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Landschaftsökologische und faunistische
Erfolgskontrolle für ökologische Ausgleichs-

massnahmen im Schweizer Mittelland

Hans Peter Pfister & Simon Birrer

Zusammenfas sung

Fur die Evaluation Ökologischer Ausgleichsmass-
nahmen nach dem Bundesgesetz ubei den Natur-
und Heimatschutz (Art 18) und nach dem neuen
Landwirtschaftsgesetz (Art 31b) sind methodisch

fundierte Erfolgskontrollen notwendig In
der vorliegenden Arbeit werden Möglichkeiten
gezeigt, wie mit robuster Methodik der land-
schaftsokologische Zustand erfasst und
ausgewählte Regionen verglichen werden können Am
Beispiel der Vogel wird ein Verfahren fur die
Auswahl von Indikatorarten diskutiert Anhand
von Beispielen wird dargestellt, wie die Wirksamkeit

von Ökologischen Ausgleichsmassnahmen
mit Hilfe faumstischer Erfolgskontrollen (Indika-
tor-Brutvogelarten, Feldhase) geprüft werden
kann

Resume

Evaluation de l'effet sur le paysage et sur la faune
des mesures de compensation ecologique en zone
rurale

Sur le Plateau suisse, l'agriculture intensive a

profondement modifie le paysage Des haies, des
fosses ouverts et des vergers traditionnels ont ete
detruits ou remplaces et des jacheres ou des par-
celles peu productives ont ete fertihsees pour
amehorer le rendement agncole En consequence,

la diversite de biotopes a diminue et une forte

proportion d'animaux et de plantes caracteris-
tiques de la zone rurale ont decline voire disparu
La loi sur l'agriculture a ete modifiee pour dimi-
nuer l'impact de l'agriculture sur l'environne-
ment, poui amehorer la quakte du paysage en fa-
veur de la flore et de la laune et pour renverser les
tendances evolutives negatives des especes liees ä

cet habitat Des subsides substantiels sont main-
tenant accordes aux agnculteurs qui consacrent
au moms 5% des terres cultivees au maintien
d'habitats importants pour des especes en danger
Les subsides, destines ä compenser la baisse du
rendement, sont accordes pour 14 differents types
d'habitat, pour autant que ces dermcrs soient en-
tretenus conformement aux instructions

Ce travail presente des methodes efficaces

pour decnre les habitats importants pour la faune

sauvage rurale, evaluer leur situation ecologique
et les cartographier dans des inventaires Ces der-
mers representcnt des bases importantes pour la

plamfication des mesures de compensation ecologique

et pour la documentation des modifications
ulterieures du paysage agncole

Les tendances evolutives de certaines especes-
temom ainsi que leur distribution sont souvent
utihsees pour etudier les effets des mesures appli-
quees en faveur de la flore et de la faune Dans ce

travail, les exigences ecologiques generates (qua-
lite et quantite de l'habitat, habitats alternates),
la zone de distribution en Suisse, l'effectif et la
tendance evolutive des populations de 27 especes
d'oiseaux ruraux amsi que du Lievre Lepus euro-
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paeus ont ete analysees pour proposer un choix
d'especes indicatrices, representatives des dif-
terents types de biotopes Les pres cultives de ma-
niere extensive, les päturages et les |acheres sont
les types d'habitats les plus importants qui doi-
vent etre crees ou maratenus. En effet, une forte
proportion d'especes pourront en beneficier.
Quelques habitats comme les haies sont favora-
bles au Bruant jaune Emberiza citrinella et ä la

Pie-grieche ecorcheur Lantus collurio, peut-etre
aux depens d'autres especes (Alouette des

champs Alauda arvensis, Traquet tarier Saxicola
rubetra) Les especes tolerant un certain degre
d'intensification de l'agriculture (Alouette des

champs) ou occupant une grande variete d'habitats

(Chardonneret Carduelis carduelts, Linottc
melodieuse Carduelis cannabina, Bruant des ro-
seaux Emberiza schoenichts) profiteront tres ra-
pidement des compensations ecologiques, meme
sur de petites surfaces. Cependant, les especes
plus specialisees ou selectives, ainsi que Celles

ayant un grand rayon d'action auront besoin de

plus de temps et d'une plus grande diversite
d'habitats que celle Offerte par les 5% requis pour
l'obtention de subsides (Huppe fasciee Upupa
epops, Toicol fourmilier Jynx torquilla). De ce
fait, il est important de selectionner soigneuse-
ment les especes pour evaluer les effets ä court
terme comme ä long terme des mesures incluant
differents types d'habitats. Ces previsions sont
confirmees par des evaluations faites dans quelques

zones, oü des mesures de compensation eco-
logique ont ete mises en place et oü les oiseaux
ont ete contröles.

Abstract

Monitoring the effects of ecological measures in
farmland on landscape and fauna.

Intensive land use for farming changed the
landscape especially m the Swiss lowlands.
Hedges, open ditches, traditional orchards were
removed or replaced, fallow land and plots of low
productivity were fertilized to improve agricultural

yields. As a consequence of lower habitat
diversity a large proportion of the characteristic
animal and plant species on farmland declined or
even disappeared

To reduce the impact of farming on the
environment, to improve landscape quality for fauna
and flora and to reverse the negative population
trends of farmland species, legislation concerning

farming, forestry and landscape protection was
changed Substantial subsidies are now provided
e.g to farmers maintaining habitats important for
endangered species on at least 5% of the
cultivated land 14 diffeient habitat types qualify for
financial support to compensate lower yields, if
they are maintained according to habitat specific
instructions.

Efficient methods to describe habitats important

for farmland wildlife and to map them m
habitat inventories to document and evaluate the
actual ecological situation on large landscapes are
briefly summarised. Such inventories are an
important base-line for planning ecological compensation

and to document future changes in the
agricultural landscape.

Population trends of representative key species

and their distribution are commonly used to
study the effects of measures applied on fauna
and flora. General ecological requirements (habitat

quality and quantity, alteinative habitats other
than farmland), area of distribution in Switzerland,

population size and trends of 27 farmland
bird species and the Hare Lepus europaeus were
analysed to propose indicator species representative

for the different types of habitats for ecological

compensation in farmland Extensively farmed

meadows, pastures and fallow land are the
most important habitat types to be maintained or
created, since a high proportion of species is likely

to profit from them Some habitats such as

hedges have favourable effects on Yellowhammer
Emberiza citrinella and Red-backed Shrike Lantus

collurio, possibly on the costs of other species
(Skylark Alauda arvensis, Whinchat Saxicola
rubetra) Species tolerating an agriculture intensified

to some moderate extent (Skylark) or breeding

in a wide habitat niche (Goldfinch Carduelis
carduelis, Linnet Carduelis cannabina, Reed Bunting

Emberiza schoeniclus) are likely to gam
promptly from ecological compensation even on
small areas More specialized or selective species
and those holding laige home-ranges, however,
will need more time and the availability of several
different habitat types and on a larger area scale
than offered by the 5 % limit required tor financial

compensation (Hoopoe Upupa epops, Wryneck

Jynx torquilla). It is therefore important to
carefully select the species for monitoring both
short- and longterm effects of small and large
scale measures including various habitat types. A
few areas where birds have been monitored and
where habitats for ecological compensation have
been set aside confirm these expectations.
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Einleitung

In der Kulturlandschalt des schweizerischen
Mittellandes sind viele Lebensraume fur
freilebende Tiere und wildwachsende Pflanzen

durch Uberbauung, Industrialisierung
und die intensivierte Landwirtschaft
verlorengegangen. Naturnahe Flachen und Strukturen

wurden im Mittelland auf minimale
Restvorkommen zurückgedrängt (Ringler
1987, Broggi & Schlegel 1989, Koeppel et
al. 1992, Schifferli 1993, Roth et al. 1994).
Aus diesem Grund sind heute die Bestände
vieler Tier- und Pflanzenarten gefährdet
(Zbinden 1989, Zbinden et al. 1987, 1992,
1994, Landolt 1991, BUWAL 1994, Duelli
et al. 1994). Einige Arten stehen regional vor
dem Aussterben, andere sind bereits
verschwunden. Art. 18 des Bundesgesetzes über
den Natur- und Heimatschutz (NHG)
verlangt, dass dem Aussterben einheimischer
Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung
genügend grosser Lebensräume (Biotope)
und andere geeignete Massnahmen
entgegenzuwirken sei. Art. 18b Abs. 2 NHG
fordert den ökologischen Ausgleich. Fur die
Pflege besonders schutzenswerter Lebensräume

und für den Nutzungsverzicht zugunsten

Ökologischer Werte sind im Gesetz über
den Natur- und Landschaftsschutz des Kantons

Luzern Beitrage vorgesehen. Auch nach
dem neuen Landwirtschaftsgesetz (Art. 31b

LwG) wird der ökologische Ausgleich gefordert.

Für ökologische Leistungen erhalten
die Bauern Direktzahlungen, wenn sie

bestimmte Auflagen erfüllen. Fur die
Integrierte Produktion (IP) und den Biolandbau
(BioL) werden unter anderem ökologische
Ausgleichsflachen bestimmter Qualität auf
5 % der landwirtschaftlichen Nutzflache
verlangt (Garnier 1994, Schupbach et al.

1996). Der in beiden Bundesgesetzen verankerte

Begriff des Ökologischen Ausgleichs
wurde von einer Kommission des Bundesamts

für Umwelt, Wald und Landschaft
(BUWAL) 1992 wie folgt umschrieben
(Pfister et al. 1994): «Ökologischer Ausgleich
ist die Kompensation negativer Einflüsse auf
Lebensräume von Tieren und Pflanzen so¬

wie auf naturliche Ressourcen durch Schutz-
und Lebensraumverbesserungsmassnahmen.
Vorhandene Schaden in der Natur sind zu
beheben und neue Schaden durch Aus-
gleichsmassnahmen zu vermeiden oder
zumindest m engen Grenzen zu halten.» Die
Oko-Beitragsverordnung schreibt die
Evaluation der Ökologischen Ausgleichsmass-
nahmen vor, d.h. deren Wirksamkeit soll
überprüft werden.

Viele Pflanzen und Tiere zeigen die
standortlichen Bedingungen sehr genau an und
reagieren messbar auf Veränderungen.
Arten, die spezifisch auf bestimmte Umweltfaktoren

reagieren, werden als Bioindikatoren,

Indikator-, Kenn- oder Zeigerarten
bezeichnet (Blab 1993, Furness & Greenwood

1993, Edwards et al. 1994, Usher &
Erz 1994). Eine Vielzahl von Einzelpubhka-
tionen belegt, dass eine Verschlechterung
der Lebensraumsituation zu verändertem
Verhalten der Tiere, schlechterer Kondition,
Veränderungen im Verteilungsmuster und
längerfristig zu Veränderungen im
Verbreitungsareal und zum Bestandsruckgang
empfindlicher Arten fuhren kann (Tucker &
Heath 1994). Am Beispiel der Avifauna
wurden die Beziehungen zwischen Habitat-
qualitat und Häufigkeit von Arten bzw. dem
Raum- und Nahrungsverhalten einzelner
Arten eingehend untersucht (Bezzel 1980,
Fuchs 1982, Zenker 1982, Pfister et al.
1986, Solari & Schudel 1988, Meury
1989a, b 1991, Schifferli 1989, Jenny 1990a,
b, c, Rudin 1990, Biber 1993a, b, Luder
1993).

Fur die langfristige Überwachung der
Bestandsentwicklung von Tierarten im
Zusammenhang mit Veränderungen in ihrem
Lebensraum sind robuste Methoden gefragt,
die mit relativ geringem Aufwand zu verlasslichen

Ergebnissen fuhren. Durch die Uber-
wachung der Bestände von Indikatorarten
(Bioindikation, u.a. Goldsmith 1991) lassen

sich negative wie auch positive Entwicklungen

aufzeigen. Werden negative Trends
frühzeitig erkannt, können rechtzeitig
Massnahmen zum Schutz von Lebensraumen und
Tier- und Pflanzenarten ergriffen werden.
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Dazu gehören heute insbesondere auch
Massnahmen des ökologischen Ausgleichs
(Zenker 1982, Pfister et al. 1994, Schweizerische

Vogelwarte Sempach 1994). Fur eine
verlassliche Beurteilung der
Landschaftsentwicklung, insbesondere auch fur die
Evaluation des Erfolges von Gesetzesbestimmungen

wie Art. 31b LwG, ist ein
wissenschaftlich abgestutzter, quantitativer Ansatz
erforderlich. Die zukunftige Finanzierung
Ökologischer Ausgleichsmassnahmen durfte
nur gewährleistet sein, wenn der Erfolg mit
konkreten Zahlen belegt werden kann.

Um kausale Zusammenhange erkennen
zu können, müssen sowohl Indikatorarten
als auch der ökologische Zustand der
Landschaft und die Veränderungen in den Le-
bensraumen erfasst werden. In den letzten
zwei Jahrzehnten wurde von Verwaltungen
und privaten Organisationen eine Fülle von
Inventaren angelegt. Em Beispiel fur eine
robuste landschaftsokologische
Bestandsaufnahme mit konsequenter Umsetzung ist
das Lebensrauminventar Luzern (Pfister &
Birrer 1990, Birrer & Marchal 1993,

Birrer, Pfister & Schwarze 1995).
Pragmatische Ansätze finden sich in verschiedenen

laufenden oder geplanten Uberwa-
chungsprogrammen (Marti & Stutz 1993,

Marti & Stapfer 1995, Maurer & Marti
1996). Die Schweizerische Vogelwarte
entwickelt gegenwärtig ein Konzept fur ein
Monitoring der Vogel in der Schweiz und prüft
die methodischen Anforderungen. Das BU-
WAL erarbeitet in einem Vorprojekt die
Voraussetzungen fur ein generelles Uberwa-
chungsprogramm «Biodiversitat» (Bericht
in Vorb.).

In der landwirtschaftlich intensiv genutzten

Kulturlandschaft war es in den vergangenen

Jahrzehnten sehr schwierig, naturnahe
Strukturen zu erhalten und zu fordern

(Pfister & Schmid 1990). Mit dem neuen
Landwirtschaftsgesetz besteht Hoffnung auf
eine Trendwende. Im schweizerischen Projekt

«Feldhase/Rebhuhn» wird der Erfolg
Ökologischer Ausgleichsmassnahmen im
Feldversuch getestet (Pfister et al. 1994).
Dabei werden die landschaftsökologischen

Verhaltnisse sowie die Häufigkeit und
Verteilung der Indikatorarten vor und nach der
Realisierung der empfohlenen Ökologischen
Massnahmen bestimmt. Mit einfachen
Methoden wird aufgezeigt, welches Ergebnis
mit der Aufwertung des Lebensraumes
erzielt wird. Gleichzeitig werden auch die
Eignung weiterer Indikatorarten und die
Feldmethodik überprüft.

Methodik und Material

Untersuchungsgebiete, Erfassungsraume

Für das Projekt «Feldhase/Rebhuhn» der
Schweizerischen Vogelwarte wurden typische

Gebiete in der Agrarzone des schweizerischen

Mittellands ausgewählt, welche fur
die betreffenden Regionen repräsentativ
sind und bereits einen gewissen
Bearbeitungsstand (Landschaftsinventare,
Bestandsaufnahmen von Brutvogeln, geplante und
lautende Revitalisierungsprojekte) aufweisen.
Die bisher bearbeiteten Gebiete befinden
sich in den Kantonen Genf, Freiburg, Bern,
Solothurn, Aargau, Luzern, Zug, Zurich,
Schaffhausen, Thurgau und St. Gallen.

Ermittlung des landschaftsokologischen
Zustands

Mit Hilfe der Lebensrauminventar-Methode
LRI (Pfister & Birrer 1990, Birrer,
Pfister & Schwarze 1995) werden alle
naturnahen Lebensraume in der Feldflur kartiert
und auf Inventarblättern beschrieben. Es

werden folgende Lebensraumtypen
unterschieden (LRI-Methode): Einzelbaume (inkl.
Baumreihen, Emzelgebuschen), Feuchtgebiete

(artenreiche feuchte Wiesen,
Flachmoore, Hochmoore, temporar vernässte
Flächen), Gewässer (Fliessgewasser, Tümpel,

Teiche, Kleinseen), Hecken, Obstgärten,

Waldrander sowie weitere naturnahe
Lebensraume und Kleinstrukturen (artenreiche

Wiesen, Wildkrautfluren, Gruben,
Trockenmauern, naturnahe Gräben,
Lebensraume seltener Tiere und Pflanzen).
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Die Methode wird seit 1987 in allen
praxisorientierten Projekten der Schweizerischen
Vogelwarte angewendet. Die inventarisierte
Gesamtfläche betragt rund 1300 km2 (Stand
1996). Die Daten sind in einer Datenbank
gespeichert (Microsoft Access; Birrer,
Pfister & Schwarze 1995). Im Rahmen einer
langfristigen Überwachung der Kulturlandschaft

soll der Zustand dieser Gebiete ca.
alle 10 Jahre neu geprüft werden. Eine erste
Überprüfung wird 1997 auf drei Teilflachen
im Kanton Luzern erfolgen.

Mit der Methode der Nutzungskcirtierung
(Pfister & Birrer, m Vorb.) werden
landwirtschaftliche Kulturen und Randstrukturen

wie Ackerrander, Wiesenstreifen und
Saume entlang von Feldwegen
flachendeckend und lagegenau im Massstab 1:5000
erfasst. Fur die parzellenscharfe Aufnahme
werden nach Möglichkeit aktuelle Luftaufnahmen

benutzt. Die Nutzungskartierung
vermittelt einen Überblick über die Häufigkeit,

Verteilung und gegenseitige Lage aller
Kulturen und Randstrukturen. Es werden
insbesondere Flachen erfasst, die gemäss
Art. 31b LwG sichtbar extensiv genutzt werden.

Wegen des betrachtlichen Arbeitsaufwands

wurde die Kartierung auf jene Gebiete

beschrankt, in welchen ökologische Aus-
gleichsmassnahmen getroffen und deren

Wirkung auf die Verteilungsmuster
bestimmter Tierarten untersucht wurden.

Aufnahmen hegen aus folgenden Gebieten

vor: Grosses Moos (BE), Häftli (BE),
Gurbetal (BE), Grenchner Witi (SO), Wau-
wiler Ebene (LU), Aargauer und Zuger
Reusstal, Linthebene (SG), Lägern (ZH),
Weinfelden (TG), St. Galler Rheintal und

Klettgau (SH). Bearbeitet wurden bisher
rund 100 km2.

Evaluation von Indikator-Brutvogelarten

Fur die Bewertung ökologischer Ausgleichs-
massnahmen nach Art. 31b des

Landwirtschaftsgesetzes (LwG) beschranken wir uns
auf 27 Brutvogelarten der Agrarzone, welche

auf diese Massnahmen mehr oder weniger

sensibel reagieren (Tab. 2).

Zwölf Ormthologen (im folgenden als

Experten bezeichnet) der Schweizerischen
Vogelwarte ordneten die ausgewählten Vogelarten

aufgrund ihrer Erfahrung den einzelnen

ökologischen Ausgleichsmassnahmen
zu. Laut Verordnung für Art. 31b LwG werden

15 Typen von ökologischen
Ausgleichsmassnahmen unterschieden (Schupbach

et al. 1996): (1) Extensiv genutzte Wiesen,

(2) extensiv genutzte Weiden, (3)
Waldweiden, (4) wenig intensiv genutzte
Wiesen, (5) Streueflachen, (6) Ackerschonstreifen,

(7) Buntbrachen, (8) Hochstamm-
Feldobstbaume, (9) einheimische, standortgerechte

Emzelbaume und Alleen, (10)
Hecken und Feldgeholze, (11) Wassergraben,

Tümpel und Teiche, (12) Ruderalflachen,

Steinhaufen und Steinwalle, (13)
Trockenmauern, (14) unbefestigte, natürliche

Wege, (15) weitere ökologische
Ausgleichsflachen.

Fur jede Indikatorart schätzten die Experten

die qualitative Beziehung der Indikator-
Brutvogelarten zu diesen Massnahmen mit
Punkten:
3 Punkte Die Vogelart ist auf die Massnahme

existentiell angewiesen.
2 Punkte Die Art wild durch die Massnahme

stark gefordert.
1 Punkt Die Art profitiert von der Massnah¬

me.
0 Punkte Die Massnahme ist fur die Art nicht

von Bedeutung
Minuspunkt Die Massnahme konkurriert mit An¬

sprüchen der Art und kann sich unter

Umstanden negativ auswirken.

Aus der Addition der Schatzwerte pro
Indikatorart ergab sich ein Index (J1 AS in
Tab. 3) fur die Anspruchsbreite bzw. die
Spezifität einer Art bezuglich des ökologischen
Ausgleichs nach Art. 31b LwG.

Als zusätzliche Kriterien wurden berücksichtigt:

GG: Gefahrdungsgrad gemäss Roter Liste 1989

(Zbinden 1989): Kategorien 1-4;
5 nicht gefährdet.

TN: Toleranz einer Vogelart bezüglich der Intensität

der landwirtschaftlichen Nutzung (gross-
flachig): 1% extreme Intoleranz, 100% extreme

Toleranz.
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FA: Flachenanspruch einer Vogelart bezüglich
der Massnahmen in ihrem Lebensiaum Schatzwert

fur den Anteil der Ökologischen Ausgleichs-
flachen am Kulturland in % (Annahme aufgrund
voihandenei Kenntnisse)
FH: Flexibilität einer Vogelait bezüglich der Ha-
bitatwahl. 1-100%. 1% bedeutet, dass eine Art
vollständig auf das Kulturland als Lebensraum
angewiesen ist Bei Arten mit über 50% FH hegt
dei Nutzungsschwerpunkt nicht im Kulturland,
sondern beispielsweise m Feuchtgebieten oder
Waldern Als Alternative gelten auch alpine Le-
bensraume, welche einer intensiven Bewutschaf-
tung kaum zugänglich sind, z.B. extensive Alp-
weiden.
EK Die Eignung einer Vogelart fur die
Erfolgskontrolle hängt von verschiedenen Kriterien ab.
Zur Objektivierung der Eignung wurden deshalb
folgende Parameter geschätzt'
H Häufigkeit in der Schweiz: 1 1-10 Brutpaare;

2 11-100 Brutpaare; 3 101-1000 Brutpaare;
4 1001-10000 Brutpaare, 5 10001-100000

Brutpaare (Schmid 1994b)
VI Verbreitungspotential. Anzahl Regionen
dei Schweiz, in denen eine Art voi kommen kann,
maximal 10 (Zbinden et al. 1994).
V2 effektive Verbreitung: Anzahl Regionen
der Schweiz, in denen eine Art derzeit vorkommt;
maximal 10 (Zbinden et al 1994)
E Erfassbarkeit' Schwierigkeitsgrad bei der
Beobachtung: 1 schlecht eifassbai, 2 mittlerer
Schwierigkeitsgrad, 3 gut erfassbar, 4 auch
durch Laien identifizierbar.

Aus den Schatzwerten fur die Zusatzkriterien

wurden weitere Indizes berechnet:
Index 2 (J2): Dnnglichkeit des Ökologischen
Ausgleichs im Hinblick auf den Schutz gefährdeter
Arten. Da die Gefahrdung nicht in jedem Fall
auf die landwirtschaftliche Nutzung zuruck-
zufuhren ist, wird der Toleranzwert bezüglich der
Nutzungsmtensitat dazu verwendet, den
Gefahrdungsgrad zu relativieren.
Beiechnung: (10-GG)/V(TN).
Index 3 (J3): Quantitative Anspiuche bezüglich
Ökologischer Ausgleichsflachen und Abhängigkeit

vom Kulturland. Dei Flachenanspruch wird
mit dem Wert fur Flexibilität relativiert.
Berechnung: V(FA"[100-FH]/100)
Wegen der unterschiedlichen legionalen Verbreitung

eignen sich nicht alle Alten fur Erfolgskontrollen

in der ganzen Schweiz Die Indikatorarten
wurden deshalb nach okogeographischen Regionen

(Zbinden et al 1994) klassiert

Index 4 (J4): Die Eignung der Indikatorarten fur
die Erfolgskontrolle wurde aus den Schatzwerten
fur H, V2 und E berechnet, wobei die Erfassbarkeit

geringer bewertet wurde'
Produkt H "V2W(E)

Neben der Rangierung mittels Indizes
wurde auch versucht, anhand von Cluster-
Analysen (Ward-Methode) «sinnvolle» Gruppen

mit Bezug aut Landschafts- und Biotop-
Typen zu bilden (Pfister, in Vorb.).

Beobachtungsmethodik fur faunistische
Erfolgskontrollen

In der Regel wird mit der Methode der Re-
vierkartierung gearbeitet (Blana 1978,
Luder 1981). Fur andere Tiergruppen, die hier
nicht behandelt werden, sind spezifische
Erfassungsmethoden erforderlich. Die einzige
neben den Vögeln im folgenden diskutierte
Art ist der Feldhase (Lepits europaeus
Pallas), dessen Bestand und Verteilungsmuster
mit Hilfe nachtlicher Zahlungen erfasst wird
(Schemwerfertaxation nach Pfister 1978).

Ergebnisse

Zustand der Landschaft - Vergleichswerte

In den prozentualen Flachenanteilen naturnaher

Strukturen bestehen wesentliche
Unterschiede zwischen den Regionen (Tab. 1).

Der Anteil naturnaher Lebensraume bzw.

ökologischer Ausgleichsflachen liegt
zwischen 1,4% (Presinge GE) und über 10,4%
(Oberes Tosstal ZH). Der Durchschnitt
betragt 5,2%. Die Heckendichte erreicht in
keinem der untersuchten Gebiete das für
halboffene Landschaften empfohlene Minimum

von 1% (Pfister et al. 1986). In offenen

Feldlandschaften sind jedoch weniger
die Hecken als andere strukturreiche
Flächen wichtig, nämlich artenreiche Wiesen,
Wildkrautfluren und Brachen. Diese
Qualitäten sind mit wenigen Ausnahmen sehr
selten.

Mit der Nutzungskartierung konnten einige

Gebiete detaillierter erfasst werden. Die
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Tab. 1. Vergleich von Regionen aufgrund der Daten aus dem Lebensrauminventar (LRl-Methode).
Fur jeden Lebensraumtyp sind pro Region die prozentualen Anteile an der landwu tschafthchen
Nutzflache angegeben Diese werden unter dem Begriff «Ökologischer Ausgleich» gemäss Art 18 NHG
summiert Die Tabelle basiert aut den m den Jahren 1992-1996 erhobenen Daten
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Flache Feld (km: 5,2 23,6 42,5 17,0 23,6 16,5 103,2 12,3 12,2 33,0 8,0 31,0
Hecken 0,5 0,1 0,2 0,3 0,7 0,8 0,3 0,8 0,3 0,6 0,7 0,8
Obstbaume1 0,3 0,2 0,3 0,9 0,4 1,5 0,4 0,7 2,0 # 0,3 #
Extensive
Obstgarten 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 # 0,2 #
Feuchtgebiete 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,3 2,7 1,6 0,5 1,2 0,0 1,6
Fhessgewasser 0,1 0,8 0,6 0,5 1,2 0,7 1,0 2,3 0,8 1,5 0,1 0,5
Klemgewasser 0,0 0,0 0,0 0,3 1,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2
Wiesen 0,1 0,0 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,3 1,1 0,5 0,2 7,1

Wildkrautfluren 0,2 0,2 0,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 # 1,1 #
Gruben 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0.3 5,7 0,1
sehr strukturreiche

Räume2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 3,3 0,4 0,0

ökologischer
Ausgleich % 1,4 1,5 2,4 2,8 4,6 4,7 5,8 5,9 6,4 >7,4 8,5 >10,4

Angaben jeweils in ha/km2, dies entspricht % ökologischer Ausgleich an der Gesamtfläche
1 geschätzt, pro Baum 1 Are angenommen 2 ohne Auenwalder entlang der Aare # nicht erfasst

Daten aus der Nutzungskartierung erlauben
eine präzise Beurteilung der Art und Intensität

der Bewirtschaftung. Vor allem ist es

möglich, die ökologischen Ausgleichsflachen
(oA) nach Art. 31b LwG quantitativ zu
bestimmen (ohne öA gemäss NHG). In der
vollständig bearbeiteten Rhemebene
zwischen Widnau und Ruthi im St. Galler
Rheintal wies die bewirtschaftete
Kulturlandflache mit Ausnahme der geschützten
Rted- und Torfstichgebiete sowie einiger
Areale im Rheinvorland 1988 einen geringen

Anteil Ökologischer Ausgleichsflachen
auf. Das Gebiet wurde entlang von Strassen,
Wegen, Kanälen und Siedlungen in Areale
unterteilt und pro Areal der Anteil der oA
bestimmt (nur Ausgleichsflachen innerhalb
der bewirtschafteten Flache). Die Areale
mit 0% oA umfassen rund zwei Fünftel der

ganzen Ebene. Der Anteil der Ökologischen
Ausgleichsflachen nach Landwirtschaftgesetz

liegt somit wesentlich tiefer als der
Gesamtwert fur das St. Galler Rheintal,
welcher pnmar Strukturen nach Art. 18 NHG
umfasst.

Evaluation von Indikator-Vogelarten fur
den ökologischen Ausgleich

Qualitative Bedeutung ökologischer
Ausgleichsmassnahmen fur Brutvögel
Als qualitatives Schatzmass fur die Bewertung

der Indikatorarten bzw. der ökologischen

Ausgleichsmassnahmen wurde ein
erster Index durch Addition der Bewertungspunkte

gebildet. Vogelarten mit einem
hohen Gesamtwert haben laut Schätzung
eine starke Beziehung zu den Ökologischen
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Tab. 2 Beziehung von Indikator-Brutvogelarten zu den ökologischen Ausgleichsmassnahmen nach
Art. 31b LwG. Art und Starke der Beziehungen wurden von 12 Experten mit Punkten geschätzt Die
Tabelle gibt die mittleren Schatzwerte an 3 Pte. existentiell wichtig; 2 Pte.: Alt wird gefoidert;
1 Pt. Art profitiert teilweise; 0 Pte.: keine Bedeutung; Minuspunkt: eher negativer Effekt fur eine Art.
A-E: Gruppen gemäss Cluster-Analyse

2 3 t 5

Ackerschonstreifen

Buntbrache

Extensiv-Weide

Ruderalflache

Extensiv-Wiese

Streuflache

Wassergraben,

Tümpel

Hochstamm-Obst

Einzelbaum,

Allee

Wenig

int

Wiese

Natürlicher

Weg

Waidweide

Trockenmauer

Hecke,

Feldgeholz

Kiebitz Vanellus vanellus 1 1 2 1 2 2 1 -1 -1 1 1 0 0 -1

Schafstelze Motacilla flava 2 1 2 1 2 1 1 -1 0 1 1 0 0 0

Braunkehlchen Saxicola rubetra 1 2 2 1 3 1 1 -1 0 1 1 -1 1 0

A Wiesenpieper Anthus pratensis 0 0 2 1 2 0 1 -1 -1 1 0 -1 0 -1

Wachtelkönig Crex crex 1 1 0 0 3 3 1 -1 0 2 0 0 0 0

Sumpfrohrsanger Acrocephalus palustris 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1

Rohrammer Embenza schoeniclus 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Steinkauz Athene noctua 2 3 2 2 3 0 0 3 3 1 2 0 2 1

B Wiedehopf Upupa epops 2 2 2 3 2 1 0 3 3 1 2 1 2 1

Rotkopfwurger Lantus senator 1 1 2 2 2 0 0 3 1 1 1 0 0 2

Distelfink Caiduehscarduehs 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1 1 1 0 1

C Wendehals lynx torqwlla 0 1 2 2 3 0 0 3 2 1 1 1 1 1

Grünspecht Pilus viridis 0 0 2 2 2 0 0 2 2 1 1 2 1 1

Gartenrotschwanz Phoemcurus phoemcuius 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 1

Rebhuhn Petdixperdix 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1

D Schwarzkehlchen Saxicola torquata 2 3 1 3 2 1 0 -1 0 0 1 0 1 1

Wachtel Column coturmx 2 2 0 2 2 0 0 -1 -1 0 1 0 0 1

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 1 2 3 1 0 -1 -1 2 2 -1 0 -1

Zaunammer Embenza cirlus 1 2 2 3 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2

Ortolan Embenza hortulana 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1

Hänfling Carduehs cannabina 2 3 2 3 2 1 0 1 0 1 1 1 0 2

Dorngrasmucke Sylvia communis 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

E Heidelerche Lullula arborea 1 1 2 2 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0

Grauammer Miliaria calandia 2 2 1 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1

Neuntoter Lantus collurio 1 1 2 2 3 1 0 1 1 1 2 1 0 3

Goldammer Embenza citrinella 2 2 2 2 2 1 0 0 1 2 2 1 0 3

Baumpieper Anthus triviahs 0 1 3 1 3 2 0 1 1 1 1 2 0 1

Ausgleichsmassnahmen nach Art. 31b LwG.
Die Rangfolge der pro Art berechneten
Indexwerte AS (erste Kolonne von Tab. 3)
befriedigt aus Sicht der Experten nur teil¬

weise. Arten wie Rebhuhn, Braunkehlchen
und Wachtelkönig wurden zu tief eingestuft,
weil sie nicht nur hohe qualitative Anforderungen

an die ökologischen Ausgleichs-
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Tab. 3 Expertenschatzungen fur die ormthologische Bedeutung zusätzlicher Kriterien im Zusammenhang

mit Ökologischen Ausgleichsmassnahmen AS Summe der positiven Punktwerte pro Art aus
Tabelle 2 (Anspruchsbreite und Spezifität einer Art bezüglich der Massnahmen nach Art 31b LwG).
GG Gefahrdungsgrad, TN Toleranz bezüglich Bewirtschaftungsintensitat, FA Flachenanspiuch
hinsichtlich ökologischer Ausgleichsmassnahmen, FFI Flexibilität in der Flabitatwahl, EK Eignung
fur Erfolgskontrollen H Häufigkeit. V1 potentielle Verbreitung, V2 effektive Verbreitung in der
Schweiz, E Erfassbarkeit (Definitionen und Werteskalen s S 177-178) Arten geordnet nach AS

Kriterium AS GG TN FA FH EK
Indikatorart H VI V2 E

Wiedehopf 25 1 10 30 5 3 10 4 4
Steinkauz 24 1 15 20 5 2 9 3 1

Goldammer 20 5 65 5 20 5 10 10 4

Neuntoter 19 2 30 10 20 4 10 10 4

Distelfink 19 5 75 5 70 5 10 10 4

Hänfling 19 5 75 5 65 5 10 10 2

Wendehals 18 2 15 10 50 4 10 9 2

Feldlerche 17 5 70 10 15 5 10 10 4

Baumpieper 17 2 15 10 45 5 10 9 3

Grünspecht 16 2 20 5 50 4 10 10 4

Rotkopfwurger 16 1 10 20 1 2 9 3 2

Zaunammer 16 3 35 10 15 3 9 9 2

Grauammer 16 3 30 10 1 3 9 6 2

Rebhuhn 15 1 10 20 1 2 8 2 2

Schwarzkehlchen 15 3 15 15 10 3 9 8 4

Braunkehlchen 14 2 20 30 5 4 10 9 2

Heidelerche 13 1 1 40 5 3 10 4 2

Ortolan 13 2 15 20 10 3 10 4 2

Kiebitz 12 2 45 10 50 3 5 5 4

Schafstelze 12 3 20 15 10 3 9 6 3

Wachtelkönig 11 1 10 70 5 0 10 1 4

Dorngrasmucke 11 2 10 20 5 3 10 10 2

Gartenrotschwanz 11 2 55 5 75 4 10 10 4

Rohrammer 11 5 40 5 90 4 10 10 3

Wachtel 10 3 25 10 1 3 10 10 3

Wiesenpieper 7 3 15 35 60 3 5 3 1

Sumpfrohrsanger 7 5 50 5 85 4 10 10 2

flachen stellen, sondern auch einen hohen
Anteil solcher Flachen benotigen (FA in
Tab. 3).

Quantitative Bewertung, zeitlicher Aspekt
und Landschaftsbezug
Eine rein qualitative Bewertung der
ökologischen Ausgleichsmassnahmen reicht aus

ormthologischer Sicht nicht aus, weil Vogel
(wie auch grossere Sauger) auf ein genügendes

Flachenangebot angewiesen sind (quan¬

titativer Aspekt). Auch der Grad der
Gefahrdung einer Art spielt eine Rolle
(Dringlichkeit zeitlicher Aspekt). Aufgrund der
Indexberechnungen zeigte sich, dass vor
allem der Flachenanspruch der Arten ein
wichtiges Kriterium ist.

Die aus den Schatzwerten in Tabelle 3

berechneten Indizes gewichten die Daten
unterschiedlich (Pfister, in Vorb.). Gegenuber
einer rein qualitativen Bewertung der
ökologischen Ausgleichsmassnahmen ergaben
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Tab 4 Flachenanspruche von Indikator-Vogelarten bezüglich der Ökologischen Ausgleichsmassnah-
men (oA) nach Art 31b LwG Der fur das Uberleben der Populationen minimal erforderliche
prozentuale Anteil dei ökologischen Ausgleichsflachen (% oA) wurde von 12 Experten fur jede Art
geschätzt Die Schatzwerte fur die einzelnen Arten wurden gemittelt

%-Anteil oA an Arten
der Nutz flache

30 und mehr Wachtelkönig, Heidelerche, Wiesenpieper, Wiedehopf

20-29 Braunkehlchen, Rebhuhn, Ortolan. Steinkauz. Dorngrasmucke,
Rotkopfwurger

10-19 Schafstelze, Kiebitz, Grauammer, Wachtel, Zaunammer, Neuntoter,
Schwarzkehlchen, Baumpieper

5- 9 Feldlerche, Goldammer, Distelfink, Hänfling, Gartenrotschwanz,
Wendehals, Grünspecht, Sumpfrohrsanger, Rohrammer

sich andere Rangfolgen. Bei der Gewichtung

nach Getahrdungsgrad und Toleranz
gegenüber der intensiven Bewirtschaftung
(J2) erhielten folgende Arten die höchsten
Werte: Heidelerche, Wiedehopf, Rotkopfwurger,

Rebhuhn, Dorngrasmucke, Steinkauz,

Ortolan, Wendehals, Baumpieper,
Schwarzkehlchen, Wiesenpieper und
Braunkehlchen. Bei der Gewichtung nach Fla-
chenansptuch und Bindung an das Kulturland

(J3) erhielten die gleichen Arten die
höchsten Range. Fur den Erfolg der ökologischen

Ausgleichsmassnahmen in der
Landwirtschaft zahlt somit nicht nur deren Qualität,

sondern auch die Grosse und Zahl der
Ausgleichsflachen im ganzen Kulturland.
Tabelle 4 zeigt, welch hohe Flachenanspruche

(% oA relativer Anteil Ökologischer

Ausgleichsflachen) viele Vogelarten
stellen Nach Einschätzung der Experten
benotigen zwei Drittel der Arten mindestens
10% oA, mehr als ein Drittel sogar mindestens

20% oA.
Aus den verschiedenen Indizes wurde ein

Gesamtindex gebildet (Pfister, in Vorb.),
ohne einem bestimmten Ansatz den Vorzug
zu geben. Es ergibt sich dadurch folgende
Rangierung: Wiedehopf, Steinkauz, Heidelerche,

Braunkehlchen, Rotkopfwurger,
Rebhuhn, Ortolan, Schwarzkehlchen, Neuntoter,

Grauammer, Feldlerche, Dorngrasmucke,

Zaunammer, Schafstelze, Wende¬

hals, Goldammer, Baumpieper, Wachtelkönig,

Wachtel, Kiebitz, Wiesenpieper,
Grünspecht, Hanfimg, Distelfink, Gaitenrot-
schwanz, Rohrammer, Sumpfrohrsanger. Von
den Experten wurde diese Rangfolge als
hinreichend plausibel anerkannt. Einzig die
Feldlerche wird bei allen Berechnungsansat-
zen zu tief eingestuft. Durch den Einbezug
zusätzlicher Kriterien wurde somit eine
bessere Gewichtung der Arten erreicht als beim
IndexJl.

Mit Hilfe einer Cluster-Analyse wurden
die Vogelarten anhand der Werte aus Tabelle

2 gruppiert. Es resultierten landschafts-
okologisch plausible Gruppen: Arten der
Feuchtgebiete und Gewässer (Gruppe A m
Tab. 2), Arten mit starker Präferenz fur Ein-
zelbaume und Hochstamm-Feldobstbaume
(Gruppe B), Hecken- und Geholzbewohner
(Gruppe C), Arten der offenen Landschaft
mit unterschiedlicher Toleranz hinsichtlich
der Bewirtschaftung (Gruppen D und E).

Eignung der Indikatorarten fur
Erfolgskontrollen
Besonders geeignet fur Erfolgskontrollen
sind landesweit verbreitete, eher häufige
und gut erfassbare Arten (Tab. 3). Fur den

Vollzug von Art. 31b LwG sind in einer
ersten Phase einfach zu uberwachende Arten
interessant, welche relativ rasch auf
Massnahmen reagieren. Aufgrund der Index-
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Tab 5 Eignung del Indikator-Vogelai ten flu die Erlolgskontiolle bei ökologischen Ausgleichsmass-
nahmen Die aitspezifischen Antorderungen an die Massnahmen weiden der Et tassbaikeit der Alten
gegenubeigestellt Nach Detimtion im Text ergeben sich Indexweite (J4) zwischen 1 und 100 Diese
basieren auf den gemittelten Schätzungen von 12 Experten Arten nut einem hohen Eignungswert und
raschem Reaktionsvermögen aul Massnahmen (links oben) eignen sich besondeis lui einlache Ei-
tolgskontrollen

Eignung fur Erfolgs!
100-61

'ontrollen (Index J4) •

60-21 20-1

rasche Reaktion auf
punktuelle und spezielle
Massnahmen

Rohrammer
Gartenrotschwanz'
Distelfink"
Hanthng
Grünspecht1

Sumpti ohrsanger
Kiebitz1

rasche Reaktion auf
flachige Massnahmen

Goldammer1
Feldlerche"
Neuntoter'

Wendehals
Zaunammei
Wachtel
Schwarzkehlchen
Schafstelze
Dorngiasmucke

Gtauammer

aufwendige,
konzeptionelle
Massnahmen
erforderlich

Baumpiepei Braunkehlchen Wiesenpieper
Oitolan
Rotkoplwurger
Steinkauz
Rebhuhn
Wiedehopf
Heidelerche

* Arten die auch vom Laien im Feld bestmimt werden können

Werte lassen sich einfache Kategorien
bilden (Pfister, in Vorb Tabelle 5 enthalt
eine tur praktische Zwecke sinnvolle Aufteilung

in Kategorien Fur die Erfolgskontrolle
erster. z.T. noch kleinflachiger Ausgleichs-
massnahmen sind vor allem Arten in der
linken Kolonne oben geeignet, welche spontan
auf bestimmte Massnahmen ansprechen
und, wie beispielsweise Gartenrotschwanz,
Distelfink und Grünspecht, auch vom
Bewirtschaften erkannt werden können
(persönliches Ertolgserlebnis). Fur die
Erfolgskontrolle bei Arten m der rechten Kolonne
unten braucht es z.T. erfahrene Ormtholo-
gen. Beim Rotkopfwurger stellt sich die Frage,

ob er allenfalls m die oberste Kategorie
der mittleren Kolonne einzureihen ware.
Als Vertreter der nicht allgemein verbreite¬

ten Arten eignet sich besonders das Braun-
kehlchen fur che Erlolgskontrolle (vor allem
in den Alpentalern)

Ornithologische Gewichtung der
ökologischen Ausgleichsmassnahmen
Aufgrund der Bewertungspunkte in Tabelle
2 kann die ornithologische Bedeutung der
einzelnen Ökologischen Ausgleichsmassnahmen

geschätzt werden. Die meisten
Massnahmen sind praktisch allen Indikatorarten
forderlich, andere sind fur einzelne Arten
unbedeutend oder haben gar einschränkende

Wirkung. Zum Beispiel sind Geholze fur
Heckenbruter unabdingbar, wahrend sie fur
Arten der offenen Feldflur unbedeutend
oder gar hinderlich sein können. Feldlerchen

zum Beispiel meiden che Nahe von
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Abb. la: Naturnahe Flächen und Strukturen 1994 in der Wauwiler Ebene (LU). Violett: Feuchtegebiete,

feuchte Säume; grün: Wälder, Feldgehölze und Hecken; orange: Brachen; rot: artenreiche Wiesen.

(Reproduziert mit Bewilligung vom Bundesamt für Landestopographie vom 28.2.1997.)

Hecken (Oelke 1968, Schifferli 1993).
Ähnliches gilt für Arten der Feuchtgebiete
und Gewässer im Vergleich zu Arten trockener

Gebiete. Bei allen Bewertungsansätzen
(Indizes) sind die vorrangigen sechs Mass-
nahmentypen identisch, und zwar in der
Reihenfolge: Extensiv genutzte Wiesen, Ru-
deralflächen, extensiv genutzte Weiden,
Buntbrachen, Ackerschonstreifen und
unbefestigte natürliche Wege. Die Cluster-
Analyse (Pfister, in Vorb.) ergibt in
Übereinstimmung mit den Anspruchstypen unter
den Vogelarten eine sinnvolle landschafts-
bezogene Gruppierung der Massnahmen,
nämlich: Massnahmen in Ackerbaugebieten
bzw. in Wiesland- und Weidegebieten (u.a.
offene Landschaft im Mittelland), im
Bereich von Feuchtgebieten und auf nassen
Böden sowie Massnahmen in halboffenen

Gebieten (u.a. Hügelzone sowie voralpine
und alpine Region). Die Ergebnisse machen
deutlich, dass bei den Massnahmen auf den
Landschaftstyp und die entsprechenden
Zielarten Rücksicht genommen werden
muss.

Faunistische Erfolgskontrolle für
ökologische Ausgleichsmassnahmen

Veränderungen im Anteil ökologischer
Ausgleichsflächen werden mit einer periodischen

landschaftsökologischen Inventarisa-
tion (LRI, Nutzungskartierung) direkt er-
fasst. Welchen Effekt diese Veränderungen
haben, kann anhand von Indikatorarten
(Tiere, Pflanzen) gezeigt werden. Die
Landschaftsdaten bilden die wesentliche Grund-
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2-3
3-6
Perimetergrenze

Abb. lb Verteilungsmuster der Feldhasen in der Wauwiler Ebene 1992-1996 Die Isoplethen wurden
aufgrund von Punktkarten berechnet (Naef-Daenzer 1993) Sie zeigen fur jeden Punkt der Ebene an,
wieviele Elasen durchschnittlich im Umkreis von 350 Metern festgestellt wurden. Das Distanzmass
entspricht ca. dem mittleren Aktionsradius der Hasen und ergibt somit eine realistische Ubersicht
über alle möglichen anderen Standorte, welche von den protokollierten Hasen im Verlauf der Nacht
hatten aufgesucht werden können Die beobachteten Standorte gruppieren sich am ausgeprägtesten
um das Schutzgebiet «Wauwilermoos». Ongmaldarstellungen auf Landeskarte 1:25000. (Reproduziert

mit Bewilligung vom Bundesamt fur Landestopographie vom 28 2 1997.)

läge fur die faunistische Erfolgskontrolle.
Die mit Hilfe der LRI-Methode und der
Nutzungskartierung grossflächig erhobenen
Daten sind fur Erfolgskontrollen anhand
kleiner Tierarten, insbesondere Insekten,
sowie Pflanzenarten nicht detailliert genug.
Fur die Erfolgskontrolle bezüglich Tierarten
mit höheren Flächenanspruchen (Vögel und
grössere Sauger) eignen sie sich sehr gut, vor
allem fur die vergleichende Beurteilung von
Bestandsdichten und die Analyse von
Verteilungsmustern der Indikatorarten.

Abbildung la zeigt die in der Wauwiler
Ebene (LU) vorhandenen Geholze und
extensiv genutzten Flachen und Streifen. Zum
Vergleich gibt Abbildung lb das

Verteilungsmuster der Feldhasen wieder. Die Grafik

lasst deutlich erkennen, dass sich die Tiere

rund um das Reservat «Wauwilermoos»
im Zentrum der Ebene konzentrieren. Der
Grund dafür sind offensichtlich die
Streueflachen, welche in der intensiv genutzten
Landschaft die uberlebenswichtige Deckung
bieten. Dank Beiträgen des BUWAL und
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Abb. 2: Verteilung der Wachtel im ökologisch aufgewerteten Gebiet Widen im Klettgau (SH). Die
farbigen Streifen und Flächen bezeichnen die neu angelegten ökologischen Ausgleichsflächen. Die roten
Punkte geben die festgestellten Brutpaare (BP) der Wachtel an (1992: 11 BP, 1993:15 BP, 1994: 15 BP).

des Fonds Landschaft Schweiz an ein Projekt

des Luzerner Natur- und Vogelschutzverbandes

und der Schweizerische Vogelwarte

zur Förderung von ökologischen
Ausgleichsflächen werden seit 1995 vermehrt
extensiv genutzte Randbereiche (Fleckensäume),

Magerwiesen und Buntbrachen
angelegt (Graf & Birrer 1997). Es ist zu
erwarten, dass der Feldhase rasch auf diese
Extensivierung in der Landwirtschaft
reagieren wird (Pfister 1984, 1995, Pfister et
al. 1994). An den Schwerpunkten im
Verteilungsmuster dieser Art wird direkt sichtbar,
ob im Bereich der neu geschaffenen ökologischen

Ausgleichsflächen mehr Hasen
beobachtet werden. Die Massnahmen dürften

mittelfristig auch die Bestandsentwicklung
spürbar begünstigen.

Verschiedene regionale Revitalisierungs-
programme zeitigten bereits Erfolge, die an

Verteilungsmustern oder einer Bestandszunahme

von Indikator-Vogelarten erkennbar
sind. Dies illustrieren die folgenden Beispiele

(Pfister et al. 1994):
St. Galler Rheintal: Hier konzentrieren

sich die hohen Werte der ökologischen
Ausgleichsflächen in der Rheinebene östlich
Altstätten auf wenige Kerngebiete. Dank
der Initiative der Vereinigung «Pro Riet»
konnten angrenzend an die heute geschützten

Torfstichgebiete und in deren näheren
Umgebung mehrere Hektaren neuer öko-
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Abb. 3: Verteilung der Grauammer im
ökologisch aufgewerteten Gebiet Athe-
naz-Soral westlich von Genf. Grün:
Brachestreifen: blau: Kiesgruben; gelb:
Grubenränder mit Ruderalflächen und
Büschen; hellgrün: Hecken. Die 15

festgestellten Brutpaare der Grauammer

(rote Punkte) verteilten sich 1994

wie folgt: 93% in Bracheflächen (spon-
brem.oiasr tan entstandene Grünbrachen, Bunt-

brachen nach Art. 31b LwG und flächi-
/ ge Brachen auf eingedeckten Kiesgru¬

ben) und 7% in Kulturen.
Originaldarstellung auf Landeskarte 1:25000.
(Reproduziert mit Bewilligung vom
Bundesamt für Landestopographie vom
28.2.1997.)

logischer Ausgleichsflächen (extensive Wiesen,

grosse Tümpel) geschaffen werden.
Dort konzentrieren sich auch die letzten
Bestände bedrohter Vogelarten (z.B.
Baumpieper).

Klettgau: Teile des Klettgaus wurden vom
Forschungsinstitut für biologischen Landbau,

Oberwil, mit extensiven Kulturen und
Brachestreifen aufgewertet (Klettgauer
Modell). Diese Aufbauarbeit wurde ab 1991

von der Schweizerischen Vogelwarte im
Rahmen des schweizerischen Projekts «Feldhase/

Rebhuhn» fortgesetzt. Durch intensive

Beratung der Bauern ergab sich ein
Zuwachs an ökologischen Ausgleichsflächen
von 2 bis 4%, vor allem in Form von Mager¬

wiesen und Buntbrachen. Der Erfolg der
Massnahmen zeigt sich u.a. deutlich im
Verteilungsmuster der Wachtel (Abb. 2).

Champagne genevoise: In dem an Kiesgruben

reichen Kerngebiet der letzten
Rebhuhnpopulation der Schweiz wurden seit
1991 zusätzlich rund 9,5 ha Brachflächen
(2% der Kernzone von 4 km2) geschaffen.
Die gesamte Fläche der naturnahen Areale,
inkl. Böschungen und Gruben, beträgt somit
mehr als 10%. Kurzfristig konnte sich der
Rebhuhnbestand halten, doch ist das Überleben

dieser Art noch nicht gesichert. Der
Erfolg der Aufwertungsmassnahmen ist
aber am Verteilungsmuster der Grauammer
sichtbar (Abb. 3).
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Diskussion

Zustand der Landschaft

Die mit Hilfe der Lebensraummventar-Me-
thode und der Nutzungskartierung m
ausgewählten Gebieten flachig erhobenen
Landschaftsdaten bilden eine gute Grundlage

fur landschaftsokologische Vergleiche
und die Erfolgskontrolle bezüglich
Indikator-Vogelarten und bestimmter Sauger
(Feldhase). Unter der Annahme, dass die
bearbeiteten Gebiete fur die Verhaltnisse m
der Agrarzone des Mittellandes
repräsentativ sind (Referenzgebiete), kann der
Zustand der Kulturlandschaft grob beurteilt
werden. Die quantitative Ermittlung naturnaher

Lebensraume und Ökologischer Aus-
gleichsflachen ist fur eine spatere Beurteilung

von Landschafts- und Bewirtschaf-
tungsveranderungen wichtig.

Em erster landschaftsokologischer
Vergleich macht deutlich, dass vor allem die
nach Landwirtschaftsgesetz zu fordernden
naturnahen Strukturen und Flachen selten
sind (Flachenanteil wesentlich unter 1 % der
landwirtschaftlichen Nutzflache). Aufgrund
von Art. 31b LwG sollte m den kommenden
Jahren ein wesentlicher Zuwachs an extensiv

genutzten Flachen und naturnahen
Strukturen zu verzeichnen sein Sobald ein
Grossteil der Landwirtschaftsbetriebe auf IP
oder BioL umgestellt hat, musste der Anteil
Ökologischer Ausgleichsflachen gegen 5%
streben Fur die Vollzugskontrolle eignen
sich einerseits standardisierte und auf die
gesetzlichen Anforderungen abgestimmte
landschaftsokologische Inventare
(insbesondere die Nutzungskartierung) und
andererseits faumstische Erfolgskontrollen
(Indikatorarten).

Indikator-Vogelarten fur ökologische
A usgleichsmassnahmen

Am Beispiel der Brutvogel wurde ein mögliches

Verfahren fur die Auswahl von
Indikatorarten aufgezeigt. Mit einer praxisbezogenen

Befragung von Experten konnten aus

einer Vielzahl von Arten die fur das Monitoring

geeignetsten bestimmt werden. Neben
den grundsatzlichen Übereinstimmungen m
den Expertenmemungen ergaben sich auch
interessante individuelle Bewertungsunterschiede

Mit dem beschriebenen objektivierenden

Verfahren wurde eine allseits akzeptierte

Gewichtung der Arten erzielt. Die
Beschrankung auf möglichst wenige, aber
besonders aussagekraftige Arten vermindert

den Aufwand fur die Überwachung
bzw. Erfolgskontrollen und vereinfacht die
Argumentation m der Praxis. Durch die
Selektion von Indikatorarten werden jedoch
wichtige Zusatzinformationen weggelassen.

In dieser Arbeit wurde eine Auswahl unter

den Brutvogeln getroffen Eine Ausweitung

auf nicht brutende Vogel oder Arten
mit anderen Habitatschwerpunkten ware
empfehlenswert Die Ornithologie kann
allerdings nur einen Teil der Bewertung
liefern. Fur eine umfassende Beurteilung der
Qualltat der ökologischen Ausgleichsmass-
nahmen braucht es ergänzende, zum Teil
detailliertere faumstische und botanische
Untersuchungen auf verschiedenen
methodischen Niveaus (Gonseth & Mulhauser
1996).

Der Indikationswert von Tier- und
Pflanzenarten hangt im übrigen von den
Zielsetzungen, Vollzugsbedmgungen und zeitlichen
Vorgaben ab Will man den Erfolg erster
Ökologischer Massnahmen rasch und
kostensparend prüfen, so müssen eher häufige
und gut erfassbare Arten ausgewählt werden

Längerfristig geht es aber um die flachige

ökologische Aufwertung des Kulturlands
zur Forderung auch stark gefährdeter Arten
mit bedeutendem Flachenanspruch und
hoher Sensibilität bezuglich der einzelnen
Ökologischen Ausgleichsmassnahmen (z.B
Wachtelkönig und Rebhuhn)

Zusätzliche Kriterien fur die Gewichtung
der Indikatorarten

Die qualitative Bewertung der ökologischen
Ausgleichsmassnahmen ist an sich konkret
und verstandlich. Die quantitativen An-
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Spruche wildlebender Tiere sind dagegen
meist ungenügend erforscht und können
aufgrund vorhandener Kenntnisse sowie
Erfahrungen mit einzelnen Arten lediglich
geschätzt werden. Die praktischen
Konsequenzen fur die Landwirtschaft sind aber
daraus bereits deutlich erkennbar, wie die
Bewertung der quantitativen Ansprüche
von Vogelarten hinsichtlich des ökologischen

Ausgleichs zeigt. Bei zwei Dritteln der
untersuchten Arten ubersteigt der Bedarf an
Ökologischen Ausgleichsflächen wesentlich
die Forderungen fur IP und BioL von 5 %.

Gemessen am jetzigen Ökologischen
Zustand der untersuchten Gebiete im
schweizerischen Mittelland ist der Handlungsbedarf

m quantitativer und qualitativer
Hinsicht sehr gross. Die Auswertung bezüglich
der ornithologischen Bedeutung der
verschiedenen ökologischen Ausgleichsmass-
nahmen unterstreicht im weiteren die generelle

Empfehlung, dass die Art der
Landschaft, ihr angestammtes Potential und die
Auswahl der entsprechenden Zielarten in
der Praxis berücksichtigt werden müssen.
Fur anspruchsvolle Arten ist der ökologische

Ausgleich regions- und fallbezogen im
Detail zu planen (Jedicke 1990). Die im
kantonalen Gesetz über den Natur- und
Landschaftsschutz vorgeschriebene Leitplanung

sollte erste Ansätze auf kommunaler
Stufe aufzeigen. Bei der Erfolgskontrolle
müssen, vor allem aus ornithologischer
Sicht, nicht nur die Qualität landschaftstypischer

Massnahmen, sondern speziell auch
deren Flachenanteile und die raumliche
Anordnung der ökologischen Ausgleichsflachen

erfasst und bewertet werden.
In dieser Arbeit werden die zunehmenden

Störungen der Wildtiere durch menschliche
Freizeitaktivitäten nicht berücksichtigt, da

noch keine Methoden für deren grossflachi-
ge Erfassung vorliegen (Keller 1995).

Ergänzend zu den vorgestellten Methoden

müssen Methoden erarbeitet werden,
die den Einfluss ökologischer Ausgleichsflächen

auf weitere Tiergruppen, vor allem
auf Kleintiere (Amphibien, Reptilien,
Insekten, Spinnen, Mollusken usw.) untersu¬

chen. Es ist durchaus denkbar, dass Vogel
nicht, Kleintiere jedoch positiv auf bestimmte

Ökologische Ausgleichsflachen reagieren.
Den grösseren Tieren ist jedoch Priorität
beizumessen, da sie neben qualitativen auch
quantitative Ansprüche stellen.

Erfolgskontrollen fur ökologische
Ausgleichsmassnahmen

Erfolgskontrollen setzen überprüfbare
praktische Massnahmen voraus. In den erwähnten

regionalen Beispielen wurden gleichzeitig

mit der landschaftsokologischen und
faumstischen Überwachung konkrete
Revitalisierungsmassnahmen angeregt, ihre
Ausfuhrung begleitet und der Erfolg an
bestimmten Indikatorarten (Brutvogel,
Feldhase) gemessen. Als Argumente fur die
ornithologische Erfolgskontrolle scheinen
sich die ausgewählten Arten in der Praxis zu
bewähren. Stark bedrohte Arten wie das
Rebhuhn haben politisch ein besonderes
Gewicht. Die Rebhuhnpopulation westlich
von Genf ist die einzige in der Schweiz, welche

möglicherweise noch eine Uberlebenschance

hat. Mittelfristig ist es das Ziel des

BUWAL-Projekts, Rebhühner in andern
geeigneten Gebieten wieder anzusiedeln.
Dafür braucht es speziell auf das Rebhuhn
ausgerichtete Revitalisierungsprogramme,
mit welchen auch eine Vielzahl weiterer
Tierarten in der Agrarzone gefördert wird.
Der Erfolg der Massnahmen kann m diesem
Fall erst dann bestätigt werden, wenn die
Wiederansiedlung in mehreren Gebieten
gelungen ist. Das anspruchsvolle Vorhaben
wird hohe Anforderungen an die Landwirtschaft

in den betreffenden Gebieten stellen.

Koordination und Vernetzung von
Projekten

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht,
das Zusammenspiel zwischen theoretischen
Überlegungen bezüglich Bioindikation,
Landschaftsinventaren und der Erfolgskontrolle

fur ökologische Ausgleichsmassnahmen

aus ornithologischer resp. wildbiologi-
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Biomonitoring 90 der Schweizerischen Vogelwarte
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Abb. 4: Vernetzung der Projektebenen aus verschiedenen Programmen der Schweizerischen Vogelwarte

fur die langfristige Überwachung der Vögel und ihrer Lebensraume sowie fur die Erfolgskontrolle

m Revitahsierungspiojekten. Durch den Transfer von Daten, die Koordination von Methoden
und Untersuchungsgebieten entsteht eine Synergiewirkung zwischen den einzelnen Projekten (vgl.
Text).

scher Sicht (Feldhase) darzustellen. Trotz
der Beschrankung auf wenige Tierarten und
Massnahmen ist der Aufwand fur eine
langfristige Überwachung und grossflachige
Erfolgskontrollen betrachtlich. In Anbetracht

der sehr beschrankten Mittel für solche

Zwecke gilt es, alle laufenden
Bestrebungen zu koordinieren. Forschung und
Praxis können sich gegenseitig erganzen und
unterstutzen, wenn Projekte aufeinander
abgestimmt werden. Die Schweizerische
Vogelwarte vernetzt beim derzeitigen Aufbau
ihres Monitoringprogramms verschiedene
Projektebenen (Abb. 4). Im wissenschaftli¬

chen Informationsdienst liefern rund 1000

ehrenamtliche Feldormthologen auf extensivem

Niveau (Luder, Schifferli & Pfi-
ster 1983) Daten fur die laufende Überwachung

der Vögel in der Schweiz (Scfimid et
al. 1992, Zbinden & Schmid 1995). Ein
spezielles Programm sind die jahrlichen
Wasservogelzahlungen, welche die Ausscheidung

von Reservaten ermöglichen, die
wiederum überwacht werden (Schifferli &
Kestenholz 1996). Mittels jahrlich bearbeiteter

Dauerbeobachtungsflächen werden
die avifaunistischen Veränderungen in
ausgewählten Landschaftsraumen quantitativ
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ermittelt. Der Verbreitungsatlas der Brutvogel

eignet sich als Mittel fur periodische
Bilanzen über längere Zeiträume bezüglich
der Verbreitung der Arten (Schifferli et al.
1980, Schmid 1994a). Das Projekt
«Feldhase/Rebhuhn» kombiniert die mittelfristige
Überwachung dieser beiden Arten mit
Massnahmen zur Aufwertung von Lebens-
raumen m der Agrarlandschaft, verbunden
mit Erfolgskontrollen. Genutzt werden
dabei alle Lebensrauminventare, die in irgendeinem

Zusammenhang erhoben wurden und
periodisch überprüft werden sollen. Aus den
landschaftsokologischen und faunistischen
Bewertungen resultieren konkrete
Aufwertungsprojekte, zum Teil auch Schutzprojekte

wie beim Auerhuhn. Diese können im
Sinne von Feldexperimenten wissenschaftlich

begleitet werden und vermitteln
Hinweise fur die Grundlagenforschung. Umgekehrt

werden aus der Grundlagenforschung
alle praxisrelevanten Resultate fur die
kausalen Fragestellungen im Monitoringprogramm

genutzt (Schifferli et al. 1991). Mit
der skizzierten Vernetzung aller Ebenen
entstehen Synergien zwischen Projekten.
Durch Koordination wird nicht zuletzt auch
der Aufwand im einzelnen verringert. Das

Beispiel der Vogelwarte mag im kleinen
zeigen, welche Möglichkeiten eine zielgerichtete

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Akteuren und Projektverantwortlichen auch

im grösseren Zusammenhang bieten würde.
Die Koordination von Monitoringprojekten
ist auf nationaler Ebene ein vordringliches

Postulat. Für Erfolgskontrollen braucht es

einerseits genaue Daten über die
Revitalisierungsmassnahmen und anderseits
faunistische Methoden zu deren Überprüfung
aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Mit anderen Worten ist eine enge
Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis
im konkreten Fall notwendig.
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