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Definitionen und ErklÃ¤runge 

Abendseglerbaum: Baum mit einer Hdhle, die dem Grossen Abendsegler als 
Tagesschlafversteck dient. 

Ausgang: Flugloch einer Baumh6hle. Eine H6hle kann verschiedene Ausgenge 
haben. 

Baumquartier: -> Abendseglerbaum. 

BHD: Brusth6hendurchmesser: Durchmesser des Baumes, 1.30 Meter Ã¼be Boden 
gemessen. 

~ebeudequartier: Tagesschlafversteck des Grossen Abendseglers i n  , einem 
Gebdude (Spalt, Rolladenkasten etc). 

Hahle: Entweder eine -> Spechthdhle oder eine -> Naturh6hle. 

Naturh6hle: Durch abgebrochene Ã„ste Verletzungen und Fdulnis gebildeter 
Hohlraum in einem Baum. 

Raum ZÃ¼rich -> Untersuchungsgebiet. 

Spechth6hle: Durch den Specht uusgemeisselter Hohlraum in einem Baum. 

Spechth6hlenbaum (SpH6B): Baum mit mindestens einer -> Spechth6hle. 
- 

Sterke: Dicke des Baumes, gemessen als Brusthdhendurchmesser (->BHD) 1.30 Meter 
Ã¼be Boden. 

Tariffestmeter: Nach einer Tariiabelle geschÃ¤tzte Volumen Holz in m3. 

Untersuchungsgebiet: Die ndrdlichen und westlichen Waldgeblete der Stadt ZÃ¼ric 
(ZÃ¼richberg Kdferberg, Hdnggerberg, HÃ¼rstholz Katzensee, Werdinsel, 
Altstetten) sowie Wald auf Gebiet der Gemeinden Oberengstringen, 
Unterengstringen, Regensdorf, Watt, Dietikon, Schlieren und Urdorf. 



Der Grosse Abendsegler im Stadtwald von ZÃ¼ric - 
eine Projektzusammenfassung 

Im Rahmen des Projektes "Grundlagen zum Schutz des Grossen Abendseglers, der 
typischen baumhc3hlenbewohnenden Fledermausart, in den W&dern der ~ t a d t  
ZÅ¸rich 1990' des Forst- und Gartenbauamtes der Stadt ZÃ¼ric wurde die aktuelle Siia- 
tion dieser Flederrnausart untersucht. Die Ergebnisse des Projektes zeigen eine enge 
6kologische VerknÃ¼pfun des Grossen ~bendse~lers mit den Spechten auf. 

Alle 26 Fledermausarten der Schweiz sind bundesgesetzlich geschÃ¼tzt FÃ¼ einen 
wirkungsvollen Schutz ist jedoch ein fundiertes Wissen Ã¼be die Lebensweise aller 
Fledermausarten notwendig. Die AnsprÃ¼ch des Grossen Abendseglers (~yctalus 
noctula) an den Wald waren bis anhin kaum untersucht. Auch eine systematische 
Untersuchung der Wdlder der Stadt ZÃ¼ric in bezug auf den Grossen Abendsegler 

fehlte. 
Um diese WissenslÃ¼ck zu schliessen und um den Forstfachleuten die Moglichkeit zu 
geben, den   rossen Abendsegler Im Wald zu fordern, wurde im Herbst 1990 die 

Situation des Grossen Abendseglers im Raum der Stadt ZÃ¼ric untersucht. Dabei 
wurde vor allem mit der Methode der Telemetrie gearbeitet. 32 Abendsegler wurden 
mit ,Minisendern versehen und wiesen durch die, von den Sendern ausgestrahlten 
Signale den Weg zu den Tagesschlafquartieren. 
Die Quartiere des Grossen Abendseglers befanden sich mehrheitlich (94%) irn Wald 
und waren in den meisten Fdllen (85%) in ~~echthohlen. Nach Hochrechnungen ist 

das Spechthdhlenangebot im Stadtwald von ZÃ¼ric fÃ¼ die Abendseglerpopulation 

limitierend. Soll diese Ftedermausart gefordert werden, so bedingt dies kurzfristig die 
Erhaltung aller SpechthohlenbÃ¤um und ldngerfristig die Erhdhung der Anzahl Hohlen 

durch die Forderung der Spechte. 
Spechte bevorzugen fÃ¼ den Hohlenbau Laubholzer in alten Bestdnden oder alte 
Luubbdume (alter als 70 Jahre). Der Grosse ~bendsegler sucht besonders hdufig 

. 'Quartiere in Buchen, Eichen und Eschen auf, aber auch Wildkirschen und Birken sind 

als Quartierbdume hdufiger vertreten. 
Um die Spechte zu fdrdern, muss ihnen neben einer mdglichst aspechtgerechten" 

Waldstruktur auch eine ausreichende Nahrungsbasis geboten werden. Da Spechte 

ihre Nahrung je nach Art zum Teil oder sogar ausschliesslich auf dem Boden in Tot- 
und Moderholz suchen, muss die Zahl stehender und liegender toter Bdume im Wald 
erhdht werden. 

Die Hdhlenausgdnge sollten fÃ¼ einen mdglichst freien Ein- und Ausflug sowohl fÃ¼ 
Spechte als auch fÃ¼ den Grossen Abendsegler freigehalten werden. . . 
Eine solche fledermausgerechte Waldbewirtschaftung soll im Rahmen der Wald- 

pldne im Sinne einer Erfolgskontrolle beobachtet werden. 
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A Flederrnausschutz in der Stadt ZÃ¼ric 

Alle 26 Fledermausarten der Schweiz sind heute aus verschiedenen GrÃ¼nde bedroht 

und deshalb bundesgesetzlich geschÃ¼izt Dennoch ist der Bestand einiger Arten zum 

Teif stark rÅ¸ckldufig aus gewissen Gebieten sind bestimmte Arten ganz verschwun- 

den. Hinzu kommt, dass der heutige Wissensstand Ã¼be manche Arten so dÃ¼rfti ist, 

dass keine klaren Aussagen Ã¼be das Ausmass ihrer Bedrohung oder Hdufigkeit ge- 

macht werden k6nnen. Ein seit Ende der siebziger Jahre entwickeltes, gesamt- 

schweizerisches Fledermausschukkonzept erreichte einerseits eine starke Ver- 

gr6sserung des Wissens Ã¼be die Biologie einheimischer Arten, andererseits konnte 

durch intensive offentlichkeitsarbeit die Aufrperksamkeit breiter Bev6lkerungskreise fÃ¼ 

die Probleme dieser aussergew6hnlichen Sdugetiergruppe gewonnen werden. , 

In der Stadt ZÃ¼ric wurde in den Jahren 1984185 eine Studie des Gartenbauamtes 

durchgefÃ¼hrt die zum Ziel hatte, die im StadtzÃ¼rche Siedlungsraum vorkommenden 

Fledermausarten zu erforschen. Dabei wurden elf Arten fÃ¼ die Stadt ZÃ¼ric nachge- 

wiesen, wobei jedoch nur gerade vier Arten hdufig anzutreffen sind. Es handelt sich 

dabei um drei kleine Arten, die Wasserfledermaus (Myofls daubenfoni), die Zwerg- 

fledermaus (Pipisfrellus pipisfrellus) und die Rauhhautfledermaus (Pipisfrellus nafusii ), 

sowie um die zweitgrbsste einheimische Art, den Grossen Abendsegler (Nykfalus 

nocfula). 

Das Untersuchungsgebiet. der Studie umfasste die GrÃ¼nanlagen welche vom Garten- 

bauamt gepflegt werden. Dazu kamen die Flussufer der SihI und der Ummat, die ~ fer '  

des unteren Seebeckens, sowie einige zufdllig ausgewdhlte Waldrdnder. Eine syste- 

matische Untersuchung der W6lder der Stadt ZÃ¼ric fehlte. 

Im Winter 1989/90 wurde deutlich, dass das Schliessen dieser LÃ¼ck gerade auch von 

forstlicher Seite begrÃ¼ss wÃ¼rde Bei der Koordinationsstelle Ost fÃ¼ Fledermausschuk 

gingen innerhalb kurzerZeit mehrere Meldungen Ãœbe gefdllte Bdume des Grossen 

Abendseglers ein. So befand sich zum Beispiel in einer gefdllten Fichte aus der Stadt 

ZÃ¼ric eine Baumhdhle, die 45 Grosse Abendsegler als Winterquartier benutzt hatten. 
1 

Andere Fledermausarten konnten bei solchen unfreiwilligen Erhebungen im Wald 

bisher nicht nachgewiesen werden. 



A l  Der Grosse Abendsegler als typische Waldfledermausart 

Im folgenden sind die GrÃ¼nd zusammengetragen, weshalb wir es in diesem Projekt 

fÃ¼ sinnvoll erachteten, ausschliesslich die Anforderungen des Grossen Abendseglers 

an Quartiere im Wald zu untersuchen: 

~Ã¼ric gilt auf Grund des Zugverhaltens des Grossen Abendseglers als Ãœber 

winterungsort von internationaler Bedeutung 

Der Grosse Abendsegler war in den letzten Jahren immer wieder von Quartier- 

zerstbrungen betroffen, da unbeabsichtigt Hohlenb.dume gefdllt wurden. 

Der Grosse Abendsegler gilt wegen der Wahl seiner Quartiere als typische Wald- 

flederrnausart. Untersuchungen Ã¼be seine AnsprÃ¼ch an Struktur, Bewirtschaftung 

oder Baumartenzusammenseizung des Waldes liegen bis heute nicht vor. 

Die regionale Situation des Grossen Abendseglers im StadtzÃ¼rche Wald ist bisher 

nicht untersucht worden. 

Durch die Gr6sse des Grossen Abenseglers war eine gezielte Suche von Quartieren 

mit der Methode der Telemetrie (Peilsuche radiosendermarkierter Tiere) mbglich. 

Es lagen zu Beginn der Studie bereits einige bekannte Quartiere des Grossen 

Abendsegled vor, an denen Tiere mit Sendern versehen werden konnten. 

A2 Zielsetzung des Projektes 

Ziel dieser Studie war das Auffinden eines mdglichst grossen Teils der Quartierbdume 

des Grossen Abendseglers in den Wdldern der Stadt ZÃ¼rich Aufgrund der 

Auswertung verschiedenster Quartiermerkmale versuchten wir, daraus die 

Anforderungen des Grossen Abendseglers an die Bdume und Struktur der ZÃ¼rche 

Stadtwdlder zu formulieren. 

Die Resultate sollen den Forstfachleuten dazu dienen, von Fledermdusen potentiell 

genutzte Quartierbdume und Waldareale zu erkennen und ihnen die Mdglichkeit zu 

geben, den Grossen Abendsegler im Wald zu fordern. 

Mittder Anwendung der Methode Telemetrie im Rahmen dieses Projektes sollten Er- 

fahrungen zusammengetragen werden, welche die Einschdtzung erm&glichen, ob 

eine dhnliche Erhebung auch in einem grbsseren und bezÃ¼glic der Fledermausfauna 

bisher noch v&llig unbekannten Gebiet, wie zum Beispiel dem Sihtwald, durchfÃ¼hrba 

ist. 



B Der Grosse Abendsegler im Raum ZÃ¼ric und die 
~ethoden, seine Quartiere zu finden 

B1 Biologie des Grossen Abendseglers (Nyctalus noctula) 

Der Grosse ~bendsegler gehert zu den gressten einheimischen Fledermausarten und ist ein 

typischer BaumhÃ¶hlenbewohner Er lebt fast das ganze Jahr In unserem Gebiet und Ã¼berwinter 

in verschiedenen Quartieren auch in der Stadt ZÃ¼rich Allerdings verbleiben wdhrend des 

Sommers nur wenige Tiere in ZÃ¼ric (STUTZ & HAFFNER 1986o). Der Grossteil zieht in den Osten 

Deutschlands und nach Polen. Dort werden die Jungen zur Welt gebracht, die bereits Ende 

Sommer selbstdndig sind. Ab mltte August kennen In ZÃ¼ric die ersten zurÃ¼ckgekehrte Abend- 

segler beobachtet werden, die sich hier zur Paarung treffen. Dieses Jahr stellten wir die ersten 

Weibchen am 27. August fest. 

Wdhrend der Paarungszeit werden die Mdnnchen territorial und bilden mit mehreren Weibchen 

zusammen einen Harem. Die Mdnnchen machen sich gelegentlich In dieser Zelt durch ein 

eigenartiges Trillern an ihrem H6hlenelngang bemerkbar, welches fÃ¼ den Menschen auf 

weitere Distanzen gut h6rbar Ist. Oft wird auch der Aus- und Einflug am Quartier von den Tieren 

mit lautem Gezwitscher begleitet. 

Quartiere von Abendseglern sind In Bdumh6hlen, Felsh6hlen oaer In Fassadenhohlrdumen an 

Gebduden (z.B. Roliadenkdsten) bekannt. Im weiteren Ist fÅ¸ den Grossen ~bendse~ler be- 

kannt, dass er hdutig sein Quartier wechselt. KRONWITTER (1988) spricht von einem durch- 

schnittlichen Quartlerwechsel alle 2 bis 3 Tage. 

Quartiertypen werden fÅ¸ den Grossen Abend- 

segler anhand der Nutzungsart unterschieden, 

Es slnd dies: Schlafquartiere, Paarungs- 

(Hochzeltsbdume) und Winter- 1 
quartiere. Nach unserer Erfahrung k6nnen die 

gleichen Quartiere Im Laufe eines Jahres zum 

Schlafen, Paaren und Ã¼berwinter genutzt 

werden. Eine Gewichtung einzelner Quartiere 

ist in unserer kurzen Unter-suchungszeit des- 

halb nicht mdglich. Hinzu kommt, dass das 

Sozialverhalten des Abendseglers noch 

wenig untersucht Ist. . 

Jagdgebiete liegen mehrheitlich In offenen 

Flugrdurnen Å̧be grÃ¶ssere Wasserfldchen. 



B2 Arbeitsmethoden im Feld 

1 

Die hÃ¤ufige Quartierwechsel des Grossen Abendseglers haben wir uns zunutze gemacht, um 

neue, uns bisher unbekannte Quartiere zu finden. Dazu haben wir Abendsegler an bekannten 

Quartieren oder in Jagdgebieten abgefangen, mit einem Minisender (Transmitter) versehen 

und sofort wieder freigelassen. Die von den Transmittern ausgestrahlten Signale wurden mit Hilfe 

von Empfangsgerdten und Handantennen geortet und wiesen uns den Weg zu den Tages- 

schiafquartieren dieser Flederrnausart. 

Radiotelemetrie 

Die In dieser Untersuchung eingesetzten Sender wurden von der Flrma Kronwitter & Stein \ .  
(Oberpframmern, D) und der Firma Biotrack (Wareham, Dorset, UK) hergestellt. Sie hatten ein 

Gewicht von 1.3 bis 1,9~ramm (Inklusive Batterie und Halsband), was etwa 5 bis 8% des Abend- 

segler-K6rpergewIchtes ausmacht. Die Sender hatten eine GrÃ¶ss von 17 X 10 X 4mm. wobei die 

Batterie die GrÃ¶ss des Senders bestimmte. Die Antenne des Senders bestand aus einem etwa 

14cm langen, geschmeidigen Draht. 

Die Sender wurden mit Hilfe eines Halsbandes an den Tieren befestigt. Die Reichweite der 

Transrnittersignoie betrug 400 bis 4500 Meter, je nach Topografie des Geldndes. 

. . Die Batterien der Sender hatten eine Lebensdauer von 7 bis 29 Tagen, 

Wir arbeiteten auf den von der PTT fÃ¼ dieses Projekt genehmigten Frequenzen von 148.1 MHz 

bis 148.9 MHz. 

Als Empfangsgerdte verwendeten wir zwei Receiver der Firma Burkardt (D) und ein Gerdt der 

Firma Wagener (D). Dazu wurde Je eine H-f6rmige Handantenne eingesetzt. 

Abfang der Tiere 

f 

Die Tiere, welche wir mit Sendern versahen oder denen wir die Sender wieder abnehmen 

wollten, wurden mit zwei Methoden, am Quartler oder im Jagdgebiet, gefan&n. 

- Der Grosse ~bend&ler veridsst im allgemeinen In der Abend- und Morgenddmmerung sein 

Quartier (STUTZ & HAFFNER 1986b). Zu diesen Zeiten lassen sich Grosse Abendsegler direkt an 

ihren HÃ¶hle abfangen. Ein ovaler ilastiktrichter (50 X 100cm) wird mit Zeltstangen direkt unter das 

Ausflugsloch gehievt. Der Piastiktrichter mÃ¼nde In einen Piastikschiauch, welcher bis zum Boden 

reicht. 



Die Grossen Abendsegier, weiche Ã¼blicherweis beim Ausfliegen aus ihrem Quartier noch nicht 

orten und sich noch dem Start zuerst etwa 50cm fallen lassen, landen so direkt im Trichter und 

gleiten langsam Ãœbe den Schlauch zu  Boden, wo sie sofort entgegengenommen werden 

k6nnen. Mit dieser Methode kann an H6hlen bis zu einer H6he von 20 Metern abgefangen 

werden. 

Die Abendsegier werden vermessen, gewogen und mit einem Armring aus Aluminium mit 

Nummer (analog den Ringen bei VÃ¶geln versehe". Danach wird den Tieren das Halsband mit 

Sender angezogen (bzw. wieder abgenommen). Nach etwa einer Viertelstunde kann das Tier 

wieder In die Freiheit entlassen werden. 

Ein sehr wichtiges ~ a ~ d ~ e b i e t  in der Stadt ZÃ¼ric befindet sich im Raum Werdinsei bei Hbgg. 

Hier jagen Grosse Abendsegier bei einbrechender Dunkelheit wenige Meter Å̧be dem etwa 10- 

201-17 breiten Wiesenstreifen entlang der Limmat, Die Tiere lassen sich mit Japannetzen ab- 

fangen, die senkrecht zur Limmat und der Fiugrichtung der Tiere in einer H6F von drei bis sechs 

Metern gespannt werden. Ins Netz gefallene Tiere werden sofort befreit. Danach wird wie bei 

Abfangen an den Quartieren vorgegangen. 

Abh6ren eines Gebietes 

Wie bereite im Kapitel Ã¼be die Biologie des Grossen Abendsegiers erwdhnt, zeigen diese Tiere 

wdhrend bestimmter Zelten an ihren Quartieren ein auffdiiiges Verhalten. Die Lautdusserungen 

der territorialen Mdnnchen wdhrend der Paarungszeit und das Zetern der Tiere beim Ein- und 

Ausflug am Quartier sind auf Distanzen von etwa 50 Metern iÃ¼ den Menschen Mrbar. Mit etwas 

GlÃ¼c lassen sich so, durch mehrmaliges Abgehen eines Gebietes in der Morgen- und Abend- 

ddmmerung, neue Abendsegierquartiere finden. 

B$ Arbeitsgebiet 

Das Arbeitsgebiet dieser Untersuchung umfasste die Wdider innerhalb der Gerneindegrenzen 

der Stadt ZÃ¼ric ohne das Gebiet des Slhiwaldes. Da sich Tiere Im allgemeinen nicht an 

politische Grenzen halten, dehnte sich das Arbeitsgebiet (in der weiteren Arbeit als Unter- 

suchungsgebiet bezeichnet) auch in die an ZÃ¼ric angrenzenden Gemeinden Urdorf. Schlieren, 

Dietikon, Oberengstringen, Unterengstringen, Regensdorf und DÃ¤iiiko aus, wir konzentrierten uns 

aber soweit mÃ¶glic auf das StadizÃ¼rche Gebiet. 



Ausgangspunkte unserer Arbeit waren Quartiere und Jagdgebiete von Abendsegiern, die aus 

einer Studie des Gartenbauamtes (HAFFNER & STUTZ 1985) und aus der Feldarbeit einer Diplom- 

arbeit des Zoologischen Museums der Uni ZÃ¼ric (GLOOR, In Vorbereitung) von 1989 bekannt 

waren. 

Die beiden wichtigsten Ausgangspunkte waren ein bedeutendes Abendsegierquartier in der 

Kidraniage WerdMizll, welches sich In der Aussenverschalung eines Faulturrnes befindet, und 

das bereits erwdhnte Jagdgebiet im Raum Werdinsei bei H6ngg, welches unmittelbar bei der 

Kidranlage liegt. Die meisten der von uns mit Sendern bestÃ¼ckte Abendsegier wurden in 

diesem Raum abgefangen. 

Weitere sendeiere wurden an folgenden Orten abgefangen und markiert: Oberengstringen 

(EggbÃ¼hl) Kirche Aitstetten, H6nggerwaid (Cha~peli)~ ZÃ¼richber (Banholz), GlesshÃ¼@ (rechts 

der SIhi, beim Bahnhof GiesshÃ¼bel) 

Bedingt durch den Aktionsradius dieser "Sendertlere" arbeiteten wir In erster Linie auf der 

rechten Limmatselte imRaum Hhggerwaid-Gubrist, auf der linken Ummakelte vom Triemli aus 

auf dem HÃ¼gelzu oberhalb Albisrieden, Altstetten und Schliefen. 

Den Wald des Kdferberges suchten wir fldchendeckend mit der Methode des Abgehens und 

Verhbhrens ab, ebenso Teile des ZÃ¼richberge und des AlblsgÃ¼etils 

in der Abschlussphase der Feldarbeit wurden, um mÃ¶glichs viele s&dermarklerte Tiere ab- 

fangen und von Ihren Sendern befreien zu kbnnen, vier weitere Gebiete grossrdumig nach 

~endersi~nakn abgesucht: 

W ZÃ¼richber - Adiisberg - Forch- Pfannenstiel 

W Ã¼etilber - Feisenegg - Buchenegg - Albispass, Sihiwald, Repischtal 

W Furttai - LÃ¤ger - Wehntai 

W BÃ¼lac - Rinsberg - Teufen - Irchei - Rorbas - Eschenrnosen 



B4 Zeitraum der Feldarbeit 

Der Zeitraum unserer Feldarbeit (bzw. Waldarbeit) erstreckte sich Ã¼be 90 Tage von Anfang . 

August bis Anfang November 1990. 

Im August wurden verschiedene, bereits bekannte Abendseglerquartiere auf die Anwesenheit 

von Grossen Abenseglem hin kontrolliert. Am 15. August wurden im HÃ¶nggerwai an den Bau- , 

quartieren 8 und 9 die ersten Tiere mit einem Sender versehen. 

Die letzten Abendsegier wurden am 27. September in der KlÃ¤ranlag mit einem Sender ver- 

sehen und bis am 24. Oktober Im Feld verfolgt. 

Im folgenden wurden alle Quartiere markiert und deren fÃ¼ die Untersuchung wichtigen Daten im 

Feld erhoben. 

B5 Sendertiere 

Insgesamt wurden 32 Abendsegler mit einem Sender ausgerÃ¼stet Davon waren 27 dnniichen 

Geschlechts und 5 weiblichen Geschlechts. Durchschnittlich hatten wir 14 Tage (1 bis 23 Tage) 

mit einem Sendertier Kontakt. Von mindestens 94 Tagesschiaquartieren, die die Sendertiere in 

450 Tagen (14 X 32) aufgesucht haben, konnten wir 41 QuartierbÃ¤um und 3 GebÃ¤udequartier 

ausfindig machen. Weitere 16 Quartierbdume wurden mit der Methode des Abherens 

gefunden. 

Von den 32 Sendertieren haben wir 16 an einem Quartier zurÅ çkgefange und ihnen den iiais- 

bandsender wieder abgenommen. Ein Tier entledigte sich seines Halsbandes selber, bei einem 

Tier hat sich der Sender nachweislich vom Halsband gei&t. Wir vermuten, dass dies auch noch 

in einem anderen Fall passierte. 5 Tiere behielten Ihren Sender, da sie sich in Quartieren auf- 

hielten, wo wir sie nicht abfangen konnten. 9 Tiere verflossen im Herbst den von uns abge- 

suchten Raum um die Stadt ZÅ¸k (siehe Methoden B3) und konnten nicht mehr gefunden 

werden. 

B6 Quartiere des. Grossen Abendseglers 

7 BÃ¤um und zwei GebÃ¤udequartier derjenigen Quartiere die bereits aus der Untersuchung 

des Gartenbauomtes (Haffner & Stute 1985) bekannt waren, dienten uns als Ausgangstage fÃ¼ 

die Untersuchung. 



Die Auswertung fÃ¼ diese Studie stutzt sich auf 69 Baumquartiere, wobei in 61 Fdlien die Art des 

Tagesschlafversteckes festgestellt werden konnte (Tab. 1). 

Ein neu gefundener Baum wurde knapp vor der definitiven Markierung 

gefallt. 

Tab. 1. Anzahl Quartiere des Grossen Abendseglers Im Raum ZÃ¼rich 

Bis heute zerstÃ¶rt Quartiere 14 

Anzahl Quartiere vor der Studie 
1990 neu gefundene Quartiere 

Total Quartiere Herbst 1990 

I <s> 1 In die Auswertungen einbezogen 1 1 

19 
3 

Quartiere 1990 besetzt 
Quartiere 1990 unsicher 
Quartiere 1990 nicht kontrolliert - 

- 

FÃ¼ die Auswertungen wurden je nach betrachtetem Kriterium eine unterschiedliche Auswahl 

von BÃ¤ume verwendet. So wurden zum Beispiel fÃ¼ Auswertungen Im Zusammenhang mit 

3 
3 

Â¥ 

Waldstrukturen, Bestdnden etc. ausschllessllch jene Bdume verwendet, die auch In Waid- 

6 

65 
7 
3 

bestdnden stehen 163 Bdurne). FÃ¼ die Auswertung des Quartierumgebung wurden nur jene 31 

AbendseglerbÃ¤urn verwendet, die wir mit sendermarkiereten Tieren des Raumes Werdinsel 

5 
1 

gefunden haben. 

B 7  Grundlagen zur Bestimmung des Angebotes 

Das Angebot zu den Kriterien der Quartlerbdume wurde aus den Waidpldnen der ver- 

schiedenen Wdldy des Untersuchungsgebletes, gewichtet nach Fldche, bestimmt. 

FÃ¼ die Bestimmung des Vorrates nach Stdrkeklassen, der Boumartenzusammen-setzung, 

sowie der Alterszusarnrnensetzung wurden folgende WirtschaftspKlne verwendet: 

Gemeinde Oberengstringen, Stand 1984; Gemeinde Regensdorf, Gubrist Stand 1983; Gemeinde 

Unterengstringen, Stand 1982; HÃ¶ngger und Kdferberg, Stand 1986; Korporation Altstetten, prov. 

Fassung 199~; Korporation HÅ̧rsfholz Stand 1984; Korporation Ober-Urdorf, Stand 1989; Korpo- 

ration Schlieren, prov. Fassung 1990; Staalswald Watt-Altberg, Stand 1975, Staalswald ZÃ¼rich 

berg, Stand 1979 . 
ZusÃ¤tzlic wurden zur Bestimmung des Batandesalters die Waldpldne der Waldfldche 

GuggenbÅ ȩl Dietikon, Stand 1985 und Staatswald Chatzensee, Stand 1987 beigezogen. 



C Resultate 

Noch dieser Untersuchung sind nun insgesamt 75 QuartierbÃ¤um des Grossen Abend- 

seglers im Raum ZÃ¼ric bekannt. Davon wurden 69 Bdume (vgl. Quartieriiste im An- 

hang) im Lauf dieser ~ntersuchun~ kontrolliert oder neu gefunden und dienen als 

Grundlage fÃ¼ die im weiteren gemachten Aussagen. Von den ausschliesslich mit 

Telemetrie gefundenen Quartieren waren 94% BÃ¤um im Wald (29 von 31 Quartieren), 

womit die Bedeutung des Waldes als Tagesaufenthaltsort des Grossen Abendseglers 

im Raum ZÃ¼ric deutlich zum Ausdruck kommt. Diese Bdume sind zudem hochstens 5 

Kilometer vom Abfanggebiet Werdhdlzli entfernt. Daraus leiten wir die Erkldrung dafÃ¼ 

ab, dass sich die Quartierbdume vor allem im Nordwesten des ~tadtgebietes, an den 

rechts- und linksseitigen Hdngen des Limmattales, befinden. 

Weiter fdllt auf, dass alle BÃ¤um unterhalb von 600 Metern Ã¼be Meer stehen, obwohl 

der WaldgÃ¼rte um die Stadt ZÃ¼ric hoher reicht. Dieser Befund konnte allerdings auch 

damit zu erkldren sein, dass die Distanz von den Tagesschlafverstecken zu den Jagd- 

gebieten an der Limmat bei zunehmender Hdhe Ã¼be Meer grdsser wird. Dennoch 

bestdtigt dieses ~esultat die bisherigen Beobachtungen, dass der Grosse Abend- 

segler in der Schweiz eine Flachlandart ist. Mit einer Ausnahme stehen alle Abend- 

seglerquartierbdume In Buchenwaldgesellschaften, die allerdings fast die ganze 

Fldche der StacltwdlderZÅ̧ richs'ausmachen 

Abbildung 1 zeigt, dass die Abendsegler-Quartierbdume gehduft auf Waldparzellen 

stehen, auf denen die Kronenschichtbdume Ã¼be 120-jdhrig sind, sowie auf 

ehemaligen Mittelwaldfldchen. Ansammlungen von mehreren Quartierbdumen 

konnten in einigen Fdllen (Irchel, Waid, EggbÃ¼hl-Oberengstringen festgestellt werden. 

In anderen Gebieten (Altstetten, Schlleren,Gubrist) stehen die bekannten Quartier- 

bdume verteilt Ã¼be grossere Waldfldchen. 



Relative HÃ¤ufigkei 
in Prozent 

Alterszusarnrnensetzuna 
[Jahre] 

~ b b .  1: Alter der Bestende 

Schwarz dargestellt sind die prozentualen Fidchenantelle verschieden alter Wald- 

pakellen Im Untersuchungsgebiet. Als Grundlage dienten die Waldpldne aus dem 

' Untersuchungsgeblet. Die helllen SÃ¤ule zeigen, wievlel Prozente der QuartierbÃ¤um 

des Grossen Abendseglers Jeweils In Parzellen einer gewissen Altersklasse liegen. 

Eine zentrale Rolle als Quartienimmerer fÃ¼ die Grossen Abendsegler spielen die 

Spechte. So sind 106 der 125 Hdhlenausgdnge vom Buntspecht angelegt worden, zwei 

weitere stammen vom Schwarzspecht (85% SpechthOhlen). 
, . 

Die Artenzusarnmensetzung der Quartierbdurne ist recht verschieden vom Vorrat der 

Baumarten in den untersuchten Wdldern, wie Abbildung 2 und Tabelle 2 zeigen. Die 

Fichte ist im Untersuchungsgebiet die dominierende Baumart mit einem Anteil (in Tarif- 

festmeter) von 42 %, derweil die Abendsegler nur in 12% der Fdlle Fichten als Tages- 

schlafquartiere aufsuchten. Esche, Eiche und die Klasse "Uebrige Laubbdume" (2.B. 

Birke und Kirsche) haben zusammen im Wdd einen Anteil von 25%. Sie wurden aber 

zu 58% von den Abendseglern als Quartierbdurne ausgesucht. Insgesamt machen 

Laubhdlzer und Nadelhdlzer je rund 50% des Waldbestandes aus. Vier von fÃ¼n 

befinden sich aber In Laubhclzern. 



Relative HÃ¤ufigkei 
i n  Prozent 

ohorn 

NadelbÃ¤um LaubbÃ¤um 

Abb.2: Angebot der Baumarten und ihre Wahl als QuartierbÃ¤um 

Dargestellt Ist der prozentuale Anteil der verschiedenen Baumarten irn Wald 

(berechnet In Tariffestmetern Holz) und die prozentuale Baumartenwahl durch den 

Grossen Abendsegler, 
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Tab. 2: Baumartenzusamrnensefzung der Abendsegler-QuartierbÃ¤um 

Die Abendsegier-Quartierbdume sind zusammengestellt nach Baumart und durch- 

schnittlichem BHD der fÃ¼n hdufigsten Quartierbaumarten. 

Baumart 
Esche 
Rotbuche 
Eiche 
Fichte 
Wildkirsche 
Platane 
F6hre 
Birke 
Bergahorn 
Weisstanne 
Nussbaum 
Zitterpappel 
Schwarzerle 
?osskastanie 

Fraxinus excelsior 
Fagus silvatica 
Quercus sp. 
Picea abies 
Prunus avium 
Platanus orientalis 
Pinus silvestris 
Betula pendula 
Acer pseudoplatanus 
Abies alba 
Juglans regia 
Populus tremula 
Alnus glutinosa 
Aesculus hippocastan. 
Carpinus betulus 

Anzahl 
12 
11 
n 
8 
8 
3 

.3  
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
t9 

Die Analyse der 69 ~uarti6rbdume zeigt, dass 52 (75 %) h6her sind als 25 Meter. Die 

Tiere wurden zudem in Bdumen mit grossen Stammdurchmessem (BHD Ãœbe 52 cm) 

hdufiger angetroffen als es aufgrund der Hdufigkeit von Waldbdumen dieser Stdrke- 

klasse im Untersuchungsgebiet zu erwarten gewesen wdre. Dementsprechend 

wurden Bdume mit einem BHD unter 36 cm von den Abendseglern seltener als, 

erwartet aufgesucht. Der dÃ¼nnst Abendseglerbaum hat einen BHD von 24 Cm. Diese 

Resultate sind in Abbildung 3 dargestellt. 



Relative HÃ¤ufigkei 
in Prozent 

* 

50% T- 

8-1 6cm 16-24cm 24-36cm 36-52cm >52cm BrusthÃ¶hendurchmesse (BHD) 

Abb. 3: BHD der QuariierbÃ¤um 

Dargestellt ist einerseits schwarz der Vorrat an EiÃ¤ume in den untersuchten Wald- 

gebieten, verteilt auf die Stdrkeklassen 0 - IV, andererseits hell die. Verteilung der 

Abendsegler -QuartierbÃ¤um auf diese Stdrkeklassen 

Die Hohlenausgdnge sind in mindestens 20 cm dicken Ã„ste oder Stdmmen angelegt, 

wobei sich 12% in abgestorbenen Teilen befanden, was deutlich Ã¼be dem Angebot 

an DÃ¼rrstdnder und toten Ã„ste liegen dÃ¼rfte Die H6henverteilung der Hohlen- 

ausgdnge zeigt Abbildung 4. , 

Absolute Anzahl HÃ¶hlenausgÃ¤n 
in der jeweiligen HÃ¶henklass 

3 0 ~  
[ Anzahl HÃ¶hlenausgÃ¤n (n=138) 

-<3m 3-<5m 5-<7 7-C9 9-C11 11-C13 13-C15 15-<17 1 7 - 4 9  19-<21 21-<23 Meter 

HÃ¶henklass 

Abb 4: H6henverteilung der H6hlenausg6nge 



Am hdufigsten befinden sich die Hohlenausgdnge zwischen 7 und 13 Metern, der 

tiefste H6hlenausgang ist nur gerade 3 Meter Ã¼be Boden, der hochste 23 Meter. In 

75% der Fdlle ist mindestens ein ~ubikmeter Luftraum oberhalb des Hohlenausganges 

frei von Ã„sten der Abflug nach unten ist in 80% der Fdlle ohne umfliegen von Ã„ste 

moglich. Nur gerade bei 10% der H6hlenausgdnge befinden sich darÃ¼be und 

darunter Ã„ste die den An- und Abflug m6glicherweise behindern. 94% der Hohlen- 

ausgdnge waren horizontal oder nach unten ausgerichtet und bloss 6% nach oben, 

was daran liegen kann, dass aufwdrtsgerichtete Hohlenausgdnge wassergefdhrdet 

sind. 

Die Auswertung der Winkel zwischen Hohlenausgang und dem ndchsten Waldrand ist 

in Abbildung 5 gezeigt. Die Ausgdnge der von Abendseglern benutzten Hohlen sind , 

Ã¼be Erwarten hdufig in Richtung des Waldrandes gerichtet. 

Abb 5: Ausrichtung der H6hlenausghge 

Hdufigkeit der Ausrichtung von H6hlenausgdngen des Grossen Abendseglers 

in Bezug zum ndchsten Waldrand in vier Sektoren 



D Diskussion der Ergebnisse 

D 1 AbendseglerbÃ¤um im ganzen Stadtgebiet 

Die von uns gefundenen Quartierbdume des Grossen Abendseglers liegen mehr- 

heitlich in den nordwestlichen Gebieten der Stadt und sind auf die, dem Jagdraum 

Werdinsel ndchstgelegenen Wdlder verteilt. Da dieses Ergebnis mit unserer Arbeits- 

methode zusammenhdngt, ist anzunehmen, dass die Grossen Abendsegler aus den. 

bekannten Jagdgebieten der Allmend Brunau, entlang der SihI und am rechten 
' 

Seeufer in entsprechend nahen Waldgebieten Quartiere aufsuchen. Mit Quartier- 

bdumen des Grossen Abendseglers kann also im Gebiet .des ganzen Stadtwaldes 

gerechnet werden. Gefeilte und dem Fledermausschutz gemeldete Quartierbdume 

aus der Stadt (vgl. Karte im Anhang) unterstÃ¼tze diese Aussage. 

Wird die Verteilung der Quartierbdume betrachtet, so fdllt auf, dass einerseits be- 

stimmte kleinere Fldchen von wenigen Aren auftreten, auf denen Abendseglerbdume 

konzentriert vorkommen, andererseits ein grosser Teil der Quartierbdume verstreut 

Ã¼be grosse Gebiete verteilt ist. Das Auftreten von kleinen Arealen mit sehr vielen 

Spechthbhlen ist aus der Spechtliteratur bekannt (KNEIii 1961). die GrÃ¼nd dafÃ¼ sind 

jedoch bis heute nicht ndher untersucht. Beim Abendsegler k6nnte ein 

gruppenweises Auftreten von Quartierbdumen mit dem Sozialverhalten zusammen- 

hdngen. So benutzte ein territoriales Mdnnchen am ZÃ¼richber innerhalb einiger Tage 

alle fÃ¼n uns bekannten Quartierbdume im Umkreis von wenigen Aren. 

D2 H6hlenbauer Specht 

Fast alle Abendseglerquartiere im Wald befinden sich in ursprÃ¼ngliche Specht- 

hohlen. Anhand von Angaben in der Literatur versuchten wir vom Angebot anderer 

ijdhlentypen (ausgefauite AstabbrÃ¼che Spalten und Risse in Stdmmen und Ã„ste 
, 

etc.) einen Eindruck zu erhalten. 

KNEIii (1961). der in einem reich gegliederten Wirtschoftswald ein Angebot an natÃ¼r 

lichen Fdulnish6hlen und Spechthohlen aufgenommen hatte, stellte fest, dass (bei 

einer hohen Dichte an Spechthdhlenbdumen) ein Anteil von 63% Spechthohlen und 

bloss 37% Fdulnish6hlen waren. 
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HAFFNER & STUTZ (1985) bestimmten in der Stadt ZÃ¼ric in parkartigen Baumbestdnden 

der GrÃ¼nanlage einen Spechthdhlenanteil von 16%. Da in der vorliegenden Unter- 

suchung die Abendsegler zu 85% SpechthGhlen aufsuchten, schliessen wir, dass sie 

Spechthdhlen anderen Hdhlentypen vorziehen. 

In der weiteren Diskussion soll diesem Umstand Rechnung getragen werden, indem wir 

unsere Resultate auch im Hinblick auf die Spechte und ihre AnsprÃ¼ch an Brutbdume 

und den Wald zu Interpretieren versuchen. 

Drei von vier Abehdseglerbdume stehen in ehemaligen Mittelwaldfldchen oder in 

Bestdnden, die dlter als 120 Jahre sind. Die BHD der QuartiebÃ¤ume die in Mittelwdldem 

stehen, sind fÃ¼ ihre jeweiligen Baumarten" eher gross, was auf ein hohes Alter 

hindeutet. Dies ist ein Hinweise darauf, dass alte Bestdnde oder zumindest ein 

gewisser Altholzanteil wichtig sind, was auch fÃ¼ Spechte gilt, die besonders h&ufig in 

alten Laubhoizbestdnden ihre Hdhlen bauen (SCHIERMANN 1934, in KNEITZ 196 1 ). 

D4 Laubbtiume statt Nadelbaume (~bb.2, s. 13) 

Laubbdume werden Nadelbdumen vorgezogen. Ein Grund dafÃ¼ dÃ¼rft sein, dass 

Hdhlen in Nadelbdumen durch Harz schnell verkleben und sowohl fÃ¼ Spechte als 

auch fÃ¼ Abendsegler unbrauchbar werden. Innerhalb der Laubhdlzer sind Weich- 

hdlzer wie Esche, Kirsche, Erle und Pappel vertreten, die der Buntspecht fÃ¼ den 

Hehlenbau besonders gerne aufsucht. Ausserdem sind Eichen und Rotbuchen hdufig 

vertreten, die sehr alt und dick werden und im Alter viele fÃ¼ Spechte gÃ¼nstig Stellen 

fÃ¼ den Hdhlenbau wie tote Ã„st oder faule Stellen anweisen. GLUZ (1980) erwdhnt, 

dass Hdhlen von Buntspechten meist in abgestorbenen, geschddigten oder 

wachstumsgestdrten Stellen gebaut werden, Weichhoker allerdings einen Hdhlen- 

bau auch an gesunden Stellen erlauben. Dass der Totholzanteil bei den Quartieren 

eine Rolle spielt, zeigen auch unsere Ergebnisse, wonach sich 12% unserer Aus- 

flugldcher in toten Ã„ste oder DÃ¼rrstdnder befinden. 



D5 Abendseglerquartiere in dicken Baumen (Abb.3, s. 15) 

Bdume mit grossem BHD werden vorgezogen. FÃ¼ die Brut eines Spechtpaares muss 

ein Spechthdhlenbaum' eine bestimmte Stdrke aufweisen, damit die Hohle genug 

gross gebaut werden kann. Der von uns festgestellte Mindestdurchmesser des 

Stammes oder Astes auf Hdhlenhdhe ist 20cm. FÃ¼ die Abendsegler ist es vermutlich 

fÃ¼ die Winterschlafzeit wichtig, speziell dicke und dadurch gut isolierende Bdume fÃ¼ 

ihre Quartiere auszusuchen. 

D6 Hohe der Hahlenausgange (~bb.4, s. 15) 

Was die Hdhe der Hdhlenausgdnge anbelangt, stimmen unsere Erbebnisse mit den 

aus der Literatur bekannten Werten sowohl von Specht- (KNEITZ 1961) als auch von 

Abendsegler-Untersuchungen (SLUITER & VAN HEERDT 1966; STRATMANN 1978; 

GAISLER 1979; KRONWITTER 1988) Ã¼berein wobei sich Spechte und Abendsegler in der 

Wahl der Hdhlenhdhe nicht unterscheiden. 

Sowohl GLUTZ (1980) als auch GROEBBELS (1937) sind der Ansicht, dass die durch- 

schnittliche Hohlenhdhe vom Wald- und Bewirtschaftungstyp abhdngt. 

D7 Freier Flugraum um den Hehlenausgang 

Der Flugraum rund um den Hdhlenausgang ist in den meisten Fdllen frei. DafÃ¼ gibt es 

verschiedene Interpretationsmdglichkeiten: 

Die Spechte wdhlen die Orte fÃ¼ den Hohlenbau so aus, dass sie ohne Behinderung 

ein- und ausfliegen kdnnen (BLUME 1958 in KNEITZ 1961; GLUTZ 1980). 

Das Verhalten des Grossen Abendseglers deutet ebenfalls auf AnsprÃ¼ch an einen 

maglichst freien Flugraum rund um den Hohlenausgang hin. So lassen sich Grosse 

Abendsegler beim Ausflug zuerst fallen oder kreisen beim Einflug ins Quartier oft lange 

um das Einflugloch und fliegen das Loch zwischendurch kurz an. Es ist nicht bekannt, 

welche Funktion dieses Verhalten hat. 

, 



In wenigen Fdllen werden von Abendseglern auch Hohlen besetzt, deren Ausflug- 

locher durch Ã„st und Laub verdeckt sind, ein freier Ein- oder Ausflug also behindert 

ist. Dies konnte auf eine Knappheit an optimalen Hohlen hinweisen. 

D8 Ausflugsloch Richtung Waldrand (~bb.5.s. 16) 

I 

Der Hdhlenausgang war nach unseren Ergebnissen 3 mal hdufiger in Richtung eines 

Waldrandes oder einer'waldlichtung gerichtet als in das Waldinnere. FÃ¼ Spechte 

wurde dies bisher nicht untersucht. Der Grosse Abendsegler dÃ¼rft als schnell und Ã¼be 

weite Strecken fliegende Art weniger gerne in engen, kleinstrukturierten Rdumen 

fliegen und bestrebt sein, seinen Hbhlenbaum moglichst direkt anzufliegen bzw. zu 

verlassen. 

D9 Mangelt es an Spechth6hlenbÃ¤ume ? 

In den bisher diskutierten Ergebnissen sprechen viele GrÃ¼nd dafÃ¼r das Spechte fÃ¼ 

die Wahl der Quartierbdume massgebend sind und die Abendsegler Spechthohlen 

gemdss Angebot nutzen. . 
, Die zentrale Frage, ob die ~ a u m h ~ h l ~ n  fÃ¼ den Grossen Abendsegler limitierend sind, 

kann mit unseren Aufnahmen nicht direkt beantwortet werden. Im folgenden ver- 

suchen wir deshalb fÃ¼ die Verhdltnisse der Stadt ZÃ¼ric eine EinschÃ¤tzun vorzu- 

nehmen. Die von uns verwendeten Angaben stammen einerseits aus dem Raum 

ZÃ¼rich andererseits sind es Literaturangaben aus anderen Gebieten. 



Die Brutpaardichte von Spechten 

Berechnet nach Rohdaten des Ornithologischen Inventars des ZÃ¼rche Vogel- 

schutzes ZVS. 

In der Stadt ZÃ¼ric sind folgende sechs Arten nachgewiesen: Buntspecht, Kleinspecht, 

Mitielspecht, Schwarzspecht, GrÃ¼nspech und Grauspecht. Allerdings ist einzig der 

Buntspecht hdufiger Brutvogel. 

GLUTZ (1980) spricht von einer Bandbreite der Siedlungsdichte von 6-24 Buntspecht- 

n~ U.ul 11 

Spechtpaare/100ha 
8 2  

, 

paaren/IOOha, wobei eine Dichte Ã¼be 13 Buntspechtpaare/lOOha nur in gÃ¼nstige 

Anzahl 
Spechtpaare/100ha 

8 2  
9A 
6,7 

, 

alten Bestdnden mit einem hohen Tot- und Moderholzanteil vorkommen. KNEITZ (1961) 

26 10,9 Gubrist: 239 
ZÃ¼ric berg : 362 33 9.1 

erwdhnt sehr alte Bestdnde mit 28 Spechtpaaren/lOO ha. 

Anzahl Spechtpaa~ G 

13 

Gebiet 

Die Dichte der Spechth6hlenMume (SpH6B) 

Anzahl Spechtpaare 

13 
22 
11 

Fldche (ha) Gebiet 

Auf der Grundloge der im Ornithologischen Inventar des Kantons ZÃ¼ric erhobenen 

Spechtdichte und dem Altersaufbau der Wdlder des Untersuchungsgebietes (Abb. 1, 

S. 11) wird in Tabelle 3 die Hdufigkeit der Spechthdhlenbdurne in den StadtzÃ¼rche 

Wdldern geschdtzt. Nach Angaben von KNEITZ (1961) gehen wir davon aus, dass 

Spechte Waldfldchen erst besiedeln, wenn diese dlter als 60-jdhrig sind und dass 

jedes Spechtpaar alle 2 Jahre eine neue Hdhle baut. , 

Fldche (ha) 

Kqerberg: 
Al+c+o++(~n- 

158 Kqerberg: 
Altstetien: 
Hdnggerberg: 

158 
233 
164 



Tab. 3: Spechth6hlendichte 

Aufgrund der Spechtdichte des Ornithologischen Inventars berechnete Dichte 

an Spechthdhlen im Untersuchungsgebiet aufgeteilt nach den Klassen der 

Ã¼be 60-jdhrigen Bestdnde. 

* Hierzu wurden die In den Waldpidnen ohne Aitersangabe erscheinenden ehemaligen Mittel- 
wdlder gezdhlt. 

Sihlwald 

Bei den Stichprobenaufnahmen fÃ¼ den Waldplan +Sihlw& wurden auch Specht- 

hdhlen aufgenommen. FÃ¼ die 15 ha der Stichprobenfldchen (500 ~ldchen d 3a) 

wurden 8-12 Spechtlbcher gefunden (ZINGGELER, BÃ¼r Weibel, mÃ¼ndlich Mitteilung), 

Bestandesalter 
(Jahre) 

60-80 
80-100. 

100-120 
>I20 
>60 

Alle Best6nde 

was eine Spechth6hlenbaumdichte von 0.5-0,8 SpH6BIha ergibt 

Staatswatd Teufen 
a 

Eine Kartierung der Spechthdhlen wurde vom ZÃ¼rche Vogelschutz ZVS in Zusam- 

menarbeit mit dem Oberforstamt des Kantons ZÃ¼ric in einem Walcigebiet bei Teufen 

ZH durchgefÃ¼hrt Auf 150 ha wurden 76 Spechthdhlenbdume gefunden, 59 davon in 

Fldche 
(ha) 

93 
437* 

105 
10 

645 
930 

Anzahl 
Spechthahlen 

Buchen. Der Beobachter B. ASCHWANDER (mÃ¼ndlich Mitteilung) schdtzt, dass er 

mindestens 70 % aller SpechthOhlenbdume gefunden hat. Auf den untersuchten 150 

ha stehen demnach h6chstens 110 Spechthdhlenbdume, was eine Hdhlen- 

56 
787 
315 
42 

1200 
1200 

baumdichte von 0.7 SpH6BIha ergibt. 

0.6 
1.8 
3.0 
4.2 
1.86 
1.29 

. , 

Nach Einschotzung des Spechtkenners S. WAGNIERE, Neerach, konnen im Mittelland 

0 bis vielleicht 5 SpH6B/ha vorkommen. 
, 



In der Literatur finden sich nur sehr wenige Angaben zu Spechth6hlendichten. 

Folgende Zusammenfassung stammt aus KNEITZ (1961): 

- NadeJholz-Laubhok-Mischbeddnde geringer BonitÃ¤t 0,4 SpH6BIha 

- Reich gegliederter Wirtschaftswatd bei WÃ¼rzbur (Deutschland): 

- reine Nadelhobbest.: 0.7 SpH6B/ha 

- Nadelholz-Laubholz-Mischbed.: 4,3 SpH6BIha 

- reine Laubhobbest.: 4.6 SpH6BIha 

Wir schdtzen fÃ¼ die rund 1000 ha Wald unseres Untersuchungsgebietes anhand dieser 

Angaben eine durchschnittliche Dichte der SpechthOhlenbdume von 0,5 bis 3 

SpH6BIha. BerÃ¼cksichtige wir fÃ¼ die Berechnung der Anzahl Spechthehlenbdume 

nur die Angaben aus den Aufnahmen von Teufen, dem Sihlwald und die Hochrech- 

nung auf Grund der Spechtdichte, die unseren regionalen Verhdltnissen eher ent- 

sprechen, so sind dies rund 500. bis 1300 ~pechthdhlenbdume. Die 49 von uns ge- 

fundenen SpechlhOhlenbdume, die von Abendseglern als Quartierbdume benutzt . 

wurden, machen demnach bereits 4-10% aller Spechth6hlenbdume im Unter- 

suchungsgebiet aus ! 

Da nicht nur der Grosse Abendsegler, sondern auch andere Fledermausarten und 

neben den Spechten auch sieben weitere hehlenbrÃ¼tend Vogelarten und ver- 

schiedene Kleinsdugerarten wie Siebenschlafer, aber auch Insektenarten wie 

Hornissen die Spechth6hlen benutzen oder sogar darauf angewiesen sind, schliessen 

wir auf einen Mangel an Spechth6hlenbÃ¤ume im Raum ZÃ¼rich 

Durch diese dkologische SchlÃ¼sselfunktio kommt P jedem dieser relativ seltenen 

H6hlenbdume ein grosser biologischer Wert im Lebensraum Wald zu. 



E UMSETZUNG 

ZIEL 

Das Quartierangebot des Grossen Abendseglers im Stadtwald von ZÃ¼ric ist zu 
vergrdssern. Dazu soll eine Mindestanzahl von 40 Spechth6htenbÃ¤ume pro 10 
Hektaren erreicht werden. 1 

M A S S N A H M E N  

1. Schutz von HÃ–hlenbGume - 

SÃ¤mtlich bekannten Quartierbdume des Abendseglers sind zu markieren und zu 
schÃ¼tzen 

Solange die Zahl von 40 Spechth6hlenbdumen/lOha in einem Gebiet noch nicht 
erreicht ist, sollen keine Spechthdhlenbdume gefdllt werden. 

Dazu ist ndtig, dass Spechthdhlenbdume gesucht und markiert werden: 

- Kartierung des gesamten Gebietes (Geschdtzter Arbeitsaufwand fÃ¼ 100 ha Wald 
ca. 200 Stunden (ASCHWANDER, mÃ¼ndlich)) 

- Die Forstfachleute achten in ihrem Waldgebiet auf Spe,chthdhlenbÃ–ume mar- 
kieren diese und tragen sie im dafÃ¼ vorgesehenen Plan ein. 

- Spechth6hlenbdume kdnnen von der Bevdlkerung bei der entsprechenden 
Forstamtstelle gemeldet werden. Diese nimmt mit dem zustdndigen Fdrster 
Kontakt auf, der den Baum markiert und im dafÃ¼ vorgesehenen Plan eintrdgt. 

2 FÃ¶rderun der HGufigkeit von geeigneten BaumhÃ¶hle 

Erhdhung des Laubhokanteiles im Wald 

Der Anteil an Altholzfldchen mit 120- bis 250-jdhrigen Bestdnden soll auf mindestens 
5% gebracht werden (RUGE et al. 1981, BROGGI 1989). 

Stehenlassen von Ãœberhdlter 

Tot- und Moderholz in Baumstarke soll stehen oder liegengelassen werden (STEIN 
1981). 

Fdrderung von alten BÃ¤ume in Garten- und Parkanlagen. 

Die Ausgdnge der H6hlenbdume sollen freigehalten werden. 



3. Erfolgskontrolle 

Erfassung der Anzahl der SpechthOhlen bei den forstlichen Stichprobenaufnahmen 
und Auswertung der Ergebnisse fÃ¼ den Waldplan 

Kontrolle der durchgefÃ¼hrte Massnahmen mit den jeweils neuen Angaben der 
Wirtschaffspldne 

Ausnahmebewilligung bei der Absicht einen HOhlenbaum zu fdllen, sowie Meldung 
bei unfallhalber gefdllten Spechth6hlenb&umen. 

Kontrolle und Beurteilung der bekannten Abendseglerbdume in einem Zyklus von 
fÃ¼n Jahren 
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F Anhang 



' .  
i 

, 0. Objektname: 

0 1. Datum der Protokollaufnahme 2. BaumNummer: 

3. Baumumfeld 1 = Waldbaum 3= Alleebaum 5direkt am Waldrand 
2= Paikbaun 4= anzelbaum 

. ,  

Waldparameter 1 
10. Waldgesellschaft 

1 1. Exposition des Waldes (zB N, NW, W etc) 

1 Baurnparameter \ 
, 

20. Datum . der Baumentdeckung: .......................... 

21. Koordinaten -------------- /--------------  

22. Gemeinde I ............................. 

23. Meter Ãœbe Meer -------------- Meter 

24. Warmestufe 

0 25. Baumart 

cm (Umfang = 27. BHD P------ 1 

0 28. Abgestorbener Baum ? Nein 

@ 29. ~bgestorbehe Aeste ? JA Nein 

0 30, Baumpilzbefall ? JA Nein 

- 31. Baum steht an -- 1 = Waldrand 
2= ~aldiichtung 
3= Weg 

32. Anzahl bekannter HÃ¶hte baume mit Abendseglem im Umkreis (INSGESAMT D 
von 50 Metern 
von 100 Metern , - 

33. Distanz zum nkhsten Waldrand Meter . 
34. Distanz zum nÃ¤chste Waldrand in Richtung bekanntem Jagdgebiet 

- ---------- -- Meter 
35. Distanz vom Baum zum bekannten Jagdgebiet Meter . 
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..- 
Objektname: BaumNummer: 

1 Quartierparameter 1 
* 

40. Beurteilung (+Ist vermutlich ein Abendseglerquartier (grob gepellt) 
(1 =fst sicher ein Abendsegierquartler) 

41. HÃ¶hl am Hauptstamm ? 1 = ~auptstamm; 2= aufgeteilter Hauptstamm 
3=Ast 

* 42. Hohe der HÃ¶hl Meter 

43. Durchmesser Stamm auf H6hlenh6he cm (also HHD) 

44. ~immelsrichtung (8 Klassen) 

0 45. Winkel zum nÃ¤chste Waldrand bezw. offenem Flugraum - 
(1 = 045: 2=45-90; 3= 90- 135; 4= 135- 180 Grad) 

46. Anzahl zusatzliche Locher im gleichen Stamm/Ast ( +-3 Metern) 

4 7 .  Ausrichtung (I=  ̂ ;2=+;3= \ ) 

48. Vorsprung Ã¼ber.de Loch Nein 

49. Art der Entstehung l=Specht; 2=Ausgefauiter Astabbruch; 3=Verletzung 

50. Loch O= nicht Ã¼berwall 
t 

1 =Ã¼berwall 

51. Loch in O=totem AstIStarnrn 
1 =lebendem Ast/Starnm .' 

Anflug- und Ausflugmoglichkeiten 
52. unterhalb des Loches ^ \  0-niehtfrel 

3 

\^ 1 = 1 m frei; 2= Grosser flugraum 

53. oberhalb des Loches l 

54. Quartierart 1= Einzelquartier (oder nicht mehr bekannt) 
2= Quartier mit mehreren Tieren . 
3= Hochzeltsquariiere (singende Tiere oder Harems) 

55. Quartier abgehÃ¶rt o= totenstille 
l=fledermausigeT6ne 

Bemerkungen zum Baum.: 
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