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EINLEITUNG

Aus dem Schweizer

Wiederansiedlungsprojekt

Das Hauptereignis war nattr-

lich - besonders nach demein-

jahrigen Unterbruch- die Frei-
lassung der zwei Bartgeier

Berna (Nr. 263) und Mauriz (Nr.
264) am 7. Juni 1996 in der Val

Stabelchod. Einmal mehr wur-

de die Freilassung von sehr
vielen Personen besucht und

von den Medien positiv ver-

merkt. Die Uberwachung am
Horst Ubernahmen Knut Nie-

buhr und Martin Weinzettel.

Daniel Hegglin protokollierte
die Entwicklung der Jungvégel

im Horstbereich und die Ruck-

kehrrate alterer Bartgeier.
NachStreitigkeiten mit Berna

flog Mauriz bereits mit 115 Le-

benstagenein erstes Mal. Der
erste Flug ohne aussere Ein-

wirkungen erfolgt bei Mauriz

mit 122, bei Berna mit 114 Ta-
gen. In der Folge entwickelten

sich beide Végel sehr gut.

10 Jahre nach denerstenFrei-

lassungen im Rauristal und 5

Jahre nach den ersten Aus-
siedlungen im  Schweizeri-

schen Nationalpark, war es

angezeigt, verschiedene Be-
reiche des Projektes zu Uber-

denken und zu optimieren. Auf

Einladung des Bundesamtes

fur Umwelt, Wald und Land-

schaft (BUWAL) versammel-
ten sich vom 7. bis 9. Novem-
ber 1996 25 Bartgeierexperten

aus Frankreich, Italien, Oster-
reich, Spanien und der

Schweiz im Natur- und Tier-

park Goldau und auf der Rigi,
um ihre Erfahrungen auszu-

tauschen. Sie befassten sich

vor allem mit der Beobachtung

und Uberwachung (Monito-
ring) der freifliegenden Bart-

geier und besprachenden Auf-
bau und die Pflegeeineseffizi-

enten Beobachternetzes so-

wie gezielte Studien zur Erfas-
sung des Fortpflanzungsver-

haltens und der Habitatwahl.

Diskutiert wurden weiter die

Modellierung der Bestandes-
entwicklung und die Bearbei-

tung dringender populations-

genetischer Fragen. Ange-

sichts der angespannten Fi-

nanzsituation war auch die
wirtschaftliche Sicherung des

Projektes ein Thema.

Die GWBist bestrebt, die Er-

gebnisse dieses Workshop so

rasch als méglich in die Tat
umzusetzen. Sie erteilte Herrn

Dr. David Jenny, Wildbiologe,

den Auftrag, im Grossraum

Unterengadin/Stelvio abzu-

klaren, ob sich bereits Paare

gebildet haben. Die Feldbeob-
achtungen im Marz und April
ergaben, dass im Unterenga-
din und in der Region Bormio

zwei Paare bestehen, die aber

noch nicht aktiv am Fortpflan-
zungsgeschehenteilnahmen.

Uberdies wurden die Bezie-
hungen zu Fachleuten im an-
grenzenden Ausland _intensi-

viert, um raschere und detail-

liertere Informationen Uber die
Bartgeierpopulation der Ostal-

pen zu erhalten. Beobachtun-

gen von Bartgeiern sind nach
wie vor dringend erwiinscht.

Sie sind an den Schweizeri-
schen Nationalpark, 7530 Zer-
nez, Zu senden.

Barbara Gautschi, Institut fur

Umweltwissenschaften der

Uni Zurich, schloss ihre Studie

»Geschlechtsspezifische mo-

lekulare Marker flr den Bart-
geier“ ab, welche vom BUWAL
finanziert wurde. Diese Unter-

suchung bildet die Grundlage

fur eine rasche Geschlechts-

bestimmung der jungen Bart-
geier und ist gleichzeitig eine

wichtige Vorarbeit flr eine ge-
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plante gréssere Untersuchung

zur Populationsgenetik.

Daniel Hegglin, Arbeitsgruppe
Stadtdkologie und Wildtierfor-

schung/Integriertes Fuchs-

projekt, Zurich, legte seinen

internen Bericht zum Monito-
ring der Jugendentwicklung

der 1996 freigesetzten Bart-

geier Berna und Mauriz unter
dem folgenden Titel vor: Re-

lease of Bearded vultures in

the Swiss National Park.

Monitoring report 1996. Die-

ses Monitoringprojekt fuhrt
Daniel Hegglin im Auftrag der

GWBalljahrlich durch.

Kurz vor Redaktionsschluss

erreicht uns die Meldung, dass

im franzdsischen Hochsavoy-

en der erste Bartgeier in der

Natur geschlupft und bis anhin

wohlauf ist. Wir freuen uns mit
den franzdsischen Kollegen

und allen Bartgeier-Freunden

Uber dieses bedeutende Ereig-

nis. Wir verbinden damit die

Hoffnung, dass diese erste
Brut des Bartgeiers im Alpen-
raum nach mehr als 100 Jah-

ren fur die Art selbst der Be-
ginn derlangfristigen Selbster-

haltung wird und dasssie alle

am Wiederansiedlungspro-
gramm Beteiligten bestarkt,

auf ihrem Wegfortzuschreiten.

Jurg Paul Muller

und Klaus Robin

Mai 1997
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INTERNATIONALER WORKSHOP

Monitoring an
wiederangesiedelten

Bartgeiern
Internationaler Workshop Goldau/Rigi

 

Einladung Bundesamtfir Umwelt, Wald und Landschaft

Eidgenéssische Forstdirektion

Sektion Fauna, Jagd und Wildforschung
 

Datum 7.-9. November 1996
 

Orte Natur- und Tierpark Goldau und
Hotel Rigi Kulm

Zielsetzungen des Workshops

Detailliertes Vorstellen der Monitoring-Programme am Bart-

geier und Vergleichen mit den Programmenan anderen Arten
zB. am Luchs.

Erfassenaller zur Zeit laufenden wissenschaftlichen Projekte
in den Bartgeier-Wiederansiedlungsprogrammen.

Ordnen und Qualifizieren der Projekte nach Wichtigkeit und
Dringlichkeit:

1 Projekte, die ausgefiihrt werden, um bestimmte Bedingun-
gen zu erfullen, die von einer zustandigen Behdrde als

Grundvoraussetzungfur die Bewilligung zur Wiederansied-

lung des Bartgeiers gestellt werden.
2 Projekte, die den Erfolg des Wiederansiedlungsprogram-

messicherstellen sollen.

3 Projekte, die flr den erfolgreichen Verlauf des Wiederan-
siedlungsprogrammesnicht absolut erforderlich, aus wis-

senschaftlicher Sicht hingegen sehr interessant sind.

LUcken im Kenntnisstand aufzeigen und entsprechende Pro-
jekte skizzieren.

Zukunftsszenarien entwickeln.

Finanzierungsméglichkeiten und -varianten aufzeigen.

Ein gemeinsam getragenes Absichtspapier entwickeln, um

die Strategien fiir die Zukunft festzuschreiben.

Auf Einladung des Bundesam-

tes fur Umwelt, Wald und
Landschaft BUWAL versam-
melten sich zwischen dem 7.

und 9. November 1996 25
Fachleute aus dem internatio-

nalen Bartgeier-Wiederan-

siedlungsprogramm zu einem
Arbeitstreffen auf der Rigi.

Im Natur- und Tierpark Gol-

dau, wo Bartgeier in einer
Grossvoliere leben und im

kommenden Jahr die schwei-

zerische Bartgeier-Zuchtstati-
on aufgebaut wird, begann
das Treffen.

Wahrend drei Tagen tauschten
die Spezialisten aus Frank-

reich, Italien, Osterreich, Spa-
nien und der Schweiz ihre Er-
fahrungen im bereits seit 18

Jahren laufenden Projekt. Be-

sonders_ intensiv befassten
sich die Experten mit dem

Monitoring der wiederfreiflie-

genden Bartgeier, dem Aufbau
und der Pflege eines effizien-

ten Beobachternetzes, der
verstarkten Information der

Offentlichkeit, der Modellie-
rung von Bestandesentwick-

lungen und genetischen
Aspekten.

Auch die wirtschaftliche Si-
cherungdesProjektesin einer
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angespanntenFinanzsituation

warein zentrales Thema.
Die Fachleute  diskutierten
nachste Schritte und Lang-

friststrategien in diesem weg-
weisenden Projekt, das nur

dankderintensiven internatio-
nalen Zusammenarbeit bis

heute erfolgreichist.

Seit 1986 wurdenan vier Aus-

setzungsstellen zwischen den
Hohen Tauern und den Meer-

alpen 68in der Voliere nachge-

zuchtete Bartgeier in die Natur
entlassen. Die altesten Vdgel

sind inzwischen erwachsen

und haben sich verpaart. Es

bleibt zu hoffen, dass im nach-

sten Winter das erste Paarer-

folgreich briten wird.

Pressetext 9. November 1996
Thomas Pachlatko
und Klaus Robin
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Tagungsprogramm

Donnerstag, 7. November

1996

Bis 1200

Anreise nach Goldau
Treffpunkt: Natur- und Tierpark
Goldau

1400-1810

1. Teil des Workshops

Chairman
Dr. Maarten Bijleveld van

Lexmond
Honorary Secretary of the FCBV;
Biologe

Erwartungen, bisherige
Erfahrungen und Zu-
kunftsperspektiven im
Bartgeierwiederansied-
lungsprogramm

1530-1545

Rafael Heredia
Koordinator des spanischen Bart-
geierschutz-Projektes, Biologe

Erfahrungen im Monitor-
ing des Bartgeiers in den
Spanischen Pyrenden
Basierend auf den Unterlagen von
R. Heredia hielt Dr. Maarten Bijle-
veld diesen Vortrag.

 

1400- 1410

Dr. Felix Weber
Direktor des Natur- und Tierparks
Goldau; Veterinar

Begriissung

1410-1430

Dr. Hansjorg Blankenhorn
Eidg. Jagdinspektor; Leiter der
Sektion Fauna, Jagd und Wildfor-
schung; Biologe

Eréffnung des Work-
shops. Ziele des Wieder-
ansiedlungsprogrammes

1430-1530

Dr. Hans Frey
Projektleiter des internationalen
BG-Projektes, |Zuchtbuchflhrer
und EEP-Koordinator, Projektleiter

des 6sterreichischen Bartgeier-
projektes, Leiter der Zuchtstation
Haringsee/Wien; Veterinar

1545-1600

R.E. Green, M.W. Pienkowski,

J. A. Love

Daslangfristige Uberle-
ben der wiederangesie-
delten Population des
Seeadlers Haliaaetus
albicilla in Schottland
(Long-term viability of the reintro-
duced population of the white-tai-
led eagle Haliaaetus albicilla in
Scotland. Journal of Applied Eco-
logy 1996; 33, 357-368)
Eine Zusammenfassung dieser
Publikation wurde von Dr. K. Robin
vorgestellt.

1600-1630

Besichtigung der Bartgeiervoliere
im Natur- und Tierpark Goldau
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1630-1700 0945-1000

Dr. Maarten Bijleveld van Diskussion

eon 7000-1030
Die internationale Zu-
sammenarbeit zum
Schutz des Bartgeiers in
Europa; die Rolle der
Stiftung zum Schutz des
Bartgeiers; Organisation,
Kompetenzen, Finanzen.

1715-1810

Diskussion

1830-1905

Fahrt mit der Rigibahn zum Hotel
Rigi-Kulm

Freitag, 8. November

1996

0830-1730

2. Teil des Workshops

Chairman

Dr. Reinhard Schnidrig
Bundesamtflir Umwelt, Wald- und
Landschaft; Eidg. Forstdirektion;
Sektion Fauna, Jagd und Wildfor-
schung; Biologe

0830-0900

Dr. Urs und Christine Breiten-
moser

Leiter des Projektes Status and
Conservation of the Alpine Lynx
Population SCALP und des Pro-
grammes Koordinierte For-
schungsprojekte zum Schutz und
Managementder Raubtiere in der
Schweiz KORA; Biologen

Monitoring: Definitionen,

Zielsetzungen und
Anspriiche

0900-0915

Diskussion

0915-0945

Christoph Coton
Agencepour|’Etudeet la Gestion
de l’Environnement APEGE

Bartgeiermonitoring aus
der Sicht der FCBV: Er-
wartungen und Resultate

Dr. Britta Allgower
Projektleiterin GIS-SNP, Geogra-
phisches Institut der Universitat
Zurich; Agronomin

Schweizerisches Bart-
geier-Monitoring:
Resultate und Grenzen

1030-1045

Diskussion

1115-1245

Dr. Jurg Paul Muller
Direktor BUndner Natur-Museum
und Mitglied der Projektleitung
Bartgeierprojekt Schweiz; Biolo-
ge. Leitung der Diskussion zum
Thema:

Praktische Durchfiihrung
des Monitorings auf re-
gionaler, nationaler und
internationaler Ebene

1430-1500

Dr. Knut Niebuhr
Mitarbeiter im d6sterreichischen
Bartgeierprojekt; Veterinar

Verhalten angesiedelter
Bartgeier am Standort
Rauris und Kommentare
zu weiteren Forschungs-
themen.

1500-1515

Daniel Hegglin
Beauftragter der Gesellschaft zur
Wiederansiediung des Bartgeiers
in der Schweiz GWB; Biologe

Monitoring junger Bart-
geier am Kunsthorst:
Ziele und Messgréssen

1515-1530

Diskussion

1530-1600

Barbara Gautschi
Institut fur Umweltwissenschaften,
Universitat Zurich; Naturwissen-
schafterin

Populationsgenetische
Untersuchungen undihre
Bedeutung im Bartgeier-
programm

1600-1615

Diskussion

1645-1715

Dr. Javier Bustamante
Biologische Station Coto Dofana,
Spanien; Biologe

Ein populationsdynami-
sches Modell fiir den
Bartgeier.

17.15 -1730

Diskussion

2100

Eine ad hoc Arbeitsgruppe beste-
hend aus Dr. Hans Frey, Laura
Martinelli, Dr. Juirg Paul Muller, Dr.
Reinhard Schnidrig, Dr. Klaus Ro-
bin) bereitet den Entwurf fiir das
Abschlusspapiervor.

 

Samstag, 9. November
1996

0830-1000

3. Teil des Workshops
Chairman

Dr. Juirg Paul Muller

0830-0930

Vorstellen des Entwurfs vom
8.11.1996 fur das Abschlusspapier
durch Dr. Klaus Robin
Diskussion und Bereinigung des
Entwurfs unter der Leitung von Dr.
Juirg Paul Muller

0930-1000

Wertung des Workshops

1000

Ende der Tagung

1000-1130

Redaktion des Abschlusspapieres
und Verfassen einer Pressemittei-
lung durch ThomasPachlatko und
Dr. Klaus Robin
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Hansjérg Blankenhorn

Einige grundsatzliche Uberlegungen

zur Wiedereinbiirgerung von Bartgeiern in den Alpen und

zur Frage des Monitorings*

Allgemeines

Ich gehe zunachst davon aus,
dass jede Wiedereinburge-
rung zum Ziel hat, einen Tier-

bestand aufzubauen,der sich
ohneweitere, direkte Eingriffe

durch den Menschen langfri-

stig halten kann.
Dies bedeutet, dass mit der

Wiedereinburgerung gewisse

minimale Bedingungen in Be-
zug auf die Bestandesgrésse

(minimal Population size), die

Zusammensetzung nachAlter
und Geschlecht, die Repro-

duktion, die soziale Organisa-

tion und das Verteilungsmu-
ster erfillt sein mUssen.

Weiter ist es bei Projekten zur

Wiedereinbirgerung von Tier-
arten von grésster Bedeutung,

den optimalen Zeitpunktzu er-

fassen, nach welchem mit der
Aussetzung von Zuchttieren

aufgehort werden kann und

die natirliche Reproduktion
voll zum Zuge kommt. Damit

kénnen nicht nur die Schwie-

rigkeiten, die mit Zuchttieren
immer wieder auftreten, in

Grenzen  gehalten werden,

sondern auch der gesamte
Aufwand fiir die Zucht. Die

Jungtiere aus der natirlichen

Reproduktion finden zudem

8

optimalere Verhaltnisse in Be-

zug auf Dispersal und potenti-

elle Lebensraumevor.
Dazu brauchenwir jedoch Da-

ten, die die wichtigsten Para-
meter der Populationsent-

wicklung erfassen und die uns

gesicherte Erkenntnisse Uber
den Zustand der ausgesetzten

Population ermédglichen. Daes

sich um Populationen handelt,
miissen diese Daten quantita-

tiver Natur sein. Qualitative

Daten sind zwar ebenfalls
wichtig, gentigen jedochin der

Regel nicht. Die Zielvorgaben

miussen operational und quan-
titativ formuliert sein, sonst ist

der Interpretationsspielraum

in der Regel zu gross;ein Pro-
blem, das besondersin inter-

nationalen Projekten wie der

Bartgeierwiedereinburgerung
von besonderer materieller

und psychologischer Bedeu-

tungist.
Welchessind nun die wichtig-

sten Parameter, welchefur ein

Monitoring der Wiedereinbur-
gerung von Bartgeiern in den

Alpen von Bedeutung sind?

Als erstes sollten wir Uber eine

einigermassen verlassliche

Bestandeserfassung verfu-

gen. Als ebenso wichtig muss

die Bildung von Brutpaaren

und spater die Erfassung des
Aufzuchtserfolges erachtet
werden.In zweiter Linie kom-

men Angaben zum Verbrei-
tungsgebiet, zum Dispersal

und gegebenenfalls zur gene-
tischen Variabilitat. Obwohl

hier selbstverstandlich noch

weitere Parameter angefuhrt

werden kénnten, dirften damit
die wichtigsten genanntsein.

Je besser die Qualitat dieser

Daten ist, desto eher kOnnen
wir dafulr sorgen, dass die

tibergeordnete Zielsetzung,

also die Schaffung eines artge-
rechten Bestandes mit naturli-

cher Reproduktion  erreicht

wird. Daneben geben diese
Daten allerdings auch nicht

zuletzt die Basis fur eine effizi-

ente Offentlichkeitsarbeit, die
gerade heute besonders wich-

tig ist.

Stand der Aussetzungen

in der Schweiz
Nachdem im Rahmendesin-
ternationalen ProgrammsVor-

arbeiten bereits ab 1978 be-

gannen, das Zuchtprogramm
erfolgreich lanciert und 6kolo-

gische Abklarungen Uber die

prospektiven Lebensbedin-
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gungen derBartgeier gemacht

wurden, erfolgte nach Oster-
reich (1986) und Frankreich
(1987) die erste Aussetzungin
der Schweiz im Jahre 1991.

Die Planung und Durchftih-

rung dieser Arbeiten erfolgte

durch die Gesellschaft zur

Wiederansiedlung des Bart-
geiers in der Schweiz (GWB).

Gemass unserem Bundesge-
setz Uber die Jagd und den

Schutz derwildlebenden Sau-

getiere und Végel braucht es
eine Bewilligung der obersten

Landesbehérde, dem _Bun-

desrat, um Tierarten auszuset-
Zen, die ausgestorbensind. Im

Rahmen dieses Verfahrens

wurdeeine breite Vernehmlas-
sung bei allen Kantonen und

den interessierten Verbanden
durchgefuthrt.

Gleichzeitig wurde die Offent-
lichkeit durch Presse, Radio

und Fernseheninformiert. Die
Reaktion darauf war sowohlin

der Offentlichkeit wie auch bei
den Behérden sehr positiv,
wenn auchgewisse.,,Altlasten“

auf Seiten der Landwirtschaft,

die um ihre Schafe fiirchtete,
festzustellen waren. Die Aus-

setzungen stiessen jedenfalls

auf ein sehr grosses Echo.

Von 1991 bis 1996 wurdenin

der Val Stabelchod im Schwei-
zerischen Nationalpark 11 jun-
ge Bartgeier freigelassen. Ei-

nes der Tiere wurdeanderita-
lienisch-6sterreichischen

Grenze geschossen. Wir ge-

hen davon aus, dassdie ubri-

gen Bartgeier noch leben. Eine

genaueIdentifizierung ist bei

den Alteren Tieren nicht mehr
méglich. Bisher sind keine

Meldungen Uber Schaden

durch die Bartgeier an Klein-
vieh eingegangen.

Die Uberwachung der Jungvé-
gel am Horst erfolgte durch

erfahrene Mitarbeiter des

osterreichischen Projekts. Das

Verhalten der Végelist im Rah-
men von verschiedenen wis-

senschaftlichen Arbeiten do-
kumentiert worden.

Im Rahmen eines Monitoring-

Projekts wurden die Bartgeier

in der Schweiz extensiv und
uber den ganzen Alpenraum

Uberwacht. Meldungen durch

Nationalparkwachter, Wildhi-

ter, Ornithologen u.a erfolgen

mit Meldekarten. Ein besonde-

res Augenmerk wird dem
Paarbildungsverhalten gewid-

met. Erste Ansatze zur Paarbil-

dung wurden im Winter 1995/

96 beobachtet.

Die internationale Zusammen-
arbeit verlief im Grossen und
Ganzengut, wenn auch gewis-

se Reibereien, die in solchen
Fallen wohl  unvermeidlich

sind, nicht verschwiegen wer-

den.

Es ist unser fester Wille, alles

dazu beizutragen, dass diese

Zusammenarbeit noch .ver-
bessert wird. Sie ist letztlich

die beste Versicherung dafiur,

dass die Wiedereinbtirgerung
des Bartgeiers in den Alpen zu
einem vollen Erfolg wird.

*“Originaltext
Dieser deutschsprachige Original-
text wird in englischer Uberset-
zung auch im Annual Report 1996
der Foundation for the Conservati-
on of the Bearded Vulture erschei-
nen.

Dr. Hansjérg Blankenhorn
Eidg. Jagdinspektor, BUWAL,
Eidg. Forstdirektion
Sektion Jagd
und Wildtierforschung
BUWAL
CH-3003 Bern
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Hans Frey

Dasinternationale Wiederansiedlungsprogramm:
Erwartungen, Resultate und Perspektiven*

Zusammenfassung

Das Alpine Bartgeier-Wieder-
ansiedlungsprojekt begann
1978. Nach dem Aufbau des

Zuchtnetzwerkeserfolgte die
erste Freilassung 1986. Bis

heute (1996) wurden 68 Végel

in die Natur entlassen.

Das Haupiziel war die Einrich-

tung einer sich selbsterhalten-

den Bartgeierpopulation (Gy-
paetus barbatus barbatus).

Um dieses Ziel zu erreichen,

sollten keine weiteren Vdégel
aus der Natur entnommen

werden.
Mit Bezug auf diese Zielset-

zungen kénnen die 8 wichtig-

sten Erwartungenwie folgt de-

finiert werden:

@ Der Fortpflanzungserfolg in
Menschenobhut ist gross

genug, um damit sowohl

das Uberleben des Zucht-
netzwerkes wie die Konti-
nuitat der Aussetzung sicher

zu stellen.

lf Die freigesetzten Vdgel wer-
den nach einer Phase der

Umstellung unabhangig von

menschlicher Untersttut-

zung (z.B. kiinstliche Zufut-
terung nicht mehr erforder-

lich)

10

MDie freigesetzten Védgel

Uberleben zu einem hohen
Anteil, weil die Gruinde fir

die Ausrottung beseitigt
sind und die Akzeptanz bei
der Bevdlkerung  ausrei-

chendist.
HAls Folge spezieller Auf-

zuchts- und Freilassungs-

techniken zeigen die jungen

Bartgeier keine Verhaltens-

st6rungen
i Die freigesetzten Vdgel su-

chen im Alpenraum selb-
standig geeignete Habitate

auf und verteilen sich Uber

den gesamten Alpenbogen.
M Nach der Ausbreitung keh-

ren die freigesetzten Vdgel

zu einem grésseren Anteil
zuruck an ihren Ansied-

lungsort: es entwickeln sich

Populationskerne in der

Umgebung der Ansied-
lungsorte (Philopatrisches

Verhalten). Die freigesetzten
Vdgel besetzen Territorien

innerhalb ihres Homerange

und bilden Paare.
MDie sesshaft gewordenen

Paare beginnensich fortzu-

pflanzen.

Aufgrund der Dokumentation

der Gehegezucht, der Auswer-

tungsergebnisseder zentralen

Datenbank und der Ergebnis-
se spezieller Verhaltensstudi-
en an den Freilassungsplatzen

werdendie erzielten Ergebnis-
se mit den Erwartungenvergli-

chen.

Der Verlauf des Projektes ent-
spricht weitgehend den Erwar-

tungen. Die bisherige Entwick-

lung des Projektes ist als er-
folgreich einzustufen.

*Originaltitel:
The International Reintroduction
Programme: Expectations, results
and perspectives*

Das Original in englischer Sprache
wird im Annual Report 1996 der
Foundation for the Conservation of
the Bearded Vulture erscheinen.

Dr. HansFrey,Institut fur Parasito-
logie und Zoologie,Vet. Med. Uni-
versitat Wien, Josef Baumann-
Gasse 1, A-1210 Wien

Ubersetzung: Klaus Robin
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Rafael Heredia

Bartgeier in den Pyrenden*

Parameter und Fortpflanzungserfolg im Jahr 1996

1. Methoden

Die Populationsdichte des
Bartgeiers Gypaetus barbatus
in den Spanischen Pyrenden

wurde mit den gleichen Me-
thodenerfasst wie bei anderen

felsbritenden —Greifvogelar-

ten. Die Neststandorte der
Brutpaare wurdenin der Zeit

der Balz und des Nestbaus

sowie wahrend der Jungen-
entwicklung bis zum ersten

Flug unter Beobachtung ge-

halten. Falls der Neststandort
nicht gefunden werden konn-

te, erfolgten Beobachtungen

in der Phase der Abhangigkeit
des Jungtieres von seinen El-

tern. Wenn Jungtiere ihre El-

tern im Flug begleiteten, wurde
eine erfolgreiche Brut ange-

nommen. Erwiesen sich die

gesammelten Daten als unzu-
reichend, fiel das Paar unter

die Rubrik ,,nicht gepriift‘.

Parameter der Population

In Bezug auf die Population

wurden fiir die Reproduktion
(Cheylan 1981) folgende Para-
meter verwendet:

M@ Bekannte Paare

Anzahl (durch ein Paar be-

setzte) Territorien, unabhan-

gig davon,ob dasterritoriale

Paar aus sich fortpflanzen-
den Adulten bestand oder
nicht.

@ Sich reproduzierende Paare

Anzahl der Brutpaare, die

nachweislich einmal gebri-

tet haben, unabhangig da-
von, ob die Brut erfolgreich

war. Diese Brutpaare wer-

den mit einer Nummerver-
sehen.

H Kontrollierte Paare

Ihr Brutverhalten wurde ge-
pruft und der Fortpflan-

zungserfolg festgehalten.
mw Nistende Paare

Paare, die Eier legten oder

deutliche Anzeichenfur eine
Eiablage zeigten.

@ Erfolgreich briitende Paare

Diese Paare haben erfolg-

reich ein Jungtier aufgezo-
gen.

M@ Flugge Jungtiere

Parameterfur die Paare

Fur die Paare kamen folgende

Gréssen zur Anwendung:
@ Reproduktivitat

Anzahl flliigger Jungvégel/

Anzahl kontrollierter Paare
@ Bruterfolg

Anzahl flligger Jungvégel/
Anzahl nistender Paare

@ Prozentsatz

Paare

Anzahl erfolgreich briten-
der Paare/Anzahl nistender

Paare

 Prozentsatz nistender Paare
Anzahl nistender Paare/An-

zahl kontrollierter Paare

reproduktiver

2. Ergebnisse: Status
und Population 1996

In den folgenden Tabellen 1 bis

5 (Seiten 12 und 13) sind die

Ergebnisse 1996 aufgelistet.
Die sich reproduzierende Po-

pulation wuchs um 3 Paare,

wahrend 4 Territorien durch

erwachsenePaare neu besetzt
wurden.

Zwischen 1986 und 1996,d.h.

in den vergangenen 10 Jahren

(Abb. 1), wuchs die Population
durchschnittlich um 2.6 Paare

pro Jahr. Die jahrliche Zu-

wachsrate betrug etwa 10%.
1995/1996 erschienen vier
neue Paare. Ein Individuum

aus diesen vier Paaren trug
noch kein perfektes Adultge-

fieder und war6-7 Jahrealt.

Gegen Ende 1995 Ubernahm
ein 6 Jahre altes Weibchen das

Territorium ihrer Vorgangerin,

die auf dem Nest von einem
Fuchs getétet worden war.
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Tab. 1: Ubersicht Uber die Population in den stidlichen Pyrenden
 

Gesamtpopulation der Spanischen Pyrenaen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 1996

Besetzte Territorien 62 66

Sich reproduzierende Paare 53 56

Kontrollierte Paare 52 5B

Nistende Paare 40 39

Nicht erfolgreich brutende Paare 19 16

Paare ohne Bruthinweis 12 11

Paare mit unbekanntem Brutausgang 1 6

Geschlupfte Kuken 31 24

Flugge Jungvdégel 21 23

Reproduktivitat 0.4 0.46

Bruterfolg 0.53 0.59

Prozentsatz reproduzierender Paare 53% 59%

Prozentsatz nistender Paare 77% 78%

Prozentsatz nicht nistender Paare 23% 22%

Prozentsatz erfolglos briitender Paare 48% 41%

Tab. 2: Ergebnisse 1996 der drei Subpopulationen Pyrenaen, Pre-Pyrena-
en und aussere Sierras
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subpopulationen Pyrenden Pre- 4dussere
Pyrenden’_ Sierras

Paare 26 18 12

Kontrollierte Paare 23 17 10

Nistende Paare 14 14 7

Nicht erfolgreich brutende Paare 10 5 1

Paare ohne Bruthinweis 5 3 3

Paare mit unbek. Brutausgang 3 1 2

Geschlupfte Kuken 9 9 6

Flugge Junge 8 9 6

Reproduktivitat 0.35 0.53 0.6

Bruterfolg 0.44 0.64 0.86

Prozentsatz reproduzierender
Paare 44% 64% 86%

Prozentsatz nistender Paare 78% 82% 70%

Prozentsatz erfolglos brutender
Paare 56% 36% 10%
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1996 legte sie Eier und zogei-
nen Jungvogelerfolgreich auf,

der im Juli flugge wurde. Der
zweite Fall betraf ein Weib-

chen, das im Nest mit farbigen

Flugelmarken markiert worden

warund noch immereine Mar-
ke tragt. Dieses Weibchen be-

legte 1996 ein Territorium und

wurde mit einem alten Mann-
chen beobachtet. Ein altes

Nest wurde wieder hergerich-

tet. Es kam zur Eiablage. Die
Bebritung dauerte minde-

stens einen Monat, doch

schlupfte kein Juntier. Dieses
heute 7 Jahre alte Weibchen
tragt ein vollstandiges Adult-

gefieder. Ihr Territorium liegt
nur 18 km vom Neststandort

entfernt, in dem es selbst ge-

schlupft ist. Fur die Pyrenaen
belegt dieser Fall zum ersten

Mal philopatrisches Verhalten

(Heimkehr-Verhalten), das nur
dankderindividuellen Markie-

rung festgestellt werden konn-

te.

Die zwei anderen Falle betref-

fen zwei kirzlich neu gebildete

Paare, von denen das eine

zwischen Dezember 1995 und

Januar 1996 mehrfach kopu-

lierte und sogarein Nest baute.
Doch kam es zu keiner Eiabla-

ge. Das andere Paar zeigte

keine Anzeichen von Nestbau-
Verhalten.

Schliesslich kann angefigt
werden, dasssich in den Fran-

zdsischen Pyrenaen ein neues

Paar gebildet hat. Einer der
Partner tragt Flugelmarken,

die einen sieben Jahre alten

Vogel im Erwachsenengefie-

der kennzeichnen, der als

Subadulter in Spanien mar-

kiert worden war. Dieses Paar

belegte ein neues Territorium,
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Tab. 3: Ergebnisse der drei Subpopulationen Pyrenaen, Pre-Pyrenaden
und aussere Sierras im Jahresvergleich 1995 und 1996
 

Reproduzierende Paare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahr Pyrenden Pre- aussere Total
Pyrenden Sierras

1995 25 16 12 53
1996 26 18 12 56

Tab. 4: Besetzte Territorien im Jahresvergleich

Total der besetzten Territorien
in den Spanischen Pyrenaden 1995 62
Total der besetzten Territorien
in den Spanischen Pyrenaden 1996 66

Tab. 5: Paare in neuen Territorien im Jahresvergleich

Paare in neuenTerritorien
(neu gebildete Pare, die noch nichterfolgreich briten)
Jahr Pyrenden Pre- aussere Total

Pyrenden Sierras
1995 3 4 2 9
1996 3 5 2 10

Tab. 6: Durch Trios besetzte Territorien im Jahresvergleich
Von 2 Weibchen und 1 Mannchen besetzte Territorien
 

 

 

Jahr Pyrenden Pre- aussere Total
Pyrenden Sierras

1995 13 1 1 15
1996 11 1 1 13

Abb. 1: Entwicklung der Population des Bartgeiers in
den Spanischen Pyrenéen

= Territorien 4 
we * sich reproduzierende Paare

| 66 0,8

0,2 4

i

kopulierte auch, aber hat bis-
her noch kein Nest gebaut.

4. Mortalitat

In den vergangenen 9 Jahren

wurden 9 Bartgeier getétet

oder so schwerverletzt, dass
sie nicht mehrin die Natur ent-

lassen werden konnten. Davon

waren 7 Adulte, ein 4 Jahre al-
ter Subadulter und ein Juveni-

ler, der zwei Monate zuvor

flugge geworden war.

Die Todesursachen waren in

drei Fallen Wilderei und in zwei

Fallen Kollisionen mit Hoch-

spannungsleitungen. Bei ei-
nem weiteren Fall Uberrollte

eine Steinlawine den Vogel an

seinem Ruheplatz (diesesIndi-

viduum wurde dank des Tele-
metriesenders gefunden, mit

dem es ausgertistet war). Die

Todesursache des jungen Vo-

gels blieb ungeklart.

5. Zusammenfassung

Die Population des Bartgeiers
in den Spanischen Pyrenaen

zahit 66 Paare, von denensich

Abb.2: Trends im Bruterfolg undin derReproduk-
tivitat beim Bartgeier in den Spanischen Pyrenden

 

= Bruterfolg
|  Reproduktivitat

 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

  
Bruterfolg

Reproduktivitat
0,9 0,92

0,83 0,81

1984 1985/1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
0,88 064 068 0,78 063 083
08 062 0,58

0,68 0,69 0,72 0,53 0,59
0,78 0,59 068 056 048 053 0,4 0,46
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56 fortpflanzen. Die Art ist seit
1984 durchgehend in einem

Monitoring erfasst worden. Bei

den sich fortpflanzenden Paa-
ren wurde im Verlauf der ver-

gangenen 10 Jahre eine Ab-

nahme desFortpflanzungser-
folgs festgestellt. Diese Ab-

nahme wurde kompensiert

durch eine stete Zunahme an
sich fortpflanzenden Paaren

und besetzter Territorien. Zwi-
schen 1986 und 1996 wuchs
die Zahl besetzter Territorien

jahrlich im Durchschnitt um

2.6. Die jahrliche Wachstums-
rate betrug etwa 10%.

Die hauptsachlichen Mortali-
tatsursachen sind Wilderei
und Kollisionen mit Hochspan-

nungsleitungen.

Um die Mortalitat nicht adulter
Vdgel zu verringern und um die

Futter-Resourcen der Adulten

im Winter (Novemberbis Marz)
zu sichern, wurden wahrend

der vergangenen 10 Jahre mit

Erfolg Futterplatze (vor allem
fur die Bartgeier) betrieben.

Dieses Referat wurde von Dr.
Maarten Bijleveld van Lexmond
vorgetragen.

*Originaltitel: Bearded Vultures in
the Spanish Pyrenees*. Parame-
ters and results of reproduction in
1996
Das Original in englischer Sprache
wird im Annual Report 1996 der
Foundation for the Conservation of
‘the Bearded Vulture erscheinen.

Rafael Heredia, Coordinatorfor the
Spanish Bearded Vulture Conser-
vation Project, Camino del Tunel
(Somio), E-33203 Gijon, Asturias,
Spain

Ubersetzung: Klaus Robin
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Britta Allg6wer und RuediHaller

Projekt Schweizerisches Bartgeier-
Monitoring:

Resultate und Grenzen*

Zusammenfassung

Im Rahmen desinternationa-
len Projektes zur Wiederan-

siedlung des Bartgeiers in den
Alpen konnten zwischen 1991

und 1996 11 junge Bartgeier

Gypaetus barbatus im

Schweizerischen Nationalpark
freigelassen werden. In Ergan-

zung zum Aussetzungspro-

gramm startete die Gesell-
schaft zur Wiederansiedlung

des Bartgeiers in den Schwei-

zer Alpen (GWB) ein Monito-
ring-Programm.Dieses beruht

auf Beobachtungsdaten, wel-

che vom interessierten Publi-
kum freiwillig gesammelt und

gemeldet werden. Bis 1994

konnten rund 1700 Beobach-
tungsmeldungen erfasst und

verifiziert werden. Mit Hilfe ei-

nes Geographischen Informa-
tionssystems (ARC/INFO(O)

wurden raumliche und zeitli-

che Verteilungsmuster sowie
Habitatspraferenzen —_analy-

siert. SUd- und sUdost-expo-

nierte Hange, Hochgebirgs-
raume und Waldflachen, wo

gute thermische Bedingungen

auftreten k6nne, scheinen be-
vorzugt zu werden. Spezielles

Augenmerk galt der ,,korrek-

ten“ Interpretation der nicht

systematisch und in Volontar-

arbeit gesammelten Daten-
stichprobe, wie sie fur die

Schweiz vorliegt.

Deutsche Originalzusammenfas-
sung

*Originaltitel: Swiss Bearded Vul-
ture Monitoring Project: Results
and Limits*
DasOriginalin englischer Sprache
wird in voller Lange im Annual Re-
port 1996 der Foundation for the
Conservation of the Bearded Vul-
ture erscheinen.

Dr. Britta Allg6wer und Ruedi Hal-
ler, GIS Schweizer Nationalpark,

GeographischesInstitut, Universi-
tat Zurich, Winterthurerstrasse 190

CH - 8057 Zurich
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Urs Breitenmoser und Christine Breitenmoser-Wirsten

Monitoring: Definitionen, Ziele, Voraussetzungen*

1. Einleitung

In den letzten Jahren wurde
das Monitoring in der dkolo-
gischen Arbeit zunehmend
wichtiger. Aber es besteht eine

erhebliche Verwirrung liberdie

Ziele und die Bedeutung des

Montorings. In diesem kurzen
Uberblick werdenwirvier The-
men ansprechen:

1. Definition des Monitorings

2.Grundsatzliche Fragen zur

Projektplanung
3.Methodische Verzerrungen

und haufige Irrttimer

4. grossraumiges gestaffeltes
Monitoring in den Alpen

Wir werden unsauf das Moni-
toring wieder angesiedelter

Populationen beschranken

und uns dabei an den Beispie-
len Bartgeier (Gypaetus barba-

tus) und Luchs(Lynx lynx)ori-
entieren.

In beiden Fallen handelt es

sich um grossraumige Lang-

zeitprojekte mit internationaler
Zusammenarbeit. Weil es da-

bei um Pilotprojekte geht, sind

ihre Ergebnisse ausserdem

spekulativ. Daraus ist zu

schliessen, dassein begleiten-

des =Monitoring-Programm

nicht nur die Erfiillung vonZiel-

setzungenzu kontrollieren hat,
sondern auch ihre Glaubwir-
digkeit.

2. Definitionen:

Wasist Monitoring?

Monitoring ist ein Prozess,

ehereine Methodeals das Pro-
dukt wissenschaftlicher Tatig-

keit und kann deshalb nicht
losgelést vom tibergeordne-

ten Forschungsplan definiert

werden.Hellawell (1991) defi-
nitiert die folgende Hierarchie

(deutsche Ausdriicke als un-

verbindliche Vorschlage):

1. Gesamtaufnahme/Vermes-

sung (Survey)

Das Zusammentragen von
qualitativen und quantitati-

ven Informationen durch

standardisierte Aufnahme-

verfahren mit dem Ziel, ei-

nen Zustand, einen Status,
ein Inventar, festzustellen,

zB. die Gesamtaufnahme

auf der Flache eines Landes
2. Uberwachung (Surveillance)

Eine Abfolge von Aufnah-

men, um den dynamischen
Prozess oder die Schwan-

kungen bzw. Variablitaten

eines Zustandes zu erfassen

(beispielsweise  Uberwa-
chung von Krankheiten)

3. Monitoring: Die fortgesetzte

Uberwachung, um _einen
Zustand mit einer vorherde-
finierten Norm oder einem

zu erreichenden Zielwert zu

vergleichen, zB. Abnahme

der Luftverschmutzung,

Seuchenbekampfung, Wie-

deraufbau Uberlebensfahi-
ger Populationen

Wir kenneneine grosse Anzahl
verschiedener Prozesse und

Techniken, die von der Erfas-

sung der Landnutzung mit
Fernerkundungsmethoden,

zur Kontrolle der Luftver-

schmutzung oderzur Uberwa-
chung der Biodiversitat rei-

chen. In jedem Fall beinhaltet

Monitoring jedoch folgendes:

1. Definition der Zielsetzun-

gen: Die Definition der Ziel-
setzungen erfolgt vor dem

Beginn des Monitoring-Pro-
zesses.

2. Wiederholte Erfassung: Die

festgelegten Parameter

werden wiederholt erfasst,
um die Dynamik des Prozes-

ses, der beobachtetwird, zu
beschreiben.

15



 

3. Vergleich: Die Resultate der

wiederholten Messungen
werden mit den definierten
Zielsetzungen verglichen.

Diese zielorientierte Vorge-

hensweise und die darin ein-

gewobene Ruckkoppelung
unterscheidet ein Monitoring-

Programm voneiner einfachen

Bestandeserfassung oder

Uberwachung.

3. Projektaufbau:
Fiinf grundlegende

Fragen

Wenn wir mit Tier-Populatio-
nen arbeiten, konnen wir die

Grésse, den Trend und den

Gesundheitszustand der Po-
pulation erfassen. Im Speziel-
len k6nnen wir die Dichte (Ab-

undanz), die Verteilung (Distri-

bution) von Einzeltieren, die

Populationsdynamik (Natalitat

und Mortalitat), die Fitness der
Einzeltiere und der Population

(genetischer Zustand) mes-

sen. Welche Parameter zu
messen und welche Methoden

dabei anzuwendensind, hangt

ab von den zu erreichenden
Zielsetzungen und der dafur

zur Verfigung stehendenZeit.

Um ein Monitoring-Projekt zu
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Abb. 1: Fluss-Diagramm
eines Monitoring Program-

mes. Das Monitoring erlaubt

die Uberwachung der
Wirksamkeit von Aktionen.

Solange die Resultate nicht

zu den Zielsetzungen
passen, miissen weitere

Aktionen in Angriff genom-

men werden.

planen, mussenwir die folgen-
den Fragen beantworten (Ro-

berts 1991, Usher 1991):

1.Ziel (Purpose): Wasist das

Ziel des Monitorings? Wel-

che Frage muss beantwor-
tet werden und weshalb?

2.Methode (method): Wie

kann dieses Ziel erreicht

werden? Mit welchen Me-

thoden kénnendie erforder-

lichen Daten gewonnen

werden?

45000 
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35000 +

25000 +

15000 |-

5000 
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b) 1967-92

35000 |

25000 }

15000 |
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15000 |  5000 2
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Abb. 2: Drei verschiedene
Zeitausschnitte aus dem

gleichen Datensatz, der
Anzahlerlegter Fiichsein

der Schweiz. Die Daten der

vergangenen 15 Jahre (a)
zeigen einen starken

Zuwachsder Population,

wdahrend das Segment2
tiber 25 Jahre (b) nur eine

eine Fluktuation zeigt. Die

Langzeitiiberwachung(c)
enthillt einen allmahlichen

Zuwachsder Population.

3. Auswertung (Analysis): Wel-
che Analysen und statisti-

schen Tests sind vorgese-

hen? Welcher Stichproben-

umfang und welche Quali-
tat/Prazision der Informati-

on werden benétigt?

4. Interpretation: Welche Be-

deutung kénnten die Daten

haben? Wird die Interpreta-
tion eine Entscheidungsfin-

dung zulassen?

5. Erfilllung (Fulfilment): Wann
wird das Ziel erreicht sein?
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Ebene 1

Biologisch Population, Meta-Population

Geographisch Superregion /Alpen), Lander

Fragen besiedelte Gesamtflache, Verteilung, Ausbrei-
tung

Methoden Anwesenheit-Abwesenheit, Berichte lokaler
Beobachter, Umfragen

Ebene 2

Biologisch Sub-Population, lokale Population
Geographisch Region, Provinz (Departement, Kanton)

Fragen Populationsentwicklung (Indices), Habitatnut-

zung, Mortalitat, relative Dichte
Methoden Spuren-Transekte, Scheinwerfer-Taxationen

Die sorgfaltige Beantwortung Ebene 3

dieser Fragen vor Beginn der 2 3 ; : :
Datensammlung wird uns hel- Biologisch iceTiergruppe (Herde, Rudel),

oelina Geographisch Untersuchungsgebiet, Schutzgebiet/Park
9 , Fragen Sozialstruktur, Raumnutzung, Dichte, Repro-

. duktion und Mortalitat, Nahrung
4. Mothodieche Vor Methoden Direktbeobachtung, Fang/Wiederfang, Radio-zerrungen und raumliche
Massstabe

Die im Monitoring-Programm

gesammelten Daten mussen

adaquat(dh.der Fragestellung
entsprechend) und prdazis (die

statistischen Anforderungen

erfilllend) sein. Wenn das Mo-
nitoring beide  Forderun-

gen, adaquat und prazis zu
sein, erfullt, so lasst es die

Uberwachung unserer Aktio-
nen zu und erlaubt bei Not-
wendigkeit die Einleitung von
Korrekturen.

Nach Pelton und van Manen

(1996) sind die haufigsten Fall-

gruben in einem Monitoring
Projekt die folgenden:

1. Daten-Verzerrung (Data
bias): Die gesammelten In-

formationen sind in ihrer

Qualitat nicht ausreichend
oder nicht reprasentativ fiir
das Problem

2.Testflachen (Sampling si-

Telemetrie

tes): Die Testflachen erlau-

ben es nicht, die Ergebnisse

auf die ganze Population zu
Ubertragen.

3. Dauer(Time scale): Die Dau-

er der Datenaufnahme er-
laubt es nicht, die entschei-

denden Veranderungen zu

erfassen oderdie langfristi-
gen dynamischen Prozesse

richtig zu interpretieren.

4. Interpretation: Die Interpre-

tation der Daten wird nicht

generell akzeptiert; vor al-
lem Entscheidungstrager
lehnensie ab.

Die Abb. 2 zeigt wie sich die
Interpretation des gleichen

Datensatzes in Abhangigkeit

des zeitlichen Ausschnittes
verandert (Magnuson 1990).

Monitoring-Programme sehen

sich stets dem Problem der
Zeitskalen gegeniiber, aber

ebenso oft der Schwierigkeit,

dassnicht alle betroffenen In-

teressensgruppen mit den
Schlussfolgerungen einver-

standensind, die aus den Re-

sultaten des Monitorings ge-
zogen werden.

5. Gestaffeltes
Monitoring

In grossraumigen Langzeit-

projekten, wie den Wiederan-

siedlungen des_ Bartgeiers

oder des Luchsesin den Al-

pen, sind wir fur gewohnlich
nicht in der Lage, in einem

grossen Gebiet fur lange Zeit

intensiv zu arbeiten. Wir kén-
nen jedocheinegriindliche Ar-

beit in einem kleinen Untersu-

chungsgebiet und eine grdbe-
re Untersuchung in einem

grossen Areal durchfUhren.

Deshalb schlagen wir ein ge-
staffeltes, stratifiziertes Moni-
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Aurora, 18. April 1997

toring-Konzept. Als Modell

(siehe oben)definieren wir drei

Ebenen der Genauigkeit. Sie
verkérpern _unterschiedliche

geographische, biologische
und administrative Einheiten.

So kénnen verschiedenprazi-

se Fragen gestellt und unter-
schiedliche Prozesseeingelei-

tet werden.
Von oben nach unten (Ebene 1
zu 3) werden spezifischere

Fragen an genauere Ebenen

gerichtet, wahrend wir von un-

ten nach oben (Ebene 8 zu 1)

jene Antworten geben, die es

erlauben, die weniger intensiv

und auch kostengunstiger und

in grésseren Raumen gesam-

melten Informationen zu kali-
brieren. Dieses Modell kann
sinngemass auch Ubertragen

werden auf die Kooperation
von Wissenschaftern, Nicht-

Regierungsorganisationen

(NGOs) und Regierungsorga-
nisationen (GOs) oderfur die

Zusammenarbeit zwischen

unterschiedlichen administra-
tiven Einheiten aud regionaler,

nationaler und internationaler

Ebene.
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wird im Annual Report 1996 der
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Knut Niebuhr

Verhalten freigelassener Bartgeier
am Freilassungsort Rauris und

Anmerkungenzu weiterfiihrenden
Forschungsschwerpunkten*

Zusammenfassung

Im RahmendesInternationa-
len Projektes zur Wiederein-
burgerung des Bartgeiers wer-

den seit 1986 junge Bartgeier
in Rauris (Osterreich)freigelas-

sen. Ziel der Ausftihrungenist
eine Zusammenfassungallge-

meiner Aspekte im Zusam-

menhang mit der Beobach-

tung und dem Monitoring am
Freilassungsort, die Darstel-

lung einiger Ergebnisse vom

Freilassungsort Rauris sowie
von Uberlegungenzu zukiinfti-
gen Erhebungen. Um den

Schutz derfreigelassenen V6-
gel sicherzustellen und Infor-

mationen Uber ihren Gesund-
heitszustand undihr Verhalten

Zu gewinnen,ist eine kontinu-
ierliche Uberwachung _not-
wendig. Die Ergebnisse vom
Freilassungsort Rauris zeigten

keinen Einflu8 der Aufzuchts-

bedingungen auf das Verhal-
ten. Sie zeigen jedoch die Not-

wendigkeit weiterer  For-

schungsvorhaben zu Verhal-
tensaspekten (vor allem die

immaturen und adulten Végel

betreffend) und die Wichtigkeit
einheitlicher Beobachtungs-

protokolle und der Verwen-

dungeineseinheitlichen Etho-

gramms im gesamten Alpen-
projekt.

Originalzusammenfassung

*Originaltitel:

Behaviour of released Bearded
Vultures (Gypaetus barbatus) at the
release site Rauris and comments
on furtherresearch topics. *
Das Original in englischer Sprache
wird im Annual Report 1996 der
Foundation for the Conservation of
the Bearded Vulture erscheinen.

Dr. Knut Niebuhr

Institut flr Parasitologie und Zoo-
logie, Vet. Med. Universitat Wien,

Josef Baumanngasse 1, A-1210
Wien
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Daniel Hegglin

Das Monitoring der juvenilen Bartgeier
am Aussetzungsort: Ziele und Messgréssen*

Zusammenfassung

Zur Wiederansiedlung des
Bartgeiers im Alpenraum wer-
denjedes Jahr an vier Ausset-

zungsorten insgesamt maxi-
mal acht juvenile Tiere ausge-

setzt. Die noch nicht flugfahi-

gen Jungtiere miissen in den

ersten Wochen nach der Aus-

setzung betreut und Uber-
wacht werden. Esist das Ziel

des Monitorings, Junggeier
mit verminderterVitalitat mdg-

lichst fruhzeitig zu erkennen.
Dazu muss die arttypische

Norm des Verhaltens und der

Ontogenese bekanntsein.
Es wird diskutiert, ob verschie-

dene Messgr6ssen,insbeson-

dere die Fressaktivitat, die

Haufigkeit von Fluglbungen,

das Ausflugalter und die Flug-

aktivitat, den Anforderungen

des Monitorings genugen.Bis-

her konnte nurfur das Ausflug-

alter eine arttypische Norm
gefunden werden. Furdie Ubri-

gen Messgréssen fehit eine

ausreichende Zahl von ver-
gleichbaren Daten. Es wird

deshalb vorgeschlagen das

Monitoring der verschiedenen
Aussetzungsorte  starker zu

koordinieren. Kiinftig sollte ein
Minimum an Datenin einheitli-
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cher Form und mit verbindli-

chem Ethogramm_ erhoben
werden. Es ist zu priifen, ob
auch Daten zum Gewicht und

der Korpertemperatur der
Jungtiere gesammelt werden

sollten.
Die Bedeutung einer Abwei-
chung vom normalen Verhal-

ten muss beurteilt werden

k6énnen. Dazu mussen die von

den Jungtieren erhobenen Da-
ten in Bezug zum erreichten

Mindestalter (Bartgeiermelde-
karten) und zum Reprodukti-

onserfolg (direkte Beobach-

tung) gesetzt werden k6énnen.
Damit die Datenmengefurei-

nen solchen Vergleich aus-

reicht, muss auch das Monito-

ring der immaturen und adul-

ten Bartgeier intensiviert wer-

den.
Der Aufwand fur die Datener-

hebung am Aussetzungsort ist

gering, da die juvenilen Bart-
geier ohnehin betreut werden

mussen.Wie weit die verschie-

denen Messgréssen zur Er-
kennung wenig vitaler Bartgei-

er beitragen, kann nur langfri-

stig beurteilt werden. Der po-
tentielle Nutzen des Monito-

ring ist umso grésser, je besser

die Datenaufnahme der ver-

schiedenen Aussetzungsorte

koordiniert wird, und je mehr
auch Daten von den immatu-
ren und adulten Bartgeiern

verfiigbarsind.

Einfiihrung
Die Aussetzung der Bartgeier
erfolgt kurz vor deren Ausflie-

gen - zu einem Zeitpunkt also

zu dem die Tiere noch nicht in
der Lage sind selbstandig zu

Uberleben. Wahrend den er-

sten Wochen nach der Ausset-
zung mussen die Jungtiere

noch verschiedene Fahigkei-

ten entwickeln - wie das Zertei-
len von nicht prapariertem

Aas, das Absuchen grosser

Gebiete auf der Suche nach
Futter, das Aufsuchen von

Schlafplatzen, die Schutz vor

Praddatoren und_ schlechter
Witterung bieten.

Bevor die von den Eltern ge-

trennten JungvégelUber diese
Kompetenzen verfligen, mis-

sen sie betreut werden. Dazu

gehort eine regelmassige Fit-
terung, die Verhinderung zu

starker innerartlicher Aggres-

sionen, der Schutz vor Prada-
toren und Wilderern, sowie der

Ruickfang der Tiere beim Auf-

treten ernsthafter Probleme.
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Abbildung 1 gibt einen Uber-
blick Uberdie bisher zur Verfui-

gung stehenden Instrumente
und Uberwachungsziele des
Bartgeiermonitorings. Das
Monitoring der juvenilen Bart-

geier hat zur Aufgabe, die On-
togenese der Jungvdgel zu

Uberwachen. Es ist das Ziel,
Tiere mit verminderterVitalitat

méglichst fruhzeitig zu erken-

nen. Wertvolle Jungtiere kén-
nen so durch rechizeitig ein-

setzende Massnahmen(Medi-

kation, Praparieren des Fut-
ters, etc.) trotzdem erfolgreich

ausgesetzt werden, oder sie

kénnen wieder eingefangen
undallenfalls in den Zuchtsta-

tionen eingesetzt werden.

Damit das Monitoring diese
Aufgabe erfillen kann, mus-

sen verschiedene Bedingun-

gen erfillt sein:

@ die Norm des arttypischen
Verhaltens undeinerarttypi-

schen Ontogenese muss
bekannt sein

 

M Abweichungen von dieser
arttypischen Norm miissen

fruhzeitig erkannnt werden

@ die Relevanz solcher Abwei-
chungen mussbeurteilt wer-

den k6nnen
In meinem Vortragwill ich eini-

ge Messgrdssen vorstellen,

die einer Beurteilung derVitali-

tat und der arttypischen Onto-

genesedienensollen. Es wird

diskutiert, ob diese Messgrés-
sen der Zielsetzung des Moni-

torings genugen koénnen.

Messgréssenfiir

das Monitoring juveniler
Bartgeier

Allgemeine Anforderungen

Pro Jahr werden insgesamt
nur maximal acht Bartgeier

ausgesetzt. Um dennochgesi-

cherte Resultate zu den artty-
pischen Normenfiir Verhalten

und Ontogenesenurerhalten,

muss die Datenaufnahme der
verschiedenen Aussetzungs-

Abb. 1: Ubersichtiiber die
Bereiche und Uberwa-
chungsziele des Monito-
rings der ausgesetzten

Bartgeier

orte Uber mehrere Jahre hin-

weg einheitlich erfolgen. Dies
erfordert eine genaue Abspra-
che des methodischen Vorge-

hens. Dazu geh6rt ein fur alle
vier Aussetzungsorte verbind-

liches Ethogramm. Grund-

satzlich sind Daten vorzuzie-
hen, die einfach zu erheben

sind und médgliche Einfllsse

durch die Beobachter und/
oder durch die Besonderhei-

ten des Aussetzungsgebietes

gering halten. Es mUssen nach
Méglichkeit gesicherte, min-

destens aber plausible Ruick-

schlusse auf den Entwicklung-
stand und die Vitalitat der juve-

nilen Bartgeier gezogen wer-

den k6nnen.Eine grobe Beur-
teilung der erhobenen Daten

sollte bereits wahrend der Da-

tenaufnahme médglich sein.
Nur so bilden sie ein Instru-

ment, um aufallfallige Anzei-

chen verminderter  Vitalitat
modglichst schnell zu reagie-
ren.

Futteraufnahme

Grundbedingung fiir eine er-

folgreiche Aussetzungist eine

ausreichende Nahrungsauf-
nahme. Eingeschrankte Sicht

und Verschleppung von aus-
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Abb.2: Ausflugalter von
weiblichen und mannlichen
Bartgeiern.

gelegtem Futter durch die

Bartgeier verunméglichen eine

direkte Abschatzung der auf-

genommenen__ Futtermenge.

Einfacherist es, die Dauer und
die Haufigkeit, mit der sich ein

Bartgeier mit dem Futter aus-

einandersetzt, zu beobachten.
Allerdings beeinflussen Domi-

nanzverhaltnisse und Futter-

qualitat diese Fressaktivitat
entscheidend. Zudem ist sie

kein verlassliches Massfur die

Menge der aufgenommenen
Nahrung. Dennoch ist anzu-

nehmen, dass sehr geringe

Fressaktivitaten auf eine ver-
minderte Vitalitat hinweisen.

Bisher wurden sowohl

Fressdauern mit kontinuierli-
cher Beobachtung und Fress-

haufigkeiten mit Augenblicks-

aufnahmen erhoben. Um eine
Norm fur die Fressaktivitat

festlegen zu kdnnen, sollten

sich die Verantwortlichen der
verschiedenen Aussetzungs-
orte auf eine Methodeeinigen.

Flugibungen

Fluglbungen sind ein Verhal-

tensmerkmal, das nurbei juve-
nilen Tieren haufig beobachtet

werden kann. Eine Zunahme

der FlugUbungenbis zum Zeit-
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punkt des Ausfliegens, mit ei-

ner darauffolgenden deutli-

chen Abnahme,scheintein ty-

pisches ontogenetisches Mu-

ster darzustellen.

Die FlugUbung ist eine nicht

sehr haufig und unregelmassig

auftretende Verhaltensweise,

die nur sehr kurz dauert. Des-
halb ist es notwendig,die Flug-

Ubungen mit einer kontinuierli-

chen Beobachtungsmethode
zu erfassen. Die Datenaufnah-

me sollte in der ersten Tages-

halfte erfolgen, da Flugtibun-
genin dieser Zeit gehauft auf-

treten. Wie weit schon von den

vier Aussetzungsorten ver-

gleichbare Daten zur Erken-

nung einer Norm vorhanden
sind, bleibt abzuklaren.

Fluglbungen stellen médgli-

cherweise ein wichtiges Trai-

ning der Flugmuskulatur dar

und sind bedeutsam fir die

Erlangung der vollen Flugfa-

higkeit. BG 121, ein Jungvogel
dernicht ausgeflogenist, zeig-

te auffallend wenig Fluglibun-

gen. Die Haufigkeit dieser Ver-

haltensweiseist vermutlich ein

frulh sichtbarer und einfach er-

hebbarer Indikator fur eine

normale Entwicklung des
Flugvermégens.

Erstes Ausfliegen

Diese Grésse konnte bereits
von praktisch allen ausgesetz-

ten Tieren erhoben werden.
Die Vergleichbarkeit dieser

Daten ist sehr einfach zu ge-

wahrleisten. Es sollte aber ver-
bindlich festgelegt werden,

welche kKriterien ein Erstflug zu

erfiillen hat (Dauer, Distanz).
Zudem ist immer anzugeben,

ob der Erstflug mit bzw. ohne

ersichtlichen ausseren Grund
erfolgte. Wurde der Erstflug

durch eine Stdrung veranlasst,

ist zusatzlich zu protokollieren,
wann das Tier das erste Mal

aus offenbar innerem Antrieb
abgeflogenist.

MannlicheTiere fliegen fruher
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ausals weibliche Tiere. In Ab-
bildung 2 ist dargestellt, in wel-

chem Alter die weiblichen

resp. mannlichen Tiere ausge-
flogen sind. Bartgeier, deren

Geschlechtnicht eindeutig be-

kannt war und Bartgeier, die
nachweislich aufgrund einer

Stdrung zum ersten Mal abge-

flogen sind, sind in dieser Dar-
stellung nicht mit eingeschlos-

sen. Das Ausflugalter der
weiblichen und der mannli-
chen Tiere kann mit einer Nor-

malverteilung mit dem Mittel-

wert von 119.3 resp. 115.9 Ta-
gen und einer Standardabwei-
chung von5.3 resp. 3.4 Tagen

beschrieben werden. Tiere,die
deutlich von dieser Norm ab-

weichen, kénnen einfach er-

kannt werden. Die Messgrés-

se ist daher ein wertvolles In-

strument zur Beurteilung der

arttypischen Ontogenese.

Flugaktivitat

Kurz nach dem Ausfliegen
k6nnen nur wenige und kurze

FlUge pro Tag beobachtetwer-

den. Bald aberfliegen die Bart-
geier langer und legen grdésse-

re Distanzen zurlick. Je nach

Topographie der verschiede-
nen Aussetzungsorte kénnen

langere Fluge nur noch zum

Teil beobachtet werden.Esist

deshalb schwierig aufsum-

mierte Flugzeiten oder Flug-

haufigkeiten zwischen den
Aussetzungsorten zu verglei-

chen. Deshalb wurde im

Schweizerischen Nationalpark
fur jede halbe Stunde proto-

kolliert, ob ein Bartgeier min-

destens einmal gesichtet wur-
de, und ob derBartgeier min-

destenseinmal geflogenist. Es

ist anzunehmen, dass dieses

sehr grobe Massfur die Flug-
aktivitat stabiler ist gegen die
Einflusse der Topographie.

Da auch eine grosse Abhan-
gigkeit der Flugaktivitat von

den lokalen Aufwindverhalt-

nissen zu erwarten ist, muss
Uberprift werden, ob Uber-

haupt zwischen den Ausset-

zungsorten vergleichbare Da-
ten erhebbar sind. Fur das

Monitoring kann diese Grdsse
vorallem in der ersten Zeit

nach dem Ausfliegen wertvoll

sein. Spater, wenn die Jungtie-

re nicht mehr regelmassig zur
Aussetzungsnische zurtick-
kehren, ist - auch wenn ein

Bartgeier eine sehr niedrige
Flugaktivitat zeigen sollte - ein

Wiedereinfang nur sehr

schwer méglich.

Raumnutzung

Mit der ZunahmederFlugakti-

vitat sollte auch eine Auswei-

tung des Streifgebiets einher-

gehen. Deshalb ist in den er-
sten Wochen nach dem Aus-
fliegen eine starke Korrelation

zwischen Raumnutzung und
Flugaktivitat zu erwarten. Da

zwischen den Aussetzungsor-

ten vergleichbare Daten noch
schwerer zu erhebensind als

bei der Flugaktivitat, sollte das

Augenmerk vor allem auf die
Flugaktivitat gerichtet werden.

Spater kann die Ausdehnung

des Streifgebiets mithilfe der
Bartgeiermeldekarten erfasst

werden.

Schlafplatzwahl

Die ausgesetzten Tiere mUus-

sen in der Lage sein, Schlaf-

platze auszuwahlen, die einen

ausreichenden Schutz vor

Pradatoren und_ schlechten

Wetterbedingungen darstel-
len. Da im Schweizerischen
Nationalpark die Sichtverhalt-

nisse und die Bewegungsfrei-
heit der Beobachter (Wegge-

bot) eingeschrankt sind, konn-

te die Schlafplatzwahl der ju-
venilen Bartgeier bisher nicht

Uber langere Zeit nach dem
Ausfliegen beobachtet wer-

den.

Beurteilung der ausge-
setzten Bartgeier
Die am Kunsthorst erhobenen

Daten sollten eine schnelle
Beurteilung der Vitalitat der
ausgesetzten Jungtiere er-

modglichen. Dabei ist zu unter-
scheiden, ob ein aus der Norm

fallendes Verhalten auf eine

akute Verschlechterung des

Gesundheitszustandes _hin-
weist, oder ob es als Hinweis

auf eine allgemein verminderte
Vitalitat gewertet werden

kann. Ersteres kann erfahre-

nes und aufmerksames Be-
treuungspersonal in der Regel

ohne speziellen Beobach-

tungsmethoden erkennen.
Eine systematische Datenauf-

nahme kann aberhelfen, ge-

sundheitliche Probleme der
ausgesetzten Bartgeier mdg-

lichst fruhzeitig zu erkennen,

bevor akute Symptomesicht-
bar werden. Dazu muUssen

auch andere Methodenin Be-

tracht gezogen werden. Zum
Beispiel kénnte mithilfe einer

an einem haufig genutzten

Standplatz fest installierten
Waage (Ablesung mittels gros-

ser Digitalanzeige und Fern-

rohr) das Gewicht der Bartgei-
er kontrolliert werden; oder mit

einem kleinen, mit Klebstoff

angebrachten Temperaturfth-
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ler (Transmitter mit tempera-

turabhangiger Signalfrequenz)

konnte die Kdorpertemperatur
Uberpriift werden.

Wie erwahnt, konnen aber Ab-
weichungen von der Norm

auch ein Hinweis darauf sein,

dass ein Jungtier wenig vital
ist, obwohlkeine akute Erkran-

kung vorliegt. Um das zu beur-

teilen, muss Uberpriift werden,
ob Tiere mit abweichendem

Verhalten, haufiger nicht mehr
gesichtet werden oder weni-

ger Nachwuchs haben. Dazu

muss aberauch die Datenauf-

nahmefur die immaturen und
adulten Bartgeier (vgl. Abb. 1)
intensiviert werden.

Aufwand und Nutzen

des Monitorings juveniler

Bartgeier

Zwischen 1986 und 1994 wur-

den im Alpenraum 58 Bartgeier

freigelassen. Ein Tier ist wah-

rend der Aussetzungsperiode
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gestorben. Drei Tiere wurden

nach der Freilassung wieder

eingefangen.In den erstendrei

Jahren nach der Aussetzung

betragt die jahrliche maximale
Mortalitat

und 21%.

Méglicherweise_ sind diese
Zahlen noch zu verbessern,

falls sich herausstellen sollte,

dass ein Zusammenhang zwi-

schen den wahrend der Nest-
lingszeit erhobenen Daten und

der spateren  Uberlebens-
wahrscheinlichkeit —besteht.

Ergebensich in der Nachzucht

von Bartgeiern in Gefangen-
schaft Engpasse, und repro-

duzieren die bereits ausge-

setzte Bartgeier nicht zufrie-
denstellend, kénnte die Kent-

nis Uber solche Zusammen-

hange von Bedeutungsein.

Der Aufwand fur die Datener-

hebung am Aussetzungsort ist

gering, da die juvenilen Bart-
geier ohnehin betreut werden

zwischen 17.5%

mussen.Wie weit die verschie-
denen Messgréssen zur Er-

kennungwenig vitaler Bartgei-

er beitragen, kann nurlangfri-
stig beurteilt werden. Der po-

tentielle Nutzen des Monito-
ring ist umso grésser,je besser
die Datenaufnahme der ver-

schiedenen Aussetzungsorte

koordiniert wird und je mehr
Daten auch von den immatu-

ren und adulten Bartgeier ver-
flgbarsind.

Originaltext.

Dieser deutschsprachige Original-
text wid in englischer Ubersetzung
auch in Annual Report 1996 der
Foundation for the conservation of
the Bearded Vulture erscheinen.

Daniel Hegglin, Arbeitsgemein-
schaft Stadtékologie und Wildtier-
forschung, Wuhrstr. 12, 8003 Zi-
rich
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Barbara Gautschi

Bedeutung populationsgenetischer Forschungfiir die
Wiederansiedlung des Bartgeiers*

Zusammenfassung

Die Zuchtpopulation und die

ausgesetzte Population des
Bartgeiers sind, wie alle klei-

nen Populationen, durch még-
liche Inzucht und Verlust an

genetischer Variabilitat ge-
fahrdet. Um Inzucht zu vermei-

den und denVerlust an geneti-

scherVariabilitat in Grenzen zu

halten, missen die Populatio-

nen einem demographischen

und genetischen Management

unterstellt worden. Wichtig ftir
die Planung und Realisierung

eines solchen Managements

ist die Erfassung der geneti-
schenVariabilitat innerhalb der

Populationen, verglichen zur

vorhandenenVariabilitat in ei-
ner grossen, naturlichen Po-

pulation, und das Wissen um

die —Verwandtschaftsbezie-
hungen innerhalb der Zucht-

population. Fur die Zuchttiere

existiert —ein detaillierter
Stammbaum. Die Verwandt-

schaft der Grtindertiere unter-

einanderist aber meist unbe-
kannt und bis anhin wurden

keine Erhebungen Uber die

genetische Variabilitat in Bart-
geierpopulationen gemacht.

Molekulare Methoden kénnen,

kombiniert mit den analyti-

schen Werkzeugender Popu-

lationsgenetik und Systema-
tik, die Informationen liefern,
die bis anhin zur Realisierung
eines genetischen Manage-

ments gefehlt haben. Moleku-
lare Methoden kénnen zudem

als wichtige Werkzeugein der
langerfristigen Uberwachung
der ausgesetztenTiere dienen.

1. Risiken kleiner Popu-

lationen

Nattirliche Populationen sind
verschiedenen stochasti-

schen Faktoren ausgesetzt,

die das Uberleben der Popula-
tionen beeinflussen. Jederdie-

ser Faktoren gewinnt an Be-

deutung mit sinkender Popu-
lationsgrdésse:

ww demographische Stochasti-
zitat

muUmweltbedingte Stochasti-
zitat

mm naturliche Katastrophen
m genetische Stochastizitat

Das Aussterben von Arten ist
sicher ein demographischer

Prozess. Faktoren, die die Re-

produktion oder Aufzucht oder
die Geburts- und Sterberaten

beeinflussen, sind von grosser
Bedeutung.Fiir lange Zeit war

man der Meinung, dass demo-

graphische Faktoren wichtiger
sind als genetische. In neuerer
Zeit haben aber theoretische

Arbeiten gezeigt, dass die Ge-
netik von grésserer Bedeutung

ist, als bisher vermutet und

dass genetische Faktoren wie

z.B. Inzuchtsdepression die

demographische Unsicherheit
verstarken. Drift in kleinen Po-

pulationen kann zu einem Ver-

lust an genetischer Variabilitat

fuhren. Dieser Verlust kann zu
einer verminderten Anpas-

sungsfahigkeit an wechselnde

Umweltbedingungen und zu

einer erhohten Anfalligkeit auf

Krankheiten fulhren. Durch ge-

netische Drift steigt ausser-
dem dasRisiko, dass schadli-
che Genefixiert werden.

Genetische Faktoren und de-
mographische Prozesse wir-

ken in einer synergistischen

Weise zusammen und kénnen

so die Aussterbewahrschein-
lichkeit von kleinen Populatio-
nen erhdhen.

2. Populationsgenetische

Untersuchungen des
Bartgelers

Bei populationsgenetischen

Untersuchungen gefahrdeter
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Arten werden genetische Da-
ten mit Hilfe von molekularen

Methoden erfasst und mit den

analytischen Werkzeugen der
Systematik und Populations-

genetik interpretiert. Dieser

Ansatz erlaubt die Schatzung
von Parametern, die wichtig

fur das Management von ge-
fahrdeten Arten sind:

MErfassung der genetischen
Variabilitat innerhalb der Po-
pulationen

M@ Muster der Partnerwahl

Mf biologische Verwandtschaft
und Elternschaft

i Gréssenordnung des Gen-
flusses zwischen Populatio-
nen

@ Gréssenordnung derIntro-

gression zwischen hybridi-
sierenden Arten

@ Natur der Artgrenzen

@ Phylogenetische Verwandt-

schaft zwischen hdheren
Taxa

Das genetische Management

des Bartgeiers bendtigt Kennt-

nisse Uber seine Lebens- bzw.
Entwicklungsgeschichte und

Demographie, Messungen der

genetischen Variabilitat in den
ausgesetzten Populationen

und der Zuchtpopulation, Aus-
kunft Uber die genetische Ver-
wandtschaft zwischen den

Tieren in den Populationen

und quantifizierbare Ziele fur
zukUunftige Managementplane.

Beim Managementvon Indivi-

duen wird dann das Ziel ver-
folgt, die genetische Diversitat

aufrecht zu erhalten und In-

zucht und Anpassungenan die
Gefangenschaft modglichst

klein zu halten. Es gibt keine

allgemeingiltigen Richtlinien
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im genetischen Management,

die fur samtliche Arten alle
Probleme zu l6sen vermégen.

Eine Vielzahl von Faktoren
mussin Betracht gezogen und

eine Strategie muss entwickelt

werden, die speziell auf den
Bartgeier zugeschnittenist.

Wie bereits erwahnt, werden

fur die Entwicklung eines sol-
chen Managementplans fiir

den Bartgeier noch grundle-

gendeInformationen bendtigt,
und Fragen, wie die folgenden

mussen zuerst beantwortet
werden:

w/in welchem Mass sind die
Grundertiere untereinander
verwandt?

 Wieviel genetische Variabili-

tat ist in der Zuchtpopulation
und den ausgesetzten bzw.

natUurlichen Populationen

vorhanden?

MWie verschieden sind die
Populationen/Unterarten

genetisch gesehen?

@ Wie kann genetische Diver-
sitat in den Populationen er-

halten werden?

@ Welche genetischen Fakto-

ren mussenbei der Wahl der

auszusetzenden Tiere be-
rucksichtigt werden?

Mi Welche genetischen Fakto-

ren mussen bei der Paarbil-
dung in der Zucht bertick-

sichtigt werden?

2.1. Molekulare Methoden

Die klassischen Ansatze zur

Bestimmung der Verwandt-
schaftsbeziehungen verschie-

dener Organismen_ basieren

auf Daten der vergleichenden
Morphologie, Physiologie und

anderenerfassbaren phanoty-

pischen Faktoren. Der mole-

kulare Ansatz beruht ebenfalls

auf einer vergleichenden Me-
thode, aber der Vergleich ba-

siert auf der direkten oderindi-
rekten Information aus DNA-

Abschnitten und Proteinse-

quenzen. Das Vogelgenom
umfasst etwa 1 x 10 ° Basen-

paare. In molekularen Ansat-
zen nimmt man Ausschnitte

ausdieserriesigen Menge von

Informationen, in dem man

bestimmte DNA-Abschnitte
oder Proteine genauer unter-

sucht, sogenannte molekulare

Marker. Welche molekularen
Marker man verwendet, hangt

von der  phylogenetischen
Ebene ab, die man studieren
will, und von dem Informati-

onsgehalt und der VerfUgbar-

keit der Marker im zu untersu-
chenden Organismus.In ver-

schiedenen genetischen Stu-

dien von gefahrdeten Vogelar-
ten wurden verschiedene mo-

lekulare Marker verwendet,

um ahnliche Fragen zu beant-
worten, wie sie sich im Bartgei-

erprojekt stellen. In diesem

Vortrag werden einige dieser
Fragen im allgemeinen be-

sprochen und dann anhand

von Beispielen etwas genauer
betrachtet.

2.2. Verwandtschaft der
Grtindertiere

Das genetische und demogra-

phische Management von
Zuchtprogrammen versucht,
eine sich selbsterhaltende Po-

pulation aufzubauen, die min-
destens 90% der urspringli-

chen Heterozygositat fur 200

Jahre aufrecht erhalten kann.

Um dieses Ziel erreichen zu
k6nnen, versucht man heute,

die Inzucht und die genetische
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Drift durch die gleichmassige
Reprasentation der Grtinder-

tiere und die Abstimmung der

Familiengréssen —=mdglichst
klein zu halten. In Zuchtpopu-

lationen kann die Paarung

nahe verwandterTiere verhin-

dert und Strategien zur Erhal-

tung der genetischen Variabili-

tat entwickelt werden, wenn
man den StammbaumderTie-

re kennt. Der Stammbaum der

Tiere im Zuchtprogramm des
Bartgeiers ist bekannt, aber

die Verwandtschaft der Grtin-

dertiere untereinander ist
praktisch unbekannt. Geneti-

sche Untersuchungen ermég-
lichen es, die genetische Ver-
wandtschaft der Griindertiere

zu erfassen und sodie Infor-

mationen aus dem Stamm-
baum zu erganzen.

In einer Studie an der Zuchtpo-

pulation des Kalifornischen

Kondors (Gymnogyps califor-

nianus) verwendeten die Auto-

ren DNA-fingerprinting, um die
Verwandtschaftsstruktur der

Tiere im Zuchtprogramm zu

bestimmen,da die allgemeine
Annahme,dass die Grtidertie-

re untereinander nicht ver-
wandtsind, als falsch betrach-
tet wurde. Sie entdeckten

Gruppen von Individuen, die

starker untereinander  ver-

wandtwaren, als mit Individu-

en anderer Gruppen, und

brauchten diese Informatio-
nen fiir die Planung der Zucht

und des_ Freilassungspro-
gramms.

2.3. Genetische Variabilitat

Die Aufrechterhaltung von ge-
nugend genetischer Variabili-

tat fur die Anpassung an sich

verandernde Umweltbedin-

Cic, 20. April 1997

gungenist ein wichtiger Punkt

im Management von kleinen

Populationen. Wie bereits er-
wahnt, kann genetischeDrift in

kleinen Populationen zu einem

Verlust an genetischerVariabi-
litat fuhren, da Allele zufallig fi-

xiert werden. Molekulare Me-

thoden erlauben es, die gene-
tische Variabilitat in den Bart-

geierpopulationen zu bestim-

men.Zusazlich kann die gene-
tische Variabilitat zwischen

den bestehenden Populatio-

nen und der heute ausgestor-

benen Alpen-Population ver-

glichen werden, da DNA aus

Federn oder Gewebe von Mu-
seumstieren extrahiert werden
kann.

2.4. Welche Végelsollten

freilassen werden?

Es gibt eine Vielzahl von Fakto-
ren, die bei der Auswahl der

 

Tiere zur Wiederansiedlung

berUcksichtigt werden mis-

sen: Verhalten, Demographie,

Genetik, logistische Zwange

und die képerliche Verfassung

jedes Tieres. Sechs Wiederan-
siedlungsstrategien wurdenin

einer Studie an der Guam Ralle

(Rallus owstoni) untersucht.
Die Autoren konzentrierten

sich dabei auf die genetischen

Kriterien und richteten sich im
speziellen auf die Erhaltung

maximaler genetischer Varia-
bilitat.

2.5. Genetische Distanz

Zwischen Populationen und
Unterarten

Mit molekularen Methoden

kann die genetische Distanz

sowohlzwischen den Popula-

tionen als auch zwischen den

zwei Unterarten Gypaetus bar-
batus barbatus und Gypaetus
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barbatus meridionalis be-
stimmt werden. So kann fest-

gestellt werden, ob die nomi-

nalen Unterarten wirklich ge-
netische Differenzierung zei-

gen, ob also die genetische

Distanz zwischen den Unterar-
ten grdsser ist als zwischen

den Populationen einer Unter-

art.

  

  

3. Monitoring

Neben der Bestimmung gene-
tischer Verwandtschaft und

der Erfassung genetischer Va-

riabilitat. finden Molekulare
Marker auch eine Anwendung

in derlangerfristigen Uberwa-
chung der wiederangesiedel-
ten Population. Mit der Hilfe

molekularer Methoden genigt

eine kleine Menge DNA aus
Federn oderKot, um ein Indivi-

duum zuidentifizieren und sein

Geschlecht festzustellen.
Werden Federn und Kot im

Freien gesammelt, kdnnen

deshalb die freigesetzten Tiere
Uberwacht werden. Neue V6-

gel, wie zum Beispiel Migran-

ten oder Nachkommen,kénn-
ten erkannt und charakterisiert

werden. Zusatzlich ware die

eindeutige Bestimmung der
Elternschaft mdglich.

*Originaltext

Dieser deutschsprachige Original-
text wird in der englischen Version
auch im Annual Report 1996 der
Foundation for the Conservation of
the Bearded Vulture erscheinen. Er
liegt zudem in einer franzdsischen
Version vor.

Barbara Gautschi, Institut ftir Um-
weltwissenschaften, Uni ZurichIr-
chel, Winterthurerstr. 190, CH-

8057 Ziirich
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Javier Bustamante

Analyse der Uberlebenswahrschein-
lichkeit der im Alpenraum

freigesetzten Bartgeierpopulation*

Zusammenfassung

Mit dem Computerprogramm

VORTEXfuhrte ich eine Serie
von Simulationen der im Al-
penraum freigesetzten Bart-

geierpopulation (Gypaetus
barbatus) durch. Der Informa-

tionsstand Uber die demogra-

phischen Parameterderim Al-
penraum freigesetzten Bart-

geierpopulation warnicht aus-

reichend, um das Schicksal
der heutigen Population vor-

aussagen zu kOénnen und er

erlaubt keine Empfehlungen
dartiber, wie lange die Popula-

tion mit Freisetzungen ver-

starkt werden soll. Obwohl

noch einige Jahre zugewartet
werden muss um festzustel-

len, ob Bartgeier zur natiirli-
chen Brut in den Alpen fahig

sind und um Fekunditatsraten

abzuschaizen, sollte ein Moni-

toring derfreigesetzten Einzel-

tiere sichergestellt sein, um

prazisere Schatzungen der
Uberlebenswahrscheinlich-
keit zu erreichen. Die Modelle

der wieder angesiedelten Po-

pulation zeigen zudem, dass

es méglich sein sollte, eine zu-

mindest kUnstlich bestUckte
Bartgeierpopulation zu erhal-

ten. Weil dies aber nicht das

langfristige Ziel des gegenwar-

tigen Bartgeierwiederansied-

lungsprojektes ist, sollten die
beteiligten Organisationen
entscheiden, ob dieses Ziel-

setzung politisch und 6kono-
misch wunschbarist.

*Originaltitel:
Population Viability Analysis of the
Bearded Vulture Population Re-
leased in The Alps
DasOriginalin englischer Sprache
wird im Annual Report 1996 der
Foundation for the Conservation of
the Bearded Vulture erscheinen.

Dr. Javier Bustamante, Estacion
Bioldgico de Dofana , Avda. Maria
Luisa s/n, E-41013 Sevilla

Ubersetzung: Klaus Robin



BERICHT ZUM BARTGEIERPROJEKT 1996/97
INTERNATIONALER WORKSHOP

Maarten Bijleveld van Lexmond

Die Rolle der Stiftung zum Schutz des Bartgeiers
im internationalen Bemiihen zum Schutz derArt:

Organisation, Kompetenzen, Finanzen*

In den friihen 70-er Jahren

wurdedieInitiative zur Wieder-

ansiedlung des Bartgeiers Gy-
paetusbarbatus wie sooft fast

gleichzeitig in Savoyen/Frank-
reich und in Osterreich ergrif-
fen. Dr. Paul Géroudet aus

Genf und Gilbert Amigues aus
Annecy unternahmen die er-

sten praktischen Schritte in

Richtung Wiederansiedlung,
indem sie adulte und immature

Végel aus Afghanistan und

Russland importierten. In

Osterreich inspirierte der wie-
derholte Fortpflanzungserfolg

beim Bartgeier, der sich im Al-
penzoo Innsbruck unter der

Leitung von Hans Psenner,El-

len Thaler und Helmut Pechla-
nereinstellte, die in Wien tati-

gen Winfried Walter und Hans

Frey, ein europaisches Zucht-
programm mit Zoovdgeln als

Basis fur die zuktinftige Wie-

deransiedlung des Bartgeiers
in den Alpen aufzubauen.

Im November1978organisier-

te der Autor in Morges,
Schweiz, ein internationales

Meeting und brachte damit

Vertreter Zoologischer Garten,
von Naturschutzorganisatio-

nen und staatlichen Stellen

aus 6 europdischen Landern

an einen Tisch. Bei dieser Ge-

legenheit wurden die beiden
fruheren Initiativen kombiniert
und zum internationalen Pro-

jekt, wie wir es heute kennen,
zusammengefugt.

Zu Beginn finanzierte die

Frankfurter Zoologische Ge-

sellschaft und der 6sterreichi-

sche WWF(heute: Worldwide

Fund for Nature Austria) den
Aufbau des Zuchtnetzwerkes
in Menschenobhut, das aus

der Zuchtstation Wien/Haring-
see (Vienna Breeding Unit/

VBU)und zahlreichen Zoologi-

schen Garten in Europa und
dartiber hinaus besteht. Da-

mals lebten nur einige wenige

und relativ alte Vogel in Men-
schenobhut. Mehr als 10 Jahre
waren erforderlich, um eine

ausreichend produktive Zoo-
population aufzubauen,die es

Zuliess, erste Aussetzungenin

die Natur vorzunehmen. Ins-
gesamt bildeten 55 Végel die

Basisfiir den heutigen Brutbe-

stand, von denen 28 noch am
Lebensind.

Fur zukunftige Ansiedlungen

in den Alpen wurdenvier Ge-

biete ausgewahlt: Rauris in

den Hohen Tauern/Salzburg,
Hochsavoyen/Frankreich, der

Schweizerische Nationalpark

und die aneinander grenzen-

den Parke Mercantour/Frank-
reich und Alpi Marittime/Ar-
gentera/Italien.

Zwischen benachbarten An-

siedlungsregionen liegt eine

Distanz von etwa 300 km. Da-
mit decken sie praktisch den

ganzen Alpenbogenab.

In Ubereinstimmung mit den
Zielen des Projektes, z.B. dem

Aufbau einer von menschli-

chen Eingriffen unabhangigen
alpinen Brutpopulation, wurde

eine Freilassungsmethodege-

wahlt, die sich sehr eng an die

naturliche Entwicklung junger

Bartgeieranlehnt. Nestlinge im

Alter von etwa 3 Monaten,
wenn sie selbstandig Futter

aufnehmen aber noch nicht

fliegen k6nnen, werden in
kinstliche Nisthdhlen  ge-

bracht und zwarin in kleinen

Gruppen, um Sozialkontakte
Zu ermoglichen.

Der zunehmendeBruterfolg in

Menschenobhuterlaubte 1986
eine erste,sich jahrlich wieder-

holende Freisetzung im Gebiet

Rauris, der ab 1987 Ansiedlun-
gen in Hochsavoyen, ab 1991

im Schweiz. Nationalpark und

ab 1993 in den Parks Argente-
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ra/Mercantour folgten. Zwi-

schen 1986 und 1996 wurden
im Rahmen des Bartgeierpro-

jektes insgesamt 68 Vdgel in
die Natur entlassen. Es sind
dies Jungtiere von 14 verschie-

denen Paaren im Zuchtnetz-

werk. Drei Jungvégel mussten
wieder eingefangen werden,8

starben und 5 werden ver-

misst. So kénnten zur Zeit in
der Natur theoretisch 52 Bart-

geier leben. Auf der Grundlage

der Beobachtungen und der
darauf abstUtzenden Ruck-

schlussewird voneiner aktuel-

len Population zwischen 38

und 43 Végeln ausgegangen,

von denen 16 adult oder suba-

dult, 14-19 immatur und 8 V6-
gel des Jahres(juvenil) sind.

10 Jahre nach der ersten Frei-

setzung von Bartgeiern lasst
sich festhalten, dass sich die

jungen Vdgel selbstandig im

ganzen Alpenraum verteilt ha-

ben, im Alter von etwa 6 Mona-
ten von kunstlicher ZufUtte-

rung unabhangig werden, zum
Zeitpunkt, wenn sie mit ihrem

instinktiven Knochenbrech-

Verhalten beginnen. Eines der
Ziele des Projektes ist damit

erreicht: der Aufbau einerfrei

lebenden Population, die un-

30

abhangig ist von Zufiitterun-

gen. Die erst Paarbildung er-

folgte 1989 in den Hohen Tau-
ern, Osterreich. Ungliicklicher-
weise verschwand 1992 einer

der Végel, vermutlich das

Mannchen. Kurzlich, als ein
1991 in Rauris freigesetzter

Vogel zurtickkehrte, bildete

sich wiederin Paar. In Hochs-

avoyen, Frankreich, kam es zu
zwei Paarbildungen. Bei einem

der Paare erfolgte 1996 zumer-

sten Mal eine Eiablage.
Im selben Jahr wurdeeiner der

Partner des zweiten Paares

durch eine Hochspannungslei-

tung getdtet. Trotz dieser

Ruckschlage kann erwartet

werden, dass es noch vor Ende
des Jahrhunderts zur naturli-

chen Fortpflanzung des Bart-

geiers in den Alpen kommen
wird. Dannwird auch das zwei-

te Ziel des Projektes erreicht

sein. Dennoch wird es als Gan-
zes noch ziemlich weitins kom-

mendeJahrhundert hinein fort-

gefuhrt werden miissen.
Seit Beginn der 90-er Jahre

wird das Projekt mit seinem

Zuchtnetzwerk koordiniert von
der in Holland gegriindeten

Stiftung zum Schutz des Bart-

geiers (Foundation forthe Con-

servation of the Bearded Vul-

ture F.C.B.V.) mit Sitz im Was-
senaarWildlife Breeding Cent-
re. Der Stiftungsrat aus 7 Mit-

gliedern aus Osterreich (H.
Frey, W. Walter), Frankreich (R.

Estéve, M. Terrasse), Holland

(J. Louman) und der Schweiz

(M. Bijleveld van Lexmond)
wird von Dr. R. Faust, dem Pra-

sidenten der Frankfurter Zoo-
logischen Gesellschaft ge-

fuhrt. Ein Fachbeirat, indemdie

Bereiche Monitoring (Chr. Co-
ton, Frankreich), Aussetzungs-

standorte (N. Roth-Callies,

Osterreich) und Autochthone
Populationen (R. Heredia, Spa-

nien) vertreten sind, steht dem

Stiftungsrat zur Seite,
Die Stiftung zum Schutz des

Bartgeiers F.C.B.V. ist dielega-

le Besitzerin praktisch aller V6-
gel der Zuchtpopulation in

Menschenobhut. Dr. Hans

Frey von der Veterinarmedizi-
nischen Universitat Wien, Stif-

tungsrat der Stiftung zum

Schutz des Bartgeiers F.C.B.V.
und Manager des Zuchtnetz-

werkes in Menschenobhut,ist

auch EEP (Europaische Erhal-

tungszucht-Programme) -Ko-
ordinatorfir den Bartgeier. Er

leitet zudem die Zuchtstation
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Haringsee/Wien, welche am

meisten Bartgeier beherbergt
und die grésste Zahl an Jung-

tieren hervorbringt.
Die Stiftung zum Schutz des
Bartgeiers F.C.B.V. entschei-

det jahrlich, wieviele und wel-

che derneugeschllipften Vogel
fur die Aussetzung bestimmt

sind und wieviele zurlickbehal-

ten werden, um den Brutbe-
stand in Menschenobhut zu

verstarken. Sie  organisiert

auch die Transporte der Vogel
an ihre verschiedenen Bestim-
mungsorte.

Die Stiftung zum Schutz des

Bartgeiers F.C.B.V. organisiert
alljahrlich im Dezemberein In-

formationstreffen in einem der
verschiedenen Lander desAl-

penraumes, zu dem all jene
Personen eingeladen werden,

die am alpinen Wiederansied-

lungsprojekt beteiligt sind. Da-

bei werden Erfahrungen aus-
getauscht, neue Projekte vor-

gestellt, wie das geplante Wie-

deransiedlungsprojekt in der
Sierra de Cazorla, Spanien,

oder Uber die Anstrengungen

berichtet, die autochthone kor-
sische Population zu erhalten.

Gleichzeitig werden Priorita-

ten, wie das Monitoring oder

die Information der Offentlich-
keit, sowie Moglichkeiten zur
Finanzierung dieserAktivitaten
diskutiert. Zudem wird ein Jah-
resbericht publiziert.

Das Monitoring der in den Al-

pen freigesetzten Végel wird

durch eine Anzahl von Mitar-
beitern durchgefiihrt, speziell

von Christoph Coton (Frank-

reich) und Fulvio Genero(ltali-

en), welche als Koordinatoren
fur die westlichen bzw. éstli-

chenAlpenauftreten.

Zusammenfassend bestehen

die Hauptaufgaben der Stif-

tung zum Schutz des Bartgei-
ers F.C.B.V. darin, als Rechts-

grundlage und Koordinatorin

fur das Zuchtnetzwerk in Men-
schenobhutundfirdas Projekt
zurWiederansiedlung derArtin

den Alpen zu dienen. Ausser-

dem férdert die Stiftung zum

Schutz des BartgeiersF.C.B.V.

Anstrengungen zum Schutz
derletzten verbliebenen Wild-

populationen in Europa.

Die Tatigkeiten der Stiftung
zum Schutz des Bartgeiers

F.C.B.V. im Bereich des Zucht-

netzwerkes in Menschenobhut
werden von der Frankfurter

Zoologischen Gesellschaftfi-

nanziert, wahrend die Ansied-

lungsaktivitaten von ihren Part-

nern in den betreffenden Lan-
dern Ubernommen werden.
Dieses wirklich europaische

Projekt ist vollstandig abhan-
gig vom Wohlwollen, der Zu-

sammenarbeit und dem Enga-

gementderbeteiligten Behér-

den und Organisationen und
von denvielen Freiwilligen in

den Landern des Alpenrau-
mes.

Zudem hat die ausserst gross-

zugige Zusammenarbeit mit
denvielen beteiligten Zoologi-

schen Garten zum Erfolg die-

ses Projektes beigetragen,

dem grésstendieserArt, das je

in Europa durchgefuhrt wurde.

*“Originaltitel:
The role of the Foundation for the
Conservation of the Bearded Vul-
ture in the international effort to
conserve the species in Europe:
organization, competences, fi-
nances

DasOriginal in englischer Sprache
wird im Annual Report 1996 der
Foundation for the Conservation of
the Bearded Vulture erscheinen.

Dr. Maarten Bijleveld van Lex-
mond,Hon. Secretary, Foundation
for the Conservation of the Bear-
ded Vulture, En Levremon 19, CH-
1143 Apples

Ubersetzung: Klaus Robin
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FINAL RECOMMENDATIONS

At the end of the International workshop on monitoring of reintroduced Bearded Vulturesthe participants
support and urge to implementthe following recommendations concerning
 

A Surveillance of and research on reproduction activities

itis

1 tocollect data on pair bonding and nest building
lH to check nestsites and
lM to assure the surveillance of breeding pairs and nesting sites

2 tocarry out studies on behaviour of reproduction in the wild

 

 

B Monitoring and information of the public

itis

3. onaninternationallevel:

Ml to check the reasons of observation gaps on the map of the Alps
on a nationallevel:

lf to increase the efforts to recruit regional coordinators andtheirtraining
for checking observations

for exchanging data
for respecting time tables

4 to intensify or adapt the information activities to the actual situation in general and make special
efforts in areas like

northernItaly
H Austria
parts of Switzerland

5 to improofthe system of giving feedback to observers

6 to start an effort to build up a system of systematic observations on presence or absence of

Bearded Vultures involving

M game wardens
ornithologists

@ foresters
Mi rangers
@ hunters...

7 to define and standardise a minimal set of behavioural and environmental parameters at the

releasing site and collect data in a central data base

 

 

C Research on Bearded Vulture’s habitat and interactions
it is

8 to bring forward research projects on habitat analysis and -preferences

9  tocarry out studies on

—@ interactions between man and Bearded Vulture

Ml interactions between Bearded Vultures and other big raptors

 

 

D Finances
itis

10 to find the necessary finances to run the project on international and national level according to
the following priorities

A_ surveillance of and research on reproduction activities
B_ monitoring and information of the public
C_ research on BeardedVulture’s habitat and interactions

 

Goldau/Rigi/9-November- 1996



IINTERNATIONALER WORKSHOP

EMPFEHLUNGEN

 

Am EndedesInternationalen WorkshopsUber das Monitoring an wiederangesiedelten Bartgeiern unter-
stUtzen die Teilnehmer folgende Empfehlungen und fordern dringend ihre Umsetzung:
 

A Uberwachung und Erforschung der Fortpflanzungstatigkeit

Es sind
1 Paarbindung und Nestbau zu untersuchen und dabei insbesondere

M@ die Neststandorte zu kontrollieren und
IE die Uberwachung der Brutpaare und der Neststandorte sicherzustellen

2  Verhaltensstudien Uber die Fortpflanzung in der Natur durchzuftihren

 

 

B Monitoring und Offentlichkeitsarbeit
Es sind
3 auf internationaler Ebene:

M die Grindeftir die Beobachtungsllicken im Alpenbogen zu untersuchen und
auf nationaler Ebene:
M die Anstrengungen auf der Suche nach regionalen Koordinatoren zu verstarken und sie zu

trainieren,
die Feldbeobachtungen zuverifizieren
den Datenfluss einzuleiten und aufrechtzuerhalten
Zeitliche Vorgaben einzuhalten

4 die Tatigkeiten im Bereich Information den aktuellen Verhaltnissen anzupassen und besondere

Anstrengungenin folgenden Gebieten zu unternehmen:

H Norditalien
@ Osterreich
i Teilgebiete der Schweiz

5 das System der Riickmeldungen an die Bartgeier-Beobachterzu prtifen

6 Anstrengungen zu unternehmen, um ein Netz von Beobachtern aufzubauen, die ein Gebiet
systematisch nach Vorkommen oder Abwesenheit des Bartgeiers untersuchen. Als Beobachter

sind folgende Gruppen angesprochen:
HB Wildhiter
Hi Ornithologen
M@ Forster
M Parkwachter
HM Jager...

7 eine Mindestzahl von Verhaltens- und Umweltparametern fir alle Freilassungsstandorte zu
definieren und zu standardisieren. Die Daten sind in einer zentralen Datenbank zu sammein.

 

 

C Forschung tber Habitatsanspriiche und Interaktionen

Es sind

8 Forschungsprojekte Uber Habitatsanalysen und -praferenzen voranzutreiben.

Es sind
9 Forschungsprojekte durchzuftihren tiber

M@ /nteraktionen zwischen Mensch und Bartgeier
i /nteraktionen zwischen Bartgeiern und anderen Grossgreifvégein

D Finanzen
Es sind
10 Anstrengungen zu unternehmen, um die Finanzierung und damit den Betrieb des Programmes

aufnationaler und internationaler Ebene gemass den nachfolgenden Prioritaten sicherzustellen:

A Uberwachungder Fortpflanzungsaktivitaten und Forschung am Fortpflanzungsverhalten

B Monitoring und Offentlichkeitsarbeit

C Forschung in den Bereichen Habiatsanalysen und -praferenzen sowie Interaktionen zwischen
Mensch und Bartgeier und zwischen Bartgeiern und anderen Grossgreifvégeln.
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Eingeladene Referentinnen und Referenten Adressen
 

GeographischesInstitut
der Universitat Zurich Dr. Britta Allg6wer
 

SCALP und KORA,Univ. Bern Christine Breitenmoser
 

SCALP und KORA,Univ. Bern Dr. Urs Breitenmoser
 

Biol. Station Coto Dofana, Spanien Dr. Javier Bustamante
 

Institut fur Umweltwissenschaften
der Universitat Zurich Barbara Gautschi
 

Parco naturale Alpi marittime Laura Martinelli
Roberto Toffoli
 

Ansiedlungsstandort Hochsavoyen Christoph Coton
Julien Heuret
 

Vienna Breeding Unit VBU
und Projekt Osterreich Dr. Hans Frey

Dr. Knut Niebuhr
 

Ansiedlungsstandort Rauris Nina Roth-Callies
 

Bartgeierstiftung FCBV Dr. Maarten Bijleveld van Lexmond
 

 

BUWAL Dr. Hansj6rg Blankenhorn
Dr. Reinhard Schnidrig

WWFSchweiz Dr. Heinz Stalder
 

Gesellschaft zur Wiederansiedlung
des Bartgeiers in der Schweiz GWBDr. Chasper Buchli

Daniel Hegglin
Dr. Juirg Paul Miller
Dr. Klaus Robin
Dr. Felix Weber
 

Schweizerischer Nationalpark Flurin Filli
 

Infodienst Wildbiologie Thomas Pachlatko
 

Zool. Inst. der Universitat Zurich Jacqueline Schmid
 

Schweizerische Vogelwarte Dr. Niklaus Zbinden

 

Unterstiitzende Institutionen und Organisationen
 

Bundesamtfiir Umwelt, Wald und Landschaft, Eidg. Forstdirektion,

Sektion Fauna, Jagd und Wildforschung
Gesellschaft zur Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Schweizer
Alpen GWB

Natur- und Tierpark Goldau
Schweizerische Gesellschaft der wissenschaftlich geleiteten

zoologischen Garten der Schweiz GWZ
Worldwide Fund for Nature WWFSwitzerland

 

Leitung des Workshops
 

Dr. J.P. Miller, Direktor Biindner Natur-Museum, 7000 Chur

Tel. ++41 (0) 81 252 15 58 / Fax +441 (0)81 253 53 67

 

Organisation
 

habitat, Dr. K. Robin, 8730 Uznach

Tel. ++41 (0) 55 290 1360/Fax ++41
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(0) 55 290 1361  

Dr. Britta Allg6wer, s. S.14; Dr.
Maarten Bijleveld van Lexmond,s.

S.31; Dr. Hansjérg Blankenhorn,s.

S. 8; Christine Breitenmoseru. Dr.
Urs Breitenmoser, s. S. 18; Dr.

Chasper Buchli, Fornat AG, Gias-
sa, 7530 Zernez; Dr. Javier Busta-
mante, s. S. 28; Christoph Coton,

APEGE, Cité administrative, F-
74040 Annecy cedex; Flurin Filli,

Parc naziunal Svizzer, 7530 Zer-
nez; Dr. Hans Frey, s. S. 10; Barba-
ra Gautschi, s. S.28; Ruedi Haller,
s.S. 14; Daniel Hegglin, s. S. 24; Dr.

Rafael Heredia, s. S. 14; Julien
Heuret, APEGE,Cité administrati-
ve, F-74040 Annecy cedex; Laura
Martinelli, Parco naturale Alpi ma-
rittime, Corso D.L. Bianco 5, I-

12010 Valdieri; Dr. Jurg Paul Mul-

ler, BUndner Naturmuseum, Ma-

sanserst. 31, 7000 Chur; Knut Nie-
buhr, s. S. 19; Thomas Pachlatko,
Infodienst Wildbiologie und Okolo-
gie, Strickhofstr. 39, 8057 Zurich;

Dr. Klaus Robin, habitat, im Freud-
moos 7, 8730 Uznach; Nina Roth-
Callies, WWF Rauris, Oberer Son-
nebergweg 22, A-5561 Rauris;
Jacqueline Schmid, Zoolog. Inst.

Universitat Zurich, Winterthurerstr.
190, 8057 Zurich; Dr. Reinhard

Schnidrig, Bundesamtfiir Umwelt,

Wald und Landschaft, Postfach,
3003 Bern; Dr. Heinz Stalder,
WWF-Schweiz, Hohlstr. 110, 8004
Zurich; Roberto Toffoli, Parco na-

turale Alpi marittime, Corso D.L.
Bianco5, |-12010 Valdieri; Dr. Felix
Weber, Natur- und Tierpark Gol-
dau, Parkstr. 40, 6410 Goldau; Dr.
Niklaus Zbinden, Schweiz. Vogel-
warte, 6204 Sempach
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Llopis Dell, Alejandro

Untersuchungen zur

Ernahrung freigesetzter

Bartgeier
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Wurde eines Doktor Medicinae

Veterinariae der Veterinarmedizinischen Universitat Wien. 314 p.

Zusammenfassung

1986 wurde im Rahmen des
Wiedereinburgerungsprojekts
des Bartgeiers in den Alpen mit

Freilassungen von in Gehege
gezuchteten Junggeiern be-

gonnen. Die vorliegende Stu-

die ist ein Beitrag zur Uberpril-
fung der ausgewahlten Freilas-

sungstechnik (,,Hacking“) und

bezieht sich vorwiegend auf
Verhaltensaspekte im Zusam-

menhang mit der Ernahrung

und vergleicht diese Daten mit
solchen, die an Wildpopulatio-

nen erhoben wurden. Insge-

samt wurden27 Jungvégel un-

tersucht, die an den Standor-

ten Krumlital, Osterreich (1986-
92; n = 18) und Stabelchod,

Schweiz (1991-94; n=9) freige-

setzt wurden. Die Aggression

der Jungtiere blieb bis zum
Selbstandigwerden_ erhalten.

Dieser Umstandfiihrte bei den

Nestlingen, die durchschnitt-
lich mit 93,8 Tagenindie Horste

eingesetzt worden waren, zu

heftigen Auseinandersetzun-
gen, wassich auchaufdie Fut-

teraufnahme auswirkte. Die

Nestgeschwister nahmen die
Nahrung nur zu 15,5% syn-

chron und am selben Futter-

platz auf. Man muss daherso-

wohl wahrend der Nestlings-

phaseals auch nach dem Aus-
fliegen genugend Futterplatze
einrichten, damit auch unter-

druickte Végel ausreichend zu
Nahrung kommen. Zus€tzlich

ist wahrend der gesamten

Nestlingsperiode die Anwe-
senheit eines Betreuers erfor-

derlich, um bei heftigen Aus-

einandersetzungen notfalls
unmittelbar eingreifen zu k6n-

nen. Ab dem Fliiggewerdenist

diese intensive Betreuung
nicht mehr notwendig, da fur

den unterdruckten Vogel dann

die Méglichkeit besteht sich

zuruckzuziehen. Junggeier

zeigten sich bei der Beutezer-

legung zunachst unbeholfen.
Dain den Sommermonatendie

angebotene Nahrung schnell

austrocknet, wird die Nah-
rungsaufnahme zusatzlich er-

schwert. Es ist daher spate-

stensalle zwei bis drei Tagefri-
sches Futter auszulegen. Die

Einrichtung von Trankenin den

Freilassungsnischenerscheint

notwendig, da der Wasserbe-

darf nurteilweise durch Futter

gedeckt werden kann.Im Ver-
gleich mit Junggeiern waren

altere Bartgeier viel schneller

beim Zerlegen der Beute,sie

erwiesen sich geschickter
beim Verschlingen und waren

vorsichtiger bei der Annahe-

rung an Futterquellen. Sie un-
terbrachen dié Nahrungsauf-

nahme haufig um zu sichern,

ihre Fress-Intervalle waren

aber im Durchschnitt 37,2%

kurzer. Zur Beurteilung der nor-

malen Entwicklung der Nest-
linge kann die wachsende An-

zahl der Standortwechsel wie

auchdie der Flugiibungenver-
wendet werden. Flugubungen

im Zusammenhang mit Nah-

rungsaufnahme konntenerst-

malig dem Verhaltenskomplex
beim Abwerfen der Knochen
zugeordnet werden. Die Zer-

kleinerung von Knochen, eine

fur den Bartgeier essentielle

Verhaltensweise, erwies sich
als angeboren. Hinsichtlich der

Beutebehandlung und Nah-

rungspraferenz wurde kein Un-
terschied zwischen Projektvé-

geln und Tieren derfreien Wild-

bahn festgestellt. Knochenab-
werfen trat bei Projektvégeln

(41,1 Tage nach dem Ausflie-

gen;n=8)umzweiWochenfru-

her aufals bei Wildtieren. Erste-

re wurden auch fruhzeitiger

selbstandig (ab der vierten
Woche) und hatten wesentlich
grdssere Flugareale als gleich-

altrige Artgenossen in freier

Wildbahn. Aus den vorliegen-
den Ergebnissen kann aufkei-

nerlei negative Auswirkungen
geschlossen werden, die auf

Gehegeaufzucht oderFreilas-

sungstechnik zuruckzufthren
waren.

Dr. Alejandro Llopis Dell, Institut fiir
Parasitologie und Zoologie, Vet.
Med. Universitat Wien, Josef Bau-

manngasse 1, A-1210 Wien
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Barbara Gautschi

Geschlechtsbestimmung

beim Bartgeier*

Beim Bartgeier sehen Weib-

chen und Mannchen gleich

aus und sind auch von Spezia-

listen nicht sicher zu unter-
scheiden. Darum suchte man
lange nacheiner sicheren und

schnellen Methode, um das

Geschlecht zu bestimmen.
Nunist am Institut fur Umwelt-

wissenschaften der Universi-

tat Zurich eine neue Methode
getestet worden, die es er-

moglicht, mit minimalen Aus-

gangsmaterialien das Ge-
schlecht von Bartgeiern in der

Zucht oderim Freiland schnell

und sicher zu bestimmen. Die
Untersuchungen wurden vom

I
Te

l
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Bundesamt flr Umwelt, Wald

und Landschaft finanziert.
Einige Tropfen Blut, ja eine ein-
zige Feder genUgen nun, um

das Geschlechteines Bartgei-
ers bestimmen zu kénnen. Die

Methode basiert auf einem

Gen,das auf den Geschlechts-

chromosomen liegt. Weib-

chen, die bei Végeln die Ge-

schlechtschromosomen Z und
WEtragen, haben zwei ver-

schiedene Kopien dieses

Gens, wahrend Mannchen mit
ihren zwei Z-Chromosomen

zwei gleichartige Kopien auf-

weisen. Mit Hilfe der Polymer-
asen-Ketten-Reaktion (PCR)

oe ee

W M

wird das Gen spezifisch ver-

vielfaltigt. Die Produkte, die

dabei entstehen, kann man in
einem Agarose-Gel sichtbar

machen, dasie positiv geladen
sind und in einem elektrischen

Feld zur Anode laufen. In der

Abbildung ist das Resultat ei-

ner solchen PCR-Reaktion

dargestellt. Die Weibchen mit

den Geschlechtschromoso-
men Z und W zeigen zwei Pro-

dukte, die unterschiedlich lang

sind, sie erscheinen auf dem
Agarosegel als Doppelbande.

Die Mannchen mit der Kombi-

nation ZZ zeigen dagegeneine
Einfachbande.

Schematische Darstellung

einer Agarose-Gel-Elektro-

Phorese mit den Produkten
einer Polymerase-Ketten-

Reaktion.

BahnS: Gréssenstandard
Bahn W: Doppelbande beim
Weibchen

Bahn M: Einzelbande beim
Mannchen.

“Aus: CH-Wildinfo. Schweizeri-
sches Wildbiologisches Informati-
onsblatt. Nr. 2, April 1997, S. 3
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Rafael Arelettaz

Situation du Gypaéte barbu dans

Vouest de la Suisse*

(Préalpes et Alpes des cantons du Valais, Vaud & Fribourg)

Dépourvu desite de lacher a

l’intérieur de ses frontiéres, le

canton du Valais, et dans une

faible mesure les Préalpes

vaudoises et fribourgeoises,
est pourtantle théatre de toute

une série d’observations de

Gypaeétes depuis le début du

proportion s’est fortement ac-

crue en une année enraison du

séjour prolongé, durant ce der-
nier hiver 1996/97, d’un oiseau
ayant perdu ses marques et
étant devenu particuliérement

populaire, Republic 5 trés pro-
bablement.

Evolution saisonniére et

dispersion géographique
des observations

La phénologie du Gypaéte en
Valais distingue deux pics, en
septembreet de janvier a mars

(fig. 1). Sile premier est a mett-

re en relation avec l’intense

projet de réintroduction (478

données répertoriées entre

1986 et fin avril 1997). La rai-
son est probablement a re-

chercherdansla position cen-

trale du canton, au coeur de
Tab. 1: Liste des Gypaétes identifiés de maniére certaine en Valais et
Préalpes vaudoisesetfribourgeoises.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’'arc alpin et dans sa zone la__ Identité Année Provenance Nombre

plus étroite, qui en fait un par- de lacher d’observations

cours quasi obligé pourles oi- Mélusine 1987 Haute-Savoie 2
Seaulx eifatlques, Marie Paradise 1987 Haute-Savoie 1

Nombre d’oiseaux Balthazar 1988 Haute-Savoie 45

observés et origine Melkior 1988 Haute-Savoie 4

Au cour de cette période, 16 Marie-Antoinette 1989 Haute-Savoie 6

individus ont été identifiés de Averell 41991 Haute-Savoie 4

wareeedoe2en edieg Republic 1 1991 Haute-Savoie 22
nance de Haute-Savoie, Jes Resublic 2 1992 Haute-Savoie 1
Grisons et 1 du Mercantour; - -
tab. 1) alors que la présence de Republic 3 1992 Haute-Savoie 13

6 autres oiseaux est aconsidé- Republic 5 1993 Haute-Savoie 107

rer comme probable car insuf- Republic 6 1994 Haute-Savoie 1

fisamment documentée. Vien- Republic 8 1996 Haute-Savoie 15
fonts ajouter sAsulteune Parl Settschient 1991 Grisons 3
non négligeable d’individus Moisch 1991 Gri a

non marqués agés de plusde Mo!scne 9 SONS
trois ans en général (39% des Margunet 1991 Grisons 4
478 fiches). A noter que cette Argentera 1993 Mercantour 15

37



BERICHT ZUM BARTGEIERPROJEKT 1996/97

80

70

60

a o
O

N
o
m
b
r
e
d
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n

BARTGEIER SCHWEIZ

Fig. 1. Variation mensuelle de la fréquence des observati-

ons collectées entre 1987et avril 1997.
 

 

 

 

 

  

                  
Mos F M A MJ

activité automnale des orni-

thologues au col de Bretolet
(36 des 37 observations réali-

sées sur la commune de

Champéry concernent les
mois de septembre et

d’octobre), le second semble

bel et bien traduire une forte
présence des Gypaetes dans

les Alpes valaisannes a cette

période, soit par le nombre
d’individus, soit par la durée

importante de leurs séjours. A

titre d’illustration pour la pre-
miére catégorie, nous pou-
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vons noter qu’au moins 4 oise-

aux différents étaient présents
en Valais central a fin mars-

début avril de cette année,

deux individus marqués et

deux subadultes. Quant aux
séjours prolongésd’individus,

les mieux documentés sont

ceux de Balthazar, qui a été

observé cing ans consécutifs

dans«sonfief» du Haut val de
Bagnes,et de Republic 5, re-

marqué durant ces quatre der-
niers hivers (avec encore une

réserve pour 1996/97) dansles

environs de Derborence. A

l'exception du Hautval d’llliez
(région de Champéry), ces
deux régions regroupenta el-

les seules le 56% de toutes les
données. Bien qu’un certain

biais, lié a une habitude pro-

gressive des observateurs a

parcourir ces sites plut6t que

d’autres a priori moins favora-

bles, soit a prendre en consi-
dération, il reste indéniable

que les Gypaetesles fréquen-

tent préférentiellement ainsi
que d’autres réserves de chas-

se du canton, particuliérement

giboyeuses et doncriches en
carcasses.

*Tiré et actualisé de: Arlettaz, R.

1996. Observations en Valais (Al-
pes suisses) de Gypaétes barbus
(Gypaetus barbatus) issus deréin-
troduction: un premierbilan (1986-
1995). Nos Oiseaux 43: 369-388.

Dr. Rafael Arlettaz, 1920 Martigny
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Bartgeier-Ausstellung

im Natur- und Tierpark

Goldau*

Eine neue Ausstellung

Ein Jahr nach der Eréffnung

der grdssten Voliere der
Schweiz, in der sich unser
Bartgeierparchen seither sehr
wohl fuhlt, hat der Tierpark

Goldau am 11. Mai 1996in ei-
nem feierlichen Akt eine stan-

dige Bartgeier-Ausstellung er-

Offnet. Sie informiert die Besu-

cherinnen und Besucherdirekt
neben der Voliere Uber den

Bartgeier und erdffnet so neue

Perspektiven.
Mit der Hilfe ihres Vaters

durchschnitt die zweieinhalb-

jahrige Sarina Pape voller Be-

geisterung das mit einem Kno-

   
Dr. Felix Weber(links) eré6ffnete am 11. Mai 1996 eine neu

chen versehene Band zur neu-

en Bartgeier-Ausstellung des
Natur- und Tierparks Goldau.

Direkt an die Horstwand der
Bartgeier-Voliere angebaut,
wird im Ausstellungspavillon

Uber den faszinierenden Vogel

informiert. Drei Aspekte ma-

chen diese Exposition beson-

ders interessant:

1. Die Ausstellung bietet zahl-

reiche Daten Uberden Bartgei-

er und seine Uberlebensstra-

tegie, angefangen beim Fres-
sen von KnochenUberdie Tat-

sache, dasser im Winter bru-

tet, sich das Gefieder einfarbt
bis hin zu seinem geringen

gestaltete Bartgeier-Ausstellung im Natur- und Tierpark

Goldau.

Fo
to
:

Ph
il
ip
p
Al
de
r

Nahrungsbedarf.
2. Die Dauerausstellung wird

laufend mit aktuellen Berich-

ten Uber das europaische Aus-
wilderungsprogramm angerei-

chert. So findet man Hinweise

auf die Wiederansiedlungen
vonje zwei Végeln im Maidie-

ses Jahres im 6sterreichi-

schen Rauris und in der franz6-
sischen Haute Savoie sowie im

Juni im Schweizer National-
park und im italienischen Ar-

gentera.

3. Vor und nach dem Besuch

der Ausstellung kénnen die
Besucherinnen und Besucher

die Informationen 1:1 in der
Voliere beobachten. So leben
Bartgeier friedlich mit Alpen-

schneehasen zusammen und

verschlingen bis zu 30 Zenti-
meter grosse Knochen.

Finanziert wurde die neue

Bartgeier-Ausstellung vom

Férderverein «Freunde des

Natur- und Tierparks Goldau».

Konzept, Gestaltung und Aus-
fulhrung stammenvon Ausstel-

lungsspezialist Andy Pape.Die

lllustrationen wurden von der
Industrie Leasing zur Verfu-

gung gestellt, und fir die Texte

und Bilder zeichnet Dr. Jurg
Paul Miller, Direktor des
Bundner Naturmuseums_ in

Chur verantwortlich. Die neue

Ausstellung ist ausgezeichnet

gelungen. Schauen Sie doch

einfach mal in den interessant
gestalteten Raum hinein, wenn

Sie das nachste Mal denTier-

park besuchen. - Sie werden
selbst sehen: Es lohnt sich!

Felix Weber

Text aus Bambi, der Zeitschrift des

Natur- und Tierparks Goldau, Nr.
36, Juni 1996
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Spenderliste

WWESchweiz
BUWAL
Kanton Graubtinden
Schweizerischer Nationalpark
Kantonaler Zurcher Tierschutz-

verein
BundnerTierschutzverein, Chur
Moische-Stiftung, Pontresina
Binding-Preis fur Natur- und
Umweltschutz

Silberner Bruch Schweiz
Silberner Bruch beider Basel
Engadiner Kraftwerke AG
Kraftwerke Hinterrhein AG
Kraftwerke Vorderrhein AG
Kraftwerke Brusio AG
Kraftwerke Zervreila AG
Misoxer Kraftwerke AG
Calanda Haldengut, Getranke AG
Elvia Versicherungen
Verkehrsverein Oberengadin
Verkehrsverein Madulain
Verkehrsverein La Punt
Verkehrsverein S-chanf
Verkehrsverein Sils
Verkehrsverein Pontresina
Vogelschutzverein Oberengadin
Gemeinde Ardez
Gemeinde Lavin
Gemeinde St. Maria
Gemeinde Scuol
Gemeinde Sent
Gemeinde Susch
Gemeinde Tarasp
Gemeinde Mustair
Gemeinde Tschlin
Gemeinde Zernez
Gemeinde Ftan
Gemeinde Samnaun-
Compatsch

Gemeinde Valchava
Gemeinde Guarda
Herr und Frau Dr. W. Flachs,

Langnau a/Albis
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Fernsehen der deutschen und
ratoromanischen Schweiz DRS

Herr Dr. W. von Tscharner, Risch

Conseil International de la Chas-
se, Délégation Suisse (CIC)

Herr Alberto Luisoni, Bassecour
Herr Otto Felber, Gehren-

gasse 13, 4704 Niederbipp
Susanne Vettiger-Ruf, Autorin

Kinderbuch,,Barbatus — der
Segelkiinstler“

Peter Aebi, Illustrator Kinderbuch
»Barbatus - der SegelkUnstler*

Schweiz. Mobiliar, Bruno Schlap-

fer, Kassier RV-Ost, Trogen
Odlo Sportswear AG
Herr und Frau K. Bollmann,

im Lindenhof 7, 8307 Effretikon

Rotte Neutronal, Frau Kofler,

Rappenstr. 15, 8307 Effretikon
Herr Andreas Maritz, Andlau-
erweg 7, 4144 Arlesheim

Frau Heidi Tschudin, St. Alban-

Anlage 63, 4052 Basel
Frau Yvonne Anderegg,

Huslimatt 6, 5200 Brugg
Polizei- und Militardirektion des
Kantons Bern, Lotteriewesen,

3011 Bern
Rotary Club Arosa
Herr Rolf Haederli, Buhlstr. 8,

8620 Wetzikon
Herr Daniel Heinrich, Promulins

23, 7503 Samedan

Frau Doris Muller-Furrer,

Promulins 23, 7503 Samedan
Frau Lilo Miller-Banniger,

Buglgrond 86, 7550 Scuol
Rolf Banniger, Buglgrond 86,
7550 Scuol  

Lehrmittel
Bartgeier

Der Infodienst Wildbiologie &

Oekologie hat zum Thema
Bartgeier ein Lehrmittel fur die
Mittel- und Oberstufe heraus-

gegeben. Die attraktive 64-
seitige Broschire bietet einen

leicht verstandlichen Einblick

in die heutigen Kenntnisse der
Biologie und Okologie des
Bartgeiers. Dankeiner Vielzahl

von Ideen fur den Unterricht
kann dieses Lehrmittel fiir ver-

schiedene Formen der Unter-

richtsgestaltung eingesetzt
werden. Die Arbeitsblatter

wurden vom bekannten Tier-

zeichner Ueli Iff gestaltet. Als
Ubersichts- und Nachschla-
gewerk Uber den Bartgeiereig-

net sich dieses Lehrmittel
ebensogut fiir das Lehrerzim-

mer wie flr das private Bu-

chergestell.

Das Lehrmittel kostet Fr. 25.-
(plus Versandkostenanteil)

und ist erhaltlich bei:

Infodienst

Wildbiologie & Oekologie,

Strickhofstr. 39, 8057 Zurich,

Tel. 01/ 362 78 88


