
Ohne Jagd geht es nicht! 
Koln: Funf Jahre Jagdverbot gefahrdet Naturschutzziele 

. I m Jahr 1991 sorg- der EllBWil, ,,ebenso 
te er fur Schlag- die teils hohen Wild- 
zeilen: Damals schaden". 
beschlol3 der Rat Funf Jahre nach 

der Stadt Koln im Rechtskraft des 
neuen Landschafts- Landschaftsplanes 
plan, daB in den Na- sollte das Jagd- und 
turschutzgebieten I Angelverbot von der 
der Stadt die Aus- Kolner Stadtvenval- 
iibung der Jagd und lung uberpruft wcr- 

.~cli das Angeln ge- den. In der Zwi- 
nerell verboten wer- schenzeit sollte die 
den. Zuvor hatte die Recklinghauser Lan- 
Kolner Jigerschaft desanstalt fur 0kolo- 
in einer difizilen und gie, Bodenordnung 
sachlicl~en Stellung- und Forstplanung 
nahme von einem (LOBF) die Tierbe- 
grundsiitzlichen stande erheben und 
Jagdverbot abgera- die Entwicklung in 
ten. war aber gegen- den NSG verfolgen. 
uber jagdliclien Ein- Doc11 dies geschah 
schrankungen durch- In den Landschaftsplanen der Kreise und Stadte gibt es drastische Nutzungs- nie. 
aus offen. einschrankungen. Der Kolner Landschaftsplan sieht gleich ein rigoroses Jagd- Im letzten Septem- 
Docli es kam ein ab- verbot vor. Auch Anglersind dort betroffen: Fursie gilt ebenfalls ein Angelver- ber kam es im Kol- 
solutes Jagdverbot in bot. JeM will man ,,weg vom Jagdverbot". Foto Markmann ner Rat zu einer 
allen Naturschutzge- ,.Anfrage der CDU- 
bieten, die rund 17 Fraktion zum Jagd- 
Quadratkilometer umfassen. So geliort zu den positiven sondern auch dem Schutz- und Fischereiverbot in Natur- 
Fur grune ldeologen in der Auswirkungen von Jagd und zweck in Iloristiscli bedeutsa- schutzgebieten". Die wollle 
Kolner Stadtvenvaltung, aber Hege in NSG die men Naturschutzgebieten zu- wissen, 
auch im Hause des ,,progressi- wirksame Beaufsichtigung widerlaufen kann". Auch der was die Venvaltung bisher 

( n" Kijlner Regierungsprasi- des Scliutzgebietes durch Jagdschutz sei nicht mehr ge- unternomrnen habe, um fest- 
derllen Dr. Antwerpes. solllen Jacgda~~siihu~~gsbereclitigte. \\lilirlcis~c~. ~usrcllcn, oh Jils .lagJvcrbol 
das Jagdverbot und seine er- Schutz von Flora und Fauna nocli ei-forderlicli sei, 
hofften Auswirkungen zu- durch Regulierung von Wild- ldeologie es durch das Jagd- und An- 
kunftsweisenden Charakter bestanden, insbesondere von gelverbot verstarkt zu illegalen 
haben. Doc11 alles kam vollig Schalenwildbestanden, V O ~  Vernun ft Mullablagerungen komme, da 
anders. MaBnalimen zur Biotop- eine wirksame Sozialkontrolle 
Funf Jahre spYter kam die Er- Pflege. Docli das kummerte die .,Gru- fehle? 
nuchterung. .,Schleunigst weg Der ErlaB des MURL sagt nen" Kolner ldeologen in Rat Die Antwort der Kolner Stadt- 
vom Jagdverbot", lautet die deutlich. daB in NSG Ein- und Venvaltung wenig. Sie venvaltung im ,,AusschuB 
Devise vieler Kolner. Dabei schriinkungen der Jagd nur so- verboten gegen Widerstande Landschaftsplege und Grun- 
11Ytte dies sclion 1991 einleuch- weit zulLsig sind, als der anderer Ratsherren und trotz flachen" war ernuchternd und 
ten mussen, ignorierte die Kol- Schutzzweck dies unter Be- eindeutigem Protest des Kol- zugleicli eine scliallende Ohr- 
ner Stadtvenvaltung doch den rucksichtigung des Grundsat- ner Jagdberaters Helmut feige fur die Naturschutz-Ideo- 
gerade im Man. friscli heraus- zes der VerhaltnismYl3igkeit Adamczak gleicli fur alle Na- logen im Kolner Stadtrat und 
gegebenen ErlaB des Dussel- der Mittel erfordert. Nur in turscliutzgebiete auf dem Kol- deren Unterer Landschaftsbe- 
dorfer Umweltministeriums Einzelfillen konne die Jagd ner Stadtgebiet jegliclie Jagd horde. 
(MURL) uber die ,,Ausubung auch ganz verboten werden. und auch das Angeln. Einleitend gesteht die Kolner 
der Jagd in Naturschutzgebie- Dabei gab das MURL aber zu Betroffen waren FlBchen von Venvaltungsspitze, daB die ge- 
ten". Mit Datum l. Man. 1991 bedenken, ,,daR ein absolutes rund 17 Quadratkilometer plantc Untersuchung der NSG 
werden detailliert sowohl die Jagdverbot auf grol3erer Ha- GrBBe. Dort hatte ah 1991 fur samt Erhebung der.. Tierbe- 
negativen als auch die positi- che unenvunschte Wildmas- alle JBger ,,Hahn in Ruh" zu stinde durch die LOBF nie 
ven Auswirkungen der Jagd in sierungen, insbesondere von gelten. ,,Die Jagdpacht mul3te stattfand. ,,Wir haben immer 
Naturschutzgebieten (NSG) Schalenwild, zur Folge haben aber trotz absolutem Jagdver- auf die ~ ~ ~ ~ v e r t r a u t " ,  so der 
beschrieben, die es abzuwiigen kann, was nicht nur zu uber- hot weitergezalilt werden", be- zur Zeit amtierende und desi- 
gilt. miBigen Wildschaden fuliren, riclitele Helmut Adamnak gnierte zukunftige Amtsleiter 



So sehen Baume in einem Naturschutzgebiet aus, wenn die 
Jagd ganzlich verboten ist Kaninchen haben die Rinde der 
Baume bis fast auf ein Meter Hohe restlos abgenagt. 

des Kolner Grunflachenamtes, 
zu dcm auch die ..Untere Jagd- 
behorde" geliort, ,,doch die 
Kdlner Bezirksregierung hat 
auf die Untersuchung verzich- 
tet". Jager verrnuten, daB eine 
solche zu ernuchternden Er- 
gebnissen gekommen ware. 
Immerhin liatten Mitarbeiter 
des Kiilner Regierungsprhi- 
denten Franz-Josef Antwerpes 
das Kolner Jagdverbot als 
mustergultig bezeiclinet. 

Hohe Schaden 

Vier harte Argumente fur die 
Wiedenulassung der Jagd 
fand die Stadtvenvaltung in ill- 
rer Stellungnalime: 

Angrenzend an Natur- 
schutzgebiete enstanden Wild- 
schaden durch Kaninchenver- 
biR, da die Jagdausubungsbe- 
rechtigten innerlialb der 
Schutzgebiete nicht mehr re- 
gulierend eingreifen konnten. 

In NSG mit Wald fuhrt Ver- 
bin durch Rehwild aus uber- 
liiiliten Bestanden dazu, daB 
Naturverjungung unmiiglicli 
ist und Neuanpflanzungen nur 
unter aufwendigen Scliutz- 
maSnahmen erfolgen konne. 
Das Ziel, natumahen Wald 
entwickeln zu lassen, sei zu- 
mindest teilweise in Frage ge- 
stcllt. 

Im ,,ganzen Stadtgebiet" 
sind die Fuchsbestande deut- 
lich angestiegen. Alleine aus 

aven- Grunden der Seuclienpr" 
tion (Tollwut und Fuclisband- 
wurm) kann sich die Notwen- 
digkeit einer intensiven Fuclis- 
bejagung ergeben. Aucli wie- 
derholte lmpfaktionen kon- 
nen nur Erfolg haben, wenn 
die Fuchsdichte auf vertretba- 
rem Man gehalten wird. ,,Die- 
ses Ziel kann aber nur erreiclit 
werden, wenn die Jagd aucli 
flachendeckend ausgeubt 
wird", so der Originaltext der 
Venvaltung. 

Die ~ k z e ~ t a n z  der Verbote 
in den NSG ist in grooen Tei- 
len der Bevolkerung gering. 
Oft kommt es zu schwenvie- 
genden Storungen (z. B. Frei- 
laufenlassen von Hunden, 
Campen, Feuer maclien, Fall- 
ren mil Fahneugen). Mit 
Reclitskraft des Landschafts- 
planes haben diese deutlich zu- 
genommen. Dies konnte mil 
dem Felilen des Jagdschutzes 
zusammenliangen. 
,,Aus diesen Grunden ergibt 
sic11 die Notwendigkeit unter 
Beachtung der konkreten Si- 
tuation in Naturscliutzgebie- 
ten gegebenenfalls Jagdaus- 
ubung zuzulassen", so die Kol- 
ner Venvaltung weiter. Fur je- 
des Schutzgebiet werde jetzt 
im Einzelfall gepriift, ob jagdli- 
che MaBnahmen mit dem je- 
weiligen Schutzzweck verein- 
bar sind. 0rtlich und zeitlicli 
differenzierte jagdliclie Rege- 
lungen seien denkbar. Bis zum 
AbschluB dieser Prufung gelte 

noch das bislierigc Jagdverbot. 
Allerdings, so die Venvaltung 
weiter, seien Ausnahmen im 
Rahmcn eincs ,,Befreiungs- 
verfahrens" moglicli. Da dies 
im Einzelfall schr zeitaufwen- 
dig ist, wurdcn Vorausset- 
zungn erarbeitet, unter denen 
eine Befreiung vom Jagdver- 
bot grundsatzlicli erteilt wird. 
Kolns Grunflachenamtsleiter 
Reinhard Mucli berichtete im 
Gesprach mil der i?UR%Kl da- 
von, daB es leider immer noch 
um Ideologien gelie. Einige 
Naturscliutzer, auch in der 
Stadtvenvaltung, wurden wei- 
terliin einen missionarisclien 
Eifer entwickeln. ,,Wir sehen 
aber in der Praxis, daB das 
Jagdverbot nicht nur segens- 
reicli war, sondern aucli nacli- 
teilige Auswirkungen liatte". 
Reinliard Much will nun cine11 
tragfaliigen KompromiB zwi- 
sclien Naturscliutzern und Ja- 
gern. Letzteren stellt er ein po- 
sitives Zeugnis aus: ,,Die KO- 
operation mit der Kolner Ja- 
gerschaft ist hervorragend, wir 
kdnnen nur Positives bericli- 
ten!" 
Wie cs weitcrgelicn wird, zcig- 
te Reinhard Mucli auk ,,Es 
wird wohl zu Individuallosun- 
gen fiir die einzelnen Gebiete 
kommen. Die konnen von vol- 
ligcr Jagdfreigabe bis zur tota- 
len Jagdeinscliriinkung rei- 
clien". Zeitlicli recline1 der 
kommissarisclie Amtsleiter 
damit, daB wohl im Miin, ein 
diskussionsfahiges Papier vor- 
liegen wird. ,,Realistiscli ist 
eine Entscheidung in Mitte 
1997", so Mucli. 
Die Vorarbeiten zu einem 
konsensfiiliigen Papier, darauf 
wies Mucli liin, stammen maB- 
geblicli von Kolns Jagdberater 
Helmut Adamnak. Der 
mochte durcliaus Naturschutz 
auf Kdlns Fliichen, doch auch 
maBvolle Bejagung. Betroffen 
sind, so Helmut Adamaak, 
,,miridestens manzig bis drei- 
Big Reviere". 
Gerade im Kolner Suden, so 
zum Beispiel in Meschenich 

d e cs und Rodenkirclicn, g:'b 
schon Wildschlden von 15 000 
Mark und mehr in einzelnen 
Revieren, die der Jagdpacliter 
ersetzen solle. Doch der Land- 
schaftsplan verbietet immer 
noch eine Jagdausubung zur 
Reduzierung dcr Wildschi- 
den. 
,,Wir haben erreicht, daB die 
Jagdausubung in einzelnen 

Revieren sclion jetzt wicder in 
MaBen freigegeben wurde", 
bericlitet der Jagdberater. 
Dies bestiitigte aucli Grunfla- 
chenamtsleiter Reinliard 
Much. ,,Die Nichtbejagung ge- 
filirdet oft die Schutzziele", so 
Adamczak. So habe man 
sclinell und unburokratisch 
mit einer verstandnisvollen 
Venvaltung Einzeljagderlaub- 
nisse fur besonders gefahrdete 
Reviere envirkt. Gerade den 
Kaninchen muBte wieder auf 
den Balg geriickt werden. Hel- 
mut Adamczak berichtete von 
vielen Myxomatose-Fallen, 
auch von ersten Tollwutfallen 
auf Kolner Stadtgebiet. 

Jagd rnit 
AugenmaR 

Jagdberater Adamczak schlug 
bereits im Herbst 1995 in ciner 
Stellungnahme zum Land- 
schafisplan vor, alle NSG un- 
ter standige Kontrolle der 
Jagdausubungsberechtigten zu 
stellen. ,,Zusammenwirkend 
mit den Landschaftswaclitern 
sollen die Jagdausubungsbc- 
rechtigten die Entwicklung in 
den NSG beobacliten und 
jahrlich uber die Wildpo- 
pulationen berichten", so 
Adamczak. 
Eine Jagdausubung sol1 nacli 
seiner Vorstellung wieder in 
MaBen freigegeben werden, 
ohne die Schutzziele (z. B. sel- 
tene Pflanzen, Kroten u. a.) zu 
gefahrdcn. .,Wir wollen keine 
Treibjagd rnit Treiber, die alles 
zertrampeln", darauf weist der 
Jagdberater verstandnisvoll 
hin. Erwirkt hat er bereits vor 
cincm Jalir die gcnerellc Zu- 
stirnmung dcs Kolner Land- 
schaftsbeirates, Kaninchen 
wieder in allen Revieren vom 
15. Oktober bis zum 15. Januar 
zu bejagen. 
So wird walirsclieinlicli Mittc 
des .i tlires in Koln wiedcr eine 
maBvolle Bcjagung des Wildes 
in den Naturschutzgebieten 
moglicli sein. DaB ein volliges 
Jagdverbot dcm Naturschutz 
schadet. haben Kolns Jager 
jetzt ebenso amtlich festge- 
stellt wie die Tatsache, daB 
Jagdschutz auch Naturschutz 
ist. Oder andersherum: Kein 
Naturschutz ohne Jagdschutz! 
Dies aber durfte manchem Na- 
turscliutzideologen noch lange 
sclimerzliaft in den Oliren 
klingen. Peter- B~r/Jinorm 
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Erhebliche Storungen gelien auch von Wassersportlern aus, beson- 
ders wenn sich einige Uneinsiclitige nicht an Schutzzonen halten. 

1 Natiirlicli sollte aucli der Iager bemiiht sein, die Storungen auf ein 
- - Minilnun1 zu hegrenzerl. , : \ 
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is1 jcilocl~ rcilic Spckulatioli. 
bIc111. I 'o~\cIit~~ig \vii~-c c~-li)~-tlc~-- 
licll. u~ii tlic I lyl>orlicscn /i11ii 

Sliirl;~hlo~..l;~yil 111 c~ l i i i ~  I ~ I I  otlcl- 
/II  \\,itlc~-lcgc~~. Uic tlcl-/cilige 
Ilisl~ussion urn tlcn i~itlit,clttcl~ 
IIinlluO dcr .lag11 cl-inncrt schr 
all tlic \,or nvci . I ; I I ~ I ~ c I ~ I ~ I c I ~  gc- 
liill~.lcn Spckt~l;~lionc~~ iilicr tic- 
r c ~ ~  tlircltlc Aus\\,irhuligcn. 

So wenig Storungen 
wie moglicli 

At1c11 \ \ . ~ I I I I  ilic 1\~1s\virk1111gc11 
i;~yill>ctli~~ylc~. Stii~.u~igcn (111 
i i l~c~ ll,ichcll tlalgcstcll~ wcl-tlcll. 
111id III;IIICIIC I\.Ic~isc'Iic~i ~I ; I~LIII -  
Icr 11lc11r /u Icitlcn sclici~lc~~ als 
(lie Iiclrolli.~~cn L\'ussc~ \ iiycl. so 
solltc tlocli g~.u~~tlsiil~licli jcgli- 
c11c LV;~\ \c~~\\~i l t l l~c i ;~gt~~ig tl;~r- 
:lulA ;~~igclcgl will. Sliiri111gc11 
:111l.ci11 ~ I ~ I I ~ I I ~ ~ I I I I  711 1>egre11/c11. 
Sclloli tlc\li;~lli. \\,cil tlc~ ~liclil 
iagc~ltlc Nal~lr- und Vogcl- " - - 
li-c1111il cbcl;so cin llccl~l aul' 
I3coh:1cl1lu11g u~lgcsliirlcr LXIS- 
.;el.\ iigcl II;II \vie tlcr Siigcr at11' 
t l c ~ c ~ ~  .i;~gtllicl~c Nur/ilng. IJinc 
solclie' Vcrpll~chlung, is1 auch :' , 
ahsulcilcn aus Artikcl 2, '6 tlcr 
~ ~ s ~ r - l o ~ i  i i  liir tlic 
.,\\,ol~l ;~usgc!\~ogc~~c N~~l /ung 
tlcr I3c.;lii11tlc ricl~c~itlc~' M i -  
untl \\';~\ccr\'iigcl" in ..l'cuclit- 
gchiclc~l Lon inlc~.~~;~lio~~;~lcl .  . 
I3etlc~1Mlng". I3 i .q~ Ken\-cn~ion ' 
siel~ jctlocli kcincs\\~ccgs gene- 1. ~I l&+. l i~y t l~~~ ' I> t ) l  \vie in 
I ) F ~ I I S C I  I *  lit1 i~illdt!~. \\ icdc~. 
I - I - -  :I s ~ l ~ l i c  $7 i~i~crlircfic~l. 
Wic I;~ssc~i sic11 Sliirtlngcli \ cr- 
~n i~~ t l c r l~?  
I l ~ c ~  / I I  cilll c\ \ crscliictlc~ic 



tlc~. IJnigchulig 11icl1l 111ell1 
stiirc~i I;ISSCI~. 1111 Sclt~~l/gcl~ict 
tolcric~~c~~ die so~lst so \:orsicliti- 
gel1 Viigel blclisclicn :IIII' \ icl 
1tiilzcl.c I)isl;lll/. Ilics \\.itlcr- 
sp~.icllt ile~. \~cs l~re i~eIe~~ h~lci- 
null!. 13qj;igung \viirclc gcrictcll 
tlic I~luclilclisl;~nzcn crlliillcn. 
Die Al>sliindc /\visclicll tlcn 
1<1111c/o1ic1i s01lc11 sic11 i ~ i i  l<;~li- 
IllCll ( 1 ~ 1 .  I;lllli'l lll~llgc11 IIC\\.C- 
gcli. tlic \\ ii111,cntl tlcs ~iigliclicri 
Al\li\ iliilst liyll~mus / U I  iickgc- 
Icgl \\.crtlc~l liiillllcn. 75 Icilo- 
~iictcr \\crilct~ iklhci :I\.; Olicr- 

I cr 
Niil~c tlcr . - 

* . I ; I ~ ~ ~ I . L I ~ I C / ~ I I C I I  g~.c~l/c ;~~lgc\cllcti. Rlcli~.crc chc~ili~lls ~ C I I ; I U  I'CsIgcIcgIc tlcl. Viigcl hci g~.ollcr 
I I i l i c  .Iiicrtliclic i t  Llcilic I<t~lic;roncn siliil jcclcn- L\'cgc ;11igcg;111gc11 \\~crtlell. Kiillc stath c~liiilil, andcrcrsc~ts 
I I ~ O ~ I I I  ~ ~ i c ~ l i i l i l ~ .  I I c c 1 1 i c l 1  si111il1c1 I I i s  c r i i l c ~ ~  S ~ I I I I ~ I I  hii~l~lcn sicli tlic ~\us\vcicl~~niic- .. 

I I I ~ i i i  I I ci~i/clnc ncil ;~usci~la~ltlc~ Ilc- \ ~ I ' I I ~ \ ; I C ~ I ~ I I  tl;lgcgcn u~iilicr- Ilcllltcitcn rlulcll tlic \lcrc~hung 
I ICI I  ~ I \ ~ ; I L I I I I ~ C I I  \c1111elI, \ \ ( I  \ I C  yc11(1e grolk. li~l~rc~itlc hlolo~.l>oolc. aus ilc- tlcr Gc\\iisser crhchlicli \el-- I 
liiclil I>ci:lgl \\ct.tlc~i rrlitl I I I I ~ L  I ICII  ~ I I I I ~ I C I -  \~iciler gcscliossc~~ ~iii~ltlcrn. Dicsc vom IWR13 be- 
.;tiill 1;1slc11 1111il tlcr N ; I ~ ~ I ~ I I I ~ \ -  \\ iltl. rcirs A~llillig 11~1. IOXOcr .lalir-c 

,.- . ~ I I C ~ I C  II :ICII~CIICII I \~~III IC ' I I .  I )0c11 V0ge/ , , \ ~ l e n "  i l g l c g ~ c ~ i  .l;rgtItl~co- \c~.I~rcitc~c I:~lil~li ' lil~~~ig \\,i~zI 

0 1 )  .;ic% \oli .liigc~- oiler \iiycl- 
~ . ~ I I I I I / \ C I I C  I \ I I I I~ I I~CI I .  \ 0 1 1  . . \ \ i l l  

7iil,lci11', I~is .,I icsc~~p~~ol \ ' "  \ ; I -  % I i i ~  ell. M ; I ~ ~ ; I I >  so1ltc11 1 I ~ I ~  

tlic siti~i\oIIe~~\\ci.;c jcweils \ ( > I  

( )$l, /u ct liiillcll~ untl 111 
d I~cr~ic l~s ic l~~igc~i  sitlil. J ; I ~ I ~ -  

, rd i@ll~~Fc F11111i1~t1tigc1i ill1 

: I I I I L ~ I ~ \ , I I ~ I ~  1ie11 fi;~~l~ii\isclic~i, 7 - .  : 
1111tl i l i i ~ ~ i ~ o l ~ c ~ i  I.~/c~iq;~gdky- 
\ I C I I I  liiliflc~~ clz~llci 1 1 1  \vicl~~i- 
~ C I I  I I I .c~~~ll~iissc~i.  

proliticren iihl.ig&s nucli tlic T~.adi~ic~nc~i rum /\l~li'~lill;lll i l l  

.liigcr. tlc1111 slcigcntlc L\!;lsscr- solcllcn , i;lgtlli-c,i,c~l Rii111ilcn 
\ogcl/:ilile~i in tlcn I<~l l ic~~t lcn  ," e~it\\~icltcln. 
I\ii111ic11 /u l ~ i i l ~ c ~ ~ c ~ ~  Jiig +:-: 3 Zci~licl~ Hcfii~s~ctc J :~gt l r~~l~c 
\trccl\cn ill tlclcn ~liiic'huri 1 'i' I:i~ic \\cilcre Miiglicliltcit dcs 
Ijillrcll. 

:@ ( icnau li.\lgclcgtc Stiintlc 
Wo cillc griilkrc 7.alll von 
jiigc1.11 cili (ichicl bqi;lgr. I:tsscn 
sic11 Sf.iit,u~~gcti ct~hchlicli iv$r.- 
1ni1lt1c1.11. \\clin ~ ILI I .  \ O I I  gnlm ..-. J I 
h e \ ~ i t ~ ~ ~ ~ i ~ c t i  S ~ ~ i ~ i ( l c r ~  cltler 
S.qliir~nc~i ilus ~ C S C I I O S \ C I I  \\:it.tl. 
Ailell tl;~s 1c1 ncri clic \'iigcl 

Koml~~cmisscs ill tler Nutp~rig 
C 

ci~ics l'cucI~'?gcbictcs als N;lh- 
ruligs- untl Rasrgchi81 liir Was- 
senliigcl e h c r s c i l ~ ~ ~ n t l  zu~. ljc- 
jfjy111g :rt~tIc~~crscit~ l > c s ~ c ~ i ~  ~ I ; I I . -  

in. tl:lll 11111- htf ~ s l i ~ i i ~ i i l c ~ i  -li~- 
gel1 gci:lgt \vird. Ilrci .I:tgiltage 
pro \4i)cl1c hyttcli sicli itii \ p t -  
liclicli I3o~lctldcc bewiiltrt, :11111 
tlas Cicbicl in tlcr iihrigc~i Zcir 

t l c ~ , ~ ~ n g  ist ~ol-aussct/~~ngliil- ci- 
ne .,Kocsisl~nz'~ \ 011 Wasscl: 
\~iigclll. .liigc~'~i untl nicl~tj;lgcn- 
clcn Natu~.kcuntlcn. 
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Aus aller Wlt 

Das letzte autochthone 
Waldren in Finnland, ein star- 

, ker Hirsch, wurde 1920 in1 siid- 
lichen Lappland gewildert. 

11.-.I. I;: 

I 

! ,, ! ,, Ukraine 
a r 

1 1 In der nach dem Ungliick vor 
neun Jahren eingerichteten 30- 

I km-Sperrzone haben sich nicht 
I nur Rot-, Reh- und Schwarz- 

wild enorm vermehrt, die er- 
zwungene Ruhe hat auch den 
Zuzug von Elch, Wolf, Luchs, 

f- Biber und Fischotter in die iip- 
pigen, wenn auch stark ver- 
strahlten Aue- und Sumpbio- 
tope des Pripjet bewirkt. 

MiRbildungen an Wild konn- 

' I te der seit 1986 in der Todeszo- 
ne forschende Zoologe Witali 

I 
1 

Gaitschenko bisher nicht fest- 
stellen, ,,die Natur sorgt selbst 
dafiir, daR solche Tiere nicht 
iiberleben". GroRe Sorge be- 
reiten dem Wissenschaftler in- 
des die verbotenerweise in der 
Sperrzone wildernden Men- 
schen, die ungeachtet aller 
Warnungen das verseuchte 
Wildbret verzehren. 

Wahrend der Grenzwert fiir 
Fleisch in der Ukraine bei 800 
Becquerel liegt, wurden bei 
Schwarzwild aus der Schutzzo- 
ne bis zu 30000 Becquerel 
Strahlung pro Kilogramm Kor- 
pergewicht gemessen. A. H. 

Sibirien 

Auer ha hnJagd 
Die Zahl der balzenden Urhah- 
nen ostlich des Urals in der sibi- 
rischen Taiga wird vom Forst- 
ministerium auf rund 600 000 

Exemplare taxiert. Dabei tritt 
die auch in Europa vorkom- 
mende Art des Tetrao urogal- 
lus etwa bis zur Lena auf, wird 
aber bereits ab dem Jenissei all- 
mahlich durch die ostliche 
Form des Steinauerhuhnes (Te- 
trao urogalloides) ersetzt. 
Letztere sind etwas leichter ge- 
baut, wobei Hennen Spitzenge- 
wichte von gut zwei und   ah- 
nen von etwa vier Kilogramm 
erreichen. Typisches Unter- 
scheidungsmerkmal bilden sei- 
ne markanten weiRen Flecken 
an den Fliigeldecken und be- 
sonders an den Oberschwanz- 
federn. 

Im Gegensatz zur westlichen 
Art wird die Balzstrophe, be- 
stehend aus Knappen, Triller 
und Wetzen oder Schleifen, mit 
standig offenem Brocker vor- 
getragen. GroRere Luftsacke 
an Stingel und Schild ermogli- 
chen ein deutlich lauteres ,,Ge- 
setzl", das je nach Bodenbe- 

schaffenheit, Vegetation und 
Windrichtung etwa einen hal- 
ben Kilometer weit horbar ist. 
Wie bei allen nordischen und 
ostlichen Urhahnen fehlt der 
Hauptschlag, so daR unmittel- 
bar nach hem Triller ange- 
sprungen werden muR, um die 
Taubheitsphase voll auszunut- 
Zen. 

Die besten Balzplatze mit 15 
bis '8 Hahnen liegen gewohn- 
lich auf Moorinseln, die mit et- 
wa dreiRigjahrigen Bestiinden 
aus Kiefern, Larchen oder 
Steinbirken bestandefi sind. 
Zum Sichtschutz gegen natiirli- 
che Feinde ist das Zentrum des 
Balzplatzes im Abstand von 30 
bis 60 Metern gewohnlich mit 
Jungholz und ~ i i s c h e n  abge- 
schirmt. 

Die Jagd ist vom 1. April bis 
15. Mai offen, wenn in der Tai- 
ga noch beachtliche Schnee- 
mengen liegen. Wegen des har- 
ten, elastischen Gefieders emp- m 
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Aktuelles 

statt Okoklamotte Prof. Paul 

Folgt man den1 frisch aufgelrg- 
tcn Forderungskatalog des 
BUND an die Jagd und okolo- 
gische Grundprobleme man- 
ie ls  Freilandexperimenten um- 
gehenden ..Gutachten" zur 
Kriihenbejagung oder den sich 
darauf stiitzenden Handlungs- 
empfehlungen eines norddeur- 
schen Um\veltministers mil 
hochschulpolitischem Back- 
ground, dann konnen \fir auch 
in unseren veranderten Kultur- 0; landschafien ,.ab sofon die Na- 
tur sich selbst iiberlassen". 
Denn: ,.Alles regelt sich von 
selbst": ,,Beutegreifer beein- 
flussen" - offensichtlich bis auf 
argumentationswiirdige Aus- 
nahmen - ,.die Populationen 
ihrer Beutetiere nicht". 

Die Verfechter dieser Thesen 
produzieren dabei kontinuier- 
lich ihre eigenen Gegenargu- 
mente. Der Habicht ,,regulien" 
nach diesem Strickmuster die 
Krahen und Elstern oder zu- 
mindest deren Dichte und 

Nestvertcilung. hat ahcr scltsa- 
nier\veise ..kcinen EinfluU" auf 
die vie1 leichter erheutharrn 
Kebhiihner. 

Sie verkennen: da13 GriiUcn- 
unterschiede der Geschlechter 
polyphager und brut~erriloria- 
ler Beutegreifer nicht nur eine 
Er\veiterung des Nahrungs- 
spektrums bedeuten. sondern 
auch ein Umgehen innerart- 
licher Konkurrenz auf gleicher 
Flache; damit aber zugleich 
eine Verringerung des Rauber- 
drucks auf die Beute. Die Nah- 
rungsressource wird nicht iiber- 

Wirklich Leidtr*dgrnder in 
dieser Situation ist die Natur. 
sind die \*on unsereni Fliichen- 
nutzungs\vandel brtroffenen 
Tier- und Pflanzenarten. 

Die Einigelung und Kon- 
frontation der ..Meine Krtihen 
- deine Krahen"-Parteien ist 
so weit fortgeschritten. daR 
plausible Gegenargumente nur 
als Gefahr fur die jeweils eige- 
ne. seit Jahren vertrerene und 
deshalb nicht falsch sein kon- 
nende Meinung angesehen 
werden. 

Aber die Natur leidet unter 
nutzt. 

Sie sprechen vom Gleichge- 
wicht in der Natur, ,$ah ob ein 
okosystem ein Organismus 
ware: dessen Zustiinde durch 
ein komplexes Netz von Bezie- 
hungen mtischen seinen Kom- 
ponenten stabilisiert und gere- 
gelt wiirden. Aber diese Bezie- 
hungen sind \Gel chaotischer: 
als es den Anschein hat" (\Vie- 
ser 1988; Abb. 1). 

Fehlentscheidungen ebenso \vie 
unter Unterlassungen. 

Deshalb ist es an der Zeit, 
daR anstelle des geduldigen, 
zunehmend aber Recyclingpro- 
bleme verursachenden Gutach- 
ten- und Gegengutachten-Pa- 
piers kontrollierte Freilandex- 
perimente zur Klarung umstrit- 
tener Fragenkomplexe heran- 
gezogen werden sollten. Natur- 
schutz und Jagd, Wissenschaft- 

Ier und Politiker k0nnten hier- 
bri kliiren. wer Rrcht hat. zum 
Nutzen der Natur. 

Auch der. d r r  sicher is. 
..Recht zu haben". sollte sir 
nicht scheurn. Kichtig und re 
produzierbar angelrgt. konntei 
solche Freilandexperimentc 
auch mehr Licht in die Rolle 
\Ion polyphagen Beutegreifern 
auf ihre Beutetiere in unseren 
Kulturlandschaften bringen. In 
dem umstrittenen Naturschutz- 
Jagd-Abkommen Iron Nord- 
rhein-Westfalen sind solche 
Freilandexperimente bekannt- 
lich vorgesehen. 

In den USA. Kanada, GroG- 
britannien und Australien hat 
man auf diesem Gebiet seit ei- 
nigen Jahren die Nase vorn. 

Es geht dabei nicht um die 
Rolle von Naturschutz oder 
Jagd, sondern vielmehr um eine, 
neue, der Kealltat naherkomL mdk Modellbildung von 
Rauber-Beute-Beziehungen. 
Zahlreiche Freiland- und La- 
borexperimente haben dabP: 
gezeigt,- .d@ v & ~ e q  

:nsraumbedingungen die evc 
~ut iv erworbenen Abstanc 
mischen Rauber und Beui 

,undlegend verandern konne 
(u. a. Gotceitas und Colgan 
1989, Marinelli und Coull 
1987). Oder einfacher ausge- 
driickt, in einer ausgeraumte.1 
Landschaft hat das Beutetier 
weniger Chancen, dem Rauber 
zu entkommen. 

Freilandexperimente in 
GroRbritannien zeigten, daR 
zwischen der Regulation von 
Beutegreifern und der Reb- 
huhndichten stramme Bezie- 
hungen bestehen (Game Con- 
servancy 1987; Abb. 2); und 
unsere australischen Kollege.1 

Nahrungsnetze stellen die or- 
ganismische Grundstruktur 
unserer Okosysteme dar, sym- 
bolhaft dargestellt durch den 
afrikanischen Habichtsadlcr 
(Hiraaetus spilogaster), dvr 
die grolie Koritrappe geschl; - 
gen hat. Bride profitieren vo111 
Stoff- und Energiestrom, k u r ~  
gesagt, von den Lebensbedin- 
gungen der afrikanischen Sa- 
\annen, die aber auch ohne sic 
existieren wiirden; nur nrten- 
iirmer FOIO verfassc~ 
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Aktuelles 

Abb. 2: Anzahl 
und Verteilung 
von Hebhiihnern 
im Experimen- 
tiergebiet A n ~ i t  
Ausschlun der 
Beutegreifer zur 
Brutzeit und in1 
Kontrollgebiet B 
(aus Game Con- 
servancy 1987) 

Einzeltier 

Brutpaar ohne Jungen 

Brut mit 1 - 2  Kuken 

Brut mit 3 - 4  Kuken 

Brut mit 5 -6  Kiiken 

Brut mit 7 - 8  Kuken 

Brut mit 9 -10  Kuken 

Brut mit 11 -12 Kuken 

Brut mit 13-14 Kuken 

Abb.3 : Ourch Ausschlulexperimente im F r a i l a n d  GbarprJftes Hode l l  Gber den 

EinfluB von Bautegre i fe rn  auf Kaninchan (nach NEWSOHE e t  a l .  1989) 

Vsgatat ion 
l i m i t i a r e n d e r  

t 
F a t t o r  

KANINCHEN- Riubar bes i tzan  

DICHTE geringan E in f luB 
a u f  Populations- 

d ichta  

riickgang 

Vegetat ion Vagatat ion 

l i m i t i e r a n d e r  l i m i t i e r s n d s r  
h0Ch F a t t o r  

Populetiona- 
d ichte  basin- 

Rsuber 

I 
n i e d r i g  -- 

I I I 
1 * 

Sommar Sommer Sommsr Sommer 

JAHR I JAHR I1 JAHR n-1  JAHR n  

konnten in Freilandesperimen- 
ten zeigen. daB geschwlchte 
Populationen (Kaninchen) 
Raubereingiffe (Fuchse) kauni 
noch kompensieren kiinnen 
(Abb. 3). 

Freilandexperimrnte konn- 
ten unseres Erachtens einen 
wesentlichen Beitrag zur Dia- 
log-Verbesserung zwischen 
Jagd und Naturschutz liefern, 
wenn sie vorurteilsfrei aufge- 
baut, gemeinsam iibenvacht 
und die Ergebnisse zusammen 
diskutiert wurden. Sie sind - 
wie alle mit der Materie Ver- 
trauten wissen - keineswegs 
einfach durchzufiihren; aber sie 
sind in Zukunft nicht zu umge- 
hen, wenn wir sachgerechter 
und schneller fur die Natur 
handeln wollen. 

Literarurhinweise kotrnen bei 
der Redaktion angefordert wer- 
den. 

Erf olgreiche 
1 Seeadlenucht im 

Jubilaumsjahr 
In diesem Jahr haben Seeadler 

I in Schleswig-Holstein zehn 
Junge erbriitet. Seit Beginn der 
organisierten Horstbewachung, 
1969, ist dies das beste Ergeb- 
nis. Sechs Paare hatten im Marz 
mit der Brut begonnen, ein 
Paar gab schon bald das Gelege 
auf, die restlichen briiteten er- 
folgreich. 

Vor zehn Jahren hatte auf 
Initiative des \ W F  Internatio- 
nal Dr. Heinz Briill fiir den 
Landesjagdverband Schleswig- 
Holstein den Schutz der durch 
organisierte Eierrauber, Veran- 
derungen der Lebensraume, 
ungunstige Umwelteinfliisse 
u. v. m. fast vom Aussterben 
bedrohten Vogel begonnen. 

Das Brutergebnis heute 1aI3t 
einen beinahe perfekten Schutz 
erahnen. Fast 50 Prozent der 
Horstbewacher sind Jager, Ga- 
ranten fiir Ordnung in Feld und 
Hur. 

Obwohl das Land Schleswig- 
Holstein fur den Seeadler- 
schutz zustlndig ist, werden die 
laufenden Kosten von rund 
60 000 Mark jihrlich von den 
Jlgern aufgebracht. H. 
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Bewirtschaftung kontra Totalschutz 

. 8 I- . ---- -..I --.A .-A- Cl - L--. - 9  
Jagdeinnahmen halfen seinen Schutz in Afrika zu finanzieren. 

Ungewohnlich heftig diskutierten die Mitglieder des 
Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES) bei 
ihrer letzten Zusammenkunft in Lausanne. Es ging um 
den Wechsel der Listung afrikanischer Elefanten von 
Anhang I1 in den Anhang I. Mit diesem BeschluR wurde 
der Handel mit Elfenbein vollig untersagt, statt wie bis- 
her den kindern bestimmte Mengen (,,Quoten") von 
Elfenbein zum Handel freizugeben (s. auch Seite 51). 

HeiB umkampft wurde dieser 
Schritt durch das grundsatzli- 
che Aufeinandertreffen von 

- zwei kontraren Linien im Ar- 
c- tenschutz: 

Auf der einen Seite stand das 
Argument der Bewirtschaf- 
tung der Bestande mit Ver- 
kauf von AbschuR, Elfenbein, 
Haut und Fleisch, durch den 
allein die hohen Kosten zum 
Schutz und Erhalt der grauen 
Riesen nachhaltig gesichert 
erscheinen. Auf der anderen 
Seite, durch geschickt ge- 
fuhrte Medienkampagnen in 
der Offentlichkeit unterstutzt. 
standen die Artenschiitzer, die 
im Verbot von AbschuR und 
Handel (mit lebenden Tieren 
oder Elfenbein) die einzig 
mogliche Rettung des Dick- 
hauters sehen. 

Wer glaubt, der totale Bann 
des Elfenbeinhandels beruhre 
uns wenig oder gar nicht, sei 
daran erinnert, daR sich die 
CITES-Entscheidung lucken- 
10s in eine Tendenz der Arten- 

schutzpolitik eingliedert, die 
das jagdliche Grundprinzip 
der nachhaltigen Nutzung er- 
schuttert und uns deshalb alle 
angeht. 

gemeinen Jagdfeindlichkeit 
noch leisten kann, auch selte- 
nere Arten zu bejagen. Glaubt 
man Presse, Funk und Fernse- 
hen, dann ist der Totalschutz 
der Tiere, die nicht in Massen 
vorkommen, die einzige Ret- 
tung der bunten Artenvielfalt. 
Argumente fur das Grundprin- 
zip der jagdlichen Bewirt- 
schaftung werden kaum an 
die ~ffentlichkeit getragen, da 
zum Beispiel die Beschlag- 
nahmung einer Tierhaut weit 
spektakularer ist. 

Nutz-/Schutzkontroverse an 
einem delikaten Beispiel: Der 
lrbis oder Schneeleopard, der 
in den Berghohen des Himala- 
jas und im Grenzgebiet zwi- 
schen der Mongolei, China 
und RuRland von Steinwild, 
Schafen, Hasen, Murmeltie- 
ren und Schneehijhnern lebt, 
gehort zu den selteneren 
Wildkatzen. Sein steter Ruck- 
gang konnte in diesem Fall 
tatsachlich durch einen Bann 
des Handels mit seinen Fellen 
gestoppt werden. Heute 
schatzt man den Bestand in 

Einfuhrverbot fur der Mongolei auf iiber 2000 
Tiere. Mit zunehmender Dich- 

Barendecken te druckte der lrbis in die Nahe 
Ein krasser Fall sinnloser der Dorfer, wo er an Schafen 
Schutzbestrebungen ist in zu Schaden ging und immer 
Deutschland die Vetweige- mehr Hirten zur ,,Selbsthilfe" 
rung der Einfuhrgenehmigun- griffen. Die Jagdbehorde der 

(Braunbar, Krokodil, Leopard 
u. a.), hatte die Brusseler 
Kommission der erwarteten 
CITES-Verscharfung des El- 
fenbeinhandels mit eigener 
Regelung vorgegriffen. . Die 
EG hat damit auch ein unuber- 
sehbares Zeichen gesem, den 
Artenschutz harter durchzu- 
setzen, womit die Behorden 
der Mitgliedsstaaten ermun- 
tert wurden, die Vorschriften 
streng auszulegen. 

Im August, lange schon vor 
der CITES-Konferenz, die 
ubrigens auRer Elefant noch 
andere GroRwildarten betraf 

Die entscheidende Frage aber 
ist, wie sich solche Bestim- 
mungen auf den Artenschutz 
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Der europaische Braunbar (auRer UdSSR) unterliegt bei uns 
dem Einfuhrverbot. Foto R. Mayr 

gen von Barendecken, die in 
der CSSR und Jugoslawien 
erlegt wurden, aufgrund einer 
Pauschallistung europaischer 
Baren im Artenschutzabkom- 
men. In Jugoslawien bei- 
spielsweise gibt es ca. 2600 
Baren, ein hoher Bestand, der 
seine Existenz der jagdlichen 
Bewirtschaftung - und den 
daraus resultierenden Einnah- 
men - verdankt. 

Schneeleopardenjagd 
in der Mongolei 

Mongolei reagierte prompt 
und gab einen kleinen Teil der 
Schneeleoparden (etwa 20) 
zum AbschuB frei. Jahrlich 
gelingt es etwa funf Jagern, 
auf strapazioser und keines- 
wegs erfolgssicherer Jagd ei- 
nen lrbis zu erlegen. Mit der 
stattlichen Summe von 25 000 
US-Dollar pro AbschuR kann 
der mongolische Jagdver- 
band Personal gegen Wilddie- 
be bezahlen. Hirten entschadi- 
gen und mit anderen Tropha- 
enabschussen den Erhalt der 
Naturschutzreservate sichern. 
Der CIC steht auf dem Stand- 
punkt, daR seltene Arten ge- 
schutzt werden mussen, daB 
aber die Nutzung nicht aus- 

wirklich auswirken. Unter den 
Jagern schleicht sich zuneh- 
mend Verunsicherung ein, ob 

Werner Trense, Generalsekre- 
tar des Internationalen Jagd- 
rates zur Erhaltung des Wildes 

man es sich im Zuge der all- (CIC), veranschaulicht die 



bleiben darf, sobald sich die 
Bestande spurbar erholt ha- 
ben und der jagdliche Erlos 
zur Erhaltung von Wild und 
Lebensraum dient. 
Deutsche Jager aber brau- 
chen nicht vom Schneeleo- 

Elfenbeins endet, wird ausge- 
baut, da kein legaler Handel 
mehr moglich ist. Sinnvoller 
ware es, die Handelskontrol- 
len fur Elfenbein und den Ver- 
kauf von Abschussen besser 
zu organisieren. 
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teilen. 
Folgen andere Lander diesem 
Beispiel, wird es schwierig 
werden, Wildschutz- und Na- 
turschutzpersonal zu finanzie- 
ren, was wiederum .fur die 
seltensten Arten am bittersten 
ist. Ganz klar mu8 man sich 
daruber sein, daR die armeren 
Lander dem Naturschutz kei- 
ne groRen Mittel gewahren 
und Schutz dort nur in Verbin- 
dung mit nachhaltiger Nut- 
zung erreicht wird. 

parden traumen, da unsere 
Behorden keine Einfuhrge- 
nehmigung fiir die Decke er- I Fur Yves Lecocq, Generalse- 

kretar der Vereinigungen der ' Jagdverbande in der EG 
(F.A.C.E.), ware eine ,,weise 
Nutzung", die als Grundtenor 
der Welterhaltungsstrategie 
gilt, auch im EG-BeschluR des 
ietzten Sommers erkennbar: 
Deutlich heiRt es in der Ver- 
ordnung, daR fur Jagdtropha- 
en eine Ausnahmegenehmi- 
gung zur Einfuhr erteilt wer- 
den kann, vorausgesetzt, der 
Bestand im Jagdland ist gesi- 

EG- Verordnung in der 
Bundesrepublik 

- , Elfenbeinhandel zur 
Ehaltung der Elefanten 

ail& W-36mefrirrAaoCftW&iicr 
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chert. Die Haltung deutscher 
Behorden, die Einfuhrgeneh- 
migungen fur Trophaen von 

aertrand des clers, sekretar 
der Internationalen Stiftung 
zur Erhaltung des Wildes (IFG) 
und prasident der ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l d -  
 omm mission im CIC, bezog 
eindeutig position fijr die aei- 
behaltung des ~ l f ~ ~ b ~ i ~ h ~ ~ -  
dels. ziel der IGF ist es, den 
unterentwickelten ~ a ~ d ~ ~ ~  
den schatz, den in der 
prinzipiell regenerationsfahi- 
gen Fauna haben, begreiflich 
zu machen. Viele Volker Afri- 
kas kampfen gegen hygieni- 
sche MiRstande und Nah- 
rungsknappheit. Der Ruf nach 
dem Schut! seltener Tiere 
wird dort kein Gehor finden, 
weil jede Einnahmequelle 
lnadenlos ausgenutzt wird 
und Wildern zum ijberleben 
gehort. Nur wenn die lokalen 
Autoritaten uberzeugt werden 
konnen, daB die Fauna eine 
langfristige Einnahmequelle 
darstellen kann, und wenn die 
Bevolkerung daran teilneh- 
men kann, haben Schutzpro- 
gramme eine langfristige 
Chance. Der Bann des Elfen- 
beinhandels verkennt grundle- 
gend die Mentalitat solcher 
Volker. AuBerdem werden die 
Staaten ungerecht bestraft, 
die ihre Elefantenbestande 
gesichert bewirtschaften, weil 
sie keine Abnehmer mehr fur 
ihr ,,Produkt0 Elfenbein finden. 
SchlieBlich wird ihr lnteresse 
an den Elefanten erloschen, 
die Finanzierung des Schutz- 
personals wird nicht mehr ge- 
sichert sein, und der Schwarz- 
marktweg zum Fernen Osten, 
wo ohnehin der GroRteil des 
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Uer oder 

im Artenschutz aufgelisteten 
Tieren Zu verweigern, ist des- 
halb unverstand'ich. Der 
CITES-BeschluB wie auch die 
EG-Verordnung zielen darauf, 
den Handel mit Elfenbein zu 
unterbinden, um die Wilderei 
einzudammen. Jager an der 
Einfuhr ihrer Trophaen zu hin- 
dern und damit die Jagd auf 
Elefanten Zu verhindern, ginge 
vollig am vOrbei. 

Die Frage des wirkungsvoll- 
sten Artenschutzes wird fru- 
her oder spater unser gesam- 
tes jagdliches Geschick be- 
stimmen. Schon allein des- 
halb mussen wir diese Diskus- 
sion wachsam verfolgen. Die 
Pelztierkampagne, die immer 
mehr militante Anhanger fin- 
det, ist eines der Beispiele, 
wie die rnedienbeeinfluRte 
Masse Druck auf die Minder- 
heit der Kurschner, Pelzhand- 
ler und Fallenfanger ausubt. 
Warum das alles? Die Psycho- 
logie kennt den Ausdruck ,,Ali- 
bihandlung", wenn eine unan- 
genehme Wirklichkeit durch 
eine sinnlose Handlung furs 
Gewissen ertraglicher ge- 
macht wird, anstatt einen mu- 
hevolleren Weg der Losung zu 
beschreiten. Artenschutz be- 
notigt als Grundlage politische 
Losungen zur Lebensraumzer- 
storung durch die wachsende 
Menschheit und zum Konflikt 
zwischen Industrielandern 
und Entwicklungslandern. 
Farbkleckse auf Pelzmanteln 
und Einfuhrverbot fur Baren- 
felle konnte man sich sparen. 
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