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Scrnueizerlrche Rehkitzmorkierung 1971-83� 
von Mich ael Stocke r 

Reh und Men s ch 

Da s Reh s tand d em Me ns c hen schon 
Es ist ih m vertraut al s d a s sa nfte 
T ier mit d e n g ross en Augen . Man ch e 
auc h gl eich an ein e n s c hmac kh aft 
zarte n Re h rUc ken . Eher vorsich tig 

imme r nahe . 
un d lie bliche 
Leute den ken 
zu bere iteten , 
we rde n w i r , 

wenn da s Ver kehrssi g na l " Ac ht u ng Wildwech sel " am 
Strass e n ran d a ufta uc ht. Es t ate un s n icht n ur 
unser Auto leid . 

Doch trotz di eser Na he von Reh un d Me ns c h 
be kommen wir Rehe ka um zu Ges ic ht, und un ser 

Wiss en 
g e ri ng . 
ren als 
s chn e ll 

iibe r dies e Ti erart war lan g e Ze it se h r 
Ai s s ic h di e Wi ld bio logi e vor e inigen J a h 

Wis s en schaft e nt wic ke lte , wurde da s Reh 
Fo rs chungsobje kt , u nd u nsere Wis s en s

liicke n fiil lten sic h . Aile Frage n sind abe r no c h 
la n g e ni c ht b ea n t wortet u nd imme r neu e s te lle n 
sich uns. Die Sc hweize ri s che Rehk it zma r kie 
ru ngsak tio n is t e ine Stud ie , in der a n hand von 
g eken n zeic hneten Tie re n Antworten g e s uc ht we r 
den , die nur d u r c h Beobac ht u nge n un serer Reh e 
ube r einen lan gen Ze itraum er-ha lt lich si nd . 

Was wollen wir wi s sen? 

Uns e r Ziel ist ei ne r s e its , neu e Erke n nt n iss e zu 
gewin nen, a nd e re rs e its die Entwicklungen und 
Ve ra nd e r u ng e n un serer Rehpop ulati on mitzuverfol 
gen, um d amit den Jagdbehord en Grundlagen f Ur 
die Jagd planung zu liefern, und um al lfall iqe 
AlarmSignale fdjhzeitig zu e rke n ne n . 

Von Bedeutung fUr die Wis s enschaft und di e 
J ager s ind die Wanderungen d er T iere . Denn 
obwo h l Rehe standorttreu s ind un d in einem Gebiet 
v on durc hschn itt lich zwei Kilometern Durchmesser 
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leben, gibt es Rehe, die abn o rme St r ec ke n 
zurUckl egen. Diese Ti ere geben un s Hinweise Uber 
Zu- und Abwande run g s ri chtungen und zeigen u n s , 
wel che Rehpopulationen miteinander in Verb indung 
stehen und noch nicht von einander isoliert wur
den . So wanderte z .B. ein Sc hma lre h (e inj ah r iqe 
Geiss) , das bei Gurtn ellen als Kitz markiert 
wurde, 26 Kilometer (Luftlini e) bis nach Seelis
berg . Eben so gel angte ein Rehbock innert zwei 
Jahren ' 20 Kilometer weit von Kleinberg -Mosna ng 
SG nach Russi kon im Kanton Zu rich. 
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Niitz llch fur die Jagdpraxis ist das stete Verfol
gen des Geschlechter-verhalfnis ses der in einem 
Gebiet gesetzten Kitze (siehe weiter unten). Es 
ergibt zusammen mit dem Registrieren der 
Durchschnittsgewichte einer Altersklasse gute 
Anhaltspunkte, urn den Zustand der Rehe eines 
Gebietes einz uschatzen , 

Eher wissenschaftsorientiert ist die Frage, 
wovon es abhariqt , wann die Kitze gesetzt werden. 
1st es die Temperatur, die Niederschlagsmenge 
oder etwas anderes? Bisher fand man noch keine 
Er klar-unqen fUr die auftretenden Schwankungen. 

Auch rnochten wir wissen, ob sich Geisskitze und 
Bockkitze unterschiedlich gute Versteckp latze 
suchen. Wenn das so ware, rnus s ten bisherige 
Erhebungen iiber- das Geschlechterverhaltnis korr-i
giert werden. 

Mit dem Einsatz des Computers e roff nen sich 
u ns viele Moglich keiten. Problemlos kcn nen wi r 
gesamtschweizerische, regionale oder kantonale 
Auswertungen vornehmen und somit p raz is er-e 
Informationen abgeben. Ebenso kon nen wi r die 
verschiedensten Daten miteinander in Beziehung 
setzen und austesten, was bisher nur mit grossem 
Zeitaufwand moglich war. 

Rehkit zmarkierung 

In unserem Projekt markieren wir nur Rehkitze, 
keine erwachsenen Tiere. Rehkitze liegen die 
ersten zwei bis drei Wochen meist allein irgendwo 
im Wald oder Feld. Die Rehgeiss besucht sie nur 
ab und zu. Taucht Gefahr auf, so driic ken sich 
die Kitze auf den Boden, statt zu fliehen, und 
vertrauen auf ihr Tarnkleid. Es sei hier beigefUgt, 
dass Kitze, die alleinliegend angetroffen werden, 
nur in den seltensten Fallen Tiere sind, die von 
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ih rer Mutter verlassen wu rden. S ie sollen n icht 
beruh rt und an Ort und Stelle gelassen werden. 
Das oben genannte Verhalten der Kitze erlaubt es 
unsern Mitarbeitern, sie mit relativ kleinem Auf
wand zu kennzeichnen. Das Markieren von Kitzen 
ist zweifellos erfolgreicher und einfacher als das 
Kennzeichnen von erwachsenen Rehen. Man 
braucht keine Fallen, keine Netze und kein Narko
segewehr. Zudem wissen wir nur bei Kitzen zwei
felsfrei das Geburtsjahr. 

A� 
A AAAA� 
~A AA� 

A A A A AA� 
A A AAAAA� 

AA AA AAAA� 
A AA A� 
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AA 
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In unserer Aktion werden seit dem Fruhling der Koordinationsstelle mittels Meldekarten (siehe 
1971 in vielen Kantonen der Schweiz Rehkitze Abbildung "Meldekarten") zusammen. 
geken nzeich net (siehe Abbi Idu ng "Ma rkierorte 1971 
- 83" und Tabelle "Markierte Rehe"). Ueber 2'700 An dieser Stelle rnochte ich kurz darstellen, wie 
Daten von markierten Tieren und ca. 500 von wie die Schweizerische Rehkitzmarkierungsaktion ent
dergefundenen gekennzeichneten Tieren kamen in standen ist. 
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ME LDEXARTE I Rehmar klerung 

Datum: Tag Monat Jahr 
c::::9::J I 6 I I 83 I 

Ohrmark en : links recht s
Numme1 ------- IHUOlme1 4~1
Farbe - ----- Far-be or nge I 

GeSChlecht:~Alter ge-I
w schatH ca. 20 Taga[ 

Sat z ... 0 Nummer des I I 
gr os se --- Ge s chwl ster s - - - ---- -

Gewlcht : geschatztr:::L:9 
Llegep1atz : Wa1d~Wie s e~e1dC::J 

H ~he der Vegetation: bis 20 em ~ 

Wurde in ainer Bacb- 20-50 em --
acbele eingefingen. Uber 50 em --
Ortsbezel chnung=l Ra tzanbacb 

Koo rdlnat en 167g I ? n n :>n I <;? n 

Karte 25'000 Hr . Blatt 1171 
n ac hste Ort s chaft Be c ke n r Led 

'"" i er t cur-en : 
gen aue Adresse 

I 

MELDEXARTE II Uber totes , mark le r tes 
Rehw l1d 

Da t um: Tag Monst Jahr 
c:::B::l I 10, I c:::ll.:LJ 

Ohrmarken: links r echts 
Numme~Nummerl------ I 
Fa rb e Farbe -----

G esc hl ec h t:~ Gewlch~kg 
Angaben, wi e B!.: 88 u b e r a uage w, 
wagen, Aufgebrochen 

mit Ko pf. mi t oaer ohne Haup t 
gesc hatzt sc t . 

Or t abezelchnungl S u n ne wa In 
Koordln at enl67~ 700 Ig8 j 4 00 

Karte 25'000 Hr. I Blatt 1171 
nachste Or tsscha f Da11enwil 

Tod e s u r s ac he : erlegt~Ve rk ehrsunfal ~ 
and ere 

Un t erkle fe r e1 n ge s a ndt am-] -- I 
Gemel de t durc h : 

genau e Adre s s e 

Risckbllck 

In den sechziger Ja h ren wu rden in et n Igen Kanto Verhalten des Rehs gemacht. Verschiedene Jagdge
nen (SO, LU, AG) und in einzelnen Revieren sellschaften (Holzikon-Staffelbach, Frauenfeld, 
schon erfolg reiche Reh kitzma rkieru ngsa ktionen Gossau, Grabs u .a.) erlaubten Diplomanden und 
durchgefUhrt . 1963 wurden erstmals in einer gros Doktoranden, In ihren Revieren Rehe zu beob
seren Aktion im Rahmen eines For ac h t e n . 
schungsprogramms des Zoologischen Museums der 
Univer-s itat Zurich Rehk itze markiert . Dr. F. Kurt 1m Jahr 1971 wurde der Entschluss gefasst, 
u nd sei ne Mita rbeiter ken nzeich neten 1966 im Ber n icht nur in den erwah nten Revieren und Kantonen 
ner Mittelland Rehkitze, die vor dem Mahtod geret Rehe zu kennzeichnen, sondern eine 
tet worden waren. gesamtschweizeri sche Reh kitzma rkieru ngsa ktion 

durchzufUhren, um auch Tiere, die von einem Kan
1970 entstand am Zoologischen Institut und am ton in den andern wechseln, erfassen zu konn en . 

Zoologischen Museum der Univer-srtat Zurich die Zudem wurde so der administrative Aufwand fUr 
Arbeitsgruppe fUr Wildforschung . Sie wurde gelei die einzelnen Kantone viel kleiner. Man bemuhte 
tet von Prof. Dr . H : Kummer und ist heute in die sich dann um die kantonalen Markierungsbewilli
Abteilung Ethologie und Wildforschung der gungen, schrieb interessierte Personen an, ve rof
Univer-s itat Zurich integriert. Projektleiter waren fentl ichte Arti kel u nd machte Auf rufe . 
damals die Doktoren A .Kramer, F.Kurt und 
B. Nievergelt. Die Arbeitsgruppe bearbeitete Pro Schliesslich beteiligten sich Mitarbeiter und Hei�
jekte im Inland (z.B. Biber, Feldhase und Reh) fer in 16 Kantonen der Deutschen Schweiz an der� 
wie im Ausland (z . B . Waliasteinbock und Bara  Akt ion (siehe Tabelle " Ma r kie r t e Rehe").� 
s ingha) . 1m Rahmen eines der Inlandprojekte wur�
den vor allem Studien zur Oekologie und zum Wie sieht nun aber die praktische Arbeit aus?� 

TABELLE: MARKIERTE REHE PRO KANTON UNO JAHR 1971-1983 
fREQUENCVI1971 11912 11913 11914 1191~ 11916 Ilnl 11 918 11919 11980 11981 119ij2 11983 10T4l 
------- __+ t t + t--------t--------t ------ - -t - - - -----t -- ----- -t--------t-- - - ----+--------+t 

4~ I 34 I 3T I 38 I 20 1 0 1 2 I 12 I 6 I } I 3 I I I 0 I 0 I 1s1 
- - -------t - - - -----t--------t--------+--------t--------t--------+------- -+- -------t--------+--------t--------t--- - ----t - - - -----t 
41 1 0 1 0 I 6 I 0 I 4 I 0 I 0 I 0 1 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 10 
___ ______ t t t t--------t--------~--- - - - - t - - - -- - - - t - - - - - - - - t - - - - - - - - t - - -- - - -- t -- - - - - - - t - - - - - - -- t- - - - - - - - t 

BE I 51 I 46 I 28 I 9 I 22 I 15 I 16 1 15 I 5 I 3 I B I 5 I 3 1 226 
_________t--------t--------t--------t--------t------ --t--------t--------t ------ --t--------t--- -----t- -------t--------t--------t 
Bl I 1 1 1 I 5 I 0 1 0 I 0 1 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I 3 
--------_t--------t--------t--------t--------t------ --t--------t--------t--------t--------t- t t-------- t--------+ 
Fl I 0 I 0 1 0 1 0 I 0 I 0 1 0 I 0 I 0 I 15 1 14 1 14 I 15 1 5B 
- - t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--- ---- -t ----- ---t--------t--------t 
Gl I 0 1 0 I 2 1 0 I I I 1 I 6 I 0 1 0 I 4 I 3 I 2 I 0 I 19 
- t-- ---- - t ---- - ...-- t ------ t------ - - t -- - --- -- t - - - ----- t- - --- --- t---- -- -- t - - ------. ------ - - t- ------- t--- --- -- t---- ---- t 

GR I 0 I 23 1 9 I 88 I 64 I 55 I 43 I 31 I 19 I 20 I 14 1 4 I 0 I 371 
- - - - -----t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t------ - -t--------t--------t--------t 
lU 1 101 101 51 91 81 111 41 41 III 101 111 111 141130 
---------t--------t--------t--------t--------t--------t---- - - - - ~ - - - - - - - t - --- - -- - t -- -- - --- t - - -- -- - - . - -- - - - - - t -- ------t--------t 

Nw I 0 I 15 I 18 I 24 I B I 21 I 15 1 11 I 13 I 18 1 12 I H I 6 I 176 
_________t--------t--------.--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t 
uw I 6 I 12 I 12 1 1 1 11 1 8 I 1 1 4 I I I 2 I 0 I 0 I 0 I 70 
-- - - - - - - - +- - - - --- - t - - -- - - -- t--- - - - - t- - - - - - - - t- - - - -- - - t-- - -- - - - t- - - - - - - - t - - ---- - - t - - - - - - - - t- - - - - - - - t- ---- - - - t - - - - - - - - t- ---- - - - t 
SG I e : 481 681 121 691 691 191 511 "51 52 1 291 301 161584 
- -- - ----t--------t--------t--------t--------t --------t--------t- -------t-- - -----t---- ----t--------t--------t--------t--------t 
;H I 12 I 11 I 12 1 17 I 41 I 20 1 10 I 4 I 0 I 0 I 0 1 0 I 0 I 121 
---------t--------t--------t--------t--------t- -------t-- ------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t 
SO I 24 I 34 I 28 I 26 1 36 I I~ I 25 I 11 I 12 I 18 1 16 I 29 I 19 I 291 
---------t-- ------ t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t 
sz 1 2 I 0 I 2 / 0 I 0 I 0 II 0 I 0 1 0 1 0 I 0 I 0 I 0 I 4 
- - - - - - - - - t- - - - - - - - t---- - -- - t- - - -- - - - t- ------- t - - - - - - - - t- - -- - - - - t- - - -- - - - +- - ---- - - +- - - - - - - - .-- - - - - - - t t ---+--------t 
TG I 10 I 19 I 15 I 25 I 26 I 15 II 8 I 10 I 16 I 10 I 8 I 0 I 6 I 168 
---------t------- -t--------t--------t--------t--------t------ - - t ~ - - - - - - - t - - -- - - -- t - - -- - - -- t - - -- - - - - t - - - -- - - - t - - - -----t--------t 

UR 1 0 I 9 I 0 1 9 1 32 I 6 I ' 6 I 19 I 8 I 31 I 4 I II I 7 I 143 
_________t--------t--------t--------t--- -----t--------t------ --t--------t--------t--------t--------t--------t--------t--------t 
zc I 14 1 12 I 25 I 6 I 11 I 1 I ~ H I 5 I 10 I 16 I 20 I 4 I 11 I 114 
-- - - -----t--------t--------t--------t--------t--------t------ --t---- ----t --------t--------t t--------t--------t--------t 
TOUl 113 28" 213 252 339 254 258 111 143 202 146 124 91 2129 
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Wie werden Kitze gefunden? 

Bevor Kitze gekennzeichnet werden konnen , aus der Gefahrenzone bringen und ma rkieren� 
miissen sie gefunden werden, was nicht immer (siehe Abbildung " He lf e r" ) . Leider sind einmal� 
leicht ist. 1m allgemeinen werden sie in Feld und gerettete Kitze noch nicht gegen d en Miihtod� 
Wiese leichter ers paht als im Wald . Zudem haben es gefeit . Ueber 10% aller Rehkitze , d ie in unserer� 
Helfer , die sich jahrein jahraus mit dem Wild Aktion markiert wurden, wurden Tage� 
be sch af ti qen , einfacher . darauf in einer andern� 
Sie erkennen Geissen , Wiese Opfer von Mahrnes�
die t racht iq sind oder sern. Um Tiere vor dem� 
s auqen , beobachten diese Verrnahen zu retten,� 
und wissen dann , wann sind einige Ge r ate im� 
Kitze gesetzt wu rden Handel, die auf Mahrna�
und wo sie u nqefah r lie- schinen aufmontiert wer�
gen . Auch muss man den kon nen . Sie s pur-en� 
wissen , dass Zwil- d ie Rehk itze auf od e r� 
lingskitze in den ersten vertreiben s ie (siehe� 
Lebenswochen kaum Abbildung "Kitzretter") .� 
beieinander liegen . Hat� 
man e in Kitz gefunden, Fallt die Mah zei t mit� 
sollte man weitersuchen,� der Setzzeit der Rehe 
denn Zwillingsgeburten unqefah r Mitte Mai 
sind beim Reh die Regel . Hel f er beim Kitzrett en zusammen , sterben am 

meisten Kitze . 
Wenn die Wiesen gemaht werden, sind die 1st der Friihling nass , so v ersc h ieb t si ch die Mah

jungen Rehe wegen ihres Duckverhaltens sehr zeit in den Juni . Die meisten Jungtiere sind dann 
gefahrdet. 1982 wurden in der Schweiz laut Stati so alt , dass sie vor den Men schen und den Maschi
stik 2'205 Kitze verrnaht , sicher waren es aber weit nen fliichten, und viel wen iger Kitze fallen den 
mehr. Darum su chen Helfer, wenn der Landwirt Mahmaschinen zum Opfer. 
rnaht , entlang der Schnittlinie nach Tieren, die sie 

Kitzretter 

. ,. '. . .. .' . 
Kreisel· 
maher 

. :- . : .. ' 

Tierschutz  gleichzeitiges Abtasten der 
gerat nachfolgenden Mahzone 

nach Tieren 

Ceschlechtsbestimmung 

Das Geschlecht der Rehe muss bestimmt werden, im Ver-haltni s 3 :1) geboren, so ist vermutlich der 
weil es fur die Voraussage der Bestandesent Zustand des Bestandes schlecht. Entweder ist er 
wicklung eines Gebietes wichtig is t , das zu gross geworden, so dass die Aesung knapp 
Geschlechterverhaltnis der gesetzten Rehe zu ken wurde , oder die Lebensgrundlagen haben sich 
nen. Werden viele Weibchen gesetzt, ist zu erwar stark verschlechte r-t . Die Abbildung 
ten, dass die Zahl der Rehe im Gebiet zunehmen "Ges ch lech te r ver haltnis " zeigt die 
wird. Das Geschlechter-ver-haltnis der Kitze scheint Geschlechter-ver haltni s se in der gesamten Schweiz 
auch vorn Zustand der Rehe abhang ig zu s e in , pro Jahr. Wie d iese zu werten sind, ist momentan 
Werden mehr Mannchen als Weibchen (irn Extremfall noch Gegenstand der Untersuchungen. 

;" 1,2 
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Altersbestimmung 

Damit WI r das Gebu rtsdatum schatzen konrien , 
muss das Alter der Tiere, die markiert werden, 
bestimmt werden. Bei ganz jungen Kitzen kann das 
Alter auf Tage, bei alter-en auf Wochen genau 
geschatzt werden. Ais Altersmerkmale gelten Fell
zeichnung und Fel lfar b unq , die Grosse und auch 
das Verhalten (siehe Abbildung "AltersschlUssel"). 

Gewichtl 1 - 1.5 kg 

Decke: dunkel, mit 

Die Kitze begleiten ihre Mutter erst von der 3.bis 
4. Woche an, vorher liegen sie meist allein im 
hohen Gras der Wiesen oder im Dickicht des Waldes 
und werden von der Mutter nur zum Sau qe n und 
Putzen aufgesucht. Beginnt das Kitz die Gei s's zu 
begleiten, flieht es auch bei Gefahr und ist von 
nun an schwierig zu markieren. 

1,5 - 2.5 kg 2 - 4 kg 3 - 6 kg 

dunkelbraun braun braun, keine 
vie len 6chwarzen schwarze Haare 
Haaren durchBetzt selten 
Flecken Behr hell Flecken hell 

Verhalten: ducken sich in der Regel Tor 
dem Henschen 

Altersschllis sel Alterl I Woche 2 'Rochen 

Markierung 

kaum Bchwar- Bchwarzen 
ze Haare Haare, F'lecken 
Flecken hell verbl8.Bsen 

fliehen vor dem 
Henschen 

3 Wochen It Wochen 

An ein Ohr (Lauscher) des Kitzes wird mit einer 
Lochzange eine kleine, farbige Plastikmarke (siehe 
Abbildung "Ohrmarke") angebracht, auf der eine
Zahl eingraviert ist. 

Das Anbringen geht schnell vor s ich , wenn 
auch nicht ganz schmerzlos. Die Marke stort das 
Reh spater aber kaum mehr. Der Dorn ist rund 
und ohne Kanten, so dass sich die Marke im Ohr 
drehen kann, ohne den Lauscher zu verletzen. Die 
Kitze werden beim Markieren rnoql ich s t wenig 
ber-uh rt und rasch wieder freigegeben. So nimmt 
die Geiss ihre Jungen immer wieder an. 

Zur Wiedererkennung eines Tieres gelten Farbe 
und Nummer der Ohrmarke und welcher Lauscher 
markiert wurde. 

Ausblick 

Zur Zeit sind wir daran, aile eingegangenen Mel
dungen mit dem Computer auszuwerten. Die Resul
tate werden sehr vielfaltiq sein, und es sind einige 
aufsch Iuss reiche Ergebn isse zu erwa rten, die wi r 
in dieser Zeitschrift und in anderen wissenschaftli
chen u nd jagd lichen Zeitsch riften veroffen tl ichen 
werden. 

Fur unsere Mitarbeiter und die kantonalen 
Jagdverwaltungen bereiten wir ein Computer
Programm vor , das am Ende jedes Jahres einen 

Jahresbericht schreibt mit Informationen und 
Resultaten der Markierungsaktion des entsprechen
den Kantons. Darin sollen auch Grafiken iibe r die 
Besta ndesentwickl u ng der jewei Is letzten fUnf Ja h re 
enthalten sein. Es wird sich fUr aile bisherigen 
Mitarbeiter lohnen weiterzumachen oder wieder 
mitzumachen. Denn ein Vergleich der f ruher-en 
Daten mit z ukiinf t iqen ist eben so interessant und 
aussagekraftig, wenn einige Jahre nicht meh'r mar
kiert wurde, wie wenn Daten kontinuierlich gesam
melt wu rden. 

Konta kte richten sich an: SOW, Reh kjtzrna rkie
ru ng, Strickhofstr. 39,8057 Zurich. 

Kurs 5 Waldsterben 
(Kurs gemeinsam rnitdern Schweiz. Bund fur Naturschutz 
und dem Bundesamt fur Forstwesen) 

Thema: Alles spricht vom Waldsterben,{:las Wasser steht uns am 
Hals. Der Kurs will vor allem dem Lehrer, aber auch ande
ren Laien, die das Thema in irgendeiner Weise aufgreifen 
rnochten, einen raschen fachlichen und didaktischen Ober
blick geben: Erkennen von Waldschaden am Objekt, Ursa
chen, weitere Foigen der Luftverschmutzung, Wege,das 
Thema in Schule und Offentlichkeitsarbeit zu behandeln, 
Gegenmassnahmen. 

Daten: 

Arbeitsweise: 

Leitung: 

Kursorte: 

Adressaten: 

6. Mai 1984 
9. Mai 1984 (Wiederholung) 
10. Mai 1984 (Wiederholung) 
11. Mai 1984 (Wiederholung) 
.12. Mai 1984 (Wiederholungl 

Exkursionen, Referate, Demonstrationen, evtl. Gruppenar
beit 

Christian Kuchli, Forstingenieur ETH, Biel 
Helen Muri , Biologin/Lehrbeauftragte am Seminar, Seon 

SZU Zofingen (6.,9. und 10. Mail 
Okozentrum Stein AR (11. und 12. Mail 

Lehrer, Mitglieder von Natur- und Umweltschutzorganisati
onen, Journalisten, Politiker und Behordenvertreter . 
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