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I. E I N F Ü H R U N G 

N a c h A n g a b e n von S k u r a t o w i c z (1947) u n d Van d e n B r i n k (1956)  
t r i t t d e r k l e i n s t e V e r t r e t e r d e r e i n h e i m i s c h e n Musccirclinae — die H a s e l m a u s 
g r u n d s ä t z l i c h in ganz P o l e n auf , a b e r i h r e g e n a u e V e r b r e i t u n g is t n i ch t g e n a u 
b e k a n n t . Die H a s e l m a u s w u r d e in f o l g e n d e n G e b i e t e n P o l e n s g e f a n g e n : N o r d -
o s t k a r p a t e n , Ry t ro , J o r d a n ó w . P i en iny , B ie szczady — U m g e g e n d v o n Z a - 
mość , U r w a l d v o n S a n d o m i e r z u n d Ł y s a - G ó r a (Po ln i sche P l a t t e ) . Z a h l r e i c h e r 
t r i t t s ie a b e r in d e r K a m p i n o s - H e i d e (Dziekanów) , U m g e g e n d v o n W a r s z a w a  
au f . K a r p i ń s k i (1954) g ib t d a s A u f t r e t e n d i e se r A r t im U r w a l d v o n B i a - 
łowieża an. F ü r d e n Tei l d e s auf d e m Geb ie t d e r U.d.S.S.R. l i egenden U r w a l -
des g ib t A n g a b e n T u r o v (1955). Be ide l e t z t g e n e n n t e n A u t o r e n geben j edoch 
k e i n e F a n g o r t e d ieses T i e r e s an. T r o t z 1 2 - j ä h r i g e r F a n g t ä t i g k e i t im G e l ä n d e 
des Bia łowieża N a t i o n a l p a r k e s s t e l l t e m a n h i e r k e i n e A n w e s e n h e i t d e r H a -
s e l m a u s fes t , o b w o h l m a n a b u n d zu B a u m s c h l ä f e r u n d S i e b e n s c h l ä f e r ge -
f a n g e n h a t t e . 

Es f e h l t an M i t t e i l u n g e n ü b e r A n w e s e n h e i t d e r H a s e l m a u s auf d e m Geb ie t 
v o n W e s t - u n d N o r d w e s t - P o l e n . Die F e s t l e g u n g d e r n ö r d l i c h e n G r e n z e d ieses 
N a g e r s w i e a u c h des B a u m s c h l ä f e r s u n d d e s S i e b e n s c h l ä f e r s s c h e i n t e in i n -
t e r e s s a n t e s P r o b l e m d a r z u s t e l l e n , w e l c h e s e ine gewis se A u f k l ä r u n g auf die 
B e g r e n z u n g s f a k t o r e n des A u f t r e t e n s n a c h N o r d e n h in g e b e n k a n n , u m s o m e h r 
a ls es s ich h i e r v i e l m e h r u m s ü d l i c h e A r t e n h a n d e l t . N e b e n b e i sei b e m e r k t 
i a s s d ie H a s e l m a u s den a m w e i t e s t e n n a c h N o r d e n a n z u t r e f f e n d e n V e r t r e -



7 6 Jerzy Sidorowicz 

ter d e r Muscardinae da rs te l l t . (In Eng land t r i t t auch der S i ebensch lä fe r auf , 
w e l c h e r d o r t e in e i n g e f ü h r t e s Tier ist). 

In d e r po ln i schen ther io logischen L i t e r a t u r f inden w i r die e r s t en M i t t e i -
l ungen ü b e r d ie H a s e l m a u s bei T y z e n h a u z : „ In L i t auen se l tene" . 
S t r o n c z y ń s k i (1839) gibt einige Einze lhe i ten a u s de r Biologie dieses T ie -
res an. B e l k e (1848) schre ib t : „Sie lebt in Hase lnussha inen , sie w i rd z w a r 
se l ten a b e r a u c h in K i e f e r n w ä l d e r n a n g e t r o f f e n ein in Polen und L i t a u e n 
ziemlich r a r e s Tier" . 

P i e t r u s k i (1853, 1869) n e n n t sie Myoxus avellanar ins; er gibt e ine 
ganze Re ihe von Einze lhe i ten aus dem Leben de r H a s e l m a u s , we lche bis 
h e u t e an i h r e r A k t u a l i t ä t n ichts ve r lo ren haben . Dieser Au to r h ie l t H a s e l m ä u -
se, a b e r diese v e r m e h r t e n sich in der G e f a n g e n s c h a f t n icht . 

Eine Re ihe von A u t o r e n gab spä te r f aun i s t i s che Notizen übe r das V o r k o m -
m e n de r Hase lmaus , vor a l lem im Gebi rge u n d Vorgebirge . Die M e h r h e i t v e r -
b inde t ihr A u f t r e t e n mi t dem Vorhandense in von H a s e l n u s s t r ä u c h e r n ( C o r y - 
lus avellana) im b e t r e f f e n d e n Gebiet und u n t e r s t r e i c h t die Se l tenhe i t d ie -
se r Ar t . 

S k u r a t o w i c z (1948) ve rö f fen t l i ch t e ine Anzah l von Nach r i ch t en zur 
Lebenswe i se dieses Nagers , indem er W i n t e r - u n d S o m m e r n e s t e r und Bio-
tope beschre ib t . 

Die A n g a b e n aus d e m S c h r i f t t u m z u s a m m e n f a s s e n d , k a n n m a n fes ts te l len , 
dass w e n i g Ma te r i a l ü b e r die Morphologie der H a s e l m a u s v o r h a n d e n ist. Un -
b e k a n n t is t die wes t l i che und nörd l iche Grenze dieser A r t in Polen, a u s s e r -
d e m f e h l t es a n sys temat i sch gesammel t en Beobach tungen aus der Biologie 
und Ökologie (Vermehrung , Winte rsch la f , Haa rwechse l , N a h r u n g , Zyklus de r 
Tagesak t iv i t ä t , Zyklus der jahresze i t l ichen Ak t iv i t ä t u.s.w.). 

Die H a s e l m a u s k a n n ein in te ressan tes Obiek t f ü r U n t e r s u c h u n g e n ü b e r den 
Win te r sch la f dars te l l en . Im S c h r i f t t u m f i n d e t m a n a b e r n u r sehr wen ige A r -
be i ten zu d iesem T h e m a ( E i s e n t r a u t , 1929; T o m i l i n , 1958). 

Der Zweck m e i n e r Arbe i t l iegt im Ver such einige Lücken , aber besonders 
auf dem Gebie t der Morphologie auszufü l l en , w e n n es sich um unse re K e n n t -
nis d ieser A r t in Polen hande l t . 

An d ieser S te l le möch te ich den Kol legen aus d e m L a b o r a t o r i u m f ü r Öko-
logie de r Po ln i schen A k a d e m i e der Wis senscha f t en , me inen D a n k sagen abe r 
besonde r s d e m Lei ter der Ge ländes ta t ion f ü r Ökologie in Dziekanów H e r r n 
m g r R. A n d r z e j e w s k i f ü r die Bere i t s t e l lung seines Mate r ia l s und Mi t -
h i l f e bei de r E i n s a m m l u n g des Mate r i a l e s in de r Kampinos -He ide . 

II. M A T E R I A L U N D M E T H O D E 

Die vorliegende Arbeit stützt sich auf das in der Kampinos-Heide 
eingefangene Materia] (Bälge befinden sich in den Sammlungen des 
Institutes fü r Säugetierforschung der P. A. d. W. in Białowieża) und 
auf eine Serie von Exemplaren aus Mokuszyn (Rokitnosümpfe, Be-
lorussische S. S. R.), welche durch A. D e h n e 1 gesammelt, und zu 
dieser Arbeit aus dem Zoologischen Insti tut der P. A. d. W. in War-
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szawa ausgeliehen wurden. Zu Vergleichszwecken wurde je eine 
Serie aus England (British Museum, Natural History) und aus Öster-
reich (Zoologisches Museum in Wien) ausgeliehen. Man untersuchte 
ausserdem das aus den Karpaten stammende und sich in der Ab-
teilung des Zoologischen Institutes der P. A. d. W. in Kraków be-
findende Material. 

Die aus der Kampinos-Heide stammenden Haselmäuse wurden 
während der Durchsuchung von Vogelbrutkästen eingefangen. Fän-
ge wurden im Juni, September u. Oktober durchgeführt . 

Die lebendgefangenen Haselmäuse wurden nach Białowieża ge-
bracht und dort gehalten. 

Die Fangmethode für Schläfer in Vogelbrutkästen oder Fleder-
mauskästen ( S i d o r o w i c z , 1958; 1959) scheint im Verhältnis zu 
dieser Säugergruppe die erfolgreichste zu sein. In der Kampinos-
Heide, wo die Haselmaus eigentlich zahlreich auf t r i t t (im Oktober 
1958 waren 20% der Kästen durch sie belegt), konnte man trotz 
Anwendung verschiedener Fallen-Typen die Anwesenheit dieses 
Nagers nicht feststellen. Das ist eine nochmalige Bestätigung der 
bekannten Tatsache, dass man bei Benutzung nur einer einzigen 
Methode niemals Schlüsse über den quantitativen wie auch qualita-
tiven Bestand der Säugerfauna eines bestimmten Gebietes ziehen 
darf. 

Die Zeitspanne, in welcher wir Fänge durchführen, hat einen ent-
schiedenen Einfluss auf die Anzahl und den Altersbestand der ge-
fangenen Population. In dem in dieser Arbeit beschriebenen Material 
stellte ich das Alter grundsätzlich auf Grund des Abreibungsgrades 
der Backenzähne fest. In einigen Fällen kannte ich ihr genaues Al-
ter und zwar wenn ich sie von ihrer Geburt an hielt oder aus dem 
Nest nahm. Der Zustand der Vermehrungsorgane und Körper-
Schädel-Masse können ebenfalls gewisse Auskünfte über Alterbe-
zeichnung liefern. 

In dem aus dem Frühjahr aus dem Freiland s tammenden Mate-
rial besitzen wir unter den Überwinterlingen nur ausgewachsene, 
geschlechtsreife Individuen. Im Mai beginnen die ersten Jungtiere 
zu erscheinen, deren es allmählich immer mehr wird, so dass be-
reits ab August die Anzahl der Jungtiere und Alttiere fast dieselbe 
ist. Alle Jungtiere, welche im diesem Kalenderjahre geboren wer-
den, sind noch nicht geschlechtsreif. Dieses sind nur Über Winter-
linge. Die beiden Altersgruppen — .lungtiere und Überwinterlinge 
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unterscheiden sich unter einander sehr deutlich durch ihre Masse. 
Das gilt sowohl für Körper- wie auch Schädelmasse. Dieser Zu-
stand erhält sich bis zum Beginn des Winterschlafes der Hasel-
mäuse. 

Bei der Haselmaus-Haltung beobachtete ich, dass mit dem Be-
ginn des Winterschlafes sich unter den „schlafenden" Exemplaren 
etwas wie eine Altersdurchgangsgruppe herausbildet, welche von 
der „jungen" Gruppe stammt. Dieses sind junge Individuen, wel-
che im Sommer oder Herbst geboren wurden und natürlich noch 
nicht geschlechtsreif sind, aber deren Schädelmasse sich von den 
Ausmassen der Individuen zu unterscheiden anfangen, welche im 
Herbst eingefangen wurden. 

Es wirf t sich hier die Frage auf, ob junge Haselmäuse während 
des Winterschlafes wachsen. Mein zu kleines Material erlaubt nicht, 
dieses Problem autorativ zu entscheiden. Zwei Tatsachen sind je-
doch bekannt nämlich: a) — die im Herbst gefangenen Individuen 
teilen sich deutlich in zwei Gruppen, welche sich untereinander 
durch Schädelmasse und den Grad der Geschlechtsreife unterschei-
den, b) — die Überwinterlinge haben ungefähr die gleichen Schädel-
masse und sind alle geschlechtsreif. 

Als einzig logische Erklärung dieser Erscheinung kann die Ver-
mutung gelten, dass während des Winterschlafes oder gleich nach 
dem Erwachen eine Nivellierung der im Herbst bestehenden Unter-
schiede erfolgt, also dass die Jungtiere zu den Massen der erwachse-
nen Tiere anwachsen. Haselmäuse werden gleich nach dem Erwa-
chen (oder noch am Ende des Winterschlafes) geschlechtsreif. Es ist 
möglich, dass diese beiden Prozesse der Reife und des Wachstums 
gleichzeitig erfolgen, aber das Erscheinen von „Durchgangsindivi-
duen" dürf te vielmehr auf eine Verschiebung in der Zeit dieser 
beiden sich abwickelnden Prozesse hinweisen. Das Wachstum 
scheint jedoch der Geschlechtsreife voran zu gehen. Es scheint mir 
jedoch das „der Winteranwuchs" bei Tieren, welche in den "Winter-
schlaf fallen, eine gewisse Gesetzmässigkeit hat; wenigstens bei de-
nen, mit ähnlichen Massunterschieden in der Population im Herbst 
wie auch im Frühjahr , wie bei der Haselmaus und zwar bei Dryo-
mys nitedula P a 11., Sicista betulina P a 11., Citellus suslica 
G u e l d . 

Bei der Bearbeitung des aus der Kampinos-Heide stammenden 
Materiales, teilte ich es in drei Altersgruppen ein: I. Juvenes, II. 
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Subadulti, III. Adulti. Tinter der Namenbezeichnung Subadulti ver-
stehe ich junge überwinternde „Durchgangsindividuen", Adulti be-
zeichnen Überwinterlinge und Juvenes diesjährige Jungtiere, vor 
dem Beginn des Winterschlafes. 

Das ganze aus der Kampinos-Heide stammende Material wurde 
gewogen und gemessen. Die Schädel wurden trocken präpariert . Die 
Messungen wurden auf die allgemein übliche Weise durchgeführt , 
deren Methode unter anderen in der Arbeit von W a s i l e w s k i  
(1952) beschrieben worden ist. An dem Material aus Mokuszyn und 
den Museen London und Wien führ te ich nur craniometrische Mes-
sungen durch. 

III . INDIVIDUELLE V E R Ä N D E R L I C H K E I T 

Bei der Beschreibung der Variabilität der KÖrpermasse stützte 
ich mich nur auf die Messungen der aus der Kampinos-Heide stam-
menden Haselmäuse. Das aus Mokuszyn stammende Material konnte 
ich leider nicht verwenden, da es anders vermessen worden war. 
Die Körpermasse in Einteilung auf drei Altersgruppen sind auf Ta-
belle 1 zusammengestellt. Die Altersunterschiede heben sich auf 
eine deutliche Weise hervor. Die Altersgruppe Subadulti nimmt 
eine deutliche Zwischenstellung ein. Dieses betr i ff t sowohl die 
Veränderlichkeitsamplituden wie auch die Mittelwerte. Die Körper-
masse der Haselmäuse aus der Kampinos-Heide unterscheiden sich 
nicht von denen, welche von anderen Autoren für diese Art ange-
geben worden sind. 

Tabelle 1 
K ö r p e r a u s m a s s e von M. avellanarius aus Dz iekanów Leśny. 

luv. subad. ad. 

Altersklasse 
nln. X max. min. X max. min. X max. 

Kopf-Rumpflän^e 57 65.0 74 65 68. 6 74 69 75.1 80 

Schwanzlänge 44 59. 6 70 57 64. 5 70 61 69.3 65 

Hlntexfusslänge 12 15.0 17 14 15. 5 16.5 14 15.7 17 

Ohrlänge 9 10.0 11 9 10.8 12 11 11.4 12 

n 7 6 11 

Auf Tabelle 2 (craniometrische Messungen) ist das Material dar-
gestellt, welches aus zwei Standorten s tammt und zwar aus der 
Kampinos-Heide und den Rokitnosümpfen. Diese Standorte sind 
von einander zirka 350 km. entfernt . Dieses Material in Einteilung 
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auf Altersgruppen (Klasse Subadulti nur für das Material aus der 
Kampinos-Heide) vergleichend, wollte ich feststellen, ob unter 
ihnen irgendwelche wesentliche Unterschiede bestehen, die auf geo-
graphische Variabilität deuten. In den letzten zwei Rubriken der 
Tabelle ist das ganze Material dargestellt, das noch mit Messungs-
ergebnissen von 5 aus den Karpaten stammenden Haselmäusen er-
gänzt wurde. Aus dem Vergleich der craniometrischen Messungen 
der aus der Kampinos-Heide, Mokuszyn und den Karpaten stam-
menden Individuen sieht man keine wesentliche Unterschiede, ob-
wohl die Entfernung dieser drei Standorte von einander sehr gross 
ist. Trotz verschiedener Herkunft macht dieses Material einen ein-
heitlichen Eindruck. Dies betr i ff t sowohl den Rereich der indivi-
duellen Variabilität fü r jede Messung wie auch die Mittelwerte. 
Kleine Abweichungen in den Mittelwerten sind höchstwahrschein-
lich durch die kleine Anzahl der Exemplare bedingt und nicht durch 
reelle Unterschiede. Die Veränderlichkeitsamplituden der einzelnen 
Messungen decken sich grundsätzlich. Wie es aus der Tabelle er-
sichtlich ist, deutet sich in der Klasse Subadulti ein Wachstum 
während des Winterschlafes an. Dies stimmt mit den oben beschrie-
benen Veränderungen in den Körpermassen der Haselmäuse über-
ein. 

Die Ergebnisse der Körper- u. Schädelmasse der Haselmäuse aus 
verschiedenen Landteilen weisen auf die Tatsache einer morpholo-
gischen Einheit des ganzen Materials hin. Angesichts dieser Anga-
ben scheint es mir wahrscheinlich, dass die verglichenen Individuen 
trotzt der Herkunf t von voneinander entfernten Standorten zu einer 
Unterar t gehören. 

Die untersuchten Haselmäuse haben eine charakteristische, ein-
heitliche Färbung: Rücken und Schwanz gelbbraun — aschgrau, 
Bauch krem — gelb, auf der Kehle ein weisser Fleck, welcher bis 
zur Brust reicht und manchmal auf dem Bauche endet. Die Flanken 
und das Mäulcben sind etwas heller als der Rücken. Die individuelle 
Variabilität ist gross, und man kann in einer Serie einen graduellen 
Übergang von sehr hellen bis aschgrauen Individuen vorfinden. 
Diese Unterschiede verbleiben ebenfalls beim Winterkleid. Junge 
Individuen haben gewöhlich ein dunkleres Aussehen, mehr asch-
grau. 

Die Haare auf Rücken und Flanken sind in ihrem unteren Teile 
dunkel-grau und im oberen ocker-gelb. 
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Das Winterkleid ist viel dichter als das Sommerkleid, aber ent-
gegen der Behauptung von O g n e v (1947) unterscheiden sich die 
Winterhaare im Gegensatz zu den Sommerhaaren an Länge nicht. 
Es ist möglich, dass dies mit dem milderen Winter in Polen im Ge-
gensatz zu dem aus der Gegend (Briansk, Moskva), woher O g n e v 
sein Material hernahm, in Verbindung stehen kann. 

Über Termin und Verlauf des Haarwechsels bei der Haselmaus fehlt 
es völlig an Angaben in der Literatur. Im unseren Material befindet 
sich eine aufgezogene Serie an der man den Verlauf des winterlichen 
Haarwechsels überprüfen kann. Diese Erscheinung beginnt in den 
Monaten September u. Oktober. Gegen Ende des letztgenannten Mo-
nates sind schon fast alle Individuen im Winterkleid. Der Haarwe-
chsel hat folgenden Verlauf: Er beginnt auf dem Rücken, greif t auf 
die Flanken über, danach auf den Bauch und zuletzt auf das Mäul-
chen. Von den Käfig-Tieren stand noch ein Exemplar am 12 No-
vember im Haarwechsel; aber dies war schon seine letzte Phase, 
denn auf dem Rücken und den Flanken besass es schon sein Win-
terkleid. Da nun um diese Zeit herum Haselmäuse im Freiland, 
schon in den Winterschlaf gefallen sind, so sollte man vermuten, 
dass in Freilandbedingungen der Haarwechsel zu Anfang des Win-
terschlafes endet. Dies würde auf die Tatsache eines intensiven Ver-
laufes gwisser physiologischer Prozesse während des Winterschlafes 
hinweisen. 

Weiterhin fehlt es an Angaben über den Frühjahrshaarwechsel . 
Die im Juni gefangenen Individuen sind schon im Sommerkleid, was 
darauf hinweist, dass der Frühlings-Haarwechsel gegen Ende des 
Winterschlafes oder gleich nach dem Erwachen verläuft . Angaben 
aus der Haltung können nicht massgebend sein, denn dort sind die 
Bedingungen künstlich und eine zu lange Zeitspanne ist schon seit 
dem Fang verflossen. 

IV. B I O L O G I E DER H A S E L M A U S 

In unseren Bedingungen ist diese Art von Ende März — Anfang 
April bis zum September—Oktober aktiv. Die Zeit des Winter-
schlaf-Anfangs und des Erwachens im Früh jahr scheint mit den 
Witterungsverhältnissen verbunden zu sein, die in der gegebenen 
Periode herrschen. Ein Beispiel hierfür kann der warme Herbst 1958 
sein, in dem man Haselmäuse in den Kästen (in ihnen überwintern 
sie nicht) bis zum 10. X. antraf . Genaue Angaben über mit tel-rus-
sische Haselmäuse gibt L i c h a c e v (1955) an, der ihre Sommer-
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aktivitätsperiode vom 14. IV. bis 10. X. bestimmt. Dieses deckt 
sich ganz mit unseren Beobachtungen aus der Kampinos-Heide. 

Haselmäuse überwintern in unterirdischen Nestern ( K a h m a n n 
u. F r i s c h , 1956; L i c h a c e v , 1955; W a c h t e n d o r f , 1951). 
Die Sterblichkeit soll während des Winterschlafes öfters recht hoch 
sein und nach L i c h a c e v beträgt sie 80 %. Jungtiere vom Früh-
jahr sollen besser überwintern als diejenigen aus den Sommer- u. 
Herbstwürfen. K a h m a n n u. F r i s c h geben an, dass Hasel-
mäuse oft einzeln überwintern, ab und zu kann man jedoch eine 
Mutter mit ihren Jungen finden. Meinen Beobachtungen nach fin-
det man in der Regel im Spätherbst je einige Individuen in jedem 
Kasten. Meistenteils ist es ein Weibchen mit seinen Jungen, aber 
auch öfters einige Jungtiere ohne ein ausgewachsenes Exemplar. 
Als wir versuchten, sie in Gefangenschaft zu überwintern, indem wir 
je zwei in einem Käfig hielten, starben doch recht viele. Als wir 
iedoch je 5 in einem Käfig untergebracht hatten, verr ingerte sich 
die Sterblichkeit wührrnd des Winterschlafes recht deutlich. Diese 
Angaben betreffen jedoch nur die Überwinterung in Käfigbedin-
gungen, aber das kann auch auf eine Art von gruppenförmigem Ein-
schlafen in einem Winternest hinweisen. 

In der Kampinos-Heide beobachtete man Junge im Nest am 
frühesten am 31. V. Da nun die Schwangerschaft zirka 22—24 Tage 
dauert ( L i c h a c e v , 1954), soll man annehmen, dass die Brunst 
in der ersten Maihälfte oder sogar Anfang April beginnt, folglich 
gleich nach dem Erwachen. Dies weist wiederum auf die Wahr-
scheinlichkeit unserer Beobachtungen betreffs der Zeit der Ge-
schlechtsreifung hin, die sich gegen Ende des Winterschlafes oder 
gleich nach dem Erwachen vollzieht. Klimaverhältnisse üben einen 
grossen Einfluss auf die Vermehrung aus. 

Es beginnen mit der Vermehrung Alttiere oder vorjährige Jung-
tiere aus dem Frühjahrswürfen. 

Weibchen mit Jungen t r i f f t man den ganzen Sommer lang bis 
zum Herbst hin an. (Ich sah ein Weibchen mit 5 blinden Jungen am 
10 Oktober). Es wird angegeben, dass die Haselmaus während des 
Sommers zwei Würfe hat. Ich bin nicht in der Lage, mich über dies 
Thema auszusprechen, aber es scheint mir, dass diese Zahl zumin-
destens in einigen Jahren bedeutend höher sein kann. Es fäll t je-
doch keine Anzahlsteigerung von Weibchen mit Jungen während des 
Sommers auf, sodass wir in der Kampinos-Heide ein Bestehen von 
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bestimmten Vermehrungsperioden nicht beobachten konnten. Die 
Vermehrung dauert den ganzen Sommer über. L i c h a ö e v gibt 
an, dass die Zeitspanne zwischen zwei Würfen 37—39 Tage beträgt 
und am kürzesten 28 Tage. 

Die Wurfgrösse betrug in der Kampinos-Heide 1 bis 5. Der Mit-
te lwert von 33 beobachteten Würfen während zweier Jahre beträgt 
3, 55 (3, 43 und 3, 65). 

Frühere Würfe sind gewöhnlich grösser. Diese Tatsache ist inte-
ressant, denn es scheint, dass in der zweiten Sommerhälf te und im 
Herbst die Haselmaus bessere Nahrungsbedingungen hat. Dies ist 
mit den Angaben von L i c h a c e v übereinstimmend, welcher 
festgestellt hat, dass kleinere Würfe am Sommerende nicht vom 
Alter des Tieres sondern von der Jahreszeit abhängen. Nach der 
Meinung dieses Autors herrschen in den Würfen Männchen (55,7%) 
vor. Der prozentsatzmässige Anteil der Jungen in der Population 
ist in den einzelnen Monaten verschieden. Die Ergebnisse der Ka-
stenkontrolle aus der Kampinos-Heide aus zwei Jahren sind auf Ta-
belle 3 dargestellt . Dies sind nur Orientierungsangaben, denn das 
Alter wurde nur auf Grund der Grösse festgelegt und in gewissen 
Fällen konnten Individuen, die im Herbst fü r Erwachsene ange-
sehen wurden, gut ausgewachsene Jungtiere aus den ersten Früh-
jahrwürfen gewesen sein. Jungtiere reifen im ersten Kalenderjahr 
ihres Lebens geschlechtlich nicht. Unsere Beobachtungen über die 
Populationsstruktur, die im Abschnitt Material und Methode be-
sprochen worden sind, bestätigen ganz die Angaben von L i c h a -
i e v (1954). 

Tabelle 3. 
Zah lenmäss ige Z u s a m m e n s t e l l u n g der Popula t ion M. avellanarius 

aus der Kampinos Heide. 

Monat III IV V VI VII VIII IX X Zuaaramen 

1957 
luv. - - 4 - 13 12 51 - 80 

1957 
ad. 7 - 10 - 8 14 41 - 80 

1958 
luv. - - - 15 - 13 - 19 51 

1958 
ad. - 9 - 19 - 19 - 36 79 

Auf dem in der Kampinos-Heide beobachteten Geländestreifen, 
wo 300 Vogelkästen ausgehängt waren, traf man auf fast keine Ha-
selmausnester ausserhalb derjenigen, welche in den Vogelkästen 
vorhanden waren. Verhältnismässig oft beobachtete man, dass Ha-
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seimäuse Vogelkästen bezogen in denen sich schon Vogelnester 
befanden (hauptsächlich Parus sp. und Muscicapa sp.). Diese Nester 
wurden zerstört, wobei Eier oder Vogelbrut des öf teren herausge-
worfen wurden. Die Haselmaus baute ihr Nest unter dem schon vor-
handenen Vogelnest, das sie auf ihrem Neste immer höher hob, 
aber mit dem Erreichen des Fluglochniveau's durch das Vogelnest 
wurde es herausgeworfen. 

Es scheint, dass die Haselmäuse keine beträchtlichen Vogelfeinde 
haben. In dem Gewölle von Raubvögeln fand man keine Reste von 
ihnen. (Man untersuchte ungefähr 50.000 Stück Eulengewölle). 

Die Haselmaus ist von der Abend- bis zur Morgendämmerung 
aktiv ( O s t e r m a n n , 1956). Während des Tages verbirgt sie sich 
im Kasten oder im Nest. Aus dem Kasten vertrieben, f lüchte t sie in 
die Baumkrone oder auf die Erde, wo sie versucht, sich im Fallaub 
zwischen den Baumwurzeln zu verstecken. Sie lässt sich jedoch 
leicht fangen. Als Nahrung dient ihr grundsätzlich die Pflanzenkost 
( W a c h t e n d o r f , 1951). In der Gefangenschaft fressen sie Obst, 
Samen, Haselnüsse (nur geöffnete). Sie sind sehr leicht zu halten. 

Die Haselmaus ist ein Waldtier, was alle Autoren übereinstim-
mend feststellen, indem sie ihr Auftre ten mit gewissen Waldtypen 
verbinden. O g n e v (1947) gibt an, dass man sie in Laubwäldern 
mit Beimischung von Eichen, Linden und sogar Erlen u. Tannen vor-
finden kann. In solchen Wäldern wachsen Haselnussträucher. V i-
n o g r a d o v u. G r o m o v (1958) unterstreichen, dass sie speziell 
Eichenwälder bevorzugt, da im Unterholz ausser den Haselnuss-
sträuchern noch Ahlkirschbäume und Schneeballsträucher vorkom-
men. G e p t n e r (1950) stellt fest, dass die Haselmaus seltener in 
Mischwäldern mit Beimischung von Kiefern u. Tannen vorkommt. 
L i c h a c e v (1 954, 1955) fing in den Gegenden von Moskau Ha-
selmäuse in Eichen-Lindenwäldern und Espen-Birkenwäldern. Er 
unterstrich, dass die dort hausende Art den Jung u. Mittelwald be-
vorzugt und sehr selten im alten Hochwald vorkommt. In Misch- u. 
Nadelwäldern tr i t t sie fast garnicht auf. 

P o p o v (1955) gibt an, dass die Haselmaus in Bulgarien in Laub-
u. Mischwäldern mit Beimischung von Haselnussträuchern, Ahorn, 
Esche und Eiche u. Linde vorkommt. 

Für Frankreich notiert sie D u c h e r t (1950) in der Haute Savoie 
(Grenzland mit der Schweiz) in Tannenwäldern. W a c h t e n d o r f 
(1951) fing Haselmäuse auf Holzschlägen, auf denen Erdbeeren, 
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Himbeeren u. Brombeeren wuchsen, in jungen Laubmischwäldern 
mit Eichen u. Haselnussträuchern und in Tannenwäldern. Die Be-
obachtungen führ te dieser Autor in den Alpen durch. Weiterhin 
stellen K a h m a n n u. F r i s c h (1950) fest, dass diese Art zumin-
destens in den Alpen das Auft re ten von Haselnussträuchern in den 
Regionen, wo sie vorkommt, nicht benötigt. In grösserer Anzahl 
haust sie in jungen Buchen- u. Tannenwäldern, und gerade diese 
Bäume bildenden fü r sie charakteristischen Biotop. In Hochwäldern 
kommt sie eigentlich nicht vor. Diese Ansicht bestätigt G r o d z i n-
s k i (1958), der Haselmäuse nur in jungen Laubwäldern antraf, die 
in den Karpaten auf einem vernichteten Wald vom Typus Fagetum 
carpathicum wuchsen. In der Tatra trit t sie an Waldbächen auf mit 
Ausnahme der alpinen Region ( R o s i c k y u. K r a t o c h v i l , 
1955). 

In der Kampinos-Heide, wo ich Haselmäuse fing, kommt sie in 
folgenden Biotopen vor: Circeo-Alnetum, Querceto-Carpinetum, Pi-
netum typicum und Pineto-vaccinietum uliginosi. Das Durch-
schnittsalter des Baumbestandes betrug 30—40 Jahre. Im Unter-
holz wachsen Haselnussträucher, Frangula, Erlen, Eichen und Kie-
fern. All das erwähnte Gelände ist ziemlich feucht. Die Haselmäuse 
wohnten in Vogelkästen, die in der Nähe von Stegen, Pfaden und 
Lichtungen ausgehängt worden waren. Ich fand dagegen keine Ha-
selmäuse in dem auf demselben Gelände auftretenden trockenen 
Kiefernhochwald, der als Unterholz Eiche u. Haselnussträucher be-
sass. Ein Haselmausnest wurde sogar auf einem Wacholderstrauch 
angetroffen. 

Wie es sich aus dem Schrift tum und den Beobachtungen des Au-
tors ergibt, ist das Auftreten der Haselmaus mit dem Laubwald oder 
Mischwald eng verbunden. Am typischsten für sie ist der Jungwald 
oder der im mitt leren Alter stehende Wald aber mit dichtem Unter-
holz. In solchem Walde findet sie optimale Existenzbedingungen. In 
Wäldern mit altern Baumbestand oder Hochwäldern kommt sie fast 
garnicht vor. Sie kann in sehr feuchten Wäldern sogar sumpfigen 
wie auch in Gebirgswäldern auftreten. Sehr gern bemächtigt sie sich 
der Vogelkästen. Angesichts der erwähnten Tatsachen ist es ver-
ständlich, warum die Haselmaus in dem Bialowiezaer Nationalpark 
nicht auf t r i t t ; sie findet einfach in den Altbaumkomplexen keine 
entsprechenden Bedingungen. 

Was das vertikale Siedlungsgebiet dieser Art betrifft , so findet 
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man sie bis zur Waldgrenze. Nach R o s i c k y u. K r a t o c h v i l 
(1955), t r i f f t man Haselmäuse bis zur Höhe von 1700 m. G e r b e r 
(1952) gibt die Höhe von 900 m. an und M o h r (1950) sogar bis 
2000 m. über dem Meeresspiegel. Diese Angaben dienen nur zur 
Orientierung und hängen von der Höhe ab, auf der die obere Wald-
grenze in den gegebenen Gebirge vorkommt. 

V. SYSTEMATISCHE STELLUNG DER EINHEIMISCHEN VERTRETER 
DER GATTUNG MUSCARDINUS K A U P. 

Die Haselmaus tr i t t auf einem sehr grossen Gebiet auf und zwar 
von England und Centraischweden bis zu den Pyrenäen, von Sizi-
lien bis Kasan (U. d. SSR) und Klein-Asien (O g n e v, 1947; Van 
den B r i n k , 1956; D a r l i n g t o n , 1957). Fossile Schläfer sind in 
Europa eine gewöhnliche Erscheinung ( S i m p s o n , 1945). Auf dem 
ganzen Gebiet ihrer Verbreitung hat diese Art 5 geographische 
Formen ausgebildet. Zwei von diesen Formen — M. avellanarins ni-
veus A I t o b e 11 o und M. pulcher B a r r e t t — H a m i l t o n 
t reten nur in Italien auf (zusammen mit M. avellanarins avellana-
rius L.). M. avellanarins zeus C h a w o r t h — M u s t e r tr i t t in 
Griechenland und M. trapezius M i l l e r in Klein-Asien auf. Nach 
E l l e r m a n n (1940) kommt auf dem übrigen Gebiet M. avellana-
rins avellanarins L. vor, der aus Mittel-Schweden beschrieben wor-
den ist. E l l e r m a n n hält die unter dem Namen von M. avella-
narins anglicus B a r r e t t — H a m i l t o n beschriebene Form fü r 
Synonym von M. avellanarius avellanarius. Eine ähnliche Ansicht 
sprach M i l l e r (1912) aus: 

. . .„Skins f rom d i f fe ren t pa r t s of the ränge of Muscardinus avellcmarius 
show pract ical ly no individual Variation. Adults a re da rke r and more r ichly 
coloured tha t the joung, thought d i f ference is slight. Bri t ish specimens a re not 
dis t inguishable f r o m those t aken in Switzer land and It.aly". 

Die craniometrischen Messungen (Tabelle 4) weisen ebenfalls 
darauf hin. Das ganze Material, gleichgültig woher es stammt, macht 
den Eindruck eines vielmehr Ausgeglichenen. Unterschiede in der 
Färbung zwischen Individuen aus England und Polen sind nicht er-
sichtlig und praktisch genommen nicht zu unterscheiden, was 
schliesslich damit übereinstimmt, was M i l l e r angegeben hat. 
Unterschiede in den craniometrischen Messungen sind so unwesent-
lich, dass man sie mit der kleinen Individuenanzahl begründen 
kann. Wenn man sich auf das Fehlen von Unterschieden zwischen 
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Individuen aus verschiedenem Gelände stützt, so scheint es mir, 
dass man annehmen darf, dass alle zu einer Unterar t gehören. 

Angesichts der erwähnten Tatsachen und unserer bisherigen 
Kenntnis von dieser Art, bin ich der Meinung, dass in Polen Muscar-
dmus avellanarius avellanarius L. auf t r i t t . 

VI. Z U S A M M E N F A S S U N G 

Im Ergebnis der morphologischen Analyse des aus der Kampinos-
Heide und den Rokitnosümpfen stammenden Materiales und des 
Vergleichmateriales aus England u. Österreich, sowie der Angaben 
aus dem Schrif t tum stellte man die gänzliche Einheitlichkeit des 
verglichenen Materiales fest. Alle verglichenen Individuen gehören 
zur Unterar t Muscardinus avellanarius avellanarius L. 

Bei der Haltung junger Haselmäuse während des Winters ver-
mutet der Autor die Erscheinung des Wachsens junger Individuen 
während des Winterschlafes beobachtet zu haben, die in dieser 
Zeit die Masse von erwachsenen Stücken erreichen. Dieses betr i f f t 
sowohl Körper- wie auch Schädelmasse. 

Es wurde der Verlauf des herbstlichen Haarwechsels beschrieben, 
der im September u. Oktober stattfindet, aber schon während das 
Winterschlafes endet. Auf Grund von Freilandbeobachtungen und 
desgleichen in der Haltung wurde eine Reihe von Tatsachen be-
schrieben, die mit Winterschlaf, Vermehrung und Biotopcharakte-
ristik der Haselmaus in Verbindung stehen. 
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S T R E S Z C Z E N I E 

W w y n i k u anal izy morfo logiczne j m a t e r i a ł u pochodzącego z Puszczy K a m -
p inowsk ie j i Polesia, oraz m a t e r i a ł ó w po równawczych z Anglii , Aus t r i i i d a -
nych z l i t e ra tu ry , s twierdzono ca łkowi tą j ednorodność p o r ó w n y w a n e g o m a t e -
r ia łu. Wszystkie p o r ó w n y w a n e osobniki należą do p o d g a t u n k u Muscarclinus 
auellanarius avp.llanarius L. 

H o d u j ą c przez zimę młode orzesznice, au to r zaobse rwował z j a w i s k o wzro-
stu młodych okazów w czasie snu zimowego, k tó re w t y m czasie os i ąga ją w y -
mia ry sz tuk dorosłych. Dotyczy to za równo w y m i a r ó w ciała j ak i czaszki. 

Zosta ł opisany przebieg l inki jes iennej , k tó ra m a mie jsce we wrześn iu 
i paźdz ie rn iku a kończy się już w czasie snu zimowego. Na pods tawie obse r -
w a c j i t e r e n o w y c h i z hodowli zostało op i j ane szereg f a k t ó w związanych ze 
snem z imowym i c h a r a k t e r y s t y k ą biotopu orzesznicy. 

Państwowe Wydawnictwa Naukowe ^ Warszawa 1959 r. 
Nakład 1505 egz. Ark. wyd. 1.232. Maszynopis otrzymano 15.VI.1959 r. 
Podpisano do druku 28.X. 1939 r. Druk ukończona 15.XI.1959 r. 
_ Papier druk sab. kl. III. 80 gr. Formst B-5 

Białostockie Zakłady Graficzna. Zam. 1838, Cena 6 zł. 
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