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In den Jahren 1959, 1960, 1963 und 1968/69 lernte ieh das Kaziranga
Reservat in Assam, eines del' sehonsten Reservate Sudostasiens und, am Tier
bestand gemessen, das wertvollste Natursehutzgebiet Indiens, eingehend ken
nen. So war es mir moglieh, einen Uberbliek uber die Entwieklung dieses Reser
vates und seines Tierbestandes innerhalb del' letzten 10 Jahre zu gewinnen. 

Map 2. 

KAZIRANGA WILD LIFE SANCTUARY 

Map o(the j{aziranga Sanctuary, Assam, depicting the bltl\.'ks and compartments used during 
the 1966 Wild Life Census 

Abb. 1. Aus J. SPILLETT 1967 

Die erste Zahlung, die fur Kaziranga ein verwendbares Ergebnis bringen 
konnte, wurde 1966 unter Leitung von JUAN SPILLETT im Auftrag des \\ orld 
Wildlife Fund durehgefuhrt. Sie erstreekte sieh ubel' 2 Tage, wobei das 
165,84 squ. miles gl'oBe Reservat in 33 Zonen eingeteilt wul'de. Es wul'den fol
gende Tiere gesehen: 366 Panzernashornel' (Rhinoce1'os unicomis) , 349 Elefanten 
(Elephas maximus), 471 Arnis (Bubalus amee) , 1 Gaur (B os gau1'us), 213 Sumpf
hil'sehe (Cerv~"s duvauceli) , 120 Sambal's (Cervt"s unicoloT) , 1311 Sehweinshirsche 
(A xis pOTcinus), 29 lVIuntjaks (.Llluntiacus ?nuntiak) , 166 Kanullschweine (Sus 

1 Prof. Dr. Dr. h. e. B. GRZIMEK in frelUldlieher Verbundenheit zur Vollendung des 
60. Lebensjahres zugeeignet. 
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scrota cristatus), 2 Baren, 2 Tiger (Panthera tigris), 1 Leopard (Panthera pardus) 
und 26 Fischottern (Lutra lutra). 

Es ist bekannt, daB der Bestand an Gaurn, Sambars und Muntjaks noch 
vor wenigen Jahren bedeutend groBer gewesen ist. Die schnelle Abnahme dieser 
Arten in Kaziranga ist ausschlieBlich auf das Brennen des Grases zuruckzu
fuhren, das von den Forstarbeitern des Reservates ohne Anweisung und Plan 
wahrend der Trockenzeit durchgefUhrt wird. Das vollig unkontrollierte, spontan 
gelegte Feuer vernichtet nicht nur das Gras, sondern auch die kleinen Walder, 
die von den Gaurn, Sambars und Muntjaks bewohnt werden. Daruber hinaus 
bildet dieses Brennen eine erhebliche Gefahr fur die 3 im Reservat befindlichen 
Brutkolonien von Pelikanen. Leider unterschatzt J. SPILLETT in seinem Bericht 
die se Gefahr vollig, wie aus folgender Feststellung hervorgeht: "Annual burn
ing of the grasslands along the Brhamaputra River valley has been practised 
for so many hundreds of years that it can probably be considered as an integral 
part of the ecology of this region ... The only animals which were observed 
not to benefit from the burning were some of the early nesting birds and some 
of the slower-moving reptiles, such as the python, which are occasionally 
consumed by the roaring flames." J. SPILLETT erkennt also weder die Zerstorung 
der Walder im ·Reservat, die einen integrierenden okologischen Bestandteil 
dieser Landschaft bilden, no ch die Vernichtung der Nistmoglichkeiten. DaB nur 
zeitig im Jahr brutende Vogel vom Feuer betroffen werden, entspricht nicht 
den Tatsachen, denn das Brennen beginnt nicht, wie J. SPILLETT angibt, im 
Februar und endet im Marz, sondern dauert von Anfang Januar bis zum Ein
tritt der Regenzeit, also bis Anfang Juni. In dieser Zeit brutet oder beginnt 
der groBte Teil der Vogel im Reservat zu bruten, darunter auch die bereits 
genannten Pelikane (Pelecanus philippensis), deren Brutkolonien, wahrschein
lich die nordlichsten dieser Art in Sudostasien, ich wahrend der groBen Brande 
im Januar 1969 wiederholt besuchte. Zur gleichen Zeit und am gleichen Ort 
fand ich auch die Nester der Argalas und des Bandseeadlers (Haliaeetus leucory
phus) mit Jungvogeln besetzt. Durch das Niederbrennen der Walder wird also 
in Kaziranga nicht nur einigen typischen, oben genannten Vertretern der assa
mesischen Saugetierwelt der Lebensraum, sondern es werden die Brutmoglich
keiten aller au.! Baumen brutenden Vogel immer mehr und sogar sehr empfind
lich eingeschrankt. 

Dazu kommt eine sekundare, ab er in ihrer Gefahrlichkeit fur das Reservat 
nicht zu unterschatzende Wirkung der Brande. Mit der Zerstorung der Walder 
findet eine standig zunehmende, uber die vergangenen 10 Jahre deutlich zu 
verfolgende Austrocknung der Bheels statt. AIs Bheels werden die offenen, 
nicht mit hohem Elefantengras bestandenen Flachen des Reservates bezeichnet, 
auf die sich fast ausschlieBlich das Leben der groBen Saugetiere und zahlreicher 
Vogel konzentriert. Diese sumpfigen Lichtungen, in deren Mitte kleine Seen 
liegen, bieten mit ihren Grasern und Krautern den Pflanzenfressern Nahrung, 
und die Seen sind der Nahrungsquell fUr Fischotter, Kormorane, Schlangen
halsvogel, Marabus, Eisvogel und zahlreiche Entenvogel. Sie fUllen sich zur 
Zeit der Dberschwemmung mit Wasser, gehen ab er in der Trockenzeit schnell 
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Abb. 2. Die Grasbrande erfassen auch die Walder im Reservat. Aufn.: Prof. Dr. W. ULLRICH 

wieder in ihrer Ausdehnung zuriick, und wenn die kleine Regenzeit im Februar 
aussetzt, was in den letzten 10 Jahren leider fast die Regel war, trocknen auch 
die Sumpfwiesen so stark ein, daB der Boden hart wie Beton wird und aufreiBt. 
Dieser Entwicklung kann nur entgegengewirkt werden, wenn der Zerstorung 
der WiHder, die maBgebliche Wasserspeicher fiir die Bheels sind, durch das 
Brennen Einhalt geboten und eine planmiiBige Aufforstung betrieben wird. 
Leider ist es eine weit verbreitete und vollig unzulassig verallgemeinerte Mei
nung, daB alle Grasbrande, gleich wo sie stattfinden, den Pflanzenfressern 
schnell neue Nahrungsquellen erschlieBen. Das mag fiir die meisten Steppen 
Afrikas zutreffen, keinesfalls aber fiir die okologisch vollig anders aufgebauten 
Sumpflandschaften Assams. Hier ist das nach den Branden schnell hervor
sprieBende neue Gras nicht wie in Afrika die Nahrungsquelle fiir die Pflanzen
fresser. Die groBen Saugetiere asen auch nach den Branden fast ausschlieBlich 
auf den Bheels, die wegen ihrer Feuchtigkeit vom Feuer verschont bleiben, 
zumal sie den Pflanzenfressern in viel groBerer Fiille und Auswahl Nahrung an-
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bieten, als die vom Feuer niedergebrannten Elefantengrasdschungel. So werden 
durch die Brande ausgerechnet wahrend del' heiBesten Zeit des Jahres, wenn 
die Sonneneinstrahlung am intensivsten ist, den groBen Saugetieren des Reser
vates die schattigen Einstande am Rande del' Bheels, wo sie sich ausschlieBlich 
aufhalten, wenn sie nicht auf den Bheels asen, genommen. Es ist ein groBer 
Irrtum, zu glauben, daB del' Elefantengrasdschungel von Tieren bewohnt sei 
odeI' nach den Branden von ihnen besiedelt wird. Man kann viele Stunden 
durch das Elefantengras reiten, ohne einem einzigen Tier zu begegnen. Nur am 
Rande del' Bheels, del' Asungswiesen also, dient ein schmaler Streifen des Gras
dschungels als Zuflucht vor Feinden, als Ruhe- und Schlafort wahrend del' 
Nacht vorwiegend fUr Panzernashorner, und fast alIen Tieren als Schattenspender 
wahrend del' heiBen Mittagszeit. Die andere Begriindung, daB man wegen del' 
Touristen das Gras niederbrennen miisse, da sonst die Tiere nicht zu sehen seien, 
ist ebensowenig fur Kaziranga stichhaltig, denn das Leben del' Tiere spielt sich 
in del' Zeit, in del' die Touristen auf Reitelefanten im Reservat unterwegs sein 
konnen, in den fruhen Morgenstunden und am Spatnachmittag, ohnehin nul' 
auf den Lichtungen ab. Trotzdem werden in alIen Prospekten die Monate 
Februar bis Mai besonders zum Besuch des Reservates empfohlen, weil zu diesel' 
Zeit das Gras niedergebrannt ist. 

SchlieBlich gibt es noch eine dritte Begriindung fur das Brennen. Es ermog
licht den Patrouillen, die zur Bekampfung del' Wilderer eingesetzt werden, 
einen besseren Dberblick. Diese Begrundung hat einiges fur sich, beriicksichtigt 
aber nicht, daB die aktivste Tatigkeit del' Wilderer nicht in die Zeit fallt, in 
del' die Brande gelegt werden. W olIte man diese Begrundung respektiercn, so 
·ware es durchaus moglich, die Brande so zu legen, daB die Walder davon nicht 
betroffen werden. Zu diesem Zweck muBte das Brennen planmaBig, unter An
leitung des Range-officers und vor alIem unter Berlicksichtigung del' "\'Vind
richtung gelegt werden. Abergerade das geschieht nicht. Jeder Forstarbeiter 
und Mahout, del' glaubt, daB es Zeit sei, Feuer zu legen, zlindet an jedem 
beliebigen Ort das Gras an und liberlaBt die Ausbreitung des Feuers dem Zufall. 
AlIein aus diesel' Tatsache wird ersichtlich, daB es an einer weitblickenden, 
straffen Leitung, nicht nul' im Reservat von Kaziranga, mangelt. Die Aus
bildung del' Forster, denen auch die Betreuung del' Naturschutzgebiete Indiens 
obliegt, wird in keiner Form den spezifischen Aufgaben gerecht, die in den 
Reservaten zu erfulIen sind. 

So ist abzusehen, daB wie in jfll1gster Vergangenheit del' Gaur aus Kaziranga 
verschwand, in nicht zu fern er Zukunft auch Sambar und Muntjak ganz ver
schwunden sein werden. Elefanten werden nul' noch zeitweilige Gaste im Reser
vat sein und sich dann wohl ausschlieBlich no ch in den Galeriewaldern am 
Diffloo-FluB aufhalten. VolIig unbeachtet muBte hier der EinfluB del' Gras
brande auf das Leben des Tigers und des Leoparden im Reservat bleiben, da 
libel' die Biologie diesel' GroBkatzen, besonders ab er libel' ihre Fortpflanzungs
biologie, auf die das Brennen eine erhebliche Auswirkung haben konnte, noch 
zu wenig bekannt ist. 



W. ULLRICH, Die Bedeutung del' Gras- und Waldbrandc 101 

Abb.3. Kammschweine aui einem Bhee!. Im Hintergrund die Rauchfahnen des Grasbrandes. 
Aufn . : Prof. Dr. W. U LLRICH 

Das Kaziranga-Reservat wird im Norden durch den Brahmaputra und im 
8iiden durch die 8traBe begrenzt, die Jorhat und Gauhati verbindet. An ihr 
reihen si ch beiderseits D6rfer, Teepflanzungen und Reisfelder auf. Dahinter, 
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Abb.4. Au! den Bheels treffen sich alle grollen Wildtiere. Hier asen Panzernash6rner und Arnis gemcinsam. 
Au!n.: Prol. Dr. W . ULLRICH 

also sudlich del' StraBe, erheben sich die Mikir-Berge, die ihren Namen nach den 
Mikirs, einer nationalen Minderheit, erhalten haben, die in den Bergen als Berg
reisbauern leben. Ursprunglich waren die Mikir-Berge mit feuchtheiBem tro
pischem Regenwald bedeckt. In den letzten 10 Jahren wurden groBe Teile dieses 
Regenwaldes durch Brandrodung zerstort. An seineI' Stelle wachst, wo nicht 
Ackerbau betrieben wird, ein Sekundarwald, del' vorwiegend aus Bambus 
besteht. Kleine Reste des ursprunglichen Bergwaldes sind nul' im westlichsten 
Teil del' Mikir-Berge erhalten . Die Grunde fur die so umfassende Zerstorung 
des Regenwaldes sind in den uberaus trockenen Jahren 1960, 1961 und 1962 
zu suchen, in denen del' Marz-April-Regen vollig ausblieb. In diesel' Zeit nach 
del' Ernte brennen die Mikirs Lichtungen in den Wald, um Boden fur neue 
Reisfelder zu gewinnen. Bei del' auBergewohnlich groBen Trockenheit war je
doch das Feuer nicht mehr einzudammen und zerstorte riesige Gebiete des 
Bergwaldes, wobei auch Dorfer del' Mikirs niederbrannten. So entstanden in 
den vergangenen Jahren neue okologische Verhaltnisse in den Randgebieten 
des Reservates. Es verschwanden fast vollig die Hulocks (Hylobates hoolock), 
die in den sekundaren Bambuswaldern weder die geeignete Kletterumwelt noch 
die naturliche Nahrung finden. Die Brutmoglichkeiten fur die Doppelhornvogel 
wurden ebenfalls duI' ch das Feuer weitestgehend zerstort. Die entscheidendste 
Veranderung betrifft jedoch die Wasserverhaltnisse. Wahrend die Regenwalder 



'vV. ULLlUClI, Die Bedcutung del' Gras- und 'Valdbriindc 103 

Feuchtigkeit speicherten und auch wahrend der normal en Trockenzeitperioden 
laufend in die TaleI' abgaben, ist del' Bambuswald kein derartiger Wasser
speicher mehr. Schon macht sich diese Veranderung del' Vegetation in den Tee
plantagen empfindlich bemerkbar. Fiir die Tiere des Reservates aber waren die 
Mikir-Berge das Ausweichgebiet in del' Monsunzeit, in del' etwa 70% des Natur
schutzgebietes iiberflutet werden. Diese Flut ist fUr die Erhaltung des biolo
gischen Gleichgewichtes im Sumpfgebiet notwendig, da sie die Bheels mit 

Abb. 5. Fur vie le Vogel, darunter auch Schlangenhalsv6gel und Kormorane. sind die Seen auf den Bheels die 
Nahrungsqucllc. Aufn. : Prof. Dr. W. ULLRICH 

Wasser auffiillt, andererseits muB ab er den Tieren ein Riickzugsgebiet erhalten 
bleiben, da sie nicht mehrere Monate im iiberschwemmten Gebiet leben k6nnen. 
Dieses Riickzugsgebiet, das ohnehin schon durch Reisfelder, Teeplantagen und 
D6rfer 200-8000 m vom Reservat getrennt ist, riickt durch die Zerst6rung del' 
Walder immer weiter vom Reservat ab. So ergibt sich auch deutlich eine Um
gruppierung in del' Tierbev61kerung des Reservates selbst. Die gr6Bte Bev61ke
rungsdichte ist in den Teilen des Reservates zu finden , die den geringsten 
Abstand vom Riickzugsgebiet haben, wo also del' von Menschen bebaute Sied
lungsgiirtel zwischen siidlicher Reservatsgrenze und dem Wald del' Mikir-Berge 
am schmalsten und somit del' Weg, den die Tiere in del' Flutzeit vom Reservat 
in das Riickzugsgebiet zuriicklegen miissen, am kiirzesten ist. Das geht deutlich 
aus del' Tabelle del' von J. SPILLETT veranlaBten Zahlung hervor. 
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Verteilung der 1966 gezahlten Tiere im Kaziranga-Reservat (nach SPILLETT) 

Block 

Tierart I Baguri I Hald~i-I Kazi- I panbaril Char.i-
ban ranga ghana 

Nashorn 157 49 32 30 22 
Elefant 45 - 29 7 -

Ami 337 41 23 17 17 
Gaur - - - - 1 
Sumpf-

hirsch 72 25 16 69 19 
Sambar 43 8 1 1 2 
Schweins-

hirsch 485 77 95 122 223 
Muntjak 12 10 - 7 -

Kamm-
schwein 45 29 33 18 10 

Bar 1 - 1 - -
Tiger - 1 - - -

Leopard - - 1 - -
Otter 7 9 - 1 8 

Bha- I Barali-I Tamuli-IGesamt
wani mora pathar summe 

59 8 9 366 
257 5 6 349 

6 - 30 471 
- - - 1 

1 11 - 213 
61 1 3 120 

282 5 22 1311 
- - - 29 

- 10 10 155 
- - - 2 

1 - - 2 
- - - 1 

1 - - 26 

Das westlichste Gebiet ist mit seinen 3 Blocks Baguri, Haldhibari und 
Bhawani das von fast alIen Arten am dichtesten besiedelte Gebiet. Es ist aber 
auch der Teil des Reservates, der die geringste Distanz zwischen Reservatsgrenze 
und Ruckzugsgebiet aufweist . GroBe Teile von Baguri und der westliche Teil 
von Haldhibari grenzen unmittelbar an die StraBe an, und auch die Mikir-Berge 
treten hier dicht an die Sudseite der StraBe heran. Dabei ist deutlich zu sehen, 
daB Baguri, der Block, der von diesen drei genannten Blacken die engste Beruh
rung mit den Mikir-Bergen hat, auch die bei weitem graBte Bevalkerungsdichte 
an Nasharnern, Arnis, Sumpfhirschen, Sambars, Schweinshirschen, Muntjaks 
und Kammschweinen aufweist. Dazu kommt, daB die an Baguri grenzenden 
Mikir-Berge noch von ursprunglichem Regenwald bedeckt sind, also von den 
WaldbrandEm der letzten Jahre am meisten verschont blieben. 

J. SPILLETT konnte diese Tatsache nicht erkennen, denn dazu ware ein Uber
blick uber einige Jahre der Entwicklung dieses Reservates und seines Ruck
zugsgebietes notwendig gewesen, den er aber nicht hatte. So kommt er zu 
folgender, an den Tatsachen vorbeigehenden SchluBfolgerung: "It will be noted 
that those blocks in which livestock grazing is permitted or that are most 
distant from the cultivated areas along the Grand Trunk Road had lower 
densities of wild animals, particularly rhino, than did the other blocks. In the 
case of areas grazed by livestock, this can probably be attributed to a lack of 
suitable forage and perhaps to disturbances and other factors associated with 
domestic livestock grazing. However, in the case of the more distant areas that 
are not grazed by domestic livestock to any appreciable extent, it is difficult 
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to pinpoint the exact reasons. The habitat may be less desirable or, perhaps, 
particularly in the case of rhino, poaching may be an important factor. Also, 
it may be that the cultivated areas along the southern boundary serve as an 
attraction to wild animals, such as the rhino, and that they tend to congregate 
in the adjoining parts of the sanctuary so as to have ready access to the cultiva
tion during the crop seasons. Crop depredation, particularly by rhino, is a 
serious probleJ:? in this area and one man was recently killed by a rhino while 
trying to protect his crops." 

So hat sich im La ufe der vergangenen J ahrzehnte, fur mich seit 1959 deut
lich verfolgbar, die Verteilung der Tierbevolkerung im Reservat maBgeblich 
verandert. Diese Umschichtung wird auch noch weitere Jahre anhalten, was 
sehr bedenklich stimmen muB, denn es zeigt sich, daB die ostlichen und mitt
leren Teile, obwohl sie die gleichen Biotopverhaltnisse aufweisen wie die west
lichen, immer mehr entsiedelt werden, wahrend die Bevolkerungsdichte der 
Tiere im Westteil laufend, fur die Panzernashorner sogar bedrohlich, steigt. 
Anscheinend ist bei ihnen die obere Grenze der Dichtetoleranz erreicht , wie die 
steigende Aggressivitat vermuten laBt. Es war schon 1959 den Forstern bekannt, 
daB die Panzernashorner in Baguri "besonders angriffslustig" seien. 

Diese Eigenschaft hat, wie ich feststellen konnte , im Laufe der Jahre zu
genommen. So kommt es, daB verhaltnismaBig gute Kenner der Tierwelt, wie 
einige Teepflanzer und Forster von Kaziranga, glauben, daB die Paarungszeit 
der Nashorner sich verschoben habe, da heute viel haufiger als fruher, bereits 
nach der Regenzeit, also im Winter die Droh- und Verfolgungslaute der Nas
horner gehort und kampfende Nashorner fast taglich gesehen werden. Diese 
Kampfe ab er stehen zu dieser Zeit keineswegs im Zusammenhang mit der 
Brunst, die nach wie vor erst im April beginnt und mit dem Einsetzen des 
Monsuns Anfang Juni endet. Vielmehr handelt es sich um Territoriumsstreitig
keiten. Im Dezember und Januar 1968/69 war fast jedes Nashorn, das ich 
wahrend dieser 2 Monate auf meinen taglichen Ritten im Reservat sah, durch 
frische BiBwunden verletzt. Es waren die Tiere der Blocke Baguri, Haldibari 
und Bhawani. So muB die bedauerliche Feststellung getroffen werden, daB im 
Kaziranga-Reservat von West en nach Osten die Dichte der Tierbevolkerung 
in dem MaBe abnimmt, wie sich das kultivierte Land zwischen sudlicher Reser
vatsgrenze und den Mikir-Bergen, also dem Ruckzugsgebiet del' Tiere fur die 
Zeit del' Dberflutung, verbreitert. Das tatsachlich von den wilden Tieren genutzte 
Gebiet betragt also etwa nur 65 squ.miles, wahrend 100 squ.miles ganz dunn 
bevolkert sind. Aus del' Feststellung, daB endlich das Reservat Kaziranga und 
die Mikir-Berge, das Ruckzugsgebiet fur die Tiere in del' Zeit des Monsuns, als 
eine okologische Einheit betrachtet werden mussen, leiten sich folgende dring
liche Empfehlungen ab. 1. Die ohnehin schon schmale "Brucke" zwischen 
Reservat und Mikirbergen im Gebiet von Baguri und Haldhibari muB unbedingt 
erhalten bleiben. Dieser'Vestteil der Mikir-Berge und ihres Vorlandes muE zur 
standig geschutzten Zone erklart und moglichst dem Reservat angeschlossen 
werden. In ihm durfen keine neuen Hauser noch neue Felder angelegt werden. 
2. Die Walder der Mikir-Berge sind in diesem Gebiet besonders vor Branden zu 

Del' Zoo!. Gal'ten, Bd. 3S. 8 



I 

106 Der Zoologische Garten (!'IF), Band 38, Reft 3/4, 1970 

schiitzen, damit der dort no ch vorhandene Regenwald erhalten bleibt. Brand
rodung ist mindestens in diesem Ostteil der Mikir-Berge sofort zu unterbinden. 
3. Urn in Zukunft wieder eine gleichmiWige Besiedlung des Reservates zu er
reichen, aber auch im Interesse der Bauern und der Teepflanzer, die am FuBe 
der Mikir-Berge leben, sind die Hange der Mikir-Berge systematisch aufzu
forsten. 4. Eine weitere " Briicke" zwischen Reservat und dem Riickzugsgebiet 
der Mikir-Berge ist im Bereich des Kazirangablockes oder in dem Gebiet zu 
planen, wo die Blocke Haldhibari und Kaziranga aneinandergrenzen. Ich weiB, 
daB es in Indien auf groBte Schwierigkeiten stoBt, Umsiedlungen vorzunehmen. 
Deshalb sollte erwogen werden, ob eine der Teepflanzungen, die zur Zeit aus 
verschiedenen okonomischen Erwagungen zum Kauf angeboten werden, in 
Zukunft fiir die Herstellung einer solchen "Briicke" erworben werden konnte. 
Die dazugehorigen Bungalows IieBen sich als komfortable Touristenbungalows 
sehr gut verwenden und werden heute schon fiir diesen Zweck benotigt. Auf die 
Fragen des Tourismus in Kaziranga werde ich an anderer Stelle eingehen. 
5. Das Abbrennen des Grases im Reservat hat, soweit es iiberhaupt noch als 
notwendig erachtet wird, nach einem Plan und unter Kontrolle des Range
officers zu erfolgen. Es ist so vorzunehmen, daB von dem Feuer keine Walder, 
und seien sie auch noch so klein, erfaBt werden. Diese Empfehlungen stellen 
eine, wie ich meine, wesentliche Erganzung der von J. SPILLETT gezogenen 
SchluBfolgerungen dar, zumal die drohende vollige Abriegelung des Reservates 
von dem Riickzugsgebiet no ch aufgehalten werden kann, ohne daB dabei groBere 
Schwierigkeiten auftreten miissen. Nur wenn dieses Problem, das entscheidend 
fiir die Okologie ist, gelost wird, kann dem Kaziranga-Reservat eine Zukunft 
beschieden sein. 
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