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Vogel spielen im Leben der Afghanen eine groBe Rolle. Einerseits halten sie Singvdgel 

verschiedener Arten in Kafigen, um sich an ihrem Anblick und ihrem Gesang zu erfreu- 

en und setzen Wachteln und Steinhuhner in Wettkampfen ein. Andererseits bereichern 

Vogel auch den Speiseplan, vor allem sudlich des Hindukusch zur Zeit des Vogelzugs. 

Im Fruhjahr fallen dort viele Singvdgel und Wassergefliigel Vogelfangern und -jagern 

zum Opfer. Jagdgeschichtlich besonders interessant sind die Methoden fur das Anlo- 

cken von Storchen und Kranichen. Auch die Beizjagd, bei der Greifvogel zur Jagd einge- 

setzt werden, hat eine lange Tradition in Afghanistan.

A
us zoologischer Sicht ist Af

ghanistan eines der interes- 

santesten Lander der Erde.

Zum einen verzahnen sich hier zwei 

tiergeografische Regionen, die Pala- 

arktis (nordliches Eurasien) und die 

Orientalis (Indien). Zum anderen 

zeichnet sich Afghanistan durch eine 

Vielfalt an Lebensraumen aus, wie 

man sie nur selten in einem einzigen 

Land findet. Unter diesen Bedin

gungen hat sich eine auBerordentlich 

artenreiche und in ihrer Zusammen- 

setzung sehr bemerkenswerte Fauna 

entwickelt (Nogge und Arghandewal 

2012). So gibt es allein an die 500 Ar

ten von Vogeln, beinahe so viele wie 

in ganz Europa (Miller et al. 2010). 

Die Haltung von Vogeln in mensch- 

licher Obhut hat in Afghanistan wie 

auch sonst in Vorder- und Siida- 

sien eine jahrhundertealte Tradition 

(Kiihnert 1971), was durch zahlreiche 

persische und indische Miniaturen 

belegt ist. So lieBen etwa die Mogul

kaiser Jehangir und Shahjehan die Be- 

wohner ihrer Vogelhauser durch ihre 

Hofmaler verewigen.

Im Basar von Kabul sieht man vor 

den Laden vieler Handler und Hand- 

werker Kafige mit Singvogeln han

gen. Die Kafige, aus Holzstaben und 

Draht gefertigt, sind von quadra- 

tischer Grundflache und nach oben 

spitz zulaufend. Allerdings werden 

die traditionellen handgefertigten 

Kafige neuerdings mehr und mehr 

durch importierte Massenware ver- 

drangt. Die am haufigsten gehaltenen 

Arten sind Stieglitze (Carduelis cardue- 

lis caniceps), Rotstirngirlitze (Serinuspu- 

sillus) und Kalanderlerchen {Melanoco- 

rypha calandrd). Beliebt sind aber auch 

Braunkopfammern (Emberi^a bruni- 

ceps), WeiBohrbulbiils (fycnotus leuco- 

tis) und Hirtenstare (Acridotheres tri- 

stis). Das Motiv fur die Haltung ist 

die Freude am Gesang der Vogel, ihre 

Farbenpracht und ihr possierliches 

Wesen.

Kabuls Vogelmarkt

Um den Bedarf der Vogelliebhaber 

zu decken, gibt es in Kabul nach wie 

vor einen gut bestuckten und viel 

besuchten Vogelmarkt (Ostrowski 

2006). Abgesehen von den wenigen 

Arten, die wie uberall auf der Welt ge- 

ziichtet werden (Brieftauben, Kanari- 

envogel und Wellensittiche), handelt 

es sich bei der uberwiegenden Zahl 

der zum Kauf angebotenen Vogel um 

Wildfange. Gefangen wird, was man 

kriegen kann, und das ist wesentlich 

von der Jahreszeit abhangig. Die be- 

sten Fangmoglichkeiten gibt es zur 

Vogelzugzeit im Herbst und beson

ders im Fruhjahr. Hinzu kommt, dass 

der Landmann in den Wintermona- 

ten eher Zeit fur den Vogelfang fin

det als im Sommer. So kommen wah- 

rend des Winterhalbjahres manchmal 

Hunderte bis Tausende Rotstirngir

litze und Kalanderlerchen auf den 

Markt. Ein anderes Mai uberwiegen 

Stieglitze, die wegen ihres Gesanges 

und ihres bunten Gefieders gleicher- 

maBen als Kafigvogel geschatzt sind. 

In einem Winter gab es plotzlich ein 

riesiges Angebot an Seidenschwan- 

zen (Bombyciliagarrulus). Kein Tag ver- 

geht, an dem nicht wenigstens 10-20 

verschiedene Vogelarten angeboten 

werden, darunter nicht selten so aus- 

gefallene wie Felsenkleiber ISitta te- 

phronatd) und Wiedehopf (Upopa epo

ps), Drosselrohrsanger (Acrocepbalus 

arundinaceus) und Nachtigall Q^uscima 

megarhynchos). Ein Gang uber den Vo

gelmarkt ist also immer interessant. 

Nirgendwo in Afghanistan erhalt 

man so lebendigen Anschauungsun- 

terricht in Sachen Vogelkunde wie 

auf dem Basar.

48 | Sudasien 2/201 5



Tiere im sozialen, politischen und reliqidsen Kontext

Kampfhahne

Wahrend die Mehrzahl der gehan- 

delten Vogel der Kafighaltung zuge- 

fuhrt wird, werden Wachteln (Cotur- 

nix coturnix) und Chukar-Steinhuhner 

{Alectoris chukar'j als Kampfvdgel ein- 

gesetzt. Dabei ist die Wachtel der 

Kampfvogel des kleinen Mannes. 

Als Arena dient ein Tuch, das in ei- 

ner Teestube oder an einem schat- 

tigen Platzchen im Basar ausgebreitet 

wird. Ftinf bis acht Minuten dauert 

ein Kampf, der stets unblutig endet, 

da die unterlegene Wachtel freiwillig 

das Feld raumt. Auf den Sieger wer

den Wetten abgeschlossen, und sieg- 

reiche Kampfwachteln werden oft- 

mals zu Fantasiepreisen gehandelt. 

Im Fruhjahr und im Herbst ist Wach- 

telkampfsaison. Frisch gefangenen 

Vogeln werden die Flugel gestutzt, 

sodass sie nicht wegfliegen konnen. 

Um ihren Aggressionstrieb zu stei- 

gern, werden sie in der Hand zum 

Schwitzen gebracht oder in ein Tuch 

gewickelt. Trainiert wird mit einem 

vorgehaltenen Spiegel. Besitzer von 

Steinhuhnern sind besser angese- 

hen, denn diese Vogel sind groBer, 

langlebiger und teurer. Ihre Kampfe

Links: Eintreffen der Steinhuhner in der 

Kampfarena.

Mitte: Diverse Enten im Angebot eines 

Dukans in Charikar.

Rechts: Der Vogelbazar in Kabul.

Bi Ider: Gunther Nogge

sind eindrucksvoller und dauern lan- 

ger — bis zu drei Stunden. Die Stein- 

huhnkampfe, deren Hochsaison im 

Mai ist, finden im Freien an altherge- 

brachten Platzen statt.

Das Konigshuhn, Kbnig des 

Hochgebirges

Andere Huhnervogel wie die Re- 

genwachtel (pTurnix coromandelicdg das 

Grauhals —Rebhuhn (Ammoperdix 

griseogularip, der Halsbandfrankolin 

CV'rancolinus francohnusg der Wachtel- 

frankolin (F. pondicerianup oder das 

machtige, an die drei Kilogramm 

schwere Himalaja-Konigshuhn (F- 

traogallus himalayensip werden offenbar 

nur wegen ihrer Balzrufe gehalten. 

Der Ornithologe Gunther Nietham

mer bezeichnete die Konigshuhner 

als die Konige unter den Vogeln der 

Hochgebirge Asiens, denn sie sind 

so groB und kraftvoll wie das Auer- 

huhn, schnell und ausdauernd zu FuB 

wie das Steinhuhn und als rasante 

Gleitflieger haben sie nicht Ihresglei- 

chen (Niethammer 1972). Sie thro- 

nen uber vielen anderen Vogeln und 

uber den meisten GroBsaugern der 

Hochgebirge in der Nachbarschaft 

des ewigen Schnees und lassen sich 

nur selten unter 4000 Meter herab. 

Afghanische Jager tarnen sich mit ei- 

ner Leopardenmaske, wenn sie sich 

den Konigshuhnern nahern. Wah

rend diese namlich beim Anblick 

eines Menschen sofort die Flucht er- 

greifen, bleiben sie angesichts eines 

Leoparden ruhig. Sie springen viel- 

leicht auf einen Fels, um von da aus 

Zurzeit lebt Imhasly in der Nahe von Mumbai.

zu sichern und zu warnen, streichen 

aber nicht gleich ab. Lebend werden 

Konigshuhner mit Schlingen gefan- 

gen oder sie werden aus Eiern ihrer 

Gelege aufgezogen.

In Europa prasentierte der Londo

ner Zoo im Jahre 1865 erstmals ein 

Himalaja-Konigshuhn. Zu Anfang 

des 20. Jahrhunderts kamen weitere 

in den Berliner Zoo, aber auch die- 

ser machte die Erfahrung, dass sich 

die Hochgebirgsvogel in Europa sehr 

schwer halten lassen. Und das hat sich 

bis heute nicht geandert. Die einzigen 

Vertreter ihrer Art in Europa findet 

man zur Zeit in Moskau, dessen Zoo 

auf die Tierwelt Zentralasiens spezia- 

lisiert ist.

Jagd auf Singvbgel und Enten

Singvogel werden mit Schlingen ge- 

fangen. Man verwendet Rosshaare 

oder lieber noch die haltbareren 

Steinbock- oder Markhorhaare. Die 

Schlingen werden im Abstand von 

circa sechs Zentimetern an einem 

langen dunklen Baumwollfaden be- 

festigt, welcher auf einem freien, 

noch unbestellten Feld ausgelegt 

wird. In einem Abstand von etwa 

einem Meter werden Holzstock- 

chen in die Erde geschlagen, die den 

Schlingenfaden circa funf Zentime- 

ter uber dem Erdboden gespannt 

halten. Darunter werden Hirsekdr- 

ner ausgestreut. Fur den Fang von 

Lerchen werden zur Anlockung au- 

Berdem Kafige mit gefangenen Ler

chen an Stangen etwa eineinhalb

Sudasien 2/201 5 | 49



Tiere im sozialen, politischen und religibsen Kontext

Meter uber dem Boden aufgehangt. 

Diese Methode ist auBerordentlich 

ergiebig. Dies zeigt nicht nur das An- 

gebot an Kafigvogeln auf dem Vo- 

gelmarkt.

Neben dem Vogelmarkt gibt es nam- 

lich noch einen Wildbretmarkt, 

der ornithologisch ebenso ergiebig 

ist wie der Markt fur lebende Vo

gel. Mehr als 60 Vogelarten wur- 

den dort im Laufe der Jahre identifi- 

ziert (Nogge und Niethammer 1972), 

ein stattlicher Ausschnitt der arten- 

reichen Vogelwelt Afghanistans. Da- 

bei ist zu bedenken, dass viele Arten 

fur den Markt gar nicht infragekom- 

men, weil es sich entweder um sel- 

tene Irrgaste oder reine Sommer- 

vogel wie Kuckuck (Cuculus canorup 

oder Pirol {Oriolus oriolus) handelt 

oder um Arten, die nicht in der Nahe 

vorkommen, wie etwa die vielen 

Waldvogel Nuristans. Geschossen 

wird offensichtlich auf alles, was sich 

bewegt. Neben Korben voller Sing- 

vbgel hangen Trauben von Enten, 

gelegentlich Kraniche und Reiher 

sowie ab und zu ein Krauskopfpeli- 

kan (Pdecanus crispup. Gegeniiber eu- 

ropaischen Speisekarten ist das Spek- 

trum mit Arten wie Storchen, Staren 

{Sturnus vulgarip, Kiebitzen p\7anellus 

vanellup und Alpenkrahen (Pyrrho co

rax pyrrhocorax) also deutlich erwei- 

tert. Andererseits bleiben manche 

Gruppen auch ausgespart, so Eulen 

und Greifvbgel, Rabenvogel, Sper- 

linge, Hirtenstare, Wiedehopfe und 

Felsenkleiber. Hierbei diirften einer- 

seits Motive aus Glauben und Aber- 

glauben eine Rolle spielen. Bei ande- 

ren Arten mag einfach die Dichte der 

Vogel so gering sein, dass kaum die 

Wahrscheinlichkeit besteht, einen zu 

erlegen.

Jagdsaison im Winterhalbjahr

Die Jagdsaison ist das Winterhalb

jahr. Viele Wasservbgel iiberwintern 

an den wenigen Seen in der Nahe 

von Kabul oder rasten hier auf dem 

Zuge zu oder von ihren Winterquar- 

tieren. Vor allem im Fruhjahr kommt 

es in Kohestan, nordlich von Kabul, 

zu einer Konzentrierung der Zugvb- 

gel (Niethammer und Niethammer 

1967). Der Grund ist der Verlauf der 

Gebirge in diesem Gebiet. Der nied- 

rigste Ubergang uber den Hinduku- 

sch ist der Salang-Pass in 3658 Metern 

Hbhe. Hieriiber — seit 1964 durch ei

nen 3200 Meter hoch gelegenen Tun

nel — fuhrt die Verkehrsachse, die

die mit Attrappen von Enten bestiickt 

sind. Diese sind manchmal aus Holz 

geschnitzt, zumeist aber aus Ton und 

Kuhmist geformt. Als FuB haben sie 

einen Stock, der so weit in den Grund 

gestoBen wird, dass ihr Korper gera- 

de oberhalb der Wasseroberflache zu 

liegen kommt. Am Rande des kleinen 

Weihers befindet sich ein aus Stei- 

nen und Lehm errichteter SchieB- 

Nord- und Siidafghanistan miteinan- 

der verbindet. Hieriiber fuhrt aber 

auch eine der bedeu- 

stand, der meist noch mit Zweigen 

abgedeckt wird, sodass er den Ja-

tendsten Vogelzug- 

straBen Asiens. Je wei- 

ter man sich von Siiden 

dem Salang-Pass na- 

hert, desto enger rii- 

cken die Gebirgsziige 

zusammen. Sie bil- 

den regelrecht einen 

Trichter, der den Vo- 

gelzug direkt auf den 

Ubergang lenkt. Da 

eine solch ausgepragte 

Leitlinienwirkung am 

Nordhang des Hindu- 

kusch fehlt, verlauft 

der Herbstzug viel ge- 

streuter und unauffal- 

liger als der Friihjahrs- 

zug-

Abb. 1. Der Vorraum des Salang-Passes. Eingezeich- 

net sind die Friihjahrszugrichtung (Pfeile) und die 

Jagdgebiete (Kreise) fiir Enten, Kraniche und Stbrche. 

— Zeichn.: E. Argandewal.

Vor dem groBen 

Sprung uber den Sa- 

lang legen die Zugvo- 

gel noch einmal eine 

Rast ein. Manchmal verurteilt sie 

auch ungiinstige Witterung zu tage- 

langem Aufenthalt. Dabei laufen sie 

Gefahr, gefangen oder getbtet zu wer- 

den. Denn die Jager kennen das Zug- 

verhalten der Vogel genau und nut- 

zen es fiir ihre Zwecke. So haben sich 

hier am FuBe des Salang-Passes zum 

Teil einzigartige Jagdmethoden ent- 

wickelt (Nogge 1973), die bis zum 

heutigen Tage gepflegt werden. Um 

Stare oder andere Singvogel zur Rast 

zu verleiten, werden in Baumen Vo- 

gelattrappen angebracht, die aus an- 

gcbrannten Holzstiicken oder Stoff- 

resten hergestellt werden. Auf dem 

Wege zum Salang-Pass findet man 

iiberall flache, aufgestaute Gewasser, 

Tricherwirkung der Gebirge auf den Fruh- 

jahrszug der Vogel am Hindukusch.

Bild: Zeichnung von E. Argandewal

gern vollkommenen Sichtschutz bie- 

tet. Durchziehende Entenvogel ladt 

ein solcher Weiher, auf dem ja bereits 

vermeintliche Artgenossen eingefal- 

len sind, allzu leicht zur Rast auf der 

langen Wanderung ein.

Storchenjagd

Auch bei der Jagd auf Stbrche (Cico- 

nia cicoma asiaticp werden Attrappen 

zum Anlocken verwandt (Nietham

mer 1972). Eine Storchenattrappe
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besteht aus dem Balg eines erlegten 

Storchs, der einer aus Holz, Stroh 

und Baumwolle hergestellten Puppe 

ubergezogen wird. Bis zu 50 derar

tiger Attrappen stehen in und um ei- 

nen aufgestauten Weiher, wie er auch 

zur Entenjagd angelegt wird. Die Be- 

sonderheit besteht jedoch darin, dass 

auBer Attrappen auch lebende Stor- 

che als Lockvogel eingesetzt wer- 

den. Hierbei handelt es sich um an-

Kreist eine Wolke durchziehender 

Storche am Himmel, machen die Ja

ger ihre Gewehre, meist Vorderla- 

der, schussbereit und kriechen in den 

SchieBstand. Ein Mann schieBt mit 

einem Bogen, der zwei Sehnen be- 

sitzt, zwischen denen ein rechteckiges 

Stuck Leder befestigt ist, kleine Fi- 

sche oder Fleischstuckchen in den 

aufgestauten Weiher, worauf sich die 

Storche eilig und mit langen Schrit- 

Cehaltene Craukraniche werden zum 

Rufen animiert.

Bild: Gunther Nogge

geschossene und gesund gepflegte 

Storche. Je nach Schwere der Verlet- 

zung erlangen sie sogar ihre Flugfa- 

higkeit wieder.

Einmal sahen wir eine ganze Grup- 

pe zahmer Storche auf die Lockrufe 

ihres Besitzers hin mehrere hundert 

Meter weit fliegen. Manche lebten 

schon 15-20 Jahre in menschlicher 

Obhut. Es wurde uns sogar von Stdr- 

chen berichtet, die sich hier fortge- 

pflanzt hatten.

ten stiirzen. Auf diese Weise wird die 

Aufmerksamkeit der durchziehenden 

Storche erregt, und oftmals erliegen 

sie der Tauschung, einen sicheren, 

nahrungsreichen Rastplatz vor sich 

zu haben, an dem sich bereits andere 

Artgenossen eingefunden haben. Die 

zahmen Storche sind iibrigens durch 

schwarze Schleifen, die man ihnen an 

die Beine gebunden hat, kenntlich ge- 

macht, sodass sie nicht versehentlich 

abgeschossen werden.

Kranichjagd

Bei einem unserer Besuche in 

Kohestan im Jahre 1972 kamen wir 

dahinter, dass es auch spezielle Kra- 

nichjagdplatze gibt. Wahrend die 

Storchenjagdplatze entlang des Pand- 

schirflusses liegen, befinden sich die 

Kranichjagdplatze weiter weg vom 

Fluss. Die Lage der Jagdplatze hangt 

also mit den unterschiedlichen Zug- 

und Rastgewohnheiten von Storchen 

und Kranichen zusammen. Wahrend 

Storche gewasserreiche Gegenden 

zur Rast aufsuchen, wo sie nach 

Nahrung fischen konnen, bevorzu- 

gen Kraniche {Grus grus lilfordi) und 

Jungfernkraniche {Anthropoides virgd) 

die weiten Feldfluren in der Ebene. 

Der Kranichjager versucht, die uber 

ihm in V-Formation fliegenden Kra

niche zur Rast auf noch nicht bestell- 

ten Feldern oder auch in Weingar

ten zu verleiten. Hierzu bedient er 

sich einer Gruppe zahmer Lockvo- 

gel. Attrappen werden bei der Kra- 

nichjagd nicht benutzt. Sobaid sich 

ein Zug Kraniche am Himmel zeigt, 

werden die Lockvogel durch die Rufe 

ihrer Besitzer zu eigenem Rufen sti- 

muliert. Minutenlang stoBen sie dann 

ihre trompetenartigen Schreie aus, 

und sie konnen zur Fortsetzung ihres 

Konzerts jederzeit erneut stimuliert 

werden.

Der Einfluss der Jagd auf die 

Bestande

So interessant diese Jagdmethoden 

erscheinen mogen, der Zoologe fragt 

sich natiirlich, welchen Einfluss die 

Jagd auf Zugvogel auf deren Bestan

de hat, insbesondere wenn es sich um 

bedrohte Arten handelt. Das Ange- 

bot an Wildbret in Kabul und ande- 

ren Stadten wie Charikar und Gul- 

bahar kann den Umfang der Jagd 

sicher nur andeuten. Man muss nam- 

lich annehmen, dass nur ein kleiner 

Prozentsatz der Jagdbeute auf den 

Basaren zum Verkauf kommt. Das 

groBere Kontingent diirfte von den 

Familien der Jager selber verzehrt 

oder in ihrem unmittelbaren Wohn- 

umfeld verkauft werden. Dennoch 

wird die Jagd bei den wenigsten Ar

ten einen spiirbaren Populations- 

riickgang zur Folge haben. Niemand 

weiB, wie viele Storche und Kra-
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niche jedes Jahr erlegt werden und 

ob die Brut in den Sommerquartie- 

ren die Verluste zur Zugzeit wirklich 

kompensiert. Wir selber haben sechs 

Storchenjagdplatze in Afghanistan 

kennengelernt, und nach unseren Be- 

fragungen gab es in den 1970er Jah- 

ren nicht mehr als zehn bis funfzehn 

insgesamt. Da es sehr kostspielig 

ist, zahme Storche, die nur fur eine 

kurze Jagdsaison Verwendung fin- 

den, das ganze Jahr hindurch zu fut- 

tern und zu pflegen, ergibt sich von 

s elb st, dass sich nur wenige Leute die 

Ausiibung dieser Jagd erlauben kon- 

nen. Die erlegten Storche erreichen 

wohl auch nur selten die Menge, dass 

sie nicht mehr von der Familie des 

Jagers verzehrt werden konnen. Bei 

insgesamt 14 Besuchen des Geflii- 

gelbasars in Charikar wahrend der 

Jagdsaison in den Jahren 1971 und 

1972 fanden sich jedenfalls nur ein 

einziges Mai zwei WeiBstorche zum 

Verkauf angeboten.

Eine jahrhundertealte 

Tradition

GewerbsmaBig wird die Storchenjagd 

sicherlich nicht betrieben. Man sollte 

sie deshalb als das sehen und bewer- 

ten, was sie ist, namlich als eine jagd- 

geschichtlich hochinteressante Be- 

sonderheit, die sich nur in diesem Teil 

Afghanistans unter den speziellen ge- 

ografischen Bedingungen fur den 

Vogelzug entwickeln konnte. Sie ver- 

langt den Jagern nicht nur Geschick 

im Umgang mit den Lockvogeln ab, 

sondern auch ein AusmaB an Zeit und 

Geduld, wie es sich europaische Jager 

kaum vorstellen konnen, denn auf 

die Chance, einen Schuss abgeben zu 

konnen, muss man nicht nur Stunden, 

sondern oftmals tagelang warten. Der 

eventuelle, bescheidene Erlds, den die 

Jagdbeute einbringen mag, kann den 

enormen Aufwand wohl kaum recht- 

fertigen. Insofern sollte man die Stor

chenjagd eher als eine Art reizvollen 

Jagdsports betrachten. Schon Tamer

lan (Timur), dem Begriinder der Ti- 

muriden-Dynastie im 14. Jahrhun- 

dert, soil die Menge an Vogeln, die 

sich im Fruhjahr in diesem Gebiet 

aufhalt, aufgefallen sein, und er soil 

hier damals Vogelfanger aus Indien 

angesiedelt haben. Vogelfang und Vo- 

geljagd in Afghanistan blicken also 

auf eine jahrhundertealte Tradition 

zuriick.

Der Jager unterscheidet nicht 

zwischen gefahrdeten und 

nicht-gefahrdeten Arten

Im Vergleich zu den Storchenjagern 

scheint die Zahl der Kranichjager 

groBer zu sein. Jedenfalls ist die Zahl 

erlegter Kraniche weitaus groBer als 

die von Storchen. Bei Besuchen des 

Geflugelbasars von Charikar fan

den sich an neun Tagen insgesamt 26 

Kraniche und an sechs Tagen insge

samt 12 Jungfernkraniche als Wild- 

bret angeboten. Aber auch das mag 

angesichts der nach Hunderttausen- 

den zahlenden Gesamtpopulation 

dieser beiden Arten nicht bestands- 

gefahrdend sein. Jedenfalls wird bis

lang keine der beiden Arten von der 

IUCN, der Welt-Naturschutzunion 

international Union for Conservation of 

Aatureg als gefahrdet eingestuft. Lei- 

der unterscheidet der afghanische Ja

ger nicht zwischen gefahrdeten und 

nicht-gefahrdeten Kranicharten. 

Denselben Weg uber den Hinduku- 

sch wie Grau- und Jungfernkraniche 

nahmen namlich auch die Schnee- 

kraniche {Grus leucogeranus). Finer der 

letzten Nachweise dieser Art in Af

ghanistan waren mehrere geschos- 

sene Schneekraniche, die ein franzd- 

sischer Zoologe 1969 auf dem Basar 

in Kabul entdeckte (Puget 1969). Sie 

gehorten einer Kolonie an, die am 

oberen Ob briitete und in Keoladeo 

Ghana in Indien iiberwinterte. Im 

Marz 1971 sahen zwei hollandische 

Ornithologen am Ab — e- Isatada 

noch einmal 76 Scheekraniche rasten 

(Koning & Dijksen 1971), und wir 

selber konnten dort im Dezember 

desselben Jahres einige Nachziigler 

dieser Kolonie beobachten. 20 Jah- 

re spater war die Kolonien endgultig 

erloschen. Umso erstaunlicher ist der 

Fund eines erlegten Schneekranichs 

in der Provinz Balkh aus dem Jah- 

re 2000, uber den das Sekretariat der 

UN-Umweltorganisation zur Durch- 

fuhrung der Konvention zur Erhal- 

tung wandernder wildlebender Tier- 

arten berichtet (UNEP/CMS 2008). 

Inzwischen gibt es Zuchtstationen 

fur Schneekraniche, zum Beispiel 

bei der Internationalen Kranichstif- 

tung in den USA und im Okadelta in 

Russland, die das ehrgeizige Ziel ver

folgen, die Population wieder aufzu- 

bauen. Die Zucht lauft auch erfreu- 

lich gut. Das Problem ist jetzt, dass 

der Zugweg nicht genetisch veran- 

kert ist. Deshalb muss man den Vd- 

geln den Weg von den Brutplatzen im 

Norden zu den Winterquartieren im 

Siiden zeigen. Dies geschieht, indem 

man ihnen mit einem Ultraleichtflug- 

zeug vorausfliegt.

Falknerei

Wenn es um die Beziehungen der 

Menschen zu Vogeln geht, darf die 

Beizjagd, die Jagd mit Hilfe von 

Greifvdgeln, nicht unerwahnt blei- 

ben. Sie ist vermutlich schon vor 3500 

Jahren in den Steppen Mittelasiens 

entstanden. Aristoteles wusste, dass 

die Thraker und Inder sie kannten. 

Kein Wunder, dass die Falknerei in 

Afghanistan als Bindeglied zwischen 

persischem und indischem Kultur- 

kreis seit langem bekannt ist und bis 

heute gepflegt wird. Aus Gebrauchs- 

gegenstanden aus dem 10. Jahrhun- 

dert geht hervor, dass sie hier zumin- 

dest schon zur Zeit der Ghaznawiden 

betrieben wurde. Ein leidenschaft- 

licher Falkner war Babur, der erste 

GroBmogul. Wie in seinen Memoi- 

ren nachzulesen (Talbot 1968) nahm 

er sich wahrend seiner zahlreichen 

Kriegszuge stets die Zeit, mit dem 

Habicht {Accipiter gentilip zu jagen. 

Nicht nur Untergebene, sondern auch 

hochstehende Personlichkeiten des 

politischen Lebens wurden von ihm 

nach ihren falknerischen Fahigkei- 

ten eingeschatzt. Auch eroberte Lan

der pflegte er nach ihrer Eignung fur 

die Beizjagd zu beurteilen. Viele Mi- 

niaturen aus der Mogulzeit lassen er-
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kennen, wie hoch gerade der Habicht 

als Jagdhelfer geschatzt wurde. Noch 

heute gibt es die Redensart: „Der Ha

bicht ist Konig, der Habichtsterzel 

Minister, der Sperber Prinz und der 

Falke Soldat“ Der Falkner, der ei- 

nen Habicht auf seiner Faust tragt, 

war zumindest bis in die 70er Jahre 

auf alien offentlichen Transportmit- 

teln vom Fahrgeld befreit, da ein Kd- 

nig Anspruch auf kostenlose Befor- 

derung hat.

Der erste Europaer, der uber Falk

ner in Afghanistan berichten konn- 

te, war Mountstuart Elphinstone, 

der das Land 1808/09 bereiste (El

phinstone 1815). Den heutigen, 

umfassenden Kenntnisstand uber 

die Falknerei in Afghanistan ver- 

danken wir jedoch Gerd Kiihnert, 

der hier uber zehn Jahre lang lebte 

und zahlreiche Kontakte zu afgha- 

nischen Falknern unterhielt. Seine 

Erlebnisse und Erkenntnisse hat er 

in einem Buch uber die Falknerei in 

Afghanistan festgehalten (Kuhnert 

1980). Er bemerkt allerdings auch, 

dass bereits zu seiner Zeit, in den 

Jahren 1963 —1974, ein gewaltiger 

Schwund und ein Verflachen die- 

ser Jagdkunst zu beobachten ge- 

wesen sei. Die Beizjagd beschrankt 

sich nach Kiihnerts Recherchen im 

Wesentlichen auf drei Gebiete. In 

Kohestan, also dort, wo auch die 

speziellen Jagdformen auf Storche 

und Kraniche entwickelt wurden, 

werden hauptsachlich von April bis 

Juni Kleinvogel wie Wachteln und 

Kalanderlerchen mit dem Sperber 

{A.ccipiter msus] gejagt. In Laghman, 

also im Siidosten des Landes, wer

den heute noch gerne Habichte auf 

Steinhuhner und andere Hiihnervo- 

gel abgetragen, obwohl die Falkner 

eine lange und beschwerliche Reise 

auf sich nehmen miissen, um sie aus 

dem weit entfernten Badakhschan 

zu holen. Bei den Turkvolkern des 

Nordens findet man neben Habich- 

ten meist Sakerfalken ^Falco cherrug) 

als Beizvogel. Zumindest friiher 

jagte man hier mit Habichten oder 

weiblichen Sakern auf Kropfgazel- 

len. Ansonsten werden sie fur die 
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Jagd auf durchziehende Kraniche, 

Ganse sowie Kragentrappen (Chla- 

mydotis undulatd) und die nur hier vor- 

kommenden WeiBfliigel-Jagdfasane 

(Phasianus colchicus bianchi), eine Un- 

terart des Ringfasans, angesetzt. 

Sakerfalken aus Afghanistan wer

den auch heute noch in offensicht- 

lich nicht unerheblicher Anzahl ex- 

portiert. So wurden im Jahre 2002 

acht vermutlich in der Gegend von 

Mazar-e Sharif gefangene Vogel in 

den Vereinigten Arabischen Emi- 

raten festgestellt (Ostrowski et al. 

2008).

Der Fang von Vbgeln beziehungs- 

weise die Jagd auf sie — insbesondere 

auf bedrohte Arten — ist heutzutage 

natiirlich nicht mehr zu rechtferti- 

gen. Langst gibt es deshalb auch in 

Afghanistan natur-, tierschutz- und 

jagdgesetzliche Regeln fur den Um- 

gang mit der Natur. Allerdings ha- 

pert es — wie in anderen Landern 

auch — gelegentlich noch am Vollzug.

UNEP/CMS (2008): Conservation Measures 

for the Siberian Crane, 4th edition, Bonn
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