fig. 4. Schematische Darstellung kleiner Wirbelbildungen
vor und nach Hindernissen in der Stromung.



23

Fig. 5 und 6. Schematische Darstellung einer Grundstromung (Quersclinitt und
Vogelperspektive). Die Starke derWellenlinien soli die Starke der Flut zurVeran-
schaulichung bringen. a = Rinne, d—d — Schar, b— d = Rolle (Uferpartie).

Wo der Stromgrund steil und stufenformig um
ein bedeutenderes abfallt, entsteht ein Wasserfall.

Kleinere terrassenformige Falle bezeichnet man als
Kaskaden. Fast immer sind unterhalb natiirlicher Falle
bedeutende Stromungen und Tiimpel zu finden, welche
ganz besonders gute Angelplatze gewahren, da die
Huchen am Rande der gevvohnlich durch Felsen ver-
engten Stromungen zu liegen und in das schaumende
Wasser nach Beute zu schiefien pflegen.

Nachdem wir nun die Gewasser und ihre Stro-
mungsverhaltnisse, insoferne sie ftir den Aufenthalt des
Huchens in Betracht kommen, im allgemeinen be-
sprochen haben, eriibrigi es noch, einige spezielle
Beinerkungen zu machen liber:
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B. Angelstellen.
Nach dem Gesagten kommen also vor allem die

Tiimpel und Stromungen in Betracht, ferner Verbret-
terungen, Felsen, Uferhohlungen, versenkte Baume,
Briickenpfeiler, Kaskaden etc. Es geht nicht an und
ist auch einfach unmoglich, alle die Standorte genauer
zu kennzeichnen, wo sich ein Huchen aufhalt; das
mufi die Erfahrung lehren. Ein alterer Angler wird
ohnedies fast immer in der Lage sein, genau zu be-
stimmen, wo sich ein Huchen — wenn tiberhaupt vor-
handen — befindet. Regelmafiig nehmen alle Huchen

standpiatze. dieselben Standplatze, und wird einer gefangen, so
kommt bald ein anderer genau auf dieselbe Stelle zu
stehen, eine Erfahrung, die tausendfach bestatigt worden
ist. Fiir den Anfanger aber mogen einige Fingerzeige
immerhin zweckdienlich erscheinen.

In Tflmpeln mit seitlicher Stromung steht der
Huchen gewohnlich nicht in der Mitte derselben, son-
dern .— von der Zuflufistelle an gerechnet — im letzten
Drittel ihres Durchmessers (Fig. 2, 3, 4). Steht er im
ersten Drittel, so ist er an der Scheide zvvischen Stro¬
mung und Tiimpehvasser, unmittelbar etvva hinter dem
Stromhindernisse zu erwarten. An Felsen, die in der
Stromung liegen, steht er mit Vorliebe am Strombruch
und am Doppelwirbel hinter dem Felsen. In Stromungen
bevorzugt er das letzte Drittel, wo sich die Wellen zu
verflachen beginnen. Bei Wasserfallen ist er am Stro-
mungsende zu suchen oder unmittelbar unter dem Ufer,
iiber welches das Wasser fallt.

Haufig stehen an geeigneten Stellen zwei und
mehr Huchen beisammen, was besonders in grofien
Tiimpeln der Fali sein kann.
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Bei gleichbleibendem Wasserstande verandern die-
selben auch wenig ihre Standplatze, es sei denn, wenn
sie kleinere Raubausfluge unternehmen, von denen sie
dann wieder nach geraumer Zeit an Ort und Stelle
zuriickkehren.

Soweitmeine Erfahrungen reichen, beherrscht jeder
Huchen sein Jagdrevier und iiberstellt sich zuweilen
ohne erkennbaren Grand zwar fur einige Tage auf
einen in der Nahe betindlichen, ihm passenden Ort,
kehrt jedoch bald wieder zurtick. Die alljahrlichen Laich-
wanderungen bringen wohl Unordnung in die Wohn-
verhaltnisse, und es ist recht zweifelhaft, ob flufi-
aufwarts gewanderte Huchen nach dem Laichen stets
ihre alten Standorte wieder aufsuchen, wie das einige
behaupten.

Die sicherste Gewahr, daB sich ein Huchen irgend-
wo aufhalt, ist, denselben zu Gesicht zu bekommen,
ihn «bestatigen» zu konnen. Dies gliickt einem er-
fahrenen Angler wohl haufiger als man voraussetzen
mochte. Es ist wahr, kein Fisch wechselt vielleicht die
Wassertiefe so sehr als gerade der Huchen: bald halt wassertiete.

er sich am Ufer unter versunkenem Holze verborgen in
kaum 1 m tiefem Wasser, bald liegt er am Grunde
mehrere Klafter tiefer Tiimpel. Erstere bekommt man
leicht zu Gesicht — geubtes Auge vorausgesetzt —, s°[schen
wenn man leise flufiaufwarts die Ufer abgeht, wo an desHuchens.
entsprechenden Stellen ein Huchen steht, der sich
beim Herannahen des Anglers wie ein roter Schatten,
kaum merklich, gegen die Strommitte zu iiberstellt.
Aus diesern [Grunde kann nicht genug empfohlen
werden, beim Fischen ja nicht zu nahe ans Wasser,
welches befischt werden soli, zu treten. Auf wie viele
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sichere Huchen wird hierdurch vergebens geangelt, da
der Fisch den Angler bemerkt oder, durch die Er-
schiittemngen des Ufers aufmerksam gemacht, fluchtig
wird und sich beizeiten salviert.

Eine zweite Art des Auffindens (Ausmachens, Be-
statigens) des Huchens, welche vor allem an Tiimpeln,
die man nicht aufs Geratewohl befischen will, in An-
wendung kommt, ist die, dafi man fruhmorgens und
abends, bei den ersten und letzten Sonnenstrahlen,
stili und ruhig am Ufer sitzt und beobachtet, ob der
Huchen etwa auf Fische Raub macht. Man wird bald
sehen, wie hier und dort die geangstigten Fischchen
in weiten horizontalen Luftsprflngen dem Verfolger
zu entkommen suchen; die Verfolgung geht im Zick-
zack; man kann deutlich die einzelnen Richtungen
verfolgen, in denen die Tiere zu entkommen suchen.
Oder man sieht auch den Rauber selbst mit mach-
tigem Satze der Beute nachspringen; iiber ihm zer-
teilt sich das Wasser, die Ruckenflosse, der Kopt
tauchen empor, bis endlich der ganze Huchen zu-
weilen einen halben Meter hoch und mehr noch weit
in einem Luftsprunge das Opfer erhascht. Die Leiden-
schaft, die Gier, mit der Huchen Fischen nachsetzen,
ist manchmal so gewaltig, so sturmisch, dafi sie
blindlings an Fels und Klippen anrennen, sich sogar
ubers Wasser hinaus aufs Ufer schleudern, nun hier
liegen bleiben und zugrunde gehen, da sie entweder
vom Sturze betaubt oder anderen Ursachen wegen
nicht wieder das Wasser erreichen konnen. Ich war
vor Jahren Augenzeuge, wie sich ein Huchen bei
einem Beutesprung nach einem Fischchen einer gerade
dort Wasche schwemmenden Frau in den Waschtrog
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verrannte, zum grofien Schreck der Wascherin und zur
allgemeinen Verwunderung der auf der Brucke stehen-
den Zuschauer!*

C. Tellurische, meteorologische und klimatische Verhaltnisse.

Wenn nun der Huchen bei gleichbleibendem
Wasserstande Standfisch ist, so verlafit er bei Hoch-
wasser seine gewohnlichen Unterschliipfe und schlagt
sich in mafiig bewegtes Wasser, meist und mit Vorliebe
ans Ufer sich haltend.

Aus welchem Grunde der behende Schwimmer bei
Hochwasser nicht geringere Untiefen und Stromungen
aufsucht, die etwa jenen, in denen er sich bei normalem
Wasserstande aufhalt, entsprechen wiirden, ist nicht
aufgeklart. Sicher wird es nicht ausschliefilich die Hoch-
flut an und fiir sich sein, die ihn hierzu veranlafit, er
wird Herr auch der starksten Stromung, die er pfeil-
schnell mit gewaltigen Schwanzflossenschlagen nimmt,
ja stundenlang ruhig an irgend einer Stelle derselben
zu verharren vermag. Wahrscheinlich wird die regel-
mafiig mit Hochwasser eintretende Trtibung — die ja

* An dieser Stelle moge der haufig vertretenen Ansicht, daft der Huchen
seine Beute beim Kopfe ergreife, entgegengetreten werden. Es geschieht dies so
wenig, als es beim Hechte oder der Forelle zutrifft und doch den beiden eben-
falls nachgesagt wird. Stiirzt der Huchen dem fliehenden Fischchen nach, so
sucht er es auf die einfachste und natiirlichste Art zu greifen, also von hinten.
Ein betaubtes oder unvermutet iiberfallenes Fischchen aber wird in der Mitte des
Korpers erfafit - gewifi der zweckmafiigste Griff fiir den Raubfisch — und sodann
derart geuuendet, dab es mit dem Kopfe voran geschluckt wird. Ich hatte diese
Tatsache unzahligemale an grofieren Forellen und zwei gefangen gehaltenen
Huchen Gelegenheit zu beobachten. Aus dem Gesagten erhellt wohl zur Geniige,
wieso die Meinung, der Huchen ergreife sein Opfer beim Kopfe, entstanden ist.
Es kann ja gewifi das eine- oder das anderemal vorkommen, jedenfalls ist es
jedoch nicht die Regel. Kleine Fischchen werden iibrigens ohne jede Zurecht-
legung geschluckt, wie man dieselben auch ordnungslos an- und iibereinander
gelagert im Magen vorfindet.

Hochwasser.
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Fallendes
und

steigendes
Wasser.

fiir den Fisch dieselbe Bedeutung haben mag, wie etwa
fiir uns der Nebel —, in der sich der Huchen nur
schwer zu orientieren vermag, die Ursache des Auf-
haltens am Ufer sein. Da auch die iibrigen Fisch-
gattungen dasselbe Verhalten zeigen und bei Hoch-
wasser ruhigere Buchten am Gestade aufsuchen, in
denen der Huchen also geniigend Raub findet, durfte
letztere Tatsache einen ferneren Grund fiir die oben
erwahnte Uberstellung abgeben.

Ubrigens scheint der Huchen zu solchen Zeiten
hauptsachlich Nahrung am Grunde zu suchen, womit es
wahrscheinlich genau dieselbe Bewandtnis haben durfte,
wie gerade ausgefiihrt. Ich fand im Magen der wenigen
Huchen, die ich bei mafiigem Hochvvasser zu fangen
das Gltick hatte, regelmafiig Barben, also Fische, die
hauptsachlich am Grunde leben und dort ihre Nahrung
suchen. Nebenbei sei erwahnt, daB ich beim Hechte
beziiglich dieses Punktes dieselbe Erfahrung gemacht
habe, was die eben ausgesprochene Meinung nur be-
statigt, da sich Analogien auch in vielen anderen Hin-
sichten bei Raubfischen finden lassen.

Allerdings hat das Angeln bei triibem Wasser recht
wenig Aussicht auf Erfolg, es ist, ich mochte sagen,
beinahe reine Zufallssache; man wei8 nicht, wo man
den Fisch suchen soli, und Huchen gibt es nicht so
viele, daB man flberall, wo man einwirft, einen vor
sich hatte. Auch sieht der Fisch den Koder nicht, wenn
er nicht unmittelbar vor ihm hinweggefiihrt wird, und
kann nicht dessen Bewegungen verfolgen, da er ihm
zu schnell entschwindet, um ihn genugsam zum An-
griffe zu reizen. Besser als trubes Wasser ist fallendes,
eben noch merklich getrtibtes, welches dem vollkommen
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klaren beinahe gleichkommt. Am sichersten aber ist
der Erfolg stets bei normalem Wasserstande und
volliger Klarheit; je klarer das Wasser, umso besser
die Aussicht. Ein subnormaler Stand bringt wenig Beute
— einmal, da die vorhanden gewesenen Huchen regel¬
mafiig schon ausgefangen sind, anderseits aber bei zu
kleinem Wasser sich dieselben uberhaupt nicht angriffs-
lustig zeigen.

Fallt das Wasser bedeutend, wird der Stand sub-
normal, so merkt man haufig Wanderungen der Huchen
in tieferes Wasser ihres Rayons. Ich hatte einmal durch
ein Jahr Gelegenheit, einen mittelgrofien Fisch zu be-
obachten, der ein Revier von ungefahr funt Minuten
Ufergangzeit hatte und sich in diesem kaum einige
hundert Schritte langen Flufigebiete regelmafiig vom
ersten zum zweiten oder dritten Standorte zu (iberstellen
die Gewohnheit hatte, je nachdem ihm gerade der
Wasserstand pafite. Dies geschah mit solcher Genauig-
keit, dafi ich nur den Wasserstandszeiger anzusehen
brauchte, um mit grofiter Sicherheit sagen zu konnen,
heute steht er hier, wovon ich mich auch tast immer
tiberzeugen konnte, da er regelmafiig dem Koder folgte,
ohne zubeifien zu wollen, bis ich ihn endlich nach
vielen Monaten fing und ihm aus Dankbarkeit fur
seine Standtreue als auch mit Rucksicht darauf, dafi
er nur etwas iiber zwei Kilo wog, das Leben schenkte
und ihn wieder frei liefi.*

:i: Sehr giinstig fiir den Fang ist der durch regulierbare Wehren und
Schleusen erhohte Wasserstand bei sonst normalen Wasserverhaltnissen zu nennen.
Fast alle Fabriken haben an denWehrenden ihre Turbinenkanale angebaut, die an
Sonn- und Feiertagen, an denen die Arbeit eingestellt wird, mit Schleusen ab-
gesperrt werden und nun das an Wochentagen durch die Kanale abfliefiende
Wasser insgesamt iiber die Wehre zu fliefien zwingen, wodurch sich unter derselben
wahrend der Verschlufizeit der Wasserstand natiirlich um eine Kleinigkeit erhohen
mufi. An solchen Tagen, bei solchermafign ktinstlicherweise lokal erhohtem Wasser-
stande gelingt es haufig, Fische herauszufangen, wie man sie bei normalen Abflufi-
verhaltnissen sonst niemals zu sehen bekommt.

Normaler
Wasser-
stand.

Subnormaler
Wasser-
stand.
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Altvvasser. Zuweilen verschiefit sich bei Hochwasser auch
ein Huchen in sogenanntes Altvvasser, d. i. irgend einen
Nebenarm des Flusses, der entvveder in direkter Kom-
munikation mit letzterem steht oder unterirdisch mit
jenem die Wasserstandshohe teilt, bei Hochvvasser aber
regelmafiig inundiert wird.

Altvvasser ist, Uberschvvemmungszeiten ausge-
nommen, niemals ein freiwilliger Standort des Huchens.
Bei direkter Verbindung sieht man zvvar Huchen im
Altvvasser haufig auf die daselbst gevvohnlich reichlich
vorhandenen Fische Jagd machen, aber nach dem
Beutezug verlafit sie regelmafiig der Raubfisch vvieder
und sucht seinen Standort auf, der haufig an der Miin-
dung des Altvvassers in den Flufi gelegen ist, besonders
wenn daselbst ein Ttimpel vorhanden ist.

Manchmal aber geschieht es, dafi anlafilich einer
grofien Uberschvvemmung junge Huchen in ein Alt¬
vvasser geraten, beizeiten nicht daraus entkommen
konnen und nun jahrelang daselbst zu leben bemiissigt
sind. Ich kenne ein solches Altvvasser, in dem sich einige
herangevvachsene Huchen befinden, die vor mehreren
Jahren anlafilich eines ausnehmend grofien Hochvvassers
als junge Fische hineingeschvvommen kamen und nun-
mehr auf Erlosung durch eine neuerliche, gleich machtige
Inundierung harren.

Der Angelfang im Altvvasser versagt vollends,
vvenigstens mir gelang es nie, trotzdem ich genau den
Standort des Fisches ausgemacht, den Fisch selbst
bestatigt habe und keinen Koder unversucht liefi. Macht
man sich tibrigens viel zu schaffen, so schvvimmt der
Huchen einfach ab und davon.
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Ferner hangt der Erfolg von der Luft- und Wasser-
temperatur ab, insoferne, als diese an bestimmte Jahres-
zeiten gebunden sind. Man kann bereits Ende August
frilhmorgens und abends sein Gliick versuchen; zuweilen
gelingt der Fang. Weit sicherer ist das Angeln im Sep¬
tember, besonders die Abendstunden dieses Monates
kann ich erfahrungsgemafi als gunstig bezeichnen.

Als den ungiinstigsten Herbstmonat mochte ich
den Oktober hingestellt wissen - aus welchem Grunde
imrner — , aber die Huchen beifien schlecht, kommen
zwar dem Koder nachgeschwommen, nehmen ihn aber
nicht. Besser ist’s im November, wenn die Temperatur
auch tagsiiber gesunken und die Sonne nicht mehr
redit zu warmen vermag. Die zweite Halfte des
November mit ihren gewohnlich triiben, nebeligen
Tagen gibt haufig reiche Beute. Die oft genannten
Herbstfroste, von denen allgemein behauptet wird, dati
sie die eigentliche Saison eroffnen sollen, diinken mir
nach sorgfaltigen Beobachtungen als ziemlich indifferent
und ohne weitere Bedeutung auf die Angriffslust der
Fische zu sein. Wenn etwas, so wird es gewifi die
Kdlte sein, die den Huchen aggressiver macht, insoferne,
als der Hunger denselben qualt, da in kalterer Jahres-
zeit die kleinen Fische in Bache und Graben tiber-
siedeln oder im Schlamme sich verkriechen. Vielleicht
ist es aber auch die Wassertemperatur an und ftir sich,
die den Huchen zu dieser Zeit bevveglicher macht.

Ubrigens gibt es auch noch im November gentigend
warme, sonnige Tage, an denen es um die Mittagszeit
herum in Tiimpeln von kleinen Fischchen \vimmelt, so
dafi sich der Huchen seinen Hunger hinlanglich stillen
kann. Und doch werden gerade zu der Zeit haufig

Luft- und
Wasser-

temperatur.

Anbifizeiten.
Die

einzelnen
Monate.
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Winterleben.

genug die schonsten Huchen gefangen! Es wird also
der Hunger gewi8 nicht allein bestimmend wirken!

Die erste Dezemberhalfte ist weniger gunstig, •—
besser ist die zweite, vielleicht die beste der ganzen
Saison, die sich bis gegen Ende Jdnner hin erstreckt.
Gunstig sind zuweilen auch die letzten Februartage,
doch nur in frostigen, kalten Wintern.

Bei niedrigem Wasserstande und mildem Winter ist
in der zweiten Halfte Februar nichts mehr zu machen,
da die Huchen unruhig zu werden anfangen, ihre
Standplatze haufig wechseln und sich zur Laichvvande-
rung vorbereiten, wohl auch dieselbe schon antreten.
Wahrend der Laichzeit nun, die sich uber die Monate
Marž und April erstreckt, ruht der Fang vollends: Jeder
Versuch ware vergebens und aussichtslos, da zur Laich¬
zeit der Huchen keinen Koder ergreift, auch kaum irgend
welche Nahrung zu sich nimmt; iibrigens ist in den
meisten Landern mit Recht der Fang zur Laichzeit
gesetzlich verboten.

Wie bereits im naturgeschichtlichen Teile ausgefuhrt,
verlafit der Huchen bei Eintritt rauherer Tage die Stro-
mungen und geht mit Vorliebe in Tiimpel, so dafi er
an strengen Wintertagen fast ausschlieClich in diesen
anzutreffen ist. Selten sieht man ihn im Winter auf
Fische Jagd machen, am ehesten noch an sonnigen,
warmen Tagen, an denen doch einige kleinere Fische
ihre Verstecke zeitweise verlassen und sich — ich
mochte sagen — in der Sonne tummeln. Da fahrt er
manchmal wie der Blitz in die spielende, tanzelnde
Gruppe, tiberrascht mit kiihnem Schneller die aus-
einanderstiebende Schar und verschwindet mit seinem
Opfer im Rachen. Wo die Terrainverhaltnisse gunstig
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sind, besonders von einer Brucke hinab, kann man
das wilde Schaustiick gelegentlich beobachten.

Um auf die Luft- und Wassertemperaturverhaltnisse
zuruckzukommen, sei vor allem bemerkt, dafi die Luft-
undWassertemperaturen zwar niemals miteinander direkt
proportional zu- und abnehmen, dafi aber immerhin bei
grofierer Kalte beide sinken, bei grofierer Warme beide
steigen. Im Sommer machen die sich hierbei ergebenden
Differenzen fur den Huchenfang wenig aus; im Winter
jedoch sind sie fur den Angler von Belang. Zu der
Zeit mufi er mit beiden Temperaturen rechnen. Ist die
Lufttemperatur tief gestellt, so ist das Angeln wegen
grofier Kalte schon an und fur sich nicht besonders
angenehm; mit starren Fingern zu arbeiten ist be-
schvverlich und mit halberfrorenen Fufien knietief in
Schnee und Eis zu stehen, dabei recht haufig schnei-
densten Winden ausgesetzt, mtide vom beschwerlichen
Steigtreten an unwegigen, schneeverwehten Ufern, dazu
gehort nebst rustiger Gesundheit und Ausdauer gewifi
viel Lust und Liebe zum Športe. Daneben die haufig
vereisten Gestade mit ihren angefrorenen wackeligen
Schollen und Steinen, wo ein ungeschickter Fehltritt,
ein Rutschen den Angler in Lebensgefahr bringen
kann! Was ihn jedoch am schlimmsten trifft, ist
die Unannehmlichkeit, dafi bei grofier Kalte das Angel-
gerate versagt: die Schnur gefriert, wird starr und
bruchig und lafit sich nicht mehr handhaben, weder
von der Rolle, noch durch die Ringe ziehen. Hierdurch
ist also dem Angeln an und fur sich eine Grenze ge-
steckt, da heifit es bessere Tage abwarten! Aber auch
der Huchen, den gerade einige Grade Kalte wie zu
beleben imstande sind, ist bei strengerer Kalte fur

3
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Wetter.

jeden Koder unzuganglich. Friert einmal ordentlich
die Schnur und beginnen sich an derselben Eisperlen
zu bilden oder besteht angedeutetes Eistreiben, so
wird auch der Huchen lethargisch und laflt den Koder
vollig unberiicksichtigt. Ich konnte mich einstens in
iiberzeugender Weise dariiber belehren, als ich ver-
suchsweise mit rollenloser Schnur bei —12° C. auf
einen vom Ufer aus sichtbaren Huchen angelte: der
Huchen, den ich den ganzen Herbst und Winter uber
an derselben Stelle wufite und jederzeit bei klarem
Wasser auch sehen konnte, war ein etwa zwei- bis
dreijahriger, ein bis anderthalb Kilogramm wiegender
Fisch. So oft ich in der Nahe fischte, stattete ich ihm
meinen Besuch ab, da es mir Freude machte, wie der
Fisch jederzeit zwei- bis dreimal meinem Koder nach-
geschwommen kam, den er schon wegen der fiir seine
Grofie viel zu weiten Haken kaum zu fassen imstande
gewesen ware. Aber an jenein Tage lag er ruhig, wie
starr da, ich ftihrte dreimal den Koder iiber ihn hin-
weg, bis ich mich selbst absichtlich bemerkbar machte,
worauf der Fisch mit langsamem Ruderschlage davon-
schwamm.

Allgemein wird angegeben, dafi triibe, finstere,
nebelige, unfreundliche Herbst- oder Wintertage, an
denen ein leiser Spriihregen oder sparliche Schnee-
flocken fallen, die giinstigsten Tage fur den Huchen-
fang abgeben. Dies ist richtig, ich kann es nur mit
meinen Erfahrungen bestatigen. Aber ich mochte hin-
zusetzen, dafi diese Regel an solchen Tagen nur fur
die Morgenstunden bis 10 Uhr und die Nachmittags-
stunden von 3 Uhr an Geltung habe. An solchen
Tagen, wo Spriihregen mit einzelnen Flocken fallt, ist
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auch die Kalte niemals bedeutend, besonders nicht
um die Mittagsstunden.

Letztere aber eignen sich hinwiederum bei strengerer Tageszeiten.
Kalte ganz vornehmlich ftir den Huchenfang. Bei Tem¬
peraturen unter — 3° C. ist die Zeit von 12 bis 3 Uhr
gerade die giinstigste. Ich erzielte an solchen Tagen
durchwegs keine mindere Beute als an unfreundlichen.
Recht gunstig scheinen auch Tage mit Sonnblicken
zu sein, wahrend welcher sich die Huchen manchmal
als sehr angriffslustig erweisen. Also ich resumiere:
Am ehesteti ist auf Erfolg zu rechnen an triiben,
warmen, windstillen Wintertagen (Temperatur —3°C.
bis -)-8°C.) mit Nebel und wolkenbedecktem Himmel,
etwa von 3 Uhr nachmittags bis gegen den Abend,
oder an kalten Tagen (Temperatur von ■—3° C. ab-
warts) bei grellem Sonnenschein in der Zeit von 12
bis 3 Uhr nachmittags.

Nach der Laichzeit beifit der Huchen eine Zeit- Nach-
lang, etwa bis Mitte Mai wieder recht gut. Der durch
das Laichgeschaft heruntergekommene, ausgehungerte
Fisch uberfallt auf seiner Ruckwanderung alles, was
ihm in denWeg kommt. (Ein alter Netzfischer versicherte
mir, einmal einen Huchen gesehen zu haben, der nach
einem gerade den Flufi iiberschwimmenden Wiesel ge-
sprungen und dasselbe unter Wasser gezogen haben
soli. Obgleich mir der Mann glaubwiirdig erscheint,
will ich ftir die Angabe nicht einstehen, dafi jedoch in
der bezeichneten Gegend Wiesel den an Ort und Stelle
liber 50 m breiten, ziemlich reifienden Strom haufig
ganz ungeniert bei Tage iibersetzen, hatte ich zweimal
selbst Gelegenheit zu seh-en.) Leider ist die Nachlaich-
zeit, also der Monat Mai, gewohnlich verregnet, Hoch-

3 *
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Wind.

Luftdruck.

wasser ist die Regel, wodurch dem Angeln ohnedies
Einhalt geboten wird. Ubrigens sind die sonnigen Tage
fiir den Fang wenig ergiebig; desgleichen sind Juni,
Juli und August der Huchenfischerei abhold. Die
frilhesten Morgenstunden und die abendliche Vor-
dammerung waren die vielleicht zu wahlenden Zeiten.

Ich habe schon erwahnt, dafi triibe, diistere Tage
mit Nebel und Spruhregen im Spatherbste recht gunstig
sind. Auch fiir die Sommermonate und den Herbst gilt
diese Angabe. Bei gliihender Sonnenhitze und wolken-
losem mittaglichen Himmel ist nichts zu machen. Aber
auch Gewitter, Sturm und Regen sind der Huchen¬
fischerei unzutraglich. Niemals konnte ich bemerken, dafi
je die Huchen bei herannahendem Gewitter oder nach
demselben angriffslustiger geworden waren, wie dies
z. B. bei der Forelle und Asche so haufig der Fali ist.

Was den Wind anlangt, so finde ich denselben
als unerwiinscht; jedenfalls sind starkere, seien es nun
warme siidwestliche oder kalte nordostliche Luftziige
unserer Fischerei nicht gunstig. Eine leichte, die Wellen
gut krauselnde Brise jedoch, speziell auf ruhigen
Tiimpeln, ist nicht von der Hand zu weisen. In der
kalteren Jahreszeit haben ubrigens der Wind und die
Windrichtung wenig zu bedeuten, wenngleich ich die
Bora fiir den Fang als sehr storend und fiir den Angler
als aufierst lastig bezeichnen mufi.

Uber den herrschenden Luftdruck fiihrte ich langere
Zeit genaue Aufzeichnungen,. konnte jedoch niemals
zu einem Schlusse kommen, der einwandfrei hatte ver-
wertet werden konnen. Ein mittlerer Barometerstand
dtinkt mir noch der giinstigste zu sein, ein jah fallender
besser als ein plotzlich steigender, ersterer besonders
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dann, wenn er nicht von Winden begleitet ist, eine
Beobachtung, die sich haufig gerade an jenen giinstigen
Spatherbsttagen machen lafit, wo der Himmel triib ist,
bei verhaltnismafiig niedriger Temperatur Schneefall in
Aussicht steht und sich mit Windstille und Sprtihregen
einleitet.

Noch viel weniger sind die Messungen mit dem
Hygrometer mit dem Angelerfolge in Einklang zu
bringen. Dessen Angaben fallen mit der Niederschlags-
menge und Jahreszeit tast so sehr zusammen, dafi man,
wie ich glaube, von denselben wird wohl absehen
konnen. Immerhin mochte ich hervorheben, dafi mir
jene Wintertage, die grofiere Feuchtigkeitsmengen als
die bekanntlich geringe Winternorm bieten, dem Fange
gtinstiger zu sein scheinen.

Obleich ich haufig genug zur Nachtzeit fischte,
gelang es mir doch niemals, eines Huchens habhaft
zu werden. In mondhellen Nachten, in denen die
Forellen mit Vorliebe herumschwarmen, hatte ich mit
der Fischchenangel zuweilen gute Beute gemacht. Aber
ein Huchen stand mir auch an Orten, wo ich ihn bei
Tage sicher bestatigt habe, niemals zu. Mag sein, dafi
der Fisch bei Nacht Raubzuge unternimmt, dermafien
seinen Standort wechselt, nicht angriffslustig ist, oder
ich habe, wie immer, nachts niemals Gliick gehabt.
Demgegeniiber aber mufi ich betonen, dafi mir ein in
seinen Angaben zuverlassiger und ehemals als Raub-
fischer bekannter alter Mann die Mitteilung machte,
seine schonsten Huchen in mondhellen September-
nachten gefangen zu haben. Genaueste Lokalkenntnis
und das Angeln mit ausschliefilich glanzenden Kodern
sind hierfur absolute Bedingung.

Lult-
feuchtigkeit.

Nachtzeit.
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Anzug.

Bevor ich dieses in der Praxis fiir den Huchen-
fang iiberaus wichtige Kapitel schliefie, mochte ich
noch darauf hinweisen, dafi ich die hierin nieder-
gelegten Erfahrungen in einer Jahre hindurch strebsam,
mit Ausdauer und Sorgfalt betriebenen Huchenfischerei
zu machen in der Lage war. Ich priifte stets alle mir
von verschiedenen Sportsgenossen mitgeteilten Beob-
achtungen und nahm dieselben als feststehend an,
wenn sie mir die Erfahrung als richtig und bewiesen
bestatigte. Desungeachtet raume ich gerne ein, dafi,
wie iiberall, auch hierin Abweichungen hie und da
vorkommen mogen.

D. Ausriistung des Anglers.

Ehe wir zur Besprechung der Angelgerate schreiten,
will ich iiber die Ausriistung des Anglers im engeren
Sinne des Wortes einige Bemerkungen machen, von
denen ich glaube, dafi sie fiir den angehenden Fischer
sicher nicht von Nachteil sein diirften.

Vor allem der Anzug. Er soli dem Zwecke ent-
sprechend die moglichsten Vorteile bieten, und zwar
sowohl fiir die Person des Anglers als auch fiir die
Austibung des Sportes an und fiir sich. Grelle, weit-
hin sichtbare, sich von der Umgebung und dem Ufer
stark abhebende Farben sind unbedingt zu vermeiden.
Anders ware es natiirlich zur Winterszeit bei schnee-
bedeckter Landschaft geboten; da solite folgerichtig
weifie Kleidung in Anwendung kommen. Da dies selten
geschieht, so mufi der Angler im Winter eben ander-
weitig den Fehler zu beheben suchen.

Fiir die Fischerei den Spatsommer, Herbst und
Friihwinter hindurch dtirfte ein gutes moosgriines oder
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graues Lodenkleid allen Anforderungen entsprechen.
Es schiitzt vor Kalte und Nasse und ist gentigend
widerstandsfahig, um manchen spitzen Stein und
manchen Rutscher zu vertragen.

Filr die kaltere Jahreszeit ist jedoch warmere
Kleidung am Platze. Wer ftir gentigend warme Leib-
wasche sorgt, wird in der Regel mit einem Kleid aus
sogenanntem Winterloden wohl auskommen. Sonst
wtirde ich ein einfaches, lodenes, mit Pelz gefiittertes,
mit hohem Umschlagkragen (kalte Winde!) versehenes
Sacco, welches an den Bewegungen nicht hindert, sehr
empfehlen. Winterrocke, Mentschikoffs u. dergl. sind
entschieden zu verwerfen; sie sind hinderlich sowohl
beim Gehen im Schnee als beim Hantieren mit dem
Angelgerate und ermiiden schon deswegen als auch
an und ftir sich wegen ihrer Schwere. Alle Kleidungs-
stiicke aber seien so einfach als moglich gearbeitet,
mit moglichst wenig Knopfen, Aufientaschen etc. ver-
sehen, an denen sich die Angelschnur verfangen kann.
Ein Paar gute hirschlederne Handschuhe schiitzen gegen
das Erstarren der Finger, besonders wenn sie mit Fett
oder 01 impragniert, gegen Wasser widerstandsfahig
gemacht worden sind. Denn das Einziehen der von
Eiswasser trietenden Schnur macht nicht nur die Hande
erstarren, sondern wetzt auch an den am Einziehen
beschaftigten Fingern die Haut recht leicht blutig, da
die an der Schnur sich ansetzenden kleinsten Eis-
kristalle gleich einer Feile wirken.

Nicht zum UberfluB kann in strengen Wintern,
besonders bei weiten Touren ein Jagdmuff mitgenommen
werden; derselbe sei womoglich aus Seehundsfell an-
gefertigt, mit gut schliefiendem Pelzbesatz und guter,
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warmer Pelzfiitterung versehen. Auch der beste Hand-
schuh wird mit der Zeit nafi und gefriert gar, wenn er
der Kalte dauernd ausgesetzt ist. In der Warme des
Jagdmuffes aber bleibt die Hand stets warm, die
Gelenke ersteifen nicht und das Fingergefiihl geht nie
verloren, ob man sich dann schon eines Handschuhes
bedienen will oder nicht. Beirn Angeln wird der an
einer Schnur getragene Muff einfach tiber den Riicken
geworfen, so dafi er sich bei der Arbeit nicht im ge-
ringsten hinderlich zeigt.

Was die Beschuhung anlangt, so mochte ich den
hohen Jagdstiefeln denVorzug vor allem anderen Schuh-
werk geben. Die sogenannten, tibers Knie reichenden
«Wasserstiefel» mogen wohl manchmal am Platze und
erwunscht sein, sind jedoch auBerst schwer und hindern
ungemein beim Gehen und Springen. Gummischuhwerk
ist teuer, nicht strapazierbar, im Winter und bei unserer
Fischerei kaurn zu verwenden, iibrigens auch aus hygie-
nischen Riicksichten nicht besonders zu empfehlen.
Gamaschen halte ich ebenfalls als durchaus nicht ent-
sprechend, da der Angler weit mehr vor Nasse zu leiden
hat als etwa der Jager, dem sie hinreichenden Schutz
zu bieten vermogen.

Man wahle iibrigens sein Schuhwerk wie immer,
niemals jedoch vergesse man, die Sohlen mit starken
Bergnageln besetzen zu lassen. Ein gut beschlagener
Schuh ist fiir die Winterfischerei nicht nur unbezahlbar,
sondern einfach unentbehrlich, wenn man auf eisigen
Boschungen, Felsen, Klippen u. s. w. zu steigen hat
und ein Ausgleiten von recht verhangnisvollen Konse-
quenzen begleitet sein kann. Es gibt iibrigens auch
Angelstellen, die man im Winter nur mit Zuhilfenahme
von Steigeisen bewaltigen kann.
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Ein gutes Schuhwerk soli in erster Linie vor Nasse
schutzen. Das kann jedoch nur in der Weise erreicht
werden, daG die Stiefel gut geschmiert werden. Nach-
dem dieselben nach dem jedesmaligen Gebrauche ge-
horig getrocknet worden waren, miissen sie mit irgend
einer Schmiere (Vaselin, 01 etc.) gut eingefettet werden.
Aber auch dann noch wird bei langerem Stehen im
Wasser das Leder durchfeuchtet und die Nasse dringt
ein; man stehe also niemals, auch nicht einen Augen-
blick langer imWasser, als es unbedingt notwendig
erscheint; den Glauben an vvasserdichte Stiefel aber
lasse man im vorhinein fallen: wirklich wasserundurch-
lassiges Leder gibt es nicht. Ein alter Fischer sagte
mir einstens, daG sich die wasserdichten Stiefel von
den gewohnlichen dadurch unterscheiden, daG das
Wasser in erstere wohl eindringt, aber nicht mehr
hinauszubringen ist — eine in jeder Hinsicht gut an-
gebrachte treffende Bemerkung.

An sonstiger Ausriistung ware noch eine Gerate- Ger2te-
tasche (etwa wie eine Patron- oder Reisetasche am
Giirtel zu tragen) zu empfehlen. Dahinein gehoren vor
allem die Koder und die zu momentaner Ausbesserung
des Angelgerates gehorigen Instrumente und Utensilien,
wie Messer, Schere, Zwirn etc.

Nicht zu vergessen ware ferner ein Flaschchen Antiseptica.

mit einem Antisepticum, etwa Lysol, etwas Jodoform-
pulver oder Kollodium, so daG man bei etwaigen Ver-
letzungen mit dem Angelhaken nicht hilflos dasteht.
Wenn solche kleine Verwundungen auch in der Regel
ohne nachteilige Folgen bleiben, so soli man des-
ungeachtet niemals die Vorsicht aus den Augen lassen,
denn man weiG nie, ob ein Koder, besonders ein
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Wundgehen.

Proviant.

alterer, mehrmals gebrauchter, nicht heftig wirkende
Bakterienkeime in sich birgt, die vermittelst der durch
den Haken gesetzten Stichwunde in den Korper ein-
dringen und das grofite Unheil anstiften, den Verlust
eines Fingers, der Hand, ja den Tod durch Blut-
vergiftung nach sich ziehen konnen. Man behandle
solche Ritze oder Stiche niemals achtios, presse so
viel als moglich Blut aus derWunde, wasche sie mit
Lysollosung aus und betupfe dieselbe sorgfaltig mit
Jodoform-Kollodium.

Angler, die zu Wundgehen neigen, tun gut, auch
daran zu denken und etwas Lanolin oder Taig (Un-
schlitt) in der Tasche mitzunehmen, falls es ihnen nicht
besser scheint, prophylaktisch vorzugehen, was gewifi
empfehlenswerter ist, da sich das Wundgehen sicher
verhiiten lafit, das Sichwundgegangen jedoch nicht
immer gleich behoben werden kann.

Bei weiten Ausflugen wird haufig auch Proviant
mitgenommen. Man wahle keine Speisen, die viel Durst
verursachen, denn Durstgefiihl wird auf die Dauer
nicht nur qualend, sondern auch lastig. Von dem be-
liebten Mitnehmen von Schnapsen sehe man vollends
ab: sie erwdrmen nicht und starken nicht und sind
infolgedessen bei aufreibenden Touren im Winter direkt
schadlich zu nennen. Wer von einem Anregungsmittel
nicht absehen will, nehme lieber einige der vielfach
bewahrten Kolapastillen; das Hungergeftihl wird sich
bedeutend herabgesetzt zeigen und die Ermtidung tritt
verspatet und leichter bewaltigbar auf. :!:

Hiermit glaube ich liber die personliche Ausrustung
des Anglers gentigend gesagt zu haben und iibergehe
zum Abschnitte iiber die Angelgerate.

* Kolapastillen Dallmann. In jeder Apotheke erhaltlich.
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2. Spezielles.
A. Angelgerate.

Die Auslibung des Fischfanges mit der Angel er-
heischt das dazu notwendige Angelgerate im engeren
Sinne, wobei a) der Haken, b) die Schnur und c) der
Stock als die prinzipiellen und wesentlichen Bestand-
teile eines Angelzeuges zu betrachten sind.

Die absolute Notwendigkeit des Hakens samt Schnur
ist ohne weiteres einleuchtend; der Stock ermoglicht
einerseits die Fiihrung des Hakens und der Schnur
und wirkt anderseits als Hebel, der im gegebenen Augen-
blicke den Haken infolge ubertragener grofierer Kraft-
aufierung eine bedeutendere Ortsveranderung machen
lafit. Man wird also vor allem der vorziiglichen Aus-
fuhrung dieser drei wesentlichen Erfordernisse genaueste
Rechnung tragen miissen. Von den iibrigen, wenn auch
theoretisch unvvesentlichen, in der Praxis jedoch un-
entbehrlichen Bestandteilen eines Angelzeuges sei vor
allem der Rolle, der Senker und des Vorfaches Er-
wahnung getan.

Es soli gleich hier bemerkt werden, dafi das
Knausern und Sparen am unrechten Platze und zur
unrechten Zeit noch nirgends Nutzen gebracht hat, am
allervvenigsten aber bei Ausiibung irgend eines Sportes.
Es ist unmoglich, eine gute Angelrute um einige Kronen
und gute Haken um einen Heller zu kaufen. Wer sich
nun das notige Zeug anschaffen will, der lege lieber
zur Kaufsumme eine Kleinigkeit dazu, als dafi er sich
mit dem schlechten und ewig versagenden Gerate in
einem tort argert. Nichts kann die Lust am Angelsporte
mehr beeintrachtigen als minderwertige Instrumente.
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1. Der Angelhaken.
A. Der einfache Haken.

Material.

Bau u. Form
des Hakens.

Unter den verschiedenen Formen der Angelhaken
sehe man bei der Auswahl vor allem darauf, daB der
Haken seinem Bau und seiner Form nach das Zweck-
entsprechendste biete und aus bestem Material ver-
fertigt sei.

Die Haken werden gewohnlich aus Stahl her-
gestellt; dieser soli derart gehartet sein, dafi der Haken
nicht zu sprode ist und leicht bricht, aber auch nicht zu
weich, um sich ohne weiteres biegen zu lassen. Kurzum,
ein richtig geharteter Haken soli elastisch erscheinen,
er soli bei starkerem Zuge etwas nachgeben, beim
Aufhoren desselben aber wieder in seine friihere Lage
zuriickkehren (Fig. 7).

Am Haken unterscheiden wir: a ce
die Spitze, b den Bart, c d den Bogen
und de den Schenkel; die Distanz af
bezeichnen wir als Hakenbreite.

Ein Haken wird als zweckent-
sprechend dann anzusehen sein, wenn
er gut fafit und, einmal gegriffen, nicht
leicht loslafit. Das leichtere Eindringen
ist der Gleichheit der Spitzen- mit der
Zugrichtung direkt proportional; doch
sollen beide Richtungen niemals voll-

kommen ineinander fallen, da sonst der Haken im
Angriffspunkte leicht abgleitet. Die Verschiedenheit in
der Spitzen- und Zugrichtung bezeichnen wir als
Richtungsdifferenz. Diese ist bei verschiedenen Angel-
sorten eine verschiedene.

Fig. 7.
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Ferner soli der Haken die moglichste Fahigkeit
besitzen, nicht einzuschneiden, um die Wunde zu er-
weitern. Dies wird dadurch erreicht, dafi man keine
Flaken aus zu diinnem Drahte wahlt. Die moglichst
feine Spitze soli sich sofort gegen den Bogenanfang
hiti verdicken.

Weiters verwende man keinen Flaken mit zu kurzer
Spitze, da die Gefahr einer Loslosung von einer solchen
immer eher zu gewartigen ist. Haken mit seitlich ge-
bogener Spitze sind wegen ihrer Spitzenstellung, in-
folge deren die Anhiebkraft noch weniger ausgeniitzt
erscheint, durchaus nicht zu empfehlen. Unter den
gangbaren Hakensorten, die den gestellten Anforde-
rungen am besten entsprechen, sind Limerick-, Pennell-
und sogenannte «round bend»-Haken als zweckent-
sprechend zu bezeichnen.

Einige Haken haben, um die Befestigung der
Schnur, beziehungsweise des Vorfaches, am Schenkel
zu erleichtern, ein Plattchen oder eine Ose angebracht.
Meines Dafurhaltens sind beide nicht nur vollkommen
entbehrlich, sondern sogar storend, zumal am einfachen
Schenkel ohnedies kleine Einkerbungen eingefeilt sind,
denen entlang die Schnur hinreichend test angewunden
werden kann.

Hinsichtlich der Grofie wahle man Haken ent- HakengroBe.
sprechend der Grofie der zu erwartenden Fische. Sicher-
lich darf der Haken nicht grofier sein, als dafi er vom
Fische nicht gehorig gefafit werden konnte. Man wahle
stets lieber kleinere denn grofiere Sorten; einmal be-
merkt der Huchen erstere tveniger leicht und dann ist
die Gefahr des Abgleitens an den Knochen nicht so
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sehr vorhanden als bei den letzteren. Freilich vermogen
diese den einmal gut eingehakten Fisch besser fest-
zuhalten.

Die Grofie des Hakens wird bestimmt durch die
Schenkellange und die Bogenbreite; letztere mufi bei
Bestellungen immer in Millimetern angegeben werden,
da die von den einzelnen Fabriken gefuhrten Grofien-
skalen zuweilen ganz bedeutende Verschiedenheiten er-
geben. In der Fluchenfischerei wird allerdings wenig
mit einem Fiaken allein geangelt; die Bogenbreite ware
in dem Falle von 20 bis 30 mm zu wahlen. Die Haken
kommen entweder in ihrer Metallfarbe oder verzinnt,
vernickelt oder schwarz lackiert in den Handel. Letztere
scheinen mir nicht empfehlenswert zu sein, weil sie
von den Fischen gar leicht bemerkt werden. Fast un-
sichtbar werden uberzuglose Haken gemacht, wenn
man dieselben mit grau-gruner Olfarbe bedeckt und
lackiert, wobei jedoch die Spitze und der Spitzenanteil
des Bogens farbfrei bleiben miissen, um nicht beim
Anhiebe das Eindringen ins Fleisch zu erschweren.

B. Zusammengesetzte Haken.

Die Ebene, die man sich durch Spitze, Bogen und
Schenkel eines Hakens gelegt denkt, nennen wir die
Hakenebene. Diese ist bei den meisten Haken eine
gerade; bei jenen Sorten, wo die Spitze oder der
Bogen seitwarts gekrtimmt erscheinen, ist sie eine
krumme Ebene.

Lotet man zwei oder mehrere einfache Haken mit
ihren Schenkeln aneinander, so dafi einerseits die
Schenkelenden, anderseits die Bogenanfange aneinander-
geftigt erscheinen, so bekommt man einen zusammen-



47

gesetzten Haken. Je nachdem die dazu vervvendeten
Einzelstiicke mit ihren Ebenen aneinander zu liegen
kommen, bilden diese miteinander gleiche oder ver-
schiedene Winkel. Hierdurch entstehen gleichwinklig
oder ungleichwinklig gestellte Haken.

Es konnen aber auch zwei oder mehrere ver-
schieden grofie Haken aneinander gelotet werden, so
dafi sich dadurch gleich- und ungleichartig zusammen-
gesetzte Haken ergeben.

Doppelhaken (Zweihaken) erscheinen gewohnlich als
gleichwinklige — in der Huchenfischerei kaum in Ge-
brauch — und solche, bei denen die beiden Haken-
ebenen in einem inneren Winkel von ungefahr 120°
zusammenstoflen.

Drillinge (Triangeln) und Vierlinge sind in der
Regel g!eichwinklig gestellt und bilden drei, bezw. vier
Winkel von je 120°, bezw. 90°. Es ist Geschmackssache,
ob man erstere oder letztere verwenden will; meiner
Meinung nach entsprechen gut gearbeitete Drillinge allen
Anforderungen und sind dabei auch billiger als Vier¬
linge, die iiberdies noch den Nachteil haben, dickere
Schenkel zu besitzen. Es sei nebenbei bemerkt, dafi
gewohnlich die kauflichen Triangeln zu lange Schenkel
besitzen, infolgedessen zwar leichter als kurzschenklige
anwindbar sind, aber andere Nachteile bieten, die ge-
legentlich spater besprochen werden sollen.

Ob gleich- oder ungleichartig verfertigte Haken ge-
nommen werden mogen, ist von der Art der Angel-
methode abhangig; erstere §„ind iiberall am Platze und
ihr Preis ist ein geringerer; letzteren wiirde ich in
einigen Fallen bei der Spinnfischerei den Vorzug geben.

Gleich- und
ungleich-
winklige
zusammen-
gesetzte
Haken.

Gleich- und
ungleich¬
artig

zusammen-
gesetzte
Haken.
Doppel¬
haken.

Drillinge.
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Loten. Obgleich man sehr gute zusammengesetzte Haken
kauflich erhalt, so ist es doch empfehlenswert, sich
fiir den Notfall die Anfertigung solcher anzueignen,
zumal die Zusammenstellung beliebig gemacht werden
kann und man nicht auf das System angevviesen ist,
welches gerade das betreffende Geschaft fuhrt. Dazu
braucht man weiter nichts als eine Spirituslampe, ein
paar Komer Zinn, Lotwasser :!: (erhaltlich bei jedem
Spengler), eine Feile und etwas feinsten Kupferdraht.
Man putze nun die aneinander zu lotenden Schenkel
der einzelnen Haken auf der Feile vollkommen blank
und binde sie mit dem Kupferdraht dergestalt anein¬
ander, wie man sie eben braucht. Nun ergreife man
mit einer Pinzette das Hakenbiindel, benetze die rein-
geputzten Schenkel ordentlich mit Lotwasser, lege
einige Brockchen Zinn in die Lucken und erwarme
das Ganze iiber der Spiritusflamme. Sobald die Zinn-
korner zu zerfliefien beginnen, leite man durch Neigen
und Senken den Flufi derart, daB samtliche Beriihrungs-
stellen gelotet erscheinen, lasse ihn sodann an der Luft
abkiihlen und feile spater die Drahtrestchen und
Schlackenteilchen vorsichtig weg, wodurch dem Haken
eine gefallige Form verliehen wird.

Diese Lotungsart nennt man Weichlot. Obgleich
die gekauften Triangeln gewohnlich hart gelotet sind,
so komrnt man mit gut weichgeloteten auch vollkommen
aus — ich habe mit beiden gleich schone Fische ge-
fangen. Beim Selbstloten werden die Haken wohl etwas
weicher — nun, ich halte etwas weichere Haken noch
immer fiir besser, denn sprode, harte; wenn auch

* Auflosung von zwei Teilen Zinn und einem Teile Zink in verdunnter
Salzsaure.
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erstere sich biegen, so kommt doch selten ein Fisch
los, was beim Abbrechen eines zu harten Hakens fast
immer der Fali ist.

Werden mehrere einfache oder zusammengesetzte
Haken an einem Faden, Kupferdraht oder dergl. in
besonderer Anordnung befestigt, um dadurch spezielle
Koderungs- oder Fangvorteile zu erlangen, so entsteht
ein Hakensystem. Hakensysteme, die in der Huchen-
fischerei in Gebrauch stehen, gibt es eine Menge; die
wichtigsten und entsprechendsten sollen bei den ein-
zelnen Angelmethoden genau besprochen werden.

2. Die Angelschnur.
Eine gute Angelschnur soli bei grofiter Feinheit

beste Haltbarkeit und Zerrfdhigkeit bieten; sie soli
sich beim Zuge etwas dehnen lassen, soli bei richtiger
Handhabung weder in den einzelnen Flechtziigen noch
in den Fasern reifien, keine Materialfehler und keine
Knoten aufweisen.

Entsprechend der Grofie der zu fangenden Fische
muB auch die Schnur starker oder schwacher, langer
oder kiirzer gewahlt werden. Man fische stets mit
moglichst diinnen Schntiren, denn solche werden von
den Fischen weniger bemerkt, auch lafit sich der Wurf
mit denselben besser ausftihren, da sie mit ihrem Eigen-
gewichte nicht so storend eingreifen wie die dicken,
schweren Leinen. Bei guter Schnur und richtiger Hand¬
habung derselben kann man mit feinstem Angelzeuge
erstaunlich grofie Fische bewaltigen.

Angelschniire werden aus Hanf oder Seide an-
gefertigt, und zwar werden dieselben entweder gedreht
oder gekloppelt. Letztere sind in der Huchenfischerei,

Haken-
system.

Gekloppelte
Schniire.

Dr. Robida, Der Huchen. 4
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Material.

Farben.

wenn mir irgend moglich, ausschliefilich zu verwenden;
auch die beste gedrehte Schnur zeigt die Tendenz, ein-
mal durchnafit, sich zu verdrehen und zu verschiirzen,
was man besonders beim Angelo in Wirbeln und Tiim-
peln wahrnehmen kann, wo der Koder haufig genug,
im Tiefwasser kreisend, die Schnur verdreht. Uberdies
sind gekloppelte Schniire weit haltbarer und lassen
sich leichter trocknen.

Beztiglich des Materials ist Seide entschieden vor-
zuziehen. Um die Haltbarkeit noch zu vermehren,
werden Angelschntire haufig gefirnifit, geolt oder mit
Wachs, Stearin u. dergl. getrankt und prapariert. Die
letzteren scheinen mir jedenfalls die besten zu sein;
gefirnifite Schniire sind klebrig, anfanglich haltbarer,
aber schwer zu trocknen und verfaulen aufierst leicht,
sobald der Firnis an einzelnen Stellen abgefallen; ge-
olte Schniire lassen zwar nicht leicht das Wasser ein-
dringen, sind jedoch recht haufig von Haus aus von
schlechter Beschaffenheit und reifien gerne. Wie gesagt:
seidene, mit Wachskompositionen und ahnlichen Im-
pragnierungsmassen prdparlerte Schniire sind meines
Erachtens die besten, wenn auch ihr Preis ein hoherer
ist. Leider ist der Brauchbarkeit auch dieser Schniire
eine Grenze gesetzt, wenn die Impragnierungsmasse
mit der Zeit ab- und ausfallt und dann in die Schnur
das Wasser eindringen lafit.

Einzelne Angler pflegen ihre Schniire zu farben.
Man wahlt hierzu die verschiedensten Farbennuancen,
als: braun, grtin, blau, grau etc. Meiner Meinung nach
ist eine einfach grau gefarbte oder weifi und grau
gekloppelte Schnur am vvenigsten sichtbar. Wird die
Schnur nach dem Gebrauche nicht jedesmal gehorig
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getrocknet, so verstockt sie und verfault leicht. Man
vergesse also niemals, die Schnur, zu Hause an-
gekommen, aufzuspannen oder in Ermangelung eines
Trockenapparates vielleicht liber eine Stuhllehne oder
dergl. kreuz und quer aufzuvvinden.

Praparierte, seidene, gekloppelte Schniire mit weifi-
grauer Fadenmelierung und von hervorragender Be-
schaffenheit fiihrt in verschiedenen Starken die best-
bekannte Firma «Hildebrands Nachfolger Wieland» in
Munchen, Ottostrafie 3 B. Nr. 3 oder 4 diirfte den ge-
wohnlichen Anforderungen vollkommen entsprechen;
ich habe damit Fische mit liber 9 kg Gewicht mit
Leichtigkeit bewaltigen konnen. Die Lange der Schnur
diirfte ftir die Huchenfischerei mit 30 bis 50 m zu be-
messen sein.

3. Das Vorfach.
Der einzelne Fiaken oder das jeweilige Haken-

system werden gewohnlich nicht direkt an der Schnur
befestigt, da diese einerseits dem starksten Zerrversuche
doch zu wenig Zugfestigkeit bietet, anderseits aber
vom Fische leichter bemerkt wird, als etwa ein gleich
widerstandsfahiges, aber diinneres Drahtstiick. Man
schaltet also zwischen das Schnurende und das Haken-
system einen Verbindungszug ein, der bei grofiter Fein-
heit bedeutendste Zug- und Zerrfahigkeit besitzt, das
sogenannte Vorfach.

Das bei der Huchenfischerei ftir die Anfertigung
von Vorfachern in Verwendung kommende Material sind
sogenannte Gutfaden (Poils, Lachs) oder Metalldrahte
und Saiten (Gimp).

Die Gutfaden sind ein Driisenprodukt der Seiden-
raupe und stellen mehr oder minder durchsichtige,

Material.

4 *
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Fiirben.

Gimp.

Herkules-
draht.

glasglatte, glanzende, im Durchschnitt gerundete, un-
gefahr 30 bis 50 cm lange Faden vor, welche sich
durch bedeutende Zerrfahigkeit, Elastizitat und in
nassem Zustande auch durch Geschmeidigkeit aus-
zeichnen. Durch Verkniipfen mehrerer solcher Faden
und durch Zusammendrehen derselben auf geeigneten
Drehmaschinen lassen sich gedrehte Poils von bedeu-
tender Starke und Widerstandsfahigkeit herstellen. Ihr
Vorteil ist der, dafi sie im Wasser — falls sie nicht
gar zu dick genommen werden — vom Fische wenig
bemerkt werden; ihr Nachteil, da8 sie verhaltnismafiig
sehr teuer sind, trocken gehalten leicht brtichig werden
und haufig ersetzt werden miissen.

Gutfaden werden aus denselben Grunden wie
Schniire gefarbt, zumal sich dieselben im Naturzustande
durch ihren Glanz im Wasser storend hervorheben.
Gefarbt kann werden mit entsprechenden Tinten (blau,
grtin), Bismarckbraun, Catechulosung (braun), Hollen-
stein (grau-braun), Indigokarmin (blau), Hamatoxylin
mit Lithiumkarbonat (blau) etc. Die gesattigt gehaltenen
Farblosungen sollen zum Gebrauche immer mit so viel
Wasser verdiinnt werden, dafi sie nicht tiberfarben und
dem Poil einen feinen, zarten, diskreten, eher lichten
Ton geben.

Metallene Vorfacher werden aus einfachem oder
gedrehtem, feinem oder starkem Draht, oder aus mit
feinstem Metalldraht iibersponnenen Seidenfaden (so-
genannte Gimp, Instrumentensaiten) hergestellt. Seit
der Erfindung der aus feinsten Drahten angefertigten
Schniire (Herkulesdraht, erhaltlich bei Wieland in
Miinchen) ist Gimp vollends entbehrlich. Es braucht
wohl nicht erst hervorgehoben zu werden, dafi einfacher
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Messing- oder Kupferdraht am wenigsten fur Vorfacher
geeignet erscheint, da derselbe sowohl sehr leicht
bricht als auch gerne reifit, dicker genommen aber zu
starr und unverwendbar sich erweist.

Die Vorteile des aus feinstem Draht geflochtenen
Vorfachdrahtes (Herkules) sind recht bedeutende: seine
Zerrfahigkeit ist bei grofiter Feinheit enorm, seine
Farbe metallbraun mit sehr schwachem Glanze, ferner
empfehlen seine Elastizitdt, seine Billigkeit denselben.
Zerfasert sich nun einmal so ein Vorfach oder wird es
anderswie schadhaft, so nimmt man eintach ein anderes
und quittiert den Verlust der wenigen Heller, wahrend
ein abgenutztes Vorfach aus Gutfaden gleich einen
Schaden einer oder mehrerer Kronen bedeutet. Ich
fische jetzt ausschlieBlich mit Galvanodraht-(Herkules-)
Vorfachern und bin mit denselben in jeder Hinsicht
zufrieden. (Nr. 1/0 [Wieland in Mtinchen] erscheint mir
die fur gevvohnliche Verhaltnisse passendste Sorte.)

Das Vorfach besteht aus einem oder aus zwei
Stucken. Ist letzteres der Fali, so bezeichnet man das
an den Haken reichende Sttick Hakenvorfach (Vor-
schlag), das an die Schnur befestigte Scbnurvorfach
(Fuji, Zug). Bei einzelnen Angelmethoden ist das zu-
sammengesetzte Vorfach von Bedeutung, wenn es auch
nicht unumganglich notwendig ist; bei anderen hin-
gegen ist es zumindest iiberflussig.

Das Vorfach soli eine Lange von 1/2 bis 1 m haben
und soli so dtinn wie nur irgend moglich genommen
werden. An seinen Enden seien uberall sogenannte
Wirbel angebracht.

Diese sind kleine, 1 bis 5 cm lange, aus Metali
gearbeitete Vorrichtungen, welche einerseits ein leichtes

Wirbel.
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Einfiigen der Schnur, Einhangen des Hakensystems etc.
bezwecken, anderseits dazu dienen, dafi sich nicht die
Drehbewegungen, die der Koder macht, auf die Schnur
fortsetzen und diese dadurch zum Verschiirzen und Ver-
drehen bringen. In der Huchenfischerei sind die Wirbel
fast ausschliefilich so gut wie unbedingt notig, weshalb
der Angler stets iiber eine groBere Auswahl derselben
zu verfiigen imstande sein soli.

Wirbel werden in den allerverschiedensten Formen
in den Handel gebracht. Man moge sich fiir die eine
oder die andere Art entschliefien, immer sehe man zu,
dafi das Fabrikat ein gutes sei, nicht zu sprode, um
zu brechen, nicht zu weich, um sich auszubiegen.
Besondere Beachtung verdienen auch die Vernietungen
an denselben: die Kopfchen sollen breit und stark,
die Beweglichkeit in der Bohrung nicht behindert sein.
Bei Stahlvvirbeln prilfe man vor jeder Angelpartie diese
auf die beiden angefiihrten Punkte, denn der Rost
zerfrifit haufig die Nieten, macht sie briichig oder legt
sich storend in die Bohrungen.*

Gevvohnlich sind im Gebrauche einfache, Doppel-
und sogenannte Verschlufiwirbel. Im allgemeinen kommt
man mit letzteren vollkommen aus. Wem es moglich ist
oder wer glaubt, mit anderen sein Zeug zu verbessern,
der kann ja auch Doppelwirbel und dergl. verwenden
(Fig. 8).

Bevor wir das Kapitel schliefien, moge darauf ver-
wiesen werden, dafi man sich seine Hakensystenre und
Vorfacher selbst montieren soli.** Kaufliche Ware lafit

:i: Gute Wirbel fiihrt die Firma «Oswalds Nachfolger Josef Gerhard», Wien, I.,
WollzeiIe 1.

** Wir werden bei der Besprechung der einzelnen Angelmethoden aus-
fiihrlich auf die Montierungstechnik unser Augenmerk richten.
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manches zu wunschen iibrig, wenn sie nicht von den
besten und zuverlassigsten Firmen bezogen wird. Aber
auch dann hat man haufig keine Gewahr, ein wirklich
solides Hakenzeug zu besitzen, einfach aus dem Grunde,
weil durch langeres Liegen oft
die besten Erzeugnisse ver-
derben oder doch gelitten haben.
Metallene Stitcke rosten unbe-
merkt im Innern, iiberziehen sich
mit Griinspan, die Faden verwit-
tern, die Poils werden fransig, die
LackuberzugezeigenSpriingeund
fallen teilweise ab etc. DieMiihe,
die man sich mit der Selbst-
anfertigung des kleineren Angel-
zeuges nimmt, lohnt sich hun-
dertfach; iibrigens werden bei
einiger Geschicklichkeit und Aus-
dauer die technischen Schwierigkeiten bald iiberwunden,
so da8 sich an Tagen, wo man nicht auf Fang aus-
geht, manche Stunde recht abkiirzen lafit, wenn man
an seinem Angelzeug arbeitet. Nebenbei ist ein selbst-
verfertigtes, nettes, solides Hakensystem gewi8 mehr
geeignet, Auge und Flerz des Anglers zu erfreuen,
denn ein gekauftes, auch dann, wenn wir vom prak-
tischen Standpunkte vollends absehen. Die schonsten
Erinnerungen an stattgehabte Erfolge mit ali ihren
Muhen und Anstrengungen, ihren kleinen Freuden und
ihrem Arger weckt die rege Phantasie an einsamen,
langen Winterabenden in der Brust des stili seine
Haken anwindenden Anglers und zaubert ihm fur die
nachsten Tage die schonsten Hoffnungen vor: Auf
jedenWurf einen Riesen, auf jeden Tag reichliche Beute!

Qas&saQ a

Fig. 8.
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Benennung.

Eigen-
schaften.

4. Die Angelmte.
Zwischen dem einfachen Haselstock, den der Fisch-

dieb, und zwischen den feinen Angelgerten, die der
Sportsmann zu fiihren pflegt, ist ein grofierUnterschied.
Man mufi keinen Luxus treiben, aber es ist beim Fischen
ein geradeso wichtiges Erfordernis, einen leistungs-
fahigen Angelstock zu handhaben, wie etwa auf der
Jagd ein prazise gearbeitetes Gewehr.

An der Angelrute unterscheidet man :
1. ) das Griffende oder das Griffstuck,
2. ) das Mittelsttick und
3. ) die Spitze oder den Kopt.

Die Angelgerte sei vor allem nicht unhandsam,
also weder zu lang noch zu schwer. Eine lange,
schwere Rute ermiidet den Angler ungeheuer und ge-
stattet keine angelrechten Wtirfe.

Eine weitere Eigenschaft des Stockes sei seine
gentigende Tragfahigkeit und seine E/astizitat. Der
Stock soli sich biegen, aber nicht brechen, wenn ein
Fisch gehakt worden ist. Der Stock, wie wir ihn in
der Huchenfischerei brauchen, soli nicht zu weich
sein, d. h. nicht eine zu biegsame Spitze haben. Bei
zu weichen Stocken kann es namlich beim Anbifi leicht
vorkommen, dafi die Hakenspitze nicht die beim Huchen
ziemlich derbe Lippe, Zungenoberflache oder Mund-
hohlenhaut durchdringt und mit einem unbedeutenden
Ritzer daran abgleitet.

Von der Selbstanfertigung der Angelrute will ich
nicht sprechen; dieselbe ist, wenn man ein halb-
wegs brauchbares Gerat erhalten will, mit so viel
Muhe und Kosten verbunden, dafi es vveit angezeigter
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erscheint, sich in einem soliden Geschaft eine solche
zu kaufen. Einige Kenntnis iiber die Anfertigung von
Ruten aber, die man sich in jeder Fabrik anzueignen
Gelegenheit hat, diirfte jedoch sehr zu empfehlen sein,
einfach schon deswegen, um die Giite der Fabrikate
beurteilen und um allenfalls notige kleinere Repara-
turen selbst vornehmen zu konnen.

Das Material, aus dem gute Angelruten her-
gestellt werden, ist ein sehr verschiedenes. Vom
Eschenholz aufwarts werden Washaba, Lance wood,
Greenheart, Hickory-Holz etc. dazu verwendet. In
neuerer Zeit werden auch die sogenannten «gesplifiten
Ruten» vielfach in den Handel gebracht, Gerten, die
aus einzelnen starkeren Rindenstiicken des Bambus-
oder Tonkingrohres zusammengefiigt und aufgebaut
sind. Fur unseren Zweck erscheint, meinem Dafiir-
halten nach, eine einfache, solid gearbeitete Rute aus
Tonking-, Bambus- oder Pfefferrohr ■— gutes Material
naturlich vorausgesetzt — vollkommen entsprechend.
Ich ftihrte alle moglichen Stocke und bin zur einfachen
Tonkingrohrrute zurtickgekehrt. Sie ist die einfachste,
leichteste und billigste.

Eine gute Angelrute soli so gebaut sein, dafi sich
der Durchmesser ihrer Dicke vom Griff bis zur Spitze
hin verjungt und in dem Mahe ihre Steife verliert. Ist die
Rute in der Mitte zu diinn, so vvird der Schwerpunkt
derselben, der normalerweise an der Grenze des ersten
und zvveiten Drittels (vom Griffende aus gerechnet)
liegt, zu weit gegen die Spitze hin verlegt, so dafi der
Stock bei horizontaler Haltung, im Erst-Zweitdrittelteile
unterstiitzt, stark uberhangt. Man sagt, so eine Rute ist
kopfschwer.

Material.

Schwer-
punkt.
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Verschltisse.

Spiefi.

Rollen-
scharnier.

Des leichteren Transportes wegen werden die Angel-
stocke gewohnlich derart angefertigt, dafi man sie in
mehrere Teile zerlegen kann. Die Verbindung der ein-
zelnen Teile aneinander geschieht mit Schrauben-
gewinden, Bajonettverschliissen etc. Ich kann nur die
Verbindung empfehlen, die dadurch zustande kommt,
daB der diinnere Teil mit einer Metallhtilse montiert
ist, die an das untere, mit Metali ausgeschlagene Ende
des dickeren Teiles geniigend tief eingeschoben werden
kann.

Am unteren Ende des Stockes pflegen viele eine
Schraubenmutter zu fiihren, in die eine mit einem
Schraubengewinde versehene Lanze (Spiefi) eingestellt
werden kann. Dieser Spiefi ist haufig von bedeutendem
Vorteil, besonders am felsigen oder leicht brockeligen,
steilen Gestade, namentlich im Winter bei Eis und
Schnee; iibrigens gestattet er auch bei entsprechendem
Terrain, wenn der Angler ausruhen will, den Stock in
den Boden zu stecken.

25 bis 35 cm oberhalb der Schraubenmutter be-
findet sich am Griffstucke ein Scharnier behufs Aufnahme
der Rolle. Von hier an sind dann in gegen die Spitze
zu immer kleineren Zwischenraumen bei den meisten
Stocken Ringe angebracht; ihre Reihe beschliefit der
sogenannte Spitzen- oder Kopfring mit einem gewohn-
lich etwas grofieren Durchmesser.

Ich halte alle diese Ringe, mit Ausnahme des Kopf-
ringes und eventuell des Rollen- oder Leitringes (siehe
weiter unten), an einem Huchenstocke tur vollkommen
iiberfliissig. Wie sie unbedingt an einem Fliegen-
stock vorhanden sein miissen, so sind sie bei der
Huchenrute nur unnotiger, storender Ballast, mit dem
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iibergrofien Nachteile, keine vveiteren Wiirfe
machen zu konnen, besonders dann nicht,
wenn die Schnur naB ist oder zu gefrieren
beginnt* Man werfe nur einigemale ver-
gleichsweise mit einem beringten und einem
unberingten Stocke und man wird sich bald
ftir letzteren entscheiden.

Dafiir aberverwende man umso grofiere
Sorgfalt auf den Kopfring. Dieser moge
mindestens 15 mm innere Weite haben, sei
solid gearbeitet und soli, wenn irgend
moglich, mit Glas- oder Achateinlage ver-
sehen sein. Ist der Achatring drehbar im
aufierenMessingringangebracht,umso besser,
die Reibung wird sodann auf ein Minimum
reduziert.

Meine Huchenstocke fuhren alle Achat-
ringe; samtliche wurden bei «Hildebrands
NachfolgerWieland» in Munchen auf spezielle
Bestellung zu meiner vollkommensten Zu-
friedenheit fertiggestellt.

Um nun einiges iiber die Mafie hinzu-
zufiigen, so soli der Huchenstock ungefahr
3 bis 3-30 m lang sein, kraftig, mit steifer,
aber elastischer Spitze. Durchmesser des
Griffendes etwa 18 bis 25 mm, der Spitze
7 bis 10 mm (Fig. 9).

5. Die Rolle.
Die Industrie hat sich auch dieses

Artikels bemachtigt und sich bemuht, ihn
in allen moglichen Variationen herzustellen. Fig. 9.

Kopfring.

Mafi-
angaben.

* Infolge der Reibung bei Durchgleiten der Schnur an der Innenseite der
vielen Ringe.
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Feder-
hemmung.

Material.

Nebenbei ruhte auch nicht der Erfindungsgeist streb-
samer Angler, die nach ihrem Gutdunken mehr oder
minder brauchbare Rollen hergestellt haben wollten.
Vollkommen ist keine.

Die Rolle dient dazu, die Angelschnur aufzunehmen,
um dieselbe nach Bedarf von der Haspel laufen zu
lassen. Gleichzeitig soli die Rolle, die fflr den Huchen-
fischer sich brauchbar erweisen soli, die Moglichkeit
bieten, von derselben weite Wiirfe machen zu konnen.
Da sich die von der Rolle gelassene oder geworfene
Schnur sehr leicht iiberlauft und verwirkt, so soli man
nur Rollen mit abstellbarer Federhemmung oder Sperre
gebrauchen. Auch hierin gibt es verschiedene Systeme,
die je einfacher, umso besser erscheinen, insoferne
die Leistung nicht wesentlich beeintrachtigt wird.

Das Material, woraus Rollen verfertigt werden, ist
Metali, Hartgummi, Holz etc. Erstere sind, meiner
Meinung nach, allen vorzuziehen, besonders wenn
das Metali etwa Aluminium ist, welches hart, rost- und
grtinspanfrei und sehr leicht ist — exakte Ausfiihrung
naturlich vorausgesetzt. Holzerne und Hartgummirollen
sind plump und zerbrechlich, letztere tibrigens auch
horrend teuer, ohne besondere Vorteile zu bieten, es
sei denn ihr geringes Gewicht. Diese letztere Eigen-
schaft ist unbedingt nicht zu tibersehen, besonders
da, wo von der Rolle geworfen werden soli und
der Koder umso eher eine Rolle in Drehung versetzt,
je leichter dieselbe ist und je besser sie in der Achse
lauft. Ich habe selbstverfertigte Rollen aus Aluminium
gesehen, die aufs exakteste ausgearbeitet in ihren
Achsen auf Kugellagern liefen. Von den kauflichen
Rollen sind viele unhandsam und schlecht laufend,
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ihre Ausarbeitung haufig recht nachlassig ausgefiihrt;
unter denselben diinkt mir noch die Coxonrolle (Fig. 10)
ftir unseren Zweck die entsprechendste zu sein. (Kom-
binationen mit: Multiplikator 1:4, durchbrochenen
Seitenwanden zum Schnurtrocknen, abstellbarer Feder-
hemmung etc.)

Eine Rolle, die in meiner
Heimatvonden Huchenfischern
tast ausschliefilich gebraucht
wird und deren Konstruktion
und Handhabung die denkbar
einfachste ist, ware hier noch
zu nennen: die Huchenrolle
mit Plattfederhemmung. Die-
selbe wird mit ihrer Achse am
Stocke festgeschraubt und die
Hemmung einfach durch eine
im Momente des Wurfes abzuziehende, sonst an die
Schnurhaspel druckende und an deren Rande schleifende
platte Feder bewerkstelligt.

Besser als alle gewohnlich angepriesenen Rollen
erscheinen mir die sogenannten Wenderollen, von
denen es ebenfalls verschiedene Systeme gibt (Malloch,
Weeger etc. :,;). Das Prinzip ist uberall dasselbe: die Rolle
wird wahrend des Einziehens der Schnur in ihrer ge-
wohnlichen Lage erhalten (Richtung des Durchmessers
parallel mit dem Stocke) und beirn Wurfe von derselben
in eine zur Richtung der Rute transversale Lage gebracht.
Diese Rollen sind geeignet, besonders weite Wurfe
von ihnen aus machen zu konnen. Mir erscheinen sie,

Coxonrolle.

Rolle mit
Plattfeder-
sperre.

Wende-
rollen.

* Erhaltlich bei: Eaton & Deller, London, 1, Bury-Street St. James, SW.;
ferner bei C. Farlow & Komp., London, 191, Strand, WC.
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Fig. 11.

wenn aus leichtem Ma¬
terial gut gearbeitet,
trotz ihres hohen Prei-
ses als die entschie-
den handsamsten und
besten (Fig. 11,12,13).

6. Die Senker.
Der Senker hat

in der Huchenfischerei
eine doppelte Bedeu-
tung: er soli es erstens
ermoglichen, den Ko¬
der in eine gewisse
Wassertiefe zu ver-
senken, bezw. da zu
erhalten, und zweitens
durch sein Gewicht
den Wurf mit dem
gewohnlich an und
fiir sich zu leichten Ko¬
der erleichtern. Doch
auch beim Fischen an
der Oberflache sind die
Senker aus spater zu
erorternden Griinden
schwer zu entbehren,
beim Fischen in be-
deutenderer Wasser-
tiefe, Tiimpeln und
starken Stromungen,
als auch bei einzelnenFig. 13.
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Angelmethoden aber unbedingt notwendig. Zu Senkern
wird regelmafiig Blei benutzt; werden mehrere Senker
miteinander verbunden, so entsteht ein Senkersystem.
Besondere Vorteile bietet kein solches vor einem ein-
zigen gut und zweckmaflig angebrachten.

Unter den fur die Huchenfischerei notwendigen
Senkern sind es vor allem zwei Formen, mit denen
man vollkommen auskommt. Man kann sich nun selbst-
verstandlich auch anders geformter bedienen, die beiden
angegebenen entsprechen aber allen Anforderungen,
die an sie gestellt zu werden pflegen (Fig. 14).

A. Der Olivensenker.

Es gibt deren kon-
zentrische und exzen-
trische, unter den letz-
teren gleich- und ver-
schiedenpolige, wie am
besten die beigegebenen
Figuren illustrieren.

Die exzentrischen
Formen sind den konzen- Fig. 14.

trischen vorzuziehen, da sich beim Rotieren des Koders
die Drehungen weniger leicht der Schnur mitteilen.
Unter den exzentrischen sind die einpolig ausgebauchten
aus eben demselben Grunde wieder vorzuziehen; neben-
bei wird das Wasser vom spitzen Ende leichter durch-
schnitten, wahrend der andgre Pol infolge seines be-
deutenderen Gewichtes das Uberwinden des Tragheits-
moments bei versuchter Drehung erwtinschterweise
erschwert. Der Senker hat, um den geschilderten An¬
forderungen entsprechen zu konnen, seiner Langsachse

Material.

Oliven¬
senker.
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Kappen-
senker.

nach eine Bohrung, in der sich ein starker Messing-
draht mit je einer Ose am Ende, frei beweglich ein-
gefiihrt, befindet. Ist der Draht an den Senker fest an-
geschmolzen, so miissen in die Osen Wirbel eingreifen,
die sodann die frei bevvegliche Achse ersetzen. Gute
Senker sind wohl iiberall kauflich. Wer sich nun selbst
welche anfertigen will, versehe sich mit Lehm- oder
Gipsmodellen, in die er nach Einfiigung des geolten
Drahtes geschmolzenes Blei giefit und nachtraglich
mit Messer, Feile und Polierstahl den erkalteten, aus
dem Modeli herausgenommenen Gufistiicken eine ge-
fallige Form gibt.

Die Grofie, bezw. Schwere der Senker richtet sich
einmal darnach, ob man weite Wurfe machen will und
ob man im tiefen oder niedrigen Wasser zu fischen
hat. Gar zu grofie und zu schvvere Senker sind nicht
empfehlenswert; nebenbei bemerkt ist ihre Ftihrung
im Wasser infolge ihres bedeutenden Gewichtes und
des unausbleiblichen Zubodensinkens, bezw. leichten
Hangenbleibens, eine recht schwere. Fiir die meisten
Falle diirften Senker von einer Lange von beilaufig
3 bis 5 cm und einem Gewichte von 40 bis 90 g
durchaus entsprechen.

B. Der Kappensenker.
Ein zucker- oder fingerhutformiges Stuck Blei mit

einer Bohrung am Scheitel, die Wande 2 bis 4 mm
dick, am Scheitel bedeutend verdichtet (Fig. 36 und 38).

Kappensenker konnen durch Randeinschnitte auch
Fliigel bekommen, doch scheint mir ihre Anwendung
wenig empfehlenswert zu sein, da sie die Tendenz hat,
den Koder zu drehen, was bei der mit Kappensenkern
auszuftihrenden Angelmethode storend wirkt.
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Das Gewicht eines Kappensenkers ist fiir die gang-
baren Verhaltnisse mit 30 bis 60 g, seine Grofie etwa
nach den beigegebenen Figuren zu bestimmen.

7. Sonstige Angelgerate.
A. Die Landungsgertite.

Kleinere Fische konnen wohl iiberall entweder mit
der Rute oder mit der Hand aus dem Wasser gehoben
werden, es sei denn, dafi die Terrainverhaltnisse es
nicht gestatten. Bei halbwegs grofieren Fischen ist
aber ein Ausheben mit der Hand haufig ganzlich un-
moglich. Daher bedient man sich hierzu besonderer
Vorrichtungen, und zwar entweder des Landungsnetzes
oder des Landungshakens
(Fig. 15 und 16).

Erstere werden in ver-
schiedenen Formen ge-
liefert; mir scheint die in
der beigegebenen Figur ab-
gebildete die handsamste,
da sie zusammengeklappt
und abgeschraubt den ge-
ringsten Raum einnimmt,
das kleinste Gewicht be-
sitzt und am leichtesten
transportabel ist.

Fig.’16.

Grofiere Landungsnetze sind jedoch immerhin un-
handsam und schwer, lassen sich auch nicht leicht
reisemafiig schnallen. Man vervvendet also beim Landen

D r. Robida, Der Huchen. 5
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Landungs¬
haken.

Formen
der Haken-
spitzen.

An-
wendungs-

weise.

Lose-
werkzeuge.

grofiter Fische fast ausschliefilich Landungshaken, wenn
auch ihre Anwendungsweise mehr Ubung erfordert. Es
gibt auch von diesen verschiedene, zum Teile sehr
komplizierte und teure Apparate. Ich glaube, dafi der
einfache, abschraubbare Landungshaken der beste ist.
Der Stock wird an der zusammengelegten Angelrute
festgeschniirt und der Haken, dessen Spitze in ein
Korkstuck eingestochen werden soli, um den Trager
nicht zu verletzen, in die Tasche gesteckt. Zum Ge-
brauche schraubt man nun den Haken fest an den
dazu gehorigen Stock an.

Die Spitze des Landungshakens ist entweder ein-
fach oder angelhakenartig geformt. Beide Sorten haben
ihre Vorteile: vom einfachen kann der angehakte Fisch
leichter abkommen, wahrend beim zweiten das Heraus-
ziehen der Spitze wegen des Widerhakens sehr er-
schwert ist utid den Fisch an seinem schonen Aus-
sehen wegen der ihm notwendig zuzufiigenden Rifi-
wunde benachteiligt.

Die Anwendungsweise ist beim Landungsnetze eine
solche, dafi man mit diesem von hinten unter den Fisch
zu kommen trachtet und ihn sodann mit einem raschen
Rucke nach aufwarts und vorne bei gleichzeitigem
Heben an der Schnur aus dem Wasser zieht. Ahn-
licherweise wird der Landungshaken (mit der Spitze
nach oben) unter den Fisch gebracht, schnell angezogen
und der Fisch gespiefit. Dafi der Haken aus bestem
Stahl angefertigt und seine Spitze stets scharf geschliffen
gehalten werden mufi, ist einleuchtend.

B. Die L6sewerkzeuge.
Man gebraucht dieselben, um den festsitzenden

Angelhaken a) aus dem Wassergrunde, Ufer,Wurzeln etc.
zu befreien oder b) denselben aus dem Maule des ge-
fangenen Fisches herauszuhebeln.
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Fiir ersteres gebraucht man einen zusammenklapp-
baren, an einer Schnur hangenden Ring, den man an
der Angelschnur bis an den festsitzenden Haken gleiten
lafit, woselbst er durch seine Schwere den Haken frei
machen soli. Auch Losehaken und Losetriangeln sind
hierzu empfohlen worden. Erstere sind an einem Stocke
befestigt, letztere werden an einer starken Schnur in
das Bereich geworfen, wo der Haken sitzt, und sollen
nun daselbst das betreffende Unkraut, einen Ast und
dergleichen greifen, mit welchen auch der festsitzende
Angelhaken mit herausgezogen werden soli. Irgend eine
praktische Bedeutung haben alle diese Vorrichtungen
nicht. Erstens sind sie unhandsam, beschweren unniitz
den Angler, versagen in den meisten Fallen und bleiben
gar neben dem auszuziehenden Haken noch selbst im
Wasser. Da hat man nun neben ihrem Verlust noch
die Muhe und den unnotigen Zeitaufwand zu beklagen.
Gegen das Hangenbleiben sichert man sich durch
genaueste Lokalkenntnis am besten. Ist man des-
ungeachtet — was unvermeidlich ist — ein- oder das
anderemal hangen geblieben, nun, so ziehe man die
Schnur auf und versuche mit mafiigem Zuge nach allen
Richtungen, stromab- und stromaufvvarts, kreuz und
quer den Haken zu lockern und zu befreien. Haufig
wird es gelingen, wenn nicht, so reiGe man mit kraf-
tigem Zuge ab, vvas sich nicht retten lafit und opfere
es mit einem entsprechenden Gebete dem Vater Po-
seidon.

Die MaullOsewerkzeuge beschranken sich auf die
sogenannten Losenadeln und Losehebel (Fig. 17). Die
Spitzeneinkerbung derselben druckt man an den Haken-
bogen und hebelt so den Haken aus dem Fleische.

5 *

Losering.

Losehaken
und Lose-
triangel.

Maullose-
werkzeuge.
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Mir kommt auch das Mitnehmen dieser Instrumente
als iiberfliissig vor. Man findet wohl allenthalben ein
Sttickchen Holz, ein Stabchen oder einen Weidenzweig,
an dessen einem Ende man mit dem Messer eine
Einkerbung schnitzt, und die Vorrichtung ist fertig.

Fig- 17.

Eine Biichse mit verschiedenen Fachern ftir die
einzelnen Koder, Messer, Scheren, Feilen, Wachs,
Seidenzwirn, Kodernadeln, Wirbel, Haken, je nach
Gutdiinken des Anglers.

Ich nehme ein mit mehreren fertigen Kodern samt
den dazu gehorigen Senkern und Vorfachern bestecktes
Reisetaschchen mit, lege von Geratschaften nur eine
kleine Feile (zum Scharfen der Hakenspitzen) und
einige Wirbel bei. Wird nun ein Koder schadhaft, so
hat man gleich einen anderen zur Eland. Bei strenger
Winterszeit lafit sich ohnehin draufien am Wasser nicht
viel herumflicken und kleistern, hochstens scharft man
eine stumpf gewordene Hakenspitze. Ich bin mit diesem
geringen Ausbesserungsmaterial stets zur Geniige aus-
gekommen.

Wenn endlich Dienerschaft zur Verfiigung steht,
kann man noch so manches mitnehmen, was fur den
simplen Angler zwar ganz gut entbehrlich, doch zu-
weilen sich ganz zvveckmafiig erweist. So konnen neben
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dem Proviant noch Kleider, Striimpfe, Scbuhe zum
Wechseln etc., kurzum jeder mogliche Komfort mit-
geschleppt vverden, doch davon haben wir schon im
Kapitel iiber die Ausriistung des Anglers gesproehen.
Im ubrigen mochte ich nochmals raten, so einfach wie
moglich ausgeriistet zu gehen.

C. Anhang. Die Montierungsutensilien.

Wie bereits ausgefiihrt, moge sich jeder Angler
einige Handfertigkeiten aneignen, um sich sein Fisch-
zeug zum Teile selbst herstellen und reparieren zu
konnen. Es gibt Angler, die es in der Anfertigung des
notwendigen Fischzeuges sehr weit gebracht haben
und vom einfachen Haken aufwarts bis zur Angelrute
sich alles selbst fabrizieren.

Abgesehen nun von den Kosten bei Anschaffung
der notigen Arbeitsinstrumente und des gevvohnlich
bedeutenden Zeitaufwandes, iiber den nicht jeder Angler
ohne weiteres verfiigen kann, bleiben denn doch die
meisten grofieren Selbstfabrikate hinter den Erzeugnissen
guter Firmen, wie ja leicht verstandlich, zuriick, min-
destens aber in der Eleganz der Ausftihrung.

Dafi man an selbstverfertigten Sachen eine grofiere
Freude hat als an gekauften, beweist noch lange nicht,
das erstere besser sind denn letztere; aber bei der
Unzulanglichkeit des Selbstverfertigten driickt man ein
und wohl auch beide Augen zu, wahrend man ein ganz
anderes Mafi der Kritik tur eb'en dasselbe Zeug bereit
hatte, falls es gekauft worden ware. Eine gute oder gar
eine gesplifite Rute ist verhaltnismafiig ebenso schwer
anzufertigen wie ein Gewehr, und doch wiirde jeder
lachen, wenn man behaupten wiirde, selbstverfertigte
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Jagdwaffen sind die besten; nun, es gibt unter den
Anglern vielfach auch solche Kauze.

Ich habe schon an anderer Stelle auseinander-
gesetzt, warum ich selbstangefertigten Angelsystemen,
Vorfachern und anderen Kleinigkeiten den Vorzug gebe.
Erstens lafit sich beispielsvveise bei Angelsystemen die
Technik ziemlich bald beherrschen, zvveitens kann man
stets bestes Rohmaterial hierfiir aussuchen und drittens
ist eine soeben angefertigte Angel nicht durch langeres
Liegen, Nasse etc. irgendwie schadhaft geworden, wofiir
bei alteren Stiicken mit bestem Willen keine Garantie
geleistet werden kann.

Um wieder zu dem Vergleiche mit den Jagdwaffen
zu kommen: Der richtige Jager ladt sich seine Patronen
selbst, bestimmt genau die Gtite und Menge des Pulvers,
das Gewicht der Schrote etc., uberlafit aber Arbeiten,
denen er nicht gewachsen ist und auch nicht gewachsen
sein kann und braucht — dem Fachmann!

Fur den Anfanger mag des leichten Uberblickes
halber eine Zusammenstellung der wichtigsten Behelfe
und Instrumente, die man bei kleineren Arbeiten regel-
mafiig oder wenigstens haufig braucht, von Nutzen sein.

Jeder findige Angler wird tibrigens in ktirzester Zeit
selbst darauf kommen, was ihm am meisten zweck-
dienlich und von noten bei seinen Arbeiten ist.

Es dtirften nun gentigen:
1. ) mehrere kleinere englische Feilen, ^ zu 'n Feilen und' ) Polieren der2. ) » » Arkansasschleifsteine, J Hakenspitzen;
3. ) eine gerade chirurgische Schere,
4. ) » anatomische Pinzette,
5. ) zwei Schieberpinzetten,
6. ) ein grofierer und kleinerer Schraubstock,

beim Anwinden
und Montieren
zu brauchen;
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7.) eine Platt(Flach)zange,
8. ) » Drahtzange,
9. ) ». Beifizange,
10.) ein kleiner Hammer,
11. ) eine Holz(Kork)raspel,
12. ) ein Blei-Schmelztiegel,
13. ) andere Kleinigkeiten, wie verschieden starke An-

windeseile, Wachs in Substanz zum Wichsen der
Faden, Wachs gelost in Chloroform zum Ubertupfen
der Windestellen, Knoten etc., Schellack in abso-
lutem Alkohol gelost (Asphaltlack, Maskenlack,
Farbstoffe, wie bereits angegeben) etc.; nebenbei
verschiedene Drahtsorten, kleinere und grofiere
Bohrer, Ahlen u. s. w.

B. Der Koder.
Unter «Koder» verstehen wir Nahrungsstoffe, dann

Inritationen derselben und anderweitige, lebhaftspielende
oder sich bewegende, drehende oder glanzende Korper,
welche geeignet sind, Fische zum Ergreifen derselben
zu veranlassen. Da den Raubfischen, zu denen ja
auch der Fluchen gehort, tast ausschliefilich Fischchen
als Nahrung dienen, so wird man diese in erster Linie
als Koder verwenden.

Weiters kommen, wie angegeben, Imitationen als
Koder in Betracht. Eine Imitation wird wohl niemals
das Original erreichen konnen; es werden daher Imi¬
tationen nur im Notfalle als Ersatz angewendet.

Imitationen, die etwa ein Fischchen oder ein anderes
sich lebhaft bewegendes oder glanzendes Wassertier in
groben Umrissen vortauschen wollen, wirken wohl aus¬
schliefilich als Reizmittel, um den Fisch zum Angriff
zu bringen.

ftir Draht- und Osenarbeit;

fur Bleisenker;
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Alle wild lebenden Tiere, besonders aber die Raub-
tiere, sind leicht reizbar und geraten bei entsprechenden
Farben, Bewegungen etc. — wenn ich mich so aus-
driicken darf — in Affekt.*

Bei den mehr oder minder iorpiden Fischen bedarf
es kraftiger und oft auch wiederholter Reizungen (Sum-
mation der Reize), um den entsprechenden motorischen
Akt — den Anbifi auszulosen, welcher sozusagen als
hoherer Reflex zu deuten ist. Wodurch in ein oder dem
anderen Falle die Reizbarkeit bedingt und unter welchen
Umstanden eine erleichterte Auslosung der Angriffs-
bewegungen erfolgt, wissen wir nicht. Moglich ist es
immerhin, da6 bei einer gewissen Temperatur des
Wassers, Belichtung des Himmels, Luftdruckschwankung
und dergl. einerseits, bei vorhandenem Hunger ander-
seits die Reizbarkeit des Huchens gewissen Kodern
gegentiber zunimmt und ihn in einer Weise zum AnbiG
veranlafit, die den ohnedies sehr gefrafiigen Fisch als
besonders angriffslustig erscheinen lafit.

Auf diese Art liefie es sich auch ganz wohl erklaren,
dafi der Huchen in der kalteren Jahreszeit mehr zum
Anbisse geneigt ist als in den Sommermonaten, wo
ihn der Hunger nicht qualt und er dem reizenden
Koder gegentiber geniigend Widerstand leisten kann.

Im Winter aber bestimmt ihn teils der Hunger,
teils die infolge desselben vorhandene grofiere Reizbar¬
keit, manchmal wohl auch beides, nach dem Koder
zu greifen.** Mit Recht hat man den Huchen den

:i: Bekanntlich wirkt «Roth» bei vielen, sogar gezahmten Tieren als starker
Reiz (Stiere, Truthiihner). Hunde fahren laufende, lebhaft gestikulierende Menschen
an etc.

Gegen die Annahme «qualenden Hungers^ allein spricht iibrigens auch
die Tatsache, dafi haufig Huchen mit geniigend angefulltem Magen gefangen
werden. Mir ging vor nicht langer Zeit ein mittelgrofier Huchen an den Haken,
der in seinem Innern nicht weniger als drei ziemlich grofie Fische beherbergte,
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Leoparden desWassers genannt — seine Kiihnheit in
der Verfolgung der Beute, seine Angriffswut, seine Mord-
lust, seine Gewandtheit im Springen und Schwimmen
und endlich seine Reizbarkeit, alles deckt sich ent-
sprechend im Vergleiche.

In der Praxis wird man nun mit dem Koder ein
Zweifaches bezwecken wollen: teils den Fisch zu
tauschen, dafi sich ihm Gelegenheit zum Raube biete,
teils ihn durch entsprechende Koderungsart zum Angriff
zu reizen. In beiden Fallen aber muB der Koder
da der Huchen wohl nur lebende Tiere iiberfallt und
kein Aas annimmt — bevveglich, wie lebend erscheinen.
Neben der notigen Koderung wird dies durch die ent¬
sprechende Angelmethode zuwege gebracht, wie wir
weiter unten sehen werden.

Bevor wir nun zu diesem wichtigsten Kapitel iiber
den Fang des Fluchens zu sprechen kommen, moge
einiges iiber die Koderfischchen, mit denen man angelt,
tiber deren Fang und deren Konservierung gesagt
werden.

Als Koderfischchen eignen sich alle kleineren Fisch-
arten; je zaher ihr Fleisch und ihre Flautdecken, je glan-
zender ihre Beschuppung, je gestreckter ihr Leib, umso
besser. Breite, kurzleibige, stachelhautige Fischarten
sind am wenigsten empfehlenswert (Rotauge, Karpfen,
Karausche, Stichling). Der beste Koderfisch ist ent-
schieden die Laube.

so dafi von einem derselben noch die volle Schwanzflosse dem Rauber beim Maule
heraushing. Dafi man in einem solchen Falle von keinem Hungerleiden sprechen
kann, liegt wohl auf der Hand; entweder ist der Grund ftir solche Anbisse direkt
in der gesteigerten Angriffslust des Fisches zu suchen, oder man mufi annehmen,
der Koder reize den Fisch derart, dafi er ihn in einen einfach triebartigen Affekt
zu versetzen imstande ist.

Koder-
fischchen.
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Lauben.

Miihlkoppe.

Fangarten.

Die Laube (der Lauben, Mairenke, Alturnus mento)
zeichnet sich wie kein anderer der kleinen Fischarten
durch einen sehr schmalen und dabei gestreckten Korper-
bau und stark glanzende Silberschuppen aus. Der Riicken
ist blaulich- bis tiefgrun, das Auge gelb mit schwarzem
Štern, die Flossen silberweifi mit rosenrotem Hauch,
die Riicken- und Schvvanzflosse iiberdies dunkel ver-
bramt. Die Lange betragt 10 bis 25 cm.

Im Notfalle konnen auch andere kleine Fische, wie
Elritzen, KreSlinge, unausgewachsene Dobel, Nasen
und andere Weififische, genommen werden. Je glan-
zender und weiter sichtbar der Fisch, je gestreckter
und platter sein Leib, je ausgebreiteter seine Flossen,
umso besser.

Eine Ausnahme betreffs der beiden ersten Punkte
bildet ein sogar mit Stacheln besetzter, aber als Koder-
fisch auf Huchen ausgezeichnet verwendbarer, oben
graubraun, unten weiBlichgrau gefarbter, grofimauliger
Fisch, die sogenannte Miihlkoppe (Kaulquappe, Cottus
gobio). Er sucht gewohnlich seichte oder mitteltiefe
Wasserstellen auf, wo er sich unter Steinen, Mauervverk,
Balken und dergl. verborgen halt und man denselben bei
deren Abheben mit der Hand oder mit kleinen gestielten
Netzen leicht fangt. Ubrigens kann man ihn auch mit
2 bis 3 mm weiten, mit Wurmstuckchen bekoderten
Haken angeln.

Der iibrigen Koderfischchen kann man an pas-
senden Stellen am ehesten mit kleinmaschigen so-
genannten Reusen oder mit Senknetzen habhaft werden.

Erstere legt man mit der Offnung stromabwarts
gerichtet ins Wasser und kodert, wenn man will, mit
Brot und Fleischabfallen. Senknetze konnen besonders
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von Brtickengelandern in die Tiefe gelassen werden,
wobei man wartet, bis sich die an den Briickenpfeilern
massenhaft umhertummelnden Fischchen eintnal liber
das Netz wagen, welches man nun sofort zu heben
hat und auf diese Weise oft reichliche Beute erzielt.
Fur die Huchenfischerei eignen sich von den gefangenen
Fischchen nur Exemplare, deren Lange etwa 10 bis 16 cm
betragt. Beim Einfangen trachte man das Schuppenkleid
moglichst intakt zu erhalten, suche aber trotzdem durch
mehrmals aufeinander folgendes Wechseln von Wasser
die Fischchen im Behalter von allem storenden Schmutz,
Schleim etc. zu befreien, was ja in der Regel ohne be-
sondere Schwierigkeiten gelingt. Sind die Fischchen
nun gereinigt, so warte man nicht langer mit dem Toten
derselben. Man bringe sie ohne weiteres in ein ent-
sprechend grofies und genugend weites Einsiedeglas,
vvelches zur Halfte mit 50% Formaldehydlosung gefullt
ist. In die Fltissigkeit hineingeworfen, sterben die Tiere
in wenigen Augenblicken und — da der Tod durch
Erstickung im Krampfzustande erfolgt — mit schon
ausgebreiteten Flossen, ein Umstand, der die Fischchen
wie im lebhaftesten Schwimmen erscheinen lafit, was
nicht hoch genug ftir unsere Zwecke angeschlagen
werden kann.

Gewohnlich bekommt das Fischchen im Todes-
kanrpfe auch noch eine Krtimmung des Schwanzstiickes
nach rechts oder links, wodurch ein weiterer Vorteil,
wie wir spater sehen werden, dem Angler erwachst.
Doch tote man nie zuviel Fischchen auf einmal, zwei
bis fiinf Stiick, je nach der Grofie des Gefafies, damit
dieselben nicht infolge Platzmangels ihre schone
Flossen- und Schwanzstellung einbiifien. Nachdem nun

Konser-
vierung und
Praparation.
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Sandpricke.
Vorkommen
und Fang.

die Fischchen ein bis zwei Stunden in dieser Fliissig-
keit gelegen sind, nehme man sie wieder heraus und
uberstelle sie in ein anderes GefaB, welches mit einer
2°/0 igen Formaldehydlosung, der ungefahr 20 bis 30 %
absoluten Alkohols zugeftigt wird, gefiillt ist. Binnen
wenigen Tagen werden die Fische kasehart und sind
zum Ankodern fertig. In dieser Formal-Alkohollosung
erhalten sich dieselben monate-, ja jahrelang ziemlich
unverandert — jedenfalls besser, als in irgend einem
anderen mir bekannten Konservierungsmittel (wie z. B.
in Weingeist, Alaunlosung, Wickersheimscher Patent-
Konservierungsfliissigkeit etc.). DerGlanz des Schuppen-
kleides und des Auges geht allerdings auch in Formal,
wenn auch spater denn bei anderer Konservierungs-
art, mit der Zeit verloren. Dafi die Gefafie mit den
Fischchen, so gut es geht, hermetisch gegen die atmo-
spharische Luft abgeschlossen, an einem kiihlen,
dunklen Orte aufbewahrt werden sollen, ist selbst-
verstandlich. Alle drei Monate mag die Fliissigkeit
frisch gewechselt werden, also beilaufig zweimal in der
Wintersaison, da man im Sommer wohl immer ge-
niigend frische Koderfische zur Hand hat; die Ab-
totungsfliissigkeit aber soli niemals — guten Verschlufi
vorausgesetzt — liber einen Monat alt werden, was
sicher kein human empfindender Angler vielleicht aus
Ersparungs- und Bequemlichkeitsriicksichten iibersehen
diirfte, da er hierdurch den zu tfitenden Fischchen nur
unnotigerweise den Todeskampf verlangern wurde.

Es eriibrigt noch, ein der Familie der Petro-
myzontiden (U. Cl. Cyclostomata) angehoriges Koder-
fischchen, namlich die Sandpricke oder das Schlamm-
neunauge (Petromyzon branchialis), bezw. dessen schon
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seit langem unter dem Namen Ammocoetes bekannte
Larve, zu besprechen. Besonders diese wird in der
Huchenfischerei vornehmlich als Koder gebraucht. Sie
stellt einen 12 bis 30 cm langen, wurmformig gebauten,
mit einer einzigen zusammenhangenden Vertikalflosse
versehenen, Kiemenoffnungen und Ansaugnapfe be-
sitzenden Blindfisch dar.

Die Sand- oder Schlammpricken, bezw. ihre Larven
(Fig. 18), halten sich mitVorliebe an lehmigen, mit Sand-
und Kompostbrocken vermengten Uferstellen von Bachen
und Fliissen auf, wo sie seichte Stauungen aufsuchen.

Fig. 18.

An der Grenze, wo das Wasser das Ufer noch feucht
halt und es hin und vvieder mit einem Wellenschlage
ubersptilt, ist ihr Lieblingsaufenthalt. Von hier ab ver-
ringert sich ihre Zahl gegen die Wassermitte zu. Selten
wird man Gelegenheit haben, eine Sandpricke schwim-
mend anzutreffen, wenn dieselben auch zu gewissen
Zeiten ihre Unterschliipfe verlassen und sich mit
schlangenahnlichen Windungen behende schvvimmend
im Wasser fortbewegen. Eine ins Wasser geworfene
Pricke senkt sich nach wenigen Windungen zu Boden
und bohrt sich binnen der nachsten Augenblicke,
heftige Korperbewegungen ausfiihrend, sofort in den
Grund. Nur ein kleines, etwa ] /a cm weites Loch mit
erhabenen, von den zerwiihlten Kotpartikelchen her-
rilhrenden Randern zeigt uns den Krater, in dem das
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Halten
lebender
Pricken.

Tierchen verschwunden ist. Tags darauf ist jedoch ge-
vvohnlich auch davon nichts mehr zu merken.

Man erhalt von ihrem Aufenthalte am besten
Kenntnis, wenn man den ortskundigen Fischer hieriiber
befragt. Zuweilen wissen auch Bauernkinder, die im
Bache gelegentlich eines Bades oder Spieles in Kot
und Lehm gewuhlt, von zahlreichen kleinen, zierlichen,
lebhaften «Schlangen» zu erzahlen. Man verschafft sich
Sandpricken am leichtesten dadurch, dafi man ver-
mittelst eines Karstens den Wassergrund aufwuhlt und
ganze Schollen desselben geschwind aus dem Wasser
hebt und aufs Ufer stiirzt. Die Pricken kriechen also-
gleich heraus oder verraten sich durch ihre Be-
wegungen. Immerhin ist diese Arbeit nicht nach jeder-
manns Geschmack; man muB tast ausnahmslos imWasser
waten und beschmutzt sich schlieBlich seine Kleidung.
Auch ist die Arbeit an und ftir sich keine leichte; man
tut also am besten, einen Erwerbsfischer oder einen
Bauer mit der Lieferung zu betrauen. Allerdings ist der
Preis der Tierchen je nach Ort und Zeit ein zuvveilen
ganz bedeutender: er schwankt von 4 bis 20 Heller
und mehr per Sttick. Gefangen gibt man die Pricken
in einen mit nassem Moose gefullten Topf, besprengt
dasselbe haufig mit frischemWasser und stellt das ganze
an einen kuhlen Ort, etwa in einen Keller. Die Tiere
halten sich auf diese Weise ein bis zwei Tage frisch und
munter. Will man sie langere Zeit am Leben erhalten,
so zimmere man sich eine 50 cm lange, 30 cm hohe
und ebenso breite Kiste, fiille dieselbe 15 cm hoch mit
dem Uferschlamme, dem die Pricken entommen worden
sind, und stelle die Kiste in flielkndes Wasser, welches,
ohne zu stromen, in das Innere der Kiste dennoch ein-



79

und austreten kann. Dabei mufi diese Kiste etwas geneigt
sein, so dafi ein Teil des mit Schlamm bedeckten Bodens
aus dem Wasser herausragt.*

Die Kiste sei ferner mit einem Deckel versehen,
in welcher grofiere Luftlocher eingebohrt sein miissen.
Einerseits vertragen scheinbar die Tiere den Schatten
besser, anderseits aber werden sie vor unberufenen
Besuchern aus der Tierwelt, vor allem den Krahen und
Katzen geschutzt. Im Winter mufi durch entsprechende
Versenkung daftir Sorge getragen werden, dafi dasWasser
nicht gefriert. Auf diese Weise kann man die Pricken
monatelang lebend erhalten.

Die Sandpricke ist der ausgezeichnetste Huchen-
koder, den es gibt; wenn alles versagt, kommt man
noch haufig mit demselben zum Ziele. 15 bis 18 cm
lange, mittelgrofie Tierchen eignen sich am besten
hierzu. Vor dem Gebrauche — man vervvende mog-
lichst frische Exemplare — entnehme man dieselben
dem Behalter, lege deren drei bis ftinf Sttick auf ein
Leinwandstiick oder Sacktuch, wickele sie in das-
selbe und, nachdem man die Zipfel in die Hand ge-
fafit und sich so eine Art Sackschleuder gebildet,
schlage mit den sich im Sackchen befindlichen Tieren
gegen eine mafiig harte Unterlage (Holzschvvelle, Baum-
strunk, ein am Boden ausgebreitetes Teppichstuck)
einigemale mit ziemlicher Kraft, doch ohne die Tiere
zu sehr zu verstummeln. Die Pricke hat ein sehr zahes
Leben und bewegt ihr Schwanzende zuweilen noch
stundenlang nach dem Tode.

:i: Wo kein Bach oder Flu6 vorhanden ist, kann man sich zur Not mit einer
Wasserleitung behelfen, deren Wasser man kaum merklich einfliefien lafit.

Abtoten,
Priiparation
und Konser-
vierung.
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Kiinstliche
Koder.

Man fische stets mit frischen Neunaugen und lasse
dieselben nicht trocken werden, was z. B. bei heiGem
Wetter oder bewegter Luft leicht eintritt. Uber drei
Tage alte Neunaugen sollen, wenn irgend moglich,
nicht mehr verwendet werden. Wenn auch die Pricke
ein auBerst widerstandsfahiger Koder ist, mit dem man
unbeschadet getrost seine hundert Wtirfe machen kann,
so geht er doch sehr leicht in Faulnis liber.

Herrscht Mangel an Pricken oder kann man sich
selbe nicht lebend in Reserve halten, nun, so suche
man zu konservieren: man lege die getoteten Pricken
in 30% Alkohollosung, der 1% Kochsalz und 1%
Glaubersalz zugesetzt sind. Etliche Wochen halten sich
die Exemplare ziemlich gut; allerdings verlieren sie
ihre ursprungliche Farbe, werden gelblich und weniger
geschmeidig. Im Notfalle sind dieselben jedenfalls zu
gebrauchen. Formaldehyd oder andere hdrtende Fliissig-
keiten sind unbedingt za verisoerfen, da die Neunaugen,
wie wir spater sehen werden, im Gegensatze zu den
anderen Fischkodern weich und geschmeidig erhalten
werden miissen.

Uber die Ersatzmittel des natiirlichen Fischkoders
wollen wir anhangsweise bei den einzelnen Angel-
methoden sprechen (siehe Seite 81). Es sei jedoch
gleich hier gesagt, dafi die kiinstlichen Koder eine recht
geiibte Hand und bedeutende Erfahrung voraussetzen,
wenn man mit denselben irgend welche Erfolge erzielen
will. Dazu ntitzen sie sich bald ab und sind auch meist
recht kostspielig, was gewifi nicht zu unterschatzen ist,
besonders wenn an Stellen geangelt wird, wo man mit
der Angel leicht hangen bleibt und neben dem Arger
noch bedeutenden Schaden hat.
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C. Die Angelmethoden.

Darunter versteht man die besondere Art und Weise
der Ankoderung und Koderftihrung, womit auf Fische
geangelt zu werden pflegt.

Ich sagte schon im vorigen Kapitel, der Koder
mufi wie lebend, erscheinen, durch Glanz, Bewegungen,
Farbe etc. den Fischen auffallen und dieselben an-
griffslustig rnachen; je eher dies durch eine typische
Ankoderungs- und Koderfuhrungsart erreicht wird, umso
besser die Methode; versagt die eine, nun, so kann ja
die zweite zur Anwendung kommen. Jeder Angler mag
seine Lieblingsmethode und bei dieser wieder seine
kleinen Abweichungen ftir sich in Anspruch nehmen
— beherrschen soli er jedoch alle —, ja, er mufi sie
sogar, wenn er iiber dieselben ein Urteil fallen und
einer derselben den Vorzug geben will.

In der Huchenfischerei kommen vornehmlich zwei
Methoden in Betracht, die wir eingehender besprechen
wollen, und zwar:

1.) die Spinnfischerei und
2. ) das Heben und Senken.

Die iibrigen Methoden, die hin und wieder An-
wendung finden, mogen nachtragsweise erwahnt werden.

1. Die Spinnfischerei.
A. Allgemeines.

Das Propeller- und das gekriimmte Spinnfischchen.

Die Spinnfischerei ist das Angeln mit einem toten
oder kiinstlich nachgebildeten Fischchen, welches der-
art an einem oder mehreren Haken angekodert ist,
dafi es sich, durchs Wasser gezogen, um seine Langs-

Dr. Robida, Der Huchen. 6
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Propeller-
fischchen.

Gekriimmtes
Fischchen.

achse, bezw. in der Verlangerung derselben, dreht oder,
wie man sich ausdriickt, spinnt.

Die Haken, mit denen das Fischchen besteckt ist,
miissen derart an demselben angebracht sein, dafi das
»Spinnen* nicht beeintrachtigt wird und der angreifende
Fisch sofort beim Erfassen des Koders oder beim
Schnappen nach demselben die Haken in den Mund
bekommt.

Die Drehung wird entweder a) um die Langsachse
durch Einsetzen von entsprechenden Schraubenfliigeln
— Propellern — in das Koderfischchen oder b) in der
Achsenverlangerung durch Kriimmung des Fischchens,
bezw. seines Schwanzteiles, zustande gebracht. Je
reifiender die Stromung, je schneller die Fiihrung des
Koderfischchens, umso geschwinder die Drehungen,
«das Spinnen* desselben. Die erste Drehungsart ver-
mittelst der Schraubenflugel wird vielfach gebraucht
und wohl fast ausnahmslos bei den Imitationen.

Ich gebe der Koderungsart mit dem gekriimmten
Fischchen den entschiedenen Vorzug; die Propeller-
koderung laBt bei starkerer Stromung die Konturen
des Fischchens so gut wie verschwinden, iiberhaupt
erscheint das «Fliigelfischchen» in seiner Spinnart
«schwimmend» gewii3 sehr unnatiirlich; die Rotation
ist zu stark und erfolgt zu augenscheinlich. Es wirkt
bei dieser Methode der Koder entschieden nur durch
seinen Glanz und seine Bewegung, ist also als ein-
facher Reizkoder zu betrachten.

Das gekriimmte Fischchen jedoch rotiert langsamer,
macht eine volle Umdrehung erst nach mehreren Korper-
langen — je nach der Fiihrungsgeschwindigkeit —,
zeigt recht deutlich seine Figur, erscheint bei ent-
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sprechender Fuhrung wie lebend: bald als wiirde es
sich spielend tummeln, bald als wurde es, total er-
mattet, seine letzten Anstrengungen machen, endlich
als wollte es, von einem Raubfische verfolgt, sein Heil
in wilder Flucht und ktihnen Spriingen zu finden
suchen. Neben diesen Vorziigen wirken noch nebenbei
sein Glanz und seine iibrige Beweglichkeit.

Wenn es nun auch Angler geben mag, die der
Propellerkoderung den Vorzug geben, ich kann mich
nach meinen Erfahrungen nicht zu jener Ansicht be-
kehren: das gekriimmte Fischchen versagt nie den
Dienst, sei es in der reifiendsten Stromung, wo es sich
immerhin genugend dreht, sei es im tiefsten, ruhigsten
Tiimpel, wahrend die Verwendung des Propellers in
letzterem seltener Erfolg bringt, wohl aus den eben
in Ervvagung gezogenen Grunden.

Die Kriimmung des Fischchens, bezw. dessen Be-
setzung mit Schraubenflugeln, hangt enge zusammen
mit dem Anbringen der Haken am Koder. Dies geschieht
in recht verschiedener Weise; man kann einen oder,
was die Regel ist, mehrere Flaken dazu verwenden.
Im letzteren Falle kommen die sogenannten Haken-
systeme (siehe S. 85 u. ff.) in Anwendung. Wahle man
iibrigens Flaken, welche man wolle, stets sehe man
darauf, daB ihre Schenkel kurz gehalten sind, da lang-
schenkelige das Spinnen bedeutend zu beeintrachtigen
vermogen.

B. Die Hakensysteme und KOderungsmethoden.
Das Montieren kommt hauptsachlich beim Befestigen der Haken

am Vorfach und bei der Anfertigung von Osen zur Aufnahme der
Wirbel, Schlingen, Knoten etc. in Anwendung. Die Arbeit soli
solid, exakt und mit Akkuratesse zur Ausfiihrung gelangen; jede
Schlamperei racht sich bitter.

6 *
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Befestigen
des Hakens
an der
Schnur.

Osen-
bildung.

Zum Befestigen des Hakens an der Schnur — Herkulesdraht,
Poils etc. — driicke man das dazu bestimmte Fadenende mit
einer Flachzange platt und bilde sich mit Zuhilfenahme einer Schere
an den Endfasern eine Spitze; hierauf erfasse man mit der linken
Hand den Haken am Bogen, richte das Schnurende am Ubergange
des Bogens in den Schenkel mit Zeigefinger und Daumen, es langs
des letzteren festdrtickend, gerade, nachdem man den zuvor mit
Wachs gewichsten, nicht zu dicken Seidenfaden derart zwischen
die beiden Finger gebracht hat, dafi er, iiber dem oberen Schenkel-
ende etwa noch 10 bis 15 cm hangend, sich an die Schnur anlegt,
und fixiere die Schnur am Haken, indem man mit der rechten Hand
den Faden erfafit und mit demselben vor den Fingerkuppen des
den Haken samt Schnur und Faden haltenden linken Zeigefingers
und Daumens mehrere Schlingen iiber das Schnurende anlegt und
festzieht. Sodann fahrt man mit schon neben-, nicht iiber<tinander
liegenden Windungsziigen fort, die Schnur am Haken zu befestigen,
zieht nach jeder vierten oder fiinften Windung den Faden etvvas an
und setzt sodann das Anwinden fort, bis man zum Schenkelende
gelangt ist und nun hier mit einem einfachen oder sogenannten
verborgenen Knoten dieWindungen abschliefit. Letzteren bringt man
dadurch zustande, dafi man das iibriggebliebene Fadenende unter
den letzten drei bis vier Ziigen hindurch und gegen den Bogen zu
bringt, die dergestalt gebildete Schlinge anzieht und den Rest ab-
schneidet oder abreifit.

Das Anwinden eines zusammengesetzten Hakens an das Vor-
fach geschieht ahnlich wie bei einfachen, nur mit dem Unter-

schiede, dafi man zur
besseren Befestigung das
Vorfachende noch ein
Stiick am Schenkel auf-
warts anlegt.

Die Bildung einer
Ose wird nach der bis-
herigen_ Schilderung auf
keinerlei Schwierigkeiten
stofien: man plattet das

eine Schnurende wiederum ab, legt es um und beginnt an der Ose
schnuraufwarts anzuwinden. Soli ein Wirbel in die Ose eingesetzt
erscheinen, so mufi selbstverstandlich die Schnur zuvor durch
denWirbelring hindurchgesteckt, entsprechend umgelegt und sodann
erst mit dem Anwinden begonnen werden (Fig. 19, 20 und 21).

Ist die Anwindearbeit mit gleichmafiigen Ziigen und fest-
liegenden Knoten einmal abgeschlossen, dann bedeckt man die

Fig. 19. Fig. 20. Fig. 21.
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Stelle mit irgend einem Lack (etwa Dammarlack, Schellack, Masken-
lack, Mastix und dergl.) und das Stiick ist fertig, worauf man es
zum Trocknen an einem luftigen Ort aufhangt und darauf achtet,
dafi nicht Feuchtigkeit eindringt, bevor die Lackschichte vollends
erstarrt und getrocknet ist.

Wir wollen unter den vielen in der Spinnfischerei
verwendeten Hakensystemen und Koderungsmethoden
einige der einfachsten und besten besprechen, unter
denen ja immerhin geniigende Wahl bleibt.

a) Das gekriimmte Spinnfischchen.

1. Modifiziertes Hakensystem mit einem Haken
nach Isaak Walton.

Bogenbreite 25 bis 30 mm; an das Schenkelende
eine Glasperle, ein Bleikorn (iiber das Vorfach hinweg)
gesteckt oder angewunden (Fig. 22 und 23).

Fig. 22. Fig. 23 o. Fig. 23*.

Man fiihrt einem entsprechend grofien Fischchen
an einer Scbwanzseite vermittelsfeiner Kodernadel das
kurze Vorfach samt Haken ein, beim Maule heraus,
zieht das Korperende am Hakenbogen auf, steckt das
Vorfach durch die Perle und druckt diese in das Maul

Haken-
system nach
Walton.
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ein, welches man dann mit einigen Zvvirnnahten sorg-
faltig schliefit. (Die Perle hat die Aufgabe, das Aus-
reifien des Hakens zu verhindern.) Die Einstichstelle
wird mit einigen Fadenztigen umwunden und das
Schwanzende seitlich gestellt.

Vorteile dieser Koderungsart sind: Einfachheit und
Billigkeit; ferner dafi ein Huchen, der schlecht gebissen,
eher geneigt ist, den Angriff zu wiederholen, weil er sich
nicht so leicht an dem einzigen Haken verletzt, den-
selben auch schwerer bemerkt.

Nachteile: Der Schwanz bedeckt zu sehr die Haken-
spitze, so dafi seitliche Schnapper nicht greifen, infolge-
dessen haufiger Fehlbisse erfolgen. Uberdies befreien
sich die Fische recht oft, da ein grofier Haken am
Knochen eher abgleitet denn ein kleiner und ferner
ein Abkommen von einem Haken immerhin leichter ist
als von mehreren.

2. Laibacher Doppelhakensystem (Fig. 24).

Ein gewohnlicher Doppelhaken von un-
gefahr 15 bis 20 mm Breite des einzelnen
Bogenswird auf das Vorfach montiert, bei der
Afteroffnung ein- und beim Maule heraus-
gefiihrt, beide Offnungen mit Zwirnstichen
geschlossen, das Schwanzende gegen den
einen Schenkel gebogen und festgebunden
oder durch ein dickeres, beim Maule ein-
gefiihrtes Drahtstiick seitwarts gestellt,
welches sodann knapp an der Mundoffnung
abgezwickt wird. Bietet fast dieselben Vor-

und Nachteile wieNr.l; die Abweichungen ergeben sich
durch die Anbringung des zweiten Hakens von selbst.



87

System
nach

Verfasser.

3. Laibacher Doppelhakensystem
mit einem Endtriangel (Fig. 25). (Modifikation nach Verfasser.)

Der Doppelhaken wird am Vorfach derart ange-
wunden, dafi hinter dem ersteren in einer Entfernung
von 3 bis 5 cm ein kleiner Tri¬
angel — Bogenweite des ein-
zelnen Hakens 6 bis 9 mm —
anmontiert ist. Drahteinfiihrung,
Kriimmung und Naht. Bietet bei
seiner Einfachheit den bedeuten-
den Vorteil, dafi auch minder
angriffslustige Huchen, die nicht
recht nach dem Fischchen schnap-
pen wollen, den Triangel tiber-
sehend, sich an diesem fangen;
besonders vorziiglich zur An-
koderung mit Miihlkoppen ge-
eignet. Ich gebrauche es, wenn
ich solche als Koder verwende, tast aussc-hliefilich
und habe damit stets schone Erfolge gehabt.

Fig. 25 a. Fig. 25 b.

4. v. d. Bornes Hakensystem (Fig. 26).

Man versehe einen starken, gegltihten Messingdraht
mit einer Ose und umgiefie den daran liegenden Teil
2 bis 3 cm weit und 6 bis 8 mm dick spindelformig
mit Blei. Dies geschieht am leichtesten dadurch, da8
man die Drahtose in Sand steckt, einen entsprechenden
Zylinder aus Papier anfertigt und ihn liber den vertikal
aus dem Sande ragenden Teil -sturzt. Die Spindelform
wird dem Gufistucke nach seinem Erkalten mit Messer
und Feile gegeben. In die Ose wird nun ein Stiick Poil
eingehangt, an das nach Belieben zwei bis drei Triangeln

d. Bornes
Haken-
system.
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Brom-
leysches
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system.

Fliegende
Haken.

montiert werden. Man ffihrt nun das Drahtende durchs
Maul des Fischchens ein und schiebt es langsam gegen
den Schwanz zu weiter, bis das Bleistilck vollends

im Maule verschwindet und nur
die Ose daraus hervorragt, kriimmt
sodann das Fischchen, bezw. das
in demselben befindliche Draht-
stiick, und besteckt mit dem Haken
den Koder oder lafit ihn auch
vollends frei.

5. Pennellsches Hakensystem.
(Modifiziert von Bromley.)

Die Konstruktion ist aus der
Fig. 27 ersichtlich. Der Vorfach-
teil wird durch die Kiemenoftnung
ein- und beim Maule heraus-
gefuhrt; der Einzelhaken wird in
den Leib gespiefit, um den Kopf-
triangel zu halten; die Krummung
wird durch den mittleren einfachen

Haken bewerkstelligt. Ein sowohl vorztiglich spinnendes
als auch fangendes System, jedenfalls das beste und
noch am wenigsten komplizierte unter den modernen
Vielhakensystemen.

Alle die angeftihrten Besetzungsarten konnen durch
das Anbringen von sogenannten »fliegenden Haken*
noch greifsicherer gemacht werden, wenn auch zuweilen
dem Spinnen dadurch ein kleiner Abbruch geschieht.
Man montiert an einem je nach Belieben 3 bis 15 cm
langen Herkulespoil einen Triangel, versieht das andere
Drahtende mit einer Ose und steckt diese uber jene



des Angelsystems, wie die
beigegebene Figur am
besten illustriert (Fig. 28).
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b) Die Propellerfischchen.

Ich will nun noch
zwei der gangbarsten Pro-
pellersysteme anfiihren.
Beide erhalt man in den
Angelgeratefabriken kauf-
lich, wenn man auf die
komplizierte und um-
standliche Selbstanferti-
gung verzichten will.

1. Der Rohrchenspinner
(Fig. 29).

Die Bestandteile des
Systems sind aus der
Figur ersichtlich. Zur An-
koderung nimmt man das
Rohrchen 3, das ungefahr
die Lange des Fischchens,
vom Maule bis zur After-
flosse gemessen, haben
soli, schiebt es riber den Stecher 2 und
durchsticht seitlich in der Hohe des Afters
gegen den Kopf zu den Koder, so daB
die Spitze beim Maule herausk-ommt. So-
dann wird der Stecher zuruckgezogen,
das Maul und das mit Fltigeln besetzte
Rohrchen aber in der Aftergegend an-
gebunden. Durch die nun freie Rohre

Fig. 27.

Fig. 28.

Rohrchen¬
spinner.
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wird ein Poil, an dem ein Triangel befestigt ist, ein-
gefiihrt, beim Maule angezogen und mit fliegenden

Triangeln behangt. Wenn man will, kann man auf
den Kopf des Fischchens noch zuvor eine Bleikappe
stiilpen. :f:

* Meines Erachtens ist jedoch die Beschwerung des Koders niemals gut,
dazu ist der Senker da. Mit einem beschwerten Koder bleibt man Ieichter hangen,
auch beeintrachtigt das Gewicht das Spinnen an und fiir sich, wahrend leichte
Koder viel beweglicher sind. Nun kommt noch die Zugrichtung in Betracht. Beim
Fischen mit dem Senker hat der Koder durchaus keine Tendenz, gegen die Ober-
flache zu spinnen, da sich der Zug und Ruck am Senken nicht direkt dem Koder
mitteilt und die Stromkraft am letzteren voli ausgeniitzt wird, wahrend der Zug
einen beschwerten Koder gegen die Oberflache zu riickt, die Stromung aber den-
selben infolgedessen schief trifft, so dali bei ohnehin erschwerter Beweglichkeit
die Rotationskraft der Stromung nicht vollends ausgeniitzt werden kann.
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2. Der Storkspinner.

Das zweite ebenfalls haufig beniitzte System ist der
sogenannte Storkspinner.* Er laboriert an denselben
Fehlern wie der Rohrenspinner, da das Gewicht auch
hier in den «spinnenden Koder® verlegt ist, kann jedoch
in starken Stromungen immerhin mit Erfolg beniitzt
werden (Fig. 30).

Fig. 30. Fig. 31.

Stork-
spiuner.

An die Propellerspinner schlieBen sich die diversen
Fischchen-Imitationen aus Metali, Guttapercha u. s. w.

Erhaltlich bei H. Stork in Miinchen.
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gefertigt an, welche Hakensysteme verschiedenster
Arten fiihren (Fig. 31). Hieran reihen sich endlich die
«Metallspinner», welche die Nachahmung eines Koder-
fischchens nur in der Grundform und den aufieren
Umrissen bezwecken und bei schnellster Drehung durch
moglichsten Glanz Fische angriffslustig machen sollen.
Fiir dieHuchenfischerei taugen dieselben wenig, obgleich
zugegeben werden muB, dafi hie und da ein Fang damit
gltickt, namentlich bei Verwendung von kupfernen oder
goldenen Spinnern. Da jedoch der Huchen schon bei
bester Naturkoderung nicht immer geneigt erscheint, an
den Haken zu gehen, so diirfte es wenig empfehlens-
wert erscheinen, mit minder bewahrten Systemen nach
ihm zu angeln.

Bei meinen diesbeziiglichen Versuchen gluckte mir
recht selten ein Huchenfang, wohl aber bissen regel-
mafiig Dobel an, ein fiir viele Huchenangler ohne-
dies ungiinstiges Zeichen, da vielfach behauptet wird,
dafi an solchen Tagen, an denen die Dobel an den
Haken gehen, die Huchen nicht beifien, eine Tatsache,
die aus irgend welchen Griinden wirklich haufig genug
eintrifft.

Methode der Ausiibung.

Um nun kurz die Zusammenstellung des Spinnzeugs
zu geben, will ich iibersichtlich die Aneinanderfiigung
der einzelnen Teile vorfuhren: Die durch den Kopfring
gezogene Schnur soli einen Verschlufivvirbel tragen. In
diesen wird der mit Wirbeln versehene exzentrische
Senker mit dem spitzigeren Ende eingehangt, an das
andere Ende kommt das x/2 m lange Vorfach mit einem
Endwirbel, in welches endlich die Ose mit dem
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montierten Koderfisch eingehangt wird. Der Endwirbel
ist unbedingt notwendig, falls nicht das Vorfach einen
Zwischenwirbel oder der Senker keinen zweiten tragt
(Fig. 32).

b “O'"3

Fig. 32.

Der Wurf mit der Spinnrute wird nun folgender-
mafien ausgefiihrt (Fig. 33); Nachdem die Stelle, an die

Wurf.

Fig. 33. Stellung des Anglers beim Wurfe von rechts
nach links und quer iiber den Strom.
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Einziehen
der Schnur.

geworfen werden soli, mit dem Auge bestimmt worden,
ziehe man die Schnur so weit auf der Rolle auf, bis
der Senker 1/s bis 3/4 m weit von der Rutenspitze hinab-
hangt, ergreife den Stock mit der linken Hand unter
der Rolle, wahrend sich die rechte einige Dezimeter
oberhalb derselben befindet.

BeimWurfe von rechts hinten nach links vorne (quer
iiber den Strom) stelle man sich derart auf, daB die
Spitze des linken FuBes direkt iiber den Flufi hinweg-
gerichtet erscheint, die rechte sich aber parallel mit dem
Ufer befindet, hole mit dem Oberkorper, den Armen
und der Rute nach hinten aus, versetze in einige
pendelnde Abmefischwingungen an dem herabhan-
genden Schnurstticke den Senker (samt Vorfach und
Koder) und werfe mit einem kraftigen Schwunge das
Blei an die erwtinschte Stelle, wobei gegen Ende des
Schnurablaufes mit einem Rucke im Wurfschwunge
innegehalten und die Rolle sofort gehemmt werden
mufi, beides in dem Momente, in dem der Koder die
Wasseroberflache beriihrt. Man kann nun bei grofierer
Tiefe den Koder etwas sinken lassen, jedenfalls aber ziehe
man ruckweise die Schnur auf oder wickele sie an die
Rolle. Einzelne Angler legen die Schnur auch in Klangen
vor sich auf den Boden hin oder wickeln sie auf der
linken Hand beim Einziehen auf. Auf glattem, ebenem,
trockenem Boden kann man ersteres tun, lauft jedoch
immer Gefahr, dafi in die Klange Grashalme, Reisig etc.
mitverwickelt werden, die dann die Schnur verknoten
und verschurzen. Die Methode, die Schnur mit der
linken Hand aufzufangen, bietet den Vorteil, auf
jeglichem Terrain Herr derselben zu sein. Aber das
Auffangen beeintrachtigt den Gebrauch der Hand beim
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nachsten Wurfe als auch bei sonstigen Manipulationen
und ist iiberdies sehr schwer zu erlernen und zu be-
herrschen.* Es bleibt immer das Beste — ganz be-
sonders aber gilt dies fiir den Anfanger —, sich einer
guten Wenderolle zu bedienen, die man vor dem Wurfe
querstellt, von derselben aus wirft und sie spater wieder
in die gewohnliche Lage bringt, sperrt und nun die
Schnur aufwindet.

Besser aber denn jede Beschreibung, wie man
einen Wurf ausfiihren soli, ist die Unterweisung eines
praktischen Anglers im Werfen. Das zweite Moment,
worauf es ferner ankommt, ist die Obung. Der Anfanger
hange vorerst ein Bleistiick an die Schnur und ube
sich auf einem geraumigen Platze oder einer Wiese im
Werfen. Er sei bestrebt, mit dem Blei jeden bezeichneten
Ort genau zu treffen, Obe sich bei aufgesuchten Hinder-
nissen, indem er, unter Baumen oder zwischen Strauchern
stehend, die Wiese mit Schnur und Wurfblei in allen
Richtungen, in allen moglichen Stellungen, von links
und rechts, bei steiler und horizontaler Haltung der
Rute, zu bestreichen trachtet. Erst dann, wenn er den
Wurf auf fester Erde vollends beherrscht, mag er an
den Strom gehen — er wird noch manches zu lernen
haben, und vom guten Wurfe allein hangt noch lange
nicht der Erfolg ab, wenn jener gewi8 auch nicht zu
unterschatzen ist. Bei einiger Ubung, Geschicklichkeit
und Handsamkeit des Spinnzeuges gelingen Wurfe bis
zu 30 m Weite und daruber ganz unschvver. Mit seiner
Kraft aber špare man; es ist selbstverstandlich, daB zum

* Ehmant hat zum Aufsammeln der Schnur einen zusammenklappbaren
Faclier erfunden, der beim Gebrauche ausgespannt und am Giirtel getragen wird.
Meines Erachtens ist dieser Facher ein ziemlich unnotiger Ballast und kann ganz
gut entbehrt werden.
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Verhalten
des Anglers.

Einwurfs-
stelle.

Beherrschen des Angelstockes eine gevvisse Arbeits-
leistung erforderlich ist; ein Allzuviel aber schadet.
Mittelstarke, rnhige Wiirfe sind immer besser, als die
mit aller Kraft vollfiihrten, wuchtigen.

Beim Angeln trete man langsam und gerduschlos
ans Ufer, wo man zu fischen gedenkt. Erwartet man
einen Huchen am diesseitigen Ufer, so lasse man den
Koder ganz nahe und moglichst stille ins Wasser gleiten
und forttreiben und halte sich selbst nach Moglichkeit
versteckt. Ruhig treibende Koderfische werden zuweilen
recht gerne vom Huchen angenommen. Ist hier kein
Erfolg oder wird der Fisch in der Mitte des Strom-
bettes oder am jenseitigen Ufer erwartet, so werfe man
querstromtiber und niemals an jener Stelle, wo man
glaubt, dafi der Fisch stehe, sondern immer oberhalb
und seitwarts von derselben. Bei Einlaufen in Ttimpel
und Wirbel lasse man ohne weiteres den Koder von der
Stromung treiben und reguliere daran nur so viel, als
es notig ist, um nicht hangen zu bleiben. Ist nun
geniigend Schnur abgelassen oder hat beim Wurfe tiber
den Flufi der Koder das Wasser erreicht, so lasse man
ihn ein wenig sinken und ziehe nun, die Rutenspitze
fortwahrend wellenartig hebend und senkend, die
Schnur ruckweise ein. Das Heben und Senken kann
beim ruckweisen Einziehen zwar unterbleiben, nicht
aber beim direkten Aufwinden auf die Rolle, da sonst
das Spinnen des Koders zu wenig lebhaft und gleich-
maBig erscheint. Bald heben, bald senken, nach rechts
und links in scharfer Biegung abschwenken, dann
wieder einen Augenblick den Koder der Stromung
iiberlassend, trachte man stets, das Fischchen gut
spinnend zu wissen und es so zu fuhren, dafi es wie
lebend erscheint. Ist auch dann das Gluck nicht hold,
nun, so trifft mindestens den Angler kein Vorwurf.
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2. Das Heben und Senken.
Als die sicherste Methode mit Erfolg auf Huchen

zu angeln, mochte ich das Heben und Senken be-
zeichnen. Meines Wissens bedient man sich hierzu nur
zweier Systeme:

1. ) des sogenannten «Zopfes» und
2.) des Zuckfischchens.

Letzteres bietet weniger Gewahr ftir das sichere
Anhaken des Fisches; mit dem ersteren kann man
wohl leichter hangen bleiben — was sich ja bei einiger
Vorsicht so ziemlich vermeiden lafit —, aber ein damit
geangelter Huchen kommt selten los, gewohnlich er-
greift ihn bei den Loslosungsversuchen noch der zweite
und dritte Haken, haufig sogar an der AuBenseite.

A. Das Angeln mit dem «Zopfe».
a) Der Einhakenzopf, Quaste (siehe Fig. 35).

An eine moglichst feine, aber aufierst teste Schnur
von ungefahr 20 cm Lange wird an einem Ende ein
Triangel, am anderen eine Ose anmontiert. Unterhalb
der Ose macht man einen Knoten und zieht erstere in
den Hohlraum und durch das Loch eines Kappenbleies
(Fig. 34), so daB die Ose oberhalb der Kuppe sichtbar
wird. In dieselbe wird nun der Endwirbel
des Vorfaches eingehangt, letzteres mit der
Schnur verbunden und das Zeug ist fertig.
(Ein anderer Senker aufier des Kappen¬
bleies darf nicht in Verwendung kommen.)

Gekodert wird in- folgender Weise:
Man nimmt frisch getotete Sandpricken,
fiihrt mit einer Nahnadel einen starken Faden beim
Maule ein, hinter den Kiemenoffnungen seitlich am

Fig. 34.

Einhaken-
zopf.

Dr. Robida, Der Huchen. 7
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Halse heraus, sticht weiters auf der anderen Halsseite
ein und fiihrt den Faden beim Maule abermals heraus,
knotet einfach, lafit die beiden Faden hangen';und
vernaht schliefilich mit einigen Stichen die Lippen.

Einfacher lafit sich die Pricke auch oberhalb des
Saugnapfes mit einem Faden festschnuren und an-
knoten (Fig. 35 a, b, c und 36). Man prapariere auf

Fig 35 a.

diese Art vier oder ftinf Koderexemplare, verknote
endlich samtliche Faden miteinander und binde das
Biindel oberhalb des Knopfes unter der Bleikappe rund
um die mit dem Triangel montierte Schnur an. Jede
Pricke soli etwa 1 cm weit vom Knoten abwarts am



99

Eigenfaden hangen, so dafi sich jede allein und frei
bewegen kann. Die Triangelschnur hangt zwischen dem
von den Neunaugen gebildeten Zopfe mittendurch und
kann nach Belieben etwas kurzer oder langer genommen
werden, doch sind zu kurze nicht enrpfehlenswert, da
in diesem Falle der Haken zu sehr von den Pricken
bedeckt wird und anlaGlich eines Bisses nicht gut
greifen kann. Die beste Lange ist die 1 cm iiber die
Prickenlange hinaus bestimmte.

b) Der Vielhakenzopf (grofler Zopf)

ist weitaus das sicherste Fangsystem (Fig. 37). Man
nimmt zwei oder drei Triangeln und nrontiert je einen
an ein 25 cm langes Stiickchen
Schnur. (Draht, Gimp, Poils etc.
eignen sich nicht hierfiir, da alle
zu wetiig biegsam sind.) Nun
nimmtman, wenn manz.B.initzwei
Triangeln angeln will, den einen
davon, fadelt dessen Schnur in
eine Kodernadel ein, fahrt beim
After des Neunauges ein, kommt
beim Maule heraus, zieht die
Schnur nach und verknotet sie
vor dem Maule. Das iibrigge-
bliebene Schnursttick darf vor-
laufig nicht abgeschnitten werden.
Mit der zweiten Pricke verfahrt
man ahnlich, nur ist die Einstich-
stelle 2 bis 4 cm oberhalb der
Afteroffnung zu wahlen; bei Anwendung eines dritten
Hakens entsprechend hoher. In die iibrigen Pricken

7 *

Vielhaken¬
zopf.
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fuhrt man, wie oben geschildert, nur einen Zwirnfaden
ein, verknotet endlich die Schnure samtlicher mit Tri-
angeln montierten mit den Faderi der hakenlosen,
bildet aus einem der passendsten Schnure eine Ose und
fuhrt sie durch die Offnung des Kappenbleies durch,
worauf man in die Schlinge ein gewohnliches Vorfach
einhangt. Die Einstichoffnungen im Korper derTierchen
und die Lippen sind iiberall gut zu vernahen, erstere min-
destens mit feinen Seidenfaden zu umwickeln (Fig. 38).

Was nun die Ausiibung dieser
Fangmethode anlangt, so gilt davon
fast dasselbe, was wir bei der Spinn-
fischerei sagten. Der Wurf wird ebenso
ausgeftihrt, die Angelschnur wie dort
ruckweise eingezogen, bezw. ange-
wunden, wobei die Rutenspitze un-
bedingt stets gehoben und gesenkt
werden mufi. Wahrend nun bei der
Spinnfischerei darauf achtzugeben ist,
dafi das Fischchen gut spinnt, ist hier
das Hauptaugenmerk darauf zu richten,
dafi der Zopf in steter Bewegung er-
halten, schone Wellenberge und -tciler
beschreibt, wobei die Neunaugen wie
lebhaft sich windende kleine Schlangen
erscheinen miissen. Bei guter Fuhrung
erscheint der Koder wie ein viel-
armiger schwimmender Polyp.

Diese Methode eignet sich ganz
ausgezeichnet zum Befischen tiefer,

ruhiger Ttimpel — also besonders im Winter — , aber
auch in Stromungen leistet sie Vorztigiiches. Dabei
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sind die Neunaugen ein ungemein widerstandsfahiger
Koder, mit denen man, ohne sie viel zu schadigen,
den ganzen Tag uber vverfen kann.

Endlich ist noch derVorteil in Erwagung zu ziehen,
dafi einem Fische das Loskommen selten gliickt; jeden-
falls ist es ein viel selteneres Zutreffen als in der Spinn-
fischerei.

Der «Zopf» wirkt als ausgesprochener Reizkoder
und ist durch die Lebhaftigkeit seiner Bewegungen
weit eher befahigt, einen Fisch zu tauschen, als irgend
ein anderer Kunstkoder. -Dafi es vor allem auf diese
beiden Punkte ankommt und nicht das Neunauge als
solches das Ausschlaggebende dabei ist, beweist am
besten die Tatsache, dafi man auch fiir den Pricken-
zopf Ersatzmittel findet, wie mir dies meine Versuche
zur Geniige bewiesen haben. Man kann namlich statt
der Neunaugen auch entsprechend lange Hiihnerdarm-
stilcke, Waschleder, Lederstreifen etc. nehmen. Freilich
bieten weder erstere noch letztere dasselbe wie der
Prickenzopf, aber einfach aus dem Grunde nicht, weil
beide recht bald ganzlich durchwassert werden, sich
in diesem Zustande aneinander kleben und iibrigens
auch lange nicht so schon spielen als die geschmeidigen,
runden, undurchnafibaren Schlangenleiber der Pricken.
Desungeachtet gelang es mir, mit Hiihnerdarm sowohI
als mit Lederstreifen Huchen zu fangen. Ich bin iibrigens
fest iiberzeugt, dafi, wenn es gelange, aus feinstem und
weichstem Gummi Imitatipnen herzustellen, die an Grofie,
Gestah, Biegsamkeit, Geschmeidigkeit etc. den Pricken
nach Moglichkeit gleichen wiirden, wir auf letztere voll-
komrnen verzichten konnten. Moge diese Bemerkung
dazu beitragen, dafi die Fachindustrie diese Lučke aus-

Ersatzmittel.
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zufullen versuchen wiirde. Ich und viele Angler waren
gewifi sehr erfreut dariiber, die immerhin lastige und
unappetitliche Ankoderungsarbeit entbehren zu konnen.

Anstatt der Pricken kann man im Notfalle auch
zu grofien, getoteten Regenwiirmern greifen. Da mufi
das Einhakensystem in Anwendung kommen, naturlich
entsprechend kleiner angefertigt, als man ein solches
fiir Neunaugen verwendet. Nun bekommt man einmal
im Herbst und Winter Regenwurmer nur schwer und
dann vertragen sie infolge ihrer Zartheit nur wenige
Wiirfe, womit dieser Koderungsart, wie ohne weiteres
klar, sehr bescheidene Grenzen gezogen sind.

Zuck-
fischchen.

B. Das Zuckfischdien (Fig. 39).

Einer mittelgrofien Muhlkoppe werden die Schadel-
knochen und das Brustinnere herausprapariert, so dafi

der blofie Hautbalg iibrig-
bleibt. Nun ffihrt man ent¬
sprechend der Abbildung
die einzelnen Haken beim
Schwanze und den beiden
Kiemenoffnungen heraus,
verbindet dieselben mitein-
ander, steckt eine ent-
sprechendeBleiolive dariiber
und bindet tabaksbeutel-
ahnlich die Hautrander iiber
derselben zusammen. Vor-

fach mit Wirbel ohne Senker; Heben und Senken
ahnlich wie beim Zopfe, nur mufi der jedesmalige
Einzug schnell und ruckweise erfolgen. Bewahrt sich
vielfach, besonders in begrenztcn, zuganglichen Tiim-
peln kleinerer Fliisse.

Fig. 39 a. Fig. 39 b.
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3. Andere Methoden.
Anhangsweise mogen noch einige fiir den Huchen-

fang ziemlich unbedeutende Angelmethoden Erwahnung
finden, und zwar:

A. Der Fang mit der Fliegenrute.

Junge Huchen bis etwa 2 kg Gewicht lassen sich,
besonders in kleineren Flussen, auch mit Insekten
angeln. Man benutzt zu diesem
Zwecke eine sogenannte Fliegen¬
rute, wie man sie in der Forellen-
und Aschenfischerei gebraucht.
Man kann anstatt wirklicher In¬
sekten auch ktinstliche* Fliegen
gebrauchen (Fig. 40), nach denen
jungeHuchen ebensogutspringen.
Ich weiG jedoch nicht, welchen
Reiz man einer solchen Fischerei
abgewinnen kann, da ja der Fang
eines unausgewachsenen Tieres
einem echten Huchenfischer gewifi Fig. 40.

kein Vergnugen gewahren kann !
Solche Lorbeeren, die den Saisonaufzeichnungen tiber
eine noch so hohe Zahl geangelter Huchen, von denen

* Die ktinstliche Fliege — ein Phantasieprodukt — hat ungefahr die Grofie
einer grofien, gelben Maifliege, den Leib von kupferfarbigen Pfauenfedern mit
diinnen Silberfaden umwickelt, rote Hahnenfedern fiir Fiifie, vom Wachtelkonig-
oder Rebhuhnschweif die roten Federn als Fliigel. Eine andere, ebenfalls sehr
gute Fliege ist von karminroter Seide, der Leib mit Golddraht umwickelt, graue
Hahnenfedern fur Ftifie und die Flugel ziemlich grofi von Perlhuhnfedern. Diese
beiden Fliegen sind wohl fiir den ganzen Sommer hindurch geniigend. Im Spat-
herbste springt nicht leicht mehr ein Huchen nach der Fliege und vor Ende Juni
ist auch selten auf Erfolg zu rechnen. (Wilhelm Bischoffs Anleitung zur Angel-
fischerei, II. Auflage; neu bearbeitet vom Bayrischen Fischerciverein, Miinchen,
Braun & Schneider, 1882.)

Fliegenrute.
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Grundangel.

die meisten unter 3 kg stehen, entsprieBen, sind recht
billig und etwa derart zu bewerten, wie eine Samin-
lung bestehend aus lauter «Gabler»- und «Spie8er»-
Enden! Zum grofien Gliicke sind jedoch die Huchen
auch in ihrem Jugendzustande nicht so zahlreich vor-
handen, da8 man ausschlieBlich auf dieselben mit der
Fliegenrute angeln konnte. Fangt man einmal einen
durch Zufall, was ja hin und wieder nicht zu vermeiden
ist, so ist ja der unwillkommenen Beute gerade beim
Fischen mit der Flugangel recht leicht zu helfen.

B. Die Grundangel.

Bischoff ervvahnt in seiner bekannten «Anleitung
zur Angelfischerei», man konne auf Huchen, die sich
schon haufig bei der Spinnfischerei vom Angelhaken
befreit haben, fischen, indem man einen Doppelhaken
mit einem Biindel Regenwtirmer derart ankodert, daB
der ganze Knauel lauter sich bewegende Enden zeigt
und empfiehlt diese Methode bei eintretender Dunkel-
heit oder bei triibemWasser. Daraus, daB diese Methode
bei der Grundfischerei angefiihrt wird, laBt sich schlieBen,
daB der Koder mehr am Boden zu stehen kommen
und daselbst erhalten werden soli, was jedenfalls durch
entsprechende Beschwerung erreicht werden kann, sei
es in Form eines festliegenden Grundbleies oder eines
stark beschwerten Flosses. Nun, ich habe diesbeziiglich
Versuche angestellt und muB sagen, mir ist auch nicht
ein AnbiB - und das in gut besetzten Huchengewassern
— jemals gelungen, wonach ich diese Methode, zumal
wir viel sicherere haben, als mindestens vollig ent-
behrlich betrachte. Zum Schlusse sei noch erwahnt,
daB zuweilen hie und da mit lebenden Koderfischen
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— eine besonders von Raubfischern geiibte Fangart—
geangelt wird. Die Methode bietet iibrigens recht ge-
ringe Ausbeute, dabei halte ich sie fiir derart roh und
inhuman, daB von einer Schilderung derselben wohl
abgesehen werden kann. Solche Angler stehen un-
gefahr auf der Hohe jener Raubzeugjager, die Fuchs-
angeln auslegen, und ich glaube, kein anstandiger
Sportsmann wird diesem Ziele zustreben vvollen.

Hiermit ware das Kapitel liber die Angelmethoden
erschopft und wir kommen nun zum nicht weniger
wichtigen iiber

D. Die Ausiibung des Fanges.

Es ist bereits im vorhergehenden vielfach auf einige
Punkte hingewiesen vvorden, die beim Huchenfange zu
berucksichtigen sind. Es sei nochmals betont, daB der
Angler so unsichtbar als nur irgend moglich zu sein
bestrebt sei, daB er alle unnotigen, auffalligen Be-
wegungen, die den Fisch verscheuchen konnten, unter-
lassen moge und sich endlich nicht durch Gepolter
und festes Auftreten unnotigerweise bemerkbar mache.
Also beim ersten Einvvurf nicht gleich ans Ufer hin-
stiirmen und nicht mit aller Wucht das Blei ins Wasser
geschleudert! Stili und, ruhig, gemessen und ohne iiber-
fliissige Aufregung ftihre man seine Wiirfe aus. Und
nun die Hauptsache: Ausdauer und Geduld sind die
abso/ut notwendigen Eigenschaften des Huchenfischers.
Wem jeder Schritt, den er umsonst gemacht, verdriefit,
wer nicht imstande ist,"die Unannehmlichkeiten des
Terrains und des Winters mit in den Kauf zu nehmen,
wer nach einem beutelosen Tag seine weiteren Hoff-
nungen schlechtweg aufgibt, der taugt nicht zum
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Technik.

Schnur-
haltung.

Huchenfischer. Man bedenke nur, dafi das Angeln ein
Šport ist, dem man, wie jedem anderen, seine Schon-
heiten erst abgewinnen mufi — vorausgesetzt, dafi man
iiberhaupt dafiir empfanglich ist - und dafi ja das fiir
die Ausubung jeglichen Sportes Charakteristische auch
hier zutrifft: das Resultat steht in keinem Verhaltnisse
zu der darauf verwendeten Anstrengung, Miihe und
Arbeit, wie ja dies die Herren Philister auf das be-
stimmteste behaupten und auch ziffermafiig beweisen
konnen, wenn sie irgend einmal unglaubigen Leuten
auf der schon und breit gepflasterten Strafie ihres be-
neidenswerten, zielbewufiten Alltagsdaseins begegnen.

Uber das Verhalten beim Einvvurf und tiber die
Koderfiihrung haben wir schon gelegentlich gesprochen.
Es sei nochmals hervorgehoben, dafi nicht dorthin ein-
geworfen werden soli, wo man den Huchenstand ver-
mutet, sondern vor und seitwarts davon. Ein Hinter-
nachwerfen hat keinen Sinn, da der Huchen, wie alle
Fische, stromaufwarts steht. Hat man nun lege artis
an einer Stelle zwei- bis viermal eingeworfen und es
erfolgt kein Anbifi, so gehe man ruhig weiter bis zum
nachsten geeigneten Platz - - ein nochmaliges Ein-
werfen ist momentan ganz uberfliissig, es sei denn,
man will sein Gliick durch einen Einwurf vom jen-
seitigen Ufer nochmals versuchen. Indes ftihrt auch
dies selten zum Ziele; etwas mehr Chancen bietet ein
abermaliges Aufsuchen der betreffenden Stelle nach
einigen Stunden, vielleicht zu einer anderen Tageszeit.

Niemals lasse man die Leine schlaff; dieselbe mufi
immer straff und gespannt erhalten werden, damit man
den Anbifi gut fiihlen kann. Erfolgt der Anbifi mit
grofier Vehemenz, was besonders beim Schnappen auf



107

der Wasseroberflache vorzukommen pflegt, so merkt
man recht deutlich den ziemlich bedeutenden Ruck
und das gleich darauf folgende Abziehen der Schnur,
sielit auch oft genau den haschenden oder bereits an-
gehakten Fisch. Beim Anbifi in der Tiefe fuhlt der
Angler eine schuttelnde, riittelnde Bewegung an der
Schnur und der Rute. Ein eigentliches Anhauen ist
gar nicht notig; es geniigt, die Rutenspitze schnell
etwas zu heben; direkt fehlerhaft aber ist starkes An¬
hauen, da dabei der Haken leicht bricht, am Knochen
abgleitet oder die gesetzte Wunde derart erweitert, dafi
er friiher oder spater aus derselben ausfallt. Und nun
heifit es achten, dafi ja die Schnur schon straff bleibt,
widrigenfalls es leicht vorkommen kann, dafi sich der
Huchen aushangt. Damit ist jedoch nicht gesagt, dafi
man dem gehakten Fisch keine Schnur lassen soli.
Im Gegenteil, es mufi bei den Befreiungsversuchen
imrner so viel Leine von der Rolle gelassen werden,
dafi der Fisch durch das Abziehen geniigend Arbeit
leistet, ohne die Schnur zerreifien zu konnen. Eben
dadurch ermudet er vorzeitig, da seine samtlichen
Krafte ans Schnurabziehen verwendet werden und er
sich durch diese fiir sein Loskommen ganzlich unniitze
Anstrengung fiir spaterhin total erschopft und eben
nur fiir diesen seinen Zustand die Starke der Schnur
an und fiir sich geniigen soli. Es ist erstaunlich, welch
gewaltige Exemplare sich mit unglaublich feinem Angel-
zeug bei richtiger Behandlung bevvaltigen lassen. Aber
in dieser richtigen Behandlung des Schnurgebens und
Einziehens, dem sogenannten Drillen, zeigt sich der
Meister. Viele schone Fische gehen durch mangelhafte
Handhabung des Angelzeuges einem gefangenen Fische

Anbift.

Anhauen.

Drillen
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gegenuber verloren, da sie sich entweder loslosen oder
das Angelzeug zerreifien und entkommen. Ruhe be-
halten und nicht nervos werden, kann hierbei nicht
geniigend empfohlen werden. Mit dem Drill- und
Landungsfieber hat wohl jeder Anfanger zu kampfen,
aber es soli und mufi unterdriickt werden, wenn man
Anspruch auf den Namen eines fermen, huchen-
gerechten Anglers erheben will.

Ausheben Nicht geringere Schwierigkeiten bietet tur den An-
und Landen. fanger das endliche Herausheben des risches aus dem

Wasser, das sogenannte Landen. Auch hierbei kommt
mancher Fisch aus, wenn man ihn vorzeitig, wo er
noch zu wenig ermiidet ist, an sich bringen will. Es ist
ja richtig, man trachte so schnell wie moglich, mit dem
Fische aus dem Wasser zu kommen, aber es mufi stets
der Ermiidungszustand des Fisches und die Starke des
Angelgerates in Erwagung gezogen werden. Wahrend

Fuhrung des Drillens fiihre man den Fisch, wenn irgend moglich,
^Fisches**11 stromabwarts, man hat hierdurch mit der Stromung

weniger zu kampfen, anderseits aber ist der Fisch
nicht imstande, infolge der geschlossenen Kiemen
das beim Munde eingedrungene Wasser auszustofien,
leidet infolgedessen an Sauerstoffmangel und ermattet
umso friiher. Wo dies nicht moglich, fiihre man ihn
hin und her, lasse bei heftigen Bewegungen entsprechend
Schnur ablaufen, ziehe bei ruhigemVerhalten des Fisches
dieselbe wieder kiirzer, bis man bemerkt, dafi ihn die
Krafte verlassen, er auf der Seite liegt und sich ohne
jeglichen Widerstand beliebig hin und her schleifen lafit.
Nun erst kann man zur Landung schreiten. Einzelne
getibte Angler konnen auch gewichtige Fische mit der
blofien Hand herausheben, indem sie dieselben, mit
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Daumen und Zeigefinger iiber den Augen fassend, in
die Hohe heben und weit weg ans Ufer schleudern.
Der erwahnte Griff, wenn richtig vollfiihrt, betaubt derart
auch die grofiten Fische, dafi sie sich ohne weiteres ruhig
ausheben lassen. Ich fur meinen Teil wurde dies keinem
Anfanger empfehlen, denn der Griff ist recht schwierig,
zumal man mit allerlei rechnen mufi, vor allem aber mit
dem allzu leichten Abgleiten an der schliipfrigen Fisch-
haut beim Anfassen und mit der ungeschickten Stellung,
in der man seine Kraft und Gewandtheit nicht vollends
auszunutzen imstande ist. Da kommt nun das Landungs-
netz oder der Landungshaken in Anwendung (siehe S.65).
Ist kein Helfer zur Hand, der das «Schopfen» besorgt,
und ist man auf sich selbst angewiesen, so rolle man
die Schnur moglichst weit auf und trachte sie sodann
in die linke Hand zu bekommen. Nun verkiirzt man
den Zug immer mehr, ergreift mit der rechten Hand
das bereit liegende Netz, taucht es unter und sucht nun
den Fisch dariiber hinwegzufuhren. Wann man glaubt,
dafi der geeignete Moment gekommen ist, hebe man
mit jahem Rucke das Netz in die Hohe, das Vorfach
jedoch stets in der linken Hand haltend, damit im
Falle eines Mifilingens der Huchen nicht ohne weiteres
abkommen kann, da scheinbar todmatte Huchen beim
Anstreifen ans Ufer, an Steine, Netze und dergl. plotz-
lich wieder lebhaft werden und sich im letzten Augen-
blicke noch losreifien konnen.

Zuweilen springt ein gehakter Huchen bis 1 m Hohe
aus dem Wasser empor" eine Erscheinung, die gerade
haufig bei kleineren Exemplaren auftritt, wahrend grofie
Huchen nach dem Anhaken regelmafiig wie rasend mit
machtigem Schiitteln und Zerren stromabwarts und in

Schopfen.

Spriinge
und

Schiittler.
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Treiben-
lassen.

Koder-
ftihrung und
Kunstgriffe.

die Tiefe fahren und weniger geneigt sind, in Luft-
spriingen ihr Heil zu suchen. Man gebe ihnen ruhig
die Schnur und lasse deti Fisch moglichst weit aus
der Nahe des Anglers sich entfernen, da er durch den
Anblick desselben gewaltig beunruhigt erscheint und
sich wie wild geberdet, die verzweifeltsten Befreiungs-
versuche macht, deren Vehemenz sich dann arger zeigt,
als in dem Falle, wenn der Fisch des Anglers nicht
gewahr wird. Versucht man ihn endlich in die Nahe
zu bringen, nun, so sehe man darauf, dafi der Kopf
desselben nicht aus dem Wasser emporragt. Das Empor-
tauchen hat regelmaBig sehr heftige Schuttler zur Folge.
Drillt man richtig, so wird man binnen einer Viertelstunde
fast immer fertig, obgleich ausnahmsweise einmal etwas
mehr Zeit verstreichen kann. So ist es mir einstens vor-
gekommen, daB ich mit einem an der Aufienseite ge-
spiefiten Recken uber eine halbe Stunde zu kampfen
hatte.

Lauft eine Stromung in einen Tiimpel ein, so ist
es zweckmafiig, den Koder von derselben treiben und
ihn in der Nahe des vermuteten Huchenstandes spielen
zu lassen. Hilft dies nichts, so fuhre man den Koder
quer uber den Strom vor dem Huchenstande und
beobachte, ob ihn nicht ein Fisch verfolgt, denn sehr
oft schwimmt der Huchen dem Koder nach, bevor er
zubeifit. Merkt man dies, sei es, daB man ihn sieht
oder sein Auftauchen oder Schnappen wahrnimmt,
so breche man mit plotzlichem Rucke die bisherige
Fuhrungsrichtung ab und biege im rechten Winkel ab.
Nahert sich der Koder dem Ufer (welches geeignet
erscheint, einen Unterschlupf fur Fluchen zu bilden),
so hebe man ihn nicht vorschnell aus dem Wasser,
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sondern lasse ihn noch langere Zeit sich an Ort and
Stelle bewegen, denn haufig hascht noch im letzten
Moment ein ihn verfolgender Fisch darnach und fangt
sich. Dieser Rat kann vom Anfanger nicht genug be-
herzigt werden. Endlich soli noch erwahnt werden,
dafi es Tage und an diesen wieder Stunden gibt, an
denen die Huchen eine formliche Anbifiwut bekunden Anbifiwut-
und der Fisch bereits am Haken sitzt, kaum da8 der
Koder die Wasseroberflache beriihrt hat. Allerdings ist
man nicht immer so gliicklich, diese goldene Stunde
zu erraten. Desungeachtet hatte ich einmal Gelegen-
heit, in einem minder besetzten Flusse, zwischen ein bis
drei Uhr nachmittags, bei strenger Kalte und hellstem
Sonnenscheine sechs Stiick Huchen an meinem Haken
zu sehen. Ein anderesmal bissen bei trubem Himmel,
Staubregen und einigen Graden iiber Nuli binnen einer
Stunde vier Huchen, von denen ich gliicklich zwei
erbeutete.

Hat sich ein Huchen schwer verletzt und ist los-
gekommen, so wird er selten zustehen wollen, bis
einige Tage verflossen sind.

Einstens wufite ich um einen etwa 5 kg wiegenden Ab‘
Fisch, auf den ich wahrend eines halben Monates s Huchen.
mehreremale zu angeln Gelegenheit hatte. Das Terrain
aber war auBerst ungiinstig, ich mufite stets von einer
mehrere Meter hohen Felsenklippe das Zeug aus-
werfen, der Huchen stand mir jedoch sozusagen unter
den Fiifien. Ich sah ihn regelmafiig den Koder ver-
folgen, um beim zweiten oder dritten Einwurf anzu-
beifien. Aber immer kam er gleich los, weii ich die
Schnur nicht straff halten konnte und der BiB immer
unter mir erfolgte, ein Anhauen aber niemals direkt
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Wicderholte
Anbisse.

moglich war. Doch so oft er starker angebissen, ging
er in den nachsten Tagen niemals zum Angriff iiber,
obwohl er sich regelmafiig zeigte, bis es mir endlich
gelang, nachdem er sich dreimal vom Haken befreit,
das viertemal seiner habhaft zu werden.

Dafi sich zuweilen ein einzelner Huchen wie toll
zeigt und trotz allem und jedem immer wieder nach
dem Koder fahrt, hatte ich ebenfalls selbst Gelegenheit
zu erleben und kann also dieTatsache bestatigen. Ende
September fischte ich mehr der Unterhaltung wegen als
mit Hoffnung auf Erfolg in einem mittelgrofien Flusse,
in der Stromung unterhalb eines verfallenen Wehres.
Nachdem mir andernorts den ganzen Spatnachmittag
kein Huchen zustehen wollte, ich aber mit meinen
samtlichen Kodern das Unglilck hatte, hangen geblieben
zu sein, nahm ich ein ktinstliches Metallfischchen, um
einen letzten Wurf zu tun und dann nach Hause zu
gehen. Es war bereits Vordammerungszeit, die Abend-
glocken erklangen aus der Ferne und die letzten Sonnen-
strahlen vergoldeten die Spitzen unserer Alpen. Kaum
beriihrte das Fischchen das Wasser, im Nu stand ein
Huchen zu, bifi an, machte sich indes sofort los und ich
machte einen zweiten Einwurf. Dasselbe Spiel wieder-
holte sich nun nacheinander mehrmals, immer sprang
der Fisch in die Hohe, schnappte nach dem Koder
oder zeigte sich wenigstens, bis ich ihn bei starker
Dammerung, nachdem er 17mal — sage siebzehnmal
- - dem Koder nachgesprungen oder nach demselben
geschnappt, endlich fing. Er war ein kleines, 3 '/a kg
schweres Exemplar. Solche Begebnisse sind jedoch
immerhin Ausnahmen, und Tage, an denen die Huchen
nicht zubeiSen wollen, gibt es wohl immer mehr, denn
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solche,.an denen sie sich besonders angriffslustig
zeigen. Der Kuriositat halber will ich nur bemerken,
dafi ein Herrenangler in meiner Heimat vor einigen
Jahren mit einem «Zopfe» das gewifi seltene Gltick
hatte, gleichzeitig zwei Huchen zu angeln, beide mit
einem Gesamtgewichte von etvvas tiber 10 kg.

Um vollstandig zu sein, will ich noch bemerken,
dafi an unzuganglichen Stellen selbstverstandlich auch
vom Kahne aus gefischt werden kann. Natiirlich gehort
dazu ein tiichtiger Ruderer, der das Boot sicher dirigieren
kann. Im Falle der Beniitzung eines Kahnes werfe man
stets stromabwarts oder hochstens quer iiber den
Strom, niemals stromaufvuarts, da man in diesem Falle
die Schnur nicht gespannt erhalten kann. Hat ein Huchen
gebissen, so ist beim Drillen doppelte Vorsicht geboten,
damit der Fisch nicht unter die Zille kommt und dann
dem Angler auBerst leicht verloren geht.

An Tagen, an denen die Huchen nicht beiBen
wollen, kommt man zuweilen doch zum Ziele, wenn
man den Koder andert. Viel wird man in der Regel
auch damit nicht erreichen, aber wer z. B. eine Miihl-
koppe, eine Laube und einen «Zopf» fuhrt, kann mit
allen dreien sein Gltick versuchen. Man kann fiir das
Befischen von Stromungen beispielsweise das Spinn-
fischchen bevorzugen, da darin seine Bewegungen
plastischer erscheinen als jene des *Zopfes»; fiir
Tiimpel gilt unbedingt das Umgekehrte. Beherrscht
man alle Methoden, so kann man ja an soleh einem
«dies nefas» alle der Reihe nach anwenden, an Zeit
gebricht es ja nicht, und «nicht geschossen, ist auch
gefehlt*, sagt unser nachster Verwandte von der «grtinen
Gilde».

Angeln vom
Kahne aus.

Dr. Robida, Der Huchen.
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Behandlung
gefangener
Fische.

Abtoten
und

Hakenlosen.

Angelneid.

Endlich will ich noch einige Worte hinzuliigen iiber
das Behandeln bereits gefangener Fische. Man entferne
sich etvvas vom Wasser — sicher ist sicher —, ergreife
den Fisch mit der Linken am Halsteile und fiihre mit
einem Steine oder Hammerchen einige kraftige, aber
nicht zu wuchtige Schlage auf die Štirne und die
Zwischen-Augengegend. Nach einigen Schwanzschlagen
verendet quallos der Fisch. Dami erst entferne man ihm,
eventuellmitZuhilfenahme eines Hakenlosers, die Haken
und lege ihn auf die Seite. Zum Transporte ziehe man
dem Fische durch die Kiemenoffnungen und das Maul
eine Schnur hindurch, bilde eine Schleife und verknote
dieselbe. Fischkorbe ftir Huchen waren zu grofi und
plump und sind in jeder Hinsicht entbehrlich. Zu Hause
angekommen, weide man sofort die Fische aus, wenn
dies nicht friiher geschehen, was jedoch in der heifieren
Jahreszeit immer getan werden soli. Will man sie
langere Zeit aufbevvahren, so lege man sie aufs Eis.
Ein frischer Fisch hat inwendig schon rot gefarbte
Kiemendeckel; blafirote oder gar weifiliche und gelbe
zeigen den beginnenden Faulnisprozefi an,- Im Winter,
der eigentlichen Huchensaison, kommt tibrigens diese
Sorge so ziemlich in Wegfall. Da mufi wieder acht-
gegeben werden, dafi der Fisch nicht gefriert und
hierdurch besonders durch wiederholtes Auftauen am
Fleische leidet.

Zum Schlusse sei noch erwahnt, dafi ein zu haufiges
Befischen eines nicht besonders grofien Reviers dem
Erfolge recht abtraglich sein kann, besonders wenn man
in der Zeit, wo ohnedies nichts zu machen ist, dasWasser
fortwahrend beunruhigt und darin aussichtslos herum-
patzt. Die Standfische gewohnen sich mit der Zeit doch
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an alle Lockmittel und sind spater nicht einmal in der
Saison mehr an den Haken zu bringen, besonders jene,
die wiederholt abgekommen oder den Koder als solchen
bereits kennen. Wenigstens wahrend der Sommermonate
lierrsche vollstandige Ruhe, welche man sich, falls man
ein Huchenrevier sein eigen nennen kann, gewifi auch
wird verschaffen konnen. Ist man gezwungen, mitanderen
Anglern dasselbe zubefischen, so trachte manwenigstens,
eine Gesellschaft zusammenzubringen, die frei von Neid-
hammeln ist, welche Tag auf Tag vom friihen Morgen
bis zum spaten Abend, im Sommer wie im Winter das
Ufer abgehen, um sich in der Saison ja nicht uber-
vorteilt zu sehen, dabei jeden Fisch mitnehmend, der
kaum die GroBe einer Forelle erreicht hat! Ausfliichte
{tir letzteres gibt es ja immer genug — der Haken sei
verschluckt, ein Auge, eine Kieme sei verletzt gewesen!
Fast immer kann man zu kleine Huchen durch sorg-
faltiges Befreien von dem Angelhaken retten und sie
wieder insWasser zuriickvverfen, wo sie sich recht bald
erholen, ohne weiteren Schaden zu nehmen. In meiner
ganzen bisherigen Praxis ist es mir recht selten passiert,
dafi ich einen jungen Fisch mitnehmen muBte, da die
gesetzte Verletzung die Kiemenbogen stark beschadigt
hatte. Ein Verschlucken kommt bei der Huchenfischerei
wohl kaum vor und die iibrigen Verletzungen mit fast
allgemeiner Ausnahme jener der Kiemen sind fur den
Fisch so gut wie ungefahrlich. Also schonen und
hegen! Auch darin liegt ein grofier Teil des Erfolges.
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Abnahme
der Huchen-
bestande.

Schlufibemerkungen.
Die moderne Industrie mit ihren vielen Fabriken,

die ihr verseuchendes und giftiges Abwasser in die
Fliisse abrinnen lassen, die zahllosen Regulierungs-
und Dammarbeiten, die teils zum Schutze vor Hoch-
wasser aufgefiihrt werden, teils jeden Fufitritt Landes
der Landwirtschaft nutzbar zu machen trachten, sind
der Vermehrung des Fischstandes iiberhaupt abtraglich
und ganz besonders allen Salmonidenarten. Wenn auch
der Huchen weniger wahlerisch als die Forelle und
Asche erscheint und mit minder reinem VVasser vorlieb
nimmt, so darf die zum kraftigen Gedeihen des Huchen-
bestandes notwendige Wasserbeschaffenheit doch nicht
unter eine bestimmte Qualitatsgrenze herabsinken, wenn
auf Zuchterfolge gerechnet werden soli. Dazu kommt
noch, dafi sich der Huchen als Raubfisch in Forellen-
und Aschenbestanden ganz bedeutend durch die Ab¬
nahme derselben bemerkbar macht und grofiere Tiere
vom Erwerbsfischer niemals geduldet werden.

Da wird nun zur vollen Evidenz zusammen-
gerechnet, daB man das Kilogramm Huchen mit nur
zwei Kronen, das Kilogramm Forellen aber mit zwei-
einhalb bis drei Kronen in den Handel bringen kamr,
und die okonomische Entscheidung wird ohne weiteres
gefallt. Dagegen ist ja vom Standpunkte des Erwerbs-
fischers nichts einzuvvenden; er lebt vom Fischfange
und ist an dessen Ertrag angewiesen. Anders aber ver-
halt sich die Sache beim Sportsmann, beiin Herren-
angler: dem mufi es daran gelegen sein, seinen Huchen-
bestand und, wenn notig, bis zu gewissen Grenzen
auch auf Kosten der iibrigen Edelfischarten zu heben.
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Aus den gescbilderten Verhaltnissen ergibt sich
aber auch die Tatsache, dafi sich die meisten der Fisch-
brutanstalten mit der Huchenaufzucht gar nicht oder
nur in recht bescheidenen Grenzen befassen.

Wahrend die Bache und Fliisse jahraus, jahrein
mit in- und auslandischen Edelfischen besetzt werden,
angelt man aus denselben Gewassern alljahrlich zwar
soundsoviele Huchen heraus, ohne dafi man fur den
entsprechenden Neubesatz sorgen mochte. Daher auch
die štete Abnahme dieses schonsten Angelfisches, des
Konigs unseres Donaugebietes.

Um nun der uberall griindlich betriebenen, ver-
standnislosen Ausbeuterei doch Grenzen zu ziehen,
wurden so ziemlich in allen Landern Gesetze erlassen,
die fur die einzelnen Fischarten ihre wochentlichen
(Sonntags) und jahrlichen Schonzeiten prazisieren. Aber
die Bestimmungen des Gesetzes konnen nur dann einen
Wert haben und segensreich wirken, wenn auf die Ein-
haltung derselben strenge gesehen wird, und da bleibt
so ziemlich allenthalben viel zu wilnschen iibrig. Ich
kenne Pachter, die sich weder um Schonzeit noch Hege
ktimmern, mit Zug- und Sacknetzen, mit Reusen und
Drahtschleifen fangen, wo und wann immer sich hierzu
Gelegenheit bietet, und deren Trachten stets darauf
gerichtet ist, mit irgend welchen Kniffen das Gesetz zu
umgehen und die Fische an den Mann zu bringen, wenn
notig, auch unter dem landlaufigen Verkaufspreise. Nicht
besser steht es hinsichtlich der Minimalmafie (beim
Huchen 52 bis 54 cm): ein einmal gefangener Fisch,
wenn auch um die Halfte zu klein, wird nicht mehr
freigelassen und wandert, wenn nicht auf den Markt,
so doch in die eigene Kiiche.

Vernach-
lassigung

der Huchen-
aufzucht.

Fischerei-
gesetze.

Schonzeiten.

Mininial-
mafie.
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Aschen
und Barben
als Huchen-
laichfresser.

Uber-
schwem-
mungen.

Felnde des
Huchens.

Wasser-
vogel.

Neben diesen Gefahren hat aber namentlich die
Huchenbrut und die eben ausgeschliipften Fischchen
noch solche anderer Art zu fiirchten. Schon wahrend des
Laichens verfolgen Aschen und zuvveilen auch Barben
das Huchenvveibchen und fressen samtliche gesetzte
Eier auf, deren sie nur irgendvvie habhaft werden
konnen; es mufi demnach jedermann, dem an seiner
Huchenzucht etwas gelegen ist, Aschen aus den Laich-
rayons nach Moglichkeit auszufischen suchen.

Zur Zeit nun, als die jungen Fischchen selbstandig
werden — etwa Ende Mai —, sind regelmafiig Uber-
schwemmungen und FIochwasser, welche die Brut
massenhaft vernichten; zumal bei ablaufendem Wasser
die kleinen Fischchen, die vvahrend der Hochflut am
Ufer gelegene Zufluchtsstatten aufgesucht hatten, nun
hier liegen bleiben, sterben oder von Krahen und ahn-
lichem Diebsgesindel in den seichten Pfutzen auf¬
gesucht und aufgefressen werden. Vielfach leidet das
kleine Volk auch an Nahrungsmangel und mufi, falls es
nicht an giinstigere Orte kommt, elend zugrunde gehen.

Unter den Feinden des Huchens kommen vor allem
jene Tiere in Betracht, die den kleinen Fischen iiber-
haupt nachstellen oder sich nur gelegentlich an den-
selben vergreifen, also die verschiedenen Reiher, Enten,
Taucher, Komorane, Moven, Eisvogel und die kleine
Wasserspitzmaus. Grofieren, ausgewachsenen Huchen
kann wohl keines derselben einen namhafteren Schaden
zufiigen, aber auch der Storch und der Fischadler
dtirften bei aller Behendigkeit kaum jemals einen Huchen
erfischen, der ganz anders flink und riihrig ist als
ein trager Karpfen, iibrigens sich auch selten an fiir
diese Fischdiebe leicht zuganglichen Stellen aufhalt.



119

Dafiir aber ist es die Fischotter (Lutra vulgaris),
die ganz gewaltig unter den Huchen aufraumen kann;
dazu hat sle auch alle Mittel, um mehrere Kilogramm
schvvere Fische zu bewaltigen. Ich fing voriges Jahr
einen acht Pfund schvveren Fluchen, dem fast die ganze
Schwanzflosse frisch abgebissen war und an dessen
einer Rumpfseite die reihenweise abgefallenen Schuppen
deutlich die Krallenrisse des Fischmarders zeigten. An
Flussen, die von Fischottern frequentiert werden, findet
man unter den angefressenen oder nicht vollends auf-
gezehrten, am Ufer zuruckgelassenen Fischen ebenfalls
hie und da Huchenreste. Wie sehr der Huchen seinen
Feind kennt und vor ihm flieht, beweist die Tatsache,
dafi er, verfolgt, haufig meterweite Luftsprunge macht,
um dem Rauber zu entgehen. Ja, es sind sicher be-
obachtete Falle da, die erweisen, dafi der Huchen in
solchen Situationen mehrere Meter weit aus demWasser
hinaus und ans Ufer gesprungen ist, wo er liegen blieb
und nun erst recht der gewandten Otter zur Beute
wurde. Ich selbst hatte vor Jahren auf einer sicher
nicht inundiert gewesenen Sandbank, ungefahr zwei
Meter vom Wasser entfernt, einen noch ganz frischen,
ziemlich grofien Huchen zu sehen Gelegenheit, der
keine aufierliche Verletzung zeigte, so dafi man fur
die vorgefundene Lage keine andere plausible Erklarung
finden konnte, als die in obigem Sinne ausgeftihrte.
Dafi man nun diesem Raubergesindel, von der Wasser-
spitzmaus bis zum Reiher und der Otter, nach allen
Regeln der griinen Jagerei mit Blei und Eisen schon
im Interesse der ubrigen Fische nachstellen und sie
griindlichst zu vertilgen suchen soli, ist selbstver-
standlich.

Fischotter.
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Fischdlebe.

Kjrankheiten
desHuchens.

Byssus.

Arger aber als die Otter haust der Raubfischer,
der Fischdieb. Er ist nicht wahlerisch in der Methode
und derZeit; wenn’s notig ist, greift er mit demselben
Gleichmute zur Angel wie zur Stechgabel. Und gerade
dieser fallen alljahrlich die schonsten Exemplare zum
Opfer. Sind einmal die regelmafiig eingehaltenen Laich-
platze genrigend ausgekundschaftet, nun, so wird der
erste Recke gespiefit, ihm folgt der zweite und die
weiteren, bis endlich das tibriggebliebene Weibchen,
als letztes, das Schicksal ereilt. Da heifit es denn zur
Laichzeit die notorischen Laichplatze aufs strengste
uberwachen lassen und anstatt des SpieBes eine wohl-
geladene Btichse fur die p. t. Diebssippschaft bereit-
zuhalten.

Unter den Krankheiten, denen der Huchen unter-
worfen ist, wenn wir von den bereits im naturgeschicht-
lichen Teile erwahnten Wiirmern, Blutegeln undWasser-
insekten absehen, ware der Byssus — die Flecken-
krankheit — etwas naher zu beleuchten, zumal sie
besonders gern in Ziichtereien auftritt und hier groBen
Schaden anrichten kann. Die Krankheit entsteht durch
Mikrobeninfektion, bringt die befallenen Hautstellen
zur Eiterung, in deren Gefolge nekrotischer Gewebs-
zerfall und Geschwurbildung mit sekundarer Pilz-
wucherung der Reihe nach sich zeigen. Ein rasches
Ausbreiten des Prozesses mit uberaus leichtem Uber-
greifen auf die Kiemen bildet die Regel, in welchem
Falle dann der Huchen unrettbar verloren ist.

Wir sind zu Ende. Dem erfahrenen Angler wird
wohl wenig Neues geboten worden sein, er wird den
meisten Ausfuhrungen wie alten Bekannten begegnen,
vielleicht wird er in einigen Punkten auch von den



meinigen abvveichende Ansichten haben, wie sie ja die
personliche Erfahrung tiberall zeitigt; aber im wesent-
lichen, im groflen ganzen diirfte er mir wohl allent-
halben beipflichten; - der Anfanger aber, der mufi sich
ja schliefilich an einen Lehrer halten, bis er so weit ist,
dafi er, sich selbst uberlassen, seine eigenen Pfade
fernerhin wandeln kann. Fur diesen ist auch in erster
Linie das Werkchen geschrieben; moge es in den
interessierten Kreisen dazu beitragen, die Freude und
das Vergntigen an diesem schonen Šport zu wecken
und seine Austibung derart zu fordern, wie es angel-
gerechten, fermen Anglern zukommt.

Darauf ein kraftiges «Petri Heil!».

CT\(^9-
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aiif eigene
Fabrikate.

STOKK’s

Angel-Gerate
Grofites Spezialhaus

dieser Branche.
Reichhaltigstes Lager in
nur sportlich bevvahrten

Geraten aller Art.

Spezialiiaten:
Angelruten in gesplifit
Bambus, Lanzenholz,
Hickory, Stalil etc.

Storks gekloppelte
und wasserdicht im-
pragnierte Hanf-und
Seiden - Vollsclmure.
Kiinstliche Spinneru.
Fliegen in denbewahr-
testen Systemen
und Sorten.

Spezialitaten:
Ankoderungssysteme
fiir Huchen, Hechte,

Forellen etc.
Extra solid angebun-
dene Angelhaken.
Blechbehalter

fiir Angelutensilien aller
Art und Wiirmer etc.
Fischkorbe, Fliegen-
u. Vorfacherbuclier.
Unterfangnetze,

Landungshaken etc.

Fachmaftig zusammengestellte
Ausriistungen fiir Huchen-, Hecht-, Forellen-, Aschenfang

etc. in allen Preislagen.
Komplette Schleppapparate fiir See- und Meerfischerei.

Das Werk IVetze «.ller Art.
Afin-olennri« von H. Stork mit ca. 1000 Illustrationen.

n UCl /•Vllgcibpui l Von ersten Fachblattern und Kapazitiiten
als bestes iiber den gesamten Angelsport existierendes Werk empfohlen.

Preis Mk. 6*50 ab Munchen.

so- ' 1

H. STORK Munchen
Residenzstrafie 15/1

illustrierter Praclitkatalog.
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englischer, amerikanischer und eigener Erzeugung
en groš und en detail bei

Joseph OszvaliTs Mfolger, Wien, I, Wollzeile 1.
Preiskurante auf Verlangen gratis.

H. Hildebrand’s Nachf.JakobWieland
Ottostrafie 3b ® MUNCHEN ® Ottostrafie 3b

Spezial=Geschaft
fUr Angelgerate
empfiehlt allen Freunden des Angelsportes
seine eigenen, anerkannt vorziiglichen
®> Fabrikate, sowie englische Gerate -s
Nur prima Qualitat • Reichste Ausvvahl

Prciskurant

Gegriindet 1843

In 23 Ausstellungen pramiiert
Sportausstellung Miinchen 1899: Gold. Medaille
-g) Fischereiausstellung Salzburg 1900: Silberne -g)
-g>g>g>g)-g>gyg) Staatsmedaille ■g>g)'gyg:'g)g)g)Petri Heil!
gmtiis 11 ntl franko "VI
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grafis und franko

22 C. B, Ulerrem, Berlin 22
V?. 64, Passage 20. 22

22222222222222222222Sngek und Fifchereigertife j
Reufen und Ile^e

Silberne Sfaafsmedaille Berlin 1806
Fabrikafe aller Lrdnder Sachgemd&e Bedienung

Srof;tes Spezialgefchdft diefer Bronche
_ j Bervorragende [leuheiten der Snilon ___

Frit$ Ziegenlpecb • Berlin S. I
Reich illultrierler Katalog koffenlos und porfofrei 1
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