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N~;,sk~-.iirner vom Aussterben bedroht 

Alle fun1 heule noch lebenden Nashornarlen sind in ihrer Esistenz durch den Men- 
schen bedroht. Als Bewohner des Bcreichs zwischen Urwald und offener Sleppe wur- 
den s ie  zu okologischen Konkurrer~len des rodenden, ackerbauenden Menschen und 
rlon ihm veriolgl. Da auIlerdern seil Jahrhunderlen in Siidoslosien Teile des  Nas- 
hornkorpers, insbesondere das  Ilorn, zur H e r s l e l l ~ ~ n g  magischer Medizin rrerwendel 
tverden, arbeilcn iiir diese .induslric' Wilderer iiberall in Airika u r ~ d  Asien, rrro Nas- 
horner noch r,orkornrnen. SchlieDlich dezimieren auch noch Trophacnjuger die Bestande. 
Nur  durchgreiiende h1aOnahmrn zurn Schulz der  Tiere konnen ihr Ausslerben ver- 
hindern. Dazu sind grundliche Sludien iiber Lebcnsiorrn, Beslandc und Verbreitung 
iur  jede Art unerkiiiblich. i t ' i r  haberl in diesem Sinne in den Jahren 1964 bis 1966 
iiber liingere Zeilinlervalle Beobachtungen am Spilzrnaulnashorn irn Tsavo hlalional 
Park  Osl, Kenya, durchgefiihrl. In den lelzten Jahren unlersuchlen wir irn Auilrag 
des  World Wildliie Fund die lelzlen Java-NashBrner irn Udjung Kulon Reservol in 
Wesl java  mrl dern Ziel, MaBnahmcn zur Reilung dieser ganz besonders gefahrdelen 
Art in d i e  Wege  zu leiten. Wie  sich aus  unseren eigenen und den Eriahrungen ande- 
rer  Beobachler ergibl, h i l t  jede der  Iiini Nashornarlen erne hesondere Exislenz- 
nische beselzl und hat sich a u i  eine bcslimmte Ernahrungsrveise spezialisierl; in den 
meisten Verhallensrr~eisen aber beslehen weilgehende Obereinslin~mungen. 

IIeutige Beslande und Verbreitung friiher von diesem Nashorn bewohnten 
der  Sashorne r  Streifen, der  s i d ~  voni Nil nordlich des  

Die Angaben uber die Bestandc der  
Nashorner sind wenig zuverlissig und 
beruhen durchweg auf Schdtzungen. 
Genaue Zahlungen sind ni&t einmal bci 
Forrnen der  Buschsteppe innerhalb gro- 
Berer Cebiete durchfuhrbar. geschweige 
denn beim Sumatra-Nashorn, das  inner- 
halb eines gewaltigen Xreals nur spora- 
d i s h  und dazu in did'iter Vegetation 
vorkommt. 

Die GroBzahl de r  Spitzmaulnashorner 
(Bild 1 )  lebt in Kenya und im Norden 
von  Tansania. Kleine Popuiationsreste 
finder? sich noch in1 westlichen Uganda 
11nd im sudostiichen Athiopien. In einem 
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lersuchungen in Oslairika und Java. 

Sudd quer durch Afrika ~ i b e r  das  Tsrfiad- 
Gebiet bis gegen Ober-Volta erstredct. 
sind nur wenige, verschwindend kleine 
Populationsinseln r~icht ausgerottet. 
Ahnlich steht e s  mit den1 sudlichen 
Streifen quer  durch Afrika, de r  von 
Mocambique uber das Strolngebiet des 
Sambesi bis z u n  sudlidien Angola und 
nordlichen Siidwestafrika reicht. Weiter 
im Suden findet sich heute vor  allem 
no& die Population des  Umfolozi Reser- 
vats. Der Totalbestand der Art diirlte 
sich auf ca. 5000 Exemplare belaufen. 

Das Breitmauinashorn (Trlelbild) bildet 
zwei georjraphisch vollig getrennte 
Populationen; man unterscfieidet eine 
nordliche und eine sudlicfie Form. Der 
groDte Teil der ersteren lebl irn Ga- 
ramba National Park (Kongo), der  letz- 
teren im Umfolozi- und Hluhluwe-Re- 
servat (Siidairika). Hier durften nod1 
e twa je 1000. zusammen also rund 2000, 
Iadividuen existieren. 

Vom Indischen Panzernashorn (Bild 2) 
leben no& Uberreste in Bengalen (ca. 
SO), in Assam (ca. 350) und in Nepal (ca. 
150). Den groaten zusamrnenhangenden 
Bestand bilden die 250 Tiere des Kazi- 

ranga-Rescrvats in Assam Dcr T ,.: 
bestand betrdgt also e t w ~  5W I:.:. h .  

duen. 

Das Java-Nashorn (Rrld 3) ~IJ:I:.~.! s ~ i  

groater U'dhrsdieinlidlkr~l ~1nr1.1 l....i 

irn Udjung Kulon Rcsrrv.~l. clrn -1. .  

licfisten Zipfel Jdvas, vor, und I - a s  b..,., 

es  nur 20 bis homstens 30 T ~ v r r  

In zerstreuten l'opulationsr~.\trr~ xl~r . .  

die letzten Surnatra-N~shornr: f b  ' * '  

knapp 100 in Sumatrd selbs!, c!-* H. , t  

Burma und ganz wenige in S ! ~ ! r k r  i i h 4  

viellcicht coch auf Borneo. la y: ..,m- 

existieren bestenfalls 150 lr.dr\-. ,*. 
dieser Art. 

Verhaltensbeobachtungen 
am Spitzmaulnashorn 

Vom afrikdnischen Spitzrnaulnrs~ 
auch .Schwarzes Nashorn' gerr r n .  :re,. 

wohl die groUtc zusa~nrncnhd~~qc.~. :4 1 

pulation von nicht ganz 1000 ! : I  :. . :..L. 

irn Tsavo National Pdrk OS!. )...l 

Noch vor wenigcn Jahnehnlec - I a .  

in diesern Gebiet Busch. B ~ u z r  48.. 
Sanseverien dominante Kon.p  ' :  r 1 + .  
der Vegetation. Unter d e n  E:r,!:.;: e ,.. 
zunehmendcn, hellre schr (~rollrl; L ..S 

ten-Population und von in~rnzr r. *s.,n., 

kehrenden Buscfifeuern habr- 
groBe Teile des Parks zu  of!^::^: : & -  

Teil sehr durftiger Grassteppe -..#I.. 
wandelt. Hier findet das Na5ho: .: 4 I d . .  

Moglid~keiten der Deckung . , , r . p .  

Sonne und Wind und auch ke1r.r ' * g . .  

rung rnehr. 

Spitzmaulnashorner ernihren S:,: :..l 

ausschlie5lich von Bus&- und \ ' r  r ..- 
pflanzen; s ic  weiden die FuIII.:;~' : S p - 
derart  ab, daB einc Art .E t . ,~ . r .~ lp~ . ,  

resultiert. Gelneinsanl rnit den ! 
ten unterhalten sie ein ku::.; V, . . .  

Wecfiselsystem: Cut  ausgetrr1r::r . . 
Ben fiihren iiber Passe, erkl~mrr.r- 4.. 

h lnge  an der bequemsten S:r!:r , I ~ A  

verbinden Wasserlluia mit url! .nq 

fernten Futtergebieten. Lc~zIL* :~  t , t . .  

v o n  nur s h w a &  ausgetretcncn ' ~ e  .,> 
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wecftscln uberzogen. In der  Trodienzcit 
iuhrcn im Parkgrbiet  nur wcnigc Fiusse 
\trasser. Die Nashorner konnen abcr 
auch dann no& LVeidegebiete ausnut- 
Zen, die bis l5  knt und rnehr vom Was-  
ser entiernt sind. Das ist moglich, weil 
- wie wir fes~ste l l ten  - die Tiere nur 
alle drei bis maximal sechs Tdge zur 
Tranke komrnen und ihren hlarscb zurn 
und vorn \%'asser rnit Fressen und 
Ruhen unterbrerhcn. 
Nashtrner  suhlen und ruhen oft stun- 
denldng in seichlcrn, meist srhla~nmigcm 
'EVasser mit fester C'ntorlage. Irn Be- 
obadltungsgehiet trociinen die meisten 
Suhlcn in der  regenarrnen Zcit vijllig 
aus, und die  Nashorner walren sich 
dann taglich mindestens einmal auf 
Wilzplatzen, d ie  rnit einer didten 
Schicht feinkorniger Erde bedeckt sind. 
Da der Wind die Feinerde alllilbhlich 
\-on den Wilzplatzer! verfrachtet, wer- 
den diese im Verlaufe einiger Monate 
unbrduchbar; die Nashorner enlwickeln 
diinn neue Walzhtiitten aui  geeigneter 
Cntcrlagc. Dazu [reten sre' die zusam- 
nrengebackene oberste Erdschicht s o  
lange, bis sie zerbrockelt. Das \V;ilzen 
selbst be\ \ .~rkt  d<inn die Pulverisierung 
der kleinen Schollen. Duich Suhlen und 
Walzen wird die Haut rnit einer Erd- 
schicht liberzogen und so vor blut- 
saugenden Fliegcn IBild 1 )  geschutzt. 
Tierc, d ie  ddzu nidlt mehr irnstdnde 
sind. kZerden \-on Tausenden von Flie- 
gen hiirngesucht und e r sd~e inen  auf 
RC~dtrn und Run~pfseiten oft pech- 
schwdrz infolge elner diinnen Schicht 
gctrocitneten Blutcs. 

Weder d a s  Tagesprogramrn no& der 
rnehrtigige Triinkczyklus sind vollig 
regelmaBlg, wie dies fruher oft an- 
genonlmen worden is!. Die von uns 
beobdchtetcn Nashorner dcs Tsavo Na- 
:lon'~l Park Ost  lcben weitgehend noma- 
dism, und ihre Aktivitdl w ~ r d  durch 
~lidnclhe n:&t voraussagbare Faktoren 
beelnllu51. Der GroBtcil der  Ticre ruht 
w ' i t~~cnd  d r r  h(*ill~-\tcrl Tdyeszc~it in 
Sulilen, auf WBlzsteller~ oder  irn Schat- 
ren elnes B'lurnes, und am Abrnd befin- 
dct sich eln Teil der  Population auf dern 
-Varbch zur  Tranke. Der Besuch de r  
Trbnke bietet besonderb den Bullen GC- 
legcnlleit, mit Arrgenossen Kontakt auf- 
zunetl~nen. Sie  passen d ~ c s e n  duf Iiaupt- 
\rrcchseln otter im Vorfcld der Tranke 
ab. Begegnungen sind meist durch vor- 
sichtiges Abivarten auf beiden Seiten 
gekennzricbnet; gelegentlich kommt es  
aber auch zu Xuscinandersetzungen. 

Die cinzelnen Nashorner bednsprud~en 
nicht intolerant ein .Territoriumm fiir 
sich, und Aggression zwismcn Art- 
genossen ist nicht von groBer Bedcu- 
tung. Konflikte treten hiiufiger unter 
B ~ ~ l l c n  dls ~ w i s d ~ e n  Bulle und Kuh auf 

und werden kaum je unter Kiihen be- 
obachtct. 

Flir eine Art, d ie  vorwiegcnd solitar 
lebt, sind Systerne dcr Verbindung in- 
nerhalb der  Populatior~ sehr wichtig. Die 
besondere Gestaltung der Kot- und 
I-larnabgdbe erfcllt diese Funktion. Der 
Mist wird, vor allern cnilang der  Haupt- 
wechsel. auf feste, von verschiedenen 
Ir~dividuen benutzte D~ng l~ l ; i r zc  abge- 
geben. Vor dern Koten wird der Platz 
o f t  geruchlich gepruft. Nachhcr zerstol3t 
d<rs Ndshorn seine tiotbdllen durch 
Sdldrren rnit den Hinlerbeinen. Es be- 
Iiidt dadurch die Fune rnit Gcruchstra- 
gern,  die die Spur ~ n ~ ~ r k i e r e n .  Die Bullen 
spritzcn Harn stoBweise dls wnage- 
rcchle Duschc gegen Biischc. Die Kuhe 
geben wdhrend der Brunft hautig Harn 
in kleincn Mengen '11). Sd~ l i eOl id~  zei- 
gen Bullen gelegentlich ein Zeremoniell, 
dds sich e t w ~ ~  so  abspielt: Vorston auf 
cinen kleinen Busch n~ i l  Drohlaut. Zer- 
schlagen des Ruschcs untpr Scilwhrts- 
scfiwingungcn des Kopfes rniL dem Vor- 
tlerhorn, Vorw;irtstr*m~~eln uber den 
Bus& rnit steifen. schleppenden Hinter- 
beinen. Markieren dcs Eusches rnit I iarn 
und Rudcwartsschreiter mit kickend- 
sdlarrenden Beinen. Zweifellos \\.erden 
'~uch durch dieses Verhalten komplese 
Marken gesctzt und zuyleich Beine, 
Vorderkopf und Horn mit riechenden 
Substanzen bcladcn. Dic besonderen 
blomente der  Riiualisierung der  Kot- 
und I-larnabgabe I~lsscn sidl von affekt- 
bedingten AuDerungerl in tier direkten 
Begegnung unter Artgenossen herleiten. 
Als Leistungen des EinzclgAngers ge- 
whhrleisten s ic  ein hochdiff erenziertes 

Systcnl dc r  gc rud~ l i chm ~ l ~ ~ r k i c r u n g .  
d,is den inci~rektcn Verkchr an  Geruchs- 
spuret) rnijglich ~nacht  und zuyleich den 
Raum dls Lebcnsgebiet der  Population 
geruchlich ,tonl'. 
Es sind vor allenl charakteristische Ge- 
ruchsspuren, die den Bullen veranlas- 
sen, ciner brunftigen Kuh zu folyen. In 
de r  ersten Phase der  Brunft weist die 
Kuh den Bullen durdi Drohung [beson- 
dcrs Drol~vorstoBe) untl Verfolgung ab, 
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Bild l: Spilzmaulnasl~orn. ~Yul ler  und elrva zt\,eiiahriye Tochler haben sich, Ieichl 
beunruhigt, vom Wiilzplulz erhoben. Aul der Muller silzl eine grode Zahl blul- 
saugender Fliegen. Aui i i~ re r  rechlen Scile zeigl sie charakleristische Narben, a n  
denen man s i c  leichf wiedererkennen konn. Auch die Form ihrer Horner bildel - be- 
sonders in der  Seilenansicl~l - ein individuelles Kennzeichen. 1 

wenn e r  sich ihr nihert .  Folgt e r  abcr  
i I 

zuriirichalterld, so duldet sic seine NBhe. 
Es bildet sich irn Verlduf \,on ein bis I 

l 

drei Tagen eine vertrdute Bcziehung, 
die schlieRlid1 zur Paarung fiihrt. Diese 
dauert  bei allen Nashornarten minde- 

' l  : : 

stens 30 hlinuten. Bulle und Kuh tren- i l L 

nen sich rncist bald nachher, und auch 
bei Storung d u r d ~  den %fenschen halten 
sie nur ausnahmsweise zusammcn. 

i 
Mutter und Kalb bilden eine enge Ver- 
haltensgerneinscl~~ft;  unter dcr mutter- 

t 
!ichen Fiihrung lcrnt das Kind '~llrnhh- 
l i d  den groBen Exkursionsbcreich rnit 
seinem geruchlirh in1pr;igniertcn We&- 
selsystem kcnnen und uberni~rlmt die 
mutterlichen Rcaktionsnorrnen, beson- 
ders  in der Begegnung mit den1 Haupt- 
feind, dem Menschen. Wenn eine neue I 

Gcburt bcvorstcht, reint die Bindung 
zwischen hlurter und Kalb ab. blanch- 

l 
mal dber - besonders bei wcniyer no- l 

rnddischcn Populationen - schlieaen 
sich altere Kblber der Mutter wieder an. 
Diese grobcren n~atriarchalischcn Grup- 
pen sind aber nicht stabil. 
Sicherung gegenuber dern Menschen 
bielct dern Nashorn der hochentwickelte 
Geruchssinn. aber nur auf dcr  Wind- ! 

i 
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Mild 2: Illdi.~chcs I'anzernoshorn, Rulle. Diese A r l  besi lzl  nur  e in  Horn;  e s  is1 be im 
uhgehil t lclen Ticr  Iosl voll ig abgesthl i i ien.  Die Ober l ippe  hildef rvie hein1 Spifzmoul- 
nashorn  c i n e n  Greil-,.Fir~ger'.  Die I loul  hcs leh l  a u s  s la r rcn  I~unzerp la l len .  d i e  durch 

... b 
Fallen heu~cyl ich  mi lc inandcr  verhunden  sind.  Die Schulierhohe l ieql  bei 2 Meter ,  

'- l d o s  G r w i c l ~ l  b e i  2 h i s  2,s Tonncn. 

4 I 
'4 
j l w i l e .  Sc in  C ~ h i i r  is1 zwcifel los lei- 

I s tungsf ih ig ,  a b e r  e s  vcrmag d e n  M e n -  

i schen d , l~n i t  n i d ~ t  zu  e rkenncn .  Der art-  
sprzifisitlc? Alc~r rn lau t  d c r  oft auf tlrm 
N i ~ s h o r n  re i tcndcn  Mddenhatker  warnt  

3 11~3s h 'ashorn < r u t t ~  twi Anniihrrung dec  
'1 Mensc-hrn. E n t w t d e r  flieht r s  tlann. odcr  

f cs fuhrt  im S i n n e  d e r  Auskuntlschaftrlng 

9 
DrohvorstBllc: in Rii.htung mit dern W i n d  
dus ,  o d c r  a h e r  c s  w o c h 5 ~ I t  mit Inten- 

i: l ionsbewcgungcn  zu Angriff und Fludll 
und d a n n  wic-der :]lit a u s g c s p r o d ~ c ~ n e !  
Aufmcrksarnkeit .  Zu Hluffdngriffcr~ auf 
rntdecklci A u t o s  schrrnitet d ~ s  S d ~ w d ~ . z e  
Ndshorn relat iv haufig, zu  wirklichen 

Anyriffen a l ~ f  A u t o s  odcr  e i n e n  M e n -  
schen zu  FUR dagegen  sel ten.  lmmerhin  
h a b e n  wir beides e r leb t ;  a l s  WaHen 
wertltbn d i e  Horner eingcsetzt .  
\trir nahmcn iibcr d r c i  J a h r e  Zahlungen  
d e r  Nashorn-Populat ion a u s  d c r  Luft 
und v o m  Hotlen h e r  in e i n e m  Alschni t t  
d e s  T s a v o  Parks mit no& reichlichem 
Buschbest:rnd vor. Eine g r o n e r e  Zahl  
von Tieren  kannten  w i r  individueil  a n  
spezicl len Eigenheiten ( I forner for~n ,  
Narhen  U. a ,  m.). 
Unsere  R e o h s h l u n g e n  lassen  d e n  
Schlufl zu,  r l ~ ~ n  s id~ diese  P ~ p u l ~ l t i o n  zu 
e rha l ten  und zu regener ie ren  vermag.  

Blld 3: In e inem I;luUl~assrn r c ~ h e n d e s  Java-Kashorn .  Es ahnel l  wei lgehend  dern in  
Rild 2 g e r e i g l e n  Pon7crnushorn. Nur die Grenzfnlle  d c r  t i c~ lshaulp lu l le  verltiuil quer  
iil;er d i c  Schr~llr-r, untl t l ~ r  Ol~cr l l i i c l~c~  d ~ r  Ilau! o-c i s l  e i n c  [ ~ r r d ~ r e  S l ruk lu l  cul. 

falls weiterhin w i r k s a m e  Schutzmannah- 
men g c g e n u b e r  W i l d e r e r n  getroffen 
werden .  Allerclings s te l l t  - wie  s&on 
ohen  betont  - d e r  w a h s e n d e  Elefan- 
tenbestand im Z u s a m m e n w i r k e n  rnit 
Buschfcuern e i n e  G e f i ~ h r  fur  d i e  B u s h -  
vegetat ion und  dami t  auch  fiir d e n  Nas- 
hornbestdnd dar ,  d e r c n  le tz tc  Konse- 
quenzcn  no& nicht ahzusehen  sind. 

Die letzlen J a v a - N a s h o r n e r  

Das  Javd-Nashorn  i,st d i e  h e u t c  a m  rnei- 
s t e n  vom Auss te rbcn  b e d r o h t e  Nas- 
hornart .  Der g a n z e  k ie ine  Res tbcs tand  
lebt  im Udjung Kulon Resen-a t ,  dern 
westl ichsten Zipfel J a v a s .  U n s e r e  Un!er- 
suchungcn in diesern Gebie t  gcs ta l tc tcn  
si& wesent!ich sd-twieriger a l s  diejeni-  
gen  a m  Spitzmaulnashorn.  v o r  allem. 
wcil d a s  e t w a  300 km' groBe Rescrvat  
durchweg mil  dichter  Vegeta t ion  be- 
dedct  ist, die keincrlci  Ubersicht iiber 
d a s  G e l i n d e  u n d  k e i n e  Beobachtung au: 
Distanz erlauht .  A u d ~  w e g e n  ihrer  ge-  
r ingen Zahl  ist e s  schwieiig.  Nashorner  
im Dickicht zu  finden. A u f g i u n 3  unserer  
Spurenzdhlungen Ieben  im gesanr:cn 
Reservat  n u r  20 bis  maximal  28 1ndik.i- 
duen ,  von  d e n e n  v i e r  b i s  funf J u n g t l e r e  
sind. Dil d ie  J a v a - N a s h o r ~ e r  infoigrr d e r  
jahrhuntiertelangcn Verfc lnung  tlurch 
den  Menschen e n o r m  scheu geworden  
sind,  bci ungewohnten  G e r l u s c h c n  stiil 
im D i c k i b t  v e r h a r r e n  u n d  auf mcnsd-t- 
lidlen Geruch rnit sofor t iger  Flu&l 
reagieren.  gel ingt  e i n e  d i r e k t e  Eeoba&- 
tung  n u r  sel ten und rneist l e d ~ o l i c h  uber 
kurzc  Zeit. Die A n a l y s e  v o n  Spurer! 
(Fun-. FreB-. Urin- u n d  K o t s p u r e r )  w:rd 
ddclurrA hesonders  wict~lig.  

In dicht;r- Vegetalior. behe imate te  
GroBs211ger leben  im a l tgcmeinen  weni- 
g e r  sozidl a l s  ih re  Vcrwandte?.  in d e r  
Steppe.  Dernentsprechcnd is: auch d a s  
J C ~ v d - S a s h o r n  in vie1 ausgepr8gterern 
LlaOe Einze ig inger  a l s  d a s  n a h  ver- 
wand:c Pdnzerndbhorn o d e r  d i e  afrika- 
nis&en Arten. h l i ~ t t c r  u n d  Kdlh hallen 
iiher e t w a  1 bis  2 J a h r e  zusarnner, ;  
Rullc unri Kuh sind nur  voriibergc~hr!nrf 
vc.rgesrllsrhaf:cl. 
A ~ t h  d i r \ ~ s  N,:\horn Iebt n ~ c h t  ierrito- 
ri'rl, s~,rlcJcrn cltrycsl>rochcn norrrarl~sch. 
Daran mcig d a s  Angebot  a n  F!~tterpfl,:n- 
zen  rnitbrleiligt sein:  I l ie  rund I O O  .Ar- 
Icn, d ie  vorn S a s h o r n  gcfres.;cr. ;..erden. 
kotnrnen Idngst :.ic%: in  al lcn Tt.!Irn des  
Utijung Kuldn v o r  unrl nirgcntls  in tiltil- 
Icn o d r r  zusamment iangendc?  E(.ht,>n- 
den .  Bci der? Fu!tc:pnanzen han(ic.1: e s  
sich vorwicgend urn J u n g b d u f n r  rnil 
Stammdickcn bis  1 0  cm Durcbnicsscr. 
DCIS Nitshorn IdOt clcn S t a m m  mit ilen 
Kicfern und  druckt  ihn  n ieder ,  ruck: 
notfal ls  mit dem Griff hoher  nach o b r n ,  




