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T h e  L o c o m o t o r  A c t i v i t y  of t h e  S q u i r r e l  (Sciurus vulgaris) 

Summary. The locomotor activity of Sciurus vulgaris has been observed in the field and 
in caged animals. 

Onset and cessation of activity (data from the cage only): Activity starts before sunrise 
and correlation with sunrise is very high (0.838 ~ r ~ 0.990). Cessation of activity normally 
lies before sunset, during summer late in the afternoon, in winter often already before noon. I t  
is scatterd to a greater extent than onset of activity, correlation with sunset being 0.535 _< r 
_< 0.798. 

Daily pattern: I t  is a bigeminus, although widely subject to seasonal variations. The 
afternoon peak is lacking from November till February, begins to form in March and reaches 
as much as 33.5% of total activity in September. The pause occurring at noon ismostdistinct 
during summer and vanishes gradually during the autumn months. Data from the field and 
from the cage show essentially the same pattern. 

Annual pattern: In  the cage, activity is least during winter, increases gradually to a 
maximum in September followed by a sharp decrease to the winter minimum. The curve 
derived from the field observations shows a bimodal shape with a first peak in April and a 
second, more distinct one in September. A combination of the two groups of data shows three 
phases: December to May with irregular variations, May to September showing a conspicuous 
increase to maximal activity, September to December with sharp decrease to the winter 
minimum. 

Zusammen]assung. Die lokomotorische Aktivit~t yon Sciurus vulgaris im Freiland und im 
Kafig wurde untersucht. 

Aktivit/itsbeginn und -ende (nur K/ifigbeobachtungen): Der Aktivit~tsbegilm licgt kurz 
ve t  Sormenaufgang und ist eng damit korreliert (0,838 ~ r ~ 0,990). Das Aktivit/itsende er- 
folgt meist vor Sonnenuntergang, im Sommer am spi~ten Nachmittag, im Winter oft schon vor 
Mittag, und zeigt eine sehr grol3e Streuung. Korrclation Aktivit~tsende - -  Sonnenuntergang 
0,535 _< r _< 0,798. 

Tagesmuster der Aktivit/~t: Es ist ein Bigeminus~ der allerdings starken saisonalen Schwan- 
kungen unterwoffen ist. Das Nebenmaximum fehlt yon November bis Februar, entsteht ab 
M~trz und macht im September 33,5 % der Gesamtaktivit/it aus. Die mitt/igliche Ruhepause ist 
im Sommer am deutlichsten und verschwindet im Herbst sukzessive. Freiland. und K~fig- 
beobachtungen ergaben im wesentlichen das gleiche Bild. 

Jahresperiodik: ImK/ifig ist die Aktivit~t im Winter am geringsten, steigt allm~ihlich bis 
zu einem Maximum im September und fi~llt dann sehr rasch ab. Im Freiland l~Bt sich ein 
zweigipfliger Kurvenverlauf erkennen mit  einem ersten Maximum im April und einem zwei- 
ten, deutlicheren im September. Eine Zusammenfassung yon K~fig- und Freilandergebnissen 
I~il3t drei Phasen erkennen: Dezember bis Mai mit  starken Sehwankungen, Mai his September 
mi~ deutliehem Anstieg zum Herbstmaximum, September bis Dezember mit  steilem Absinken 
tier Aktiviti~tskurve auf alas winterliche Tier. 
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1. Einleitung 

Eine eingehende Unte r suehung  des rages- u n d  jahreszeit l iehen Aktivi t~ts-  
musters  des EichhSrnehens fehlt  bis jetzt.  Da sich yon  einer solchen Un te r suchung  
her viele Ber i ihrungspunkte  mi t  anderen  Fragen  aus der Biologie einer Tierar t  
ergeben, habe ieh versueht,  ein mSgliehst umfassendes Bild dieser Akt iv i t~ t  zu 
erhalten.  Von vornhere in  s t and  lest, dab die Un te r suehung  sieh zu einem grol~en 
Tell auf K~f igbeobachtungen  st i i tzen muB, was aber Fre i l andbeobaeh tungen  nieht  
eriibrigt. 

Folgenden Personen, die mich bei der Durchfiihrung meiaer Arbeit unterstiitzt haben, 
mSchte ieh an dieser Stelle meinen herzliehen Dank ausspreehen: Herrn Prof. Dr. W. Huber, 
unter dessen Leitung die Arbeit entstand, fiir sein gro~es Entgegenkommen, sein fortw~hren- 
des Interesse und seine aufbauende Kritik beim Abfassen des Manuskripts; Herrn F. Blaser, 
kantonaler Forstdirektor, und Herrn H. Sehaerer, kantonaler Jagdinspektor, ffir das ~Jber- 
lassen eines Esterline Angus Event-Recorders sowie ffir die Bewilligung, EiehhSrnehen zu 
fangen und zu halten; Herrn Dr. H. Saegesser, Direktor des Tierparks D~hlhSlzli, Bern, fiir die 
Erlaubnis zum und die Hilfe beim Fang yon EiehhSrnehen im D~hlhSlzli. 

2. Material und Methode 

2.1. KSfiguntersuchungen 
2.1.1. Die Tiere 

Alle im K~fig untersuehten Individuen (mit Ausnahme der dort geborenen Jungtiere) 
stammen aus dem Tierpark D~hlhSlzli, Bern. Wichtig ist, da~ die Tiere aber keinesfalls zahm 
waren und aueh im K~fig kein Versueh unternommen wurde, sie zu z~hmen. Von folgenden 
Tieren wurde die Aktivit~t registriert: 

Nr. 1 (c~) : Januar 1971 bis M~rz 1972. 
Nr. 2 (~): Januar 1971 bis 13. August 1971. 
Nr. 3 (c~): Jungtier, 14. August 1971 bis ~ r z  1972. 
Nr. 4 (~): Januar 1973 bis Juni 1973. 
Nr. 5 (6): Januar 1973 bis Dezember 1973. 
Nr. 6 (~): September 1973 bis Oktober 1973. 

Das Alter der Tiere war unbekannt, jedoeh handelte es sieh mit Ausnahme yon Nr. 3 und 
evtl. Nr. 6 um adulte Tiere. 

Von zwei Tieren (Nr. 1 und 5) liegt ein volles Jahr Registrierung vor. ~qr. 2 w~rf im K~fig 
zwei Jungtiere, welehe Aufang Juli begannen, aui~erhalb des Nistkastens aktiv zu sein. Es 
kSnnen hier also nut die Werte Januar bis Juni verwendet werden. Am 13. August wurden das 
Muttertier und eines der Jungtiere in Freiheit gesetzt, das andere Jungtier (Nr. 3) blieb im 
K~fig. Leider gingen beide ~ ~ der zweiten Versuchsserie ~us unbekannten Gr'tinden ein, Nr. 4 
Anfang Juli, das Ende August eingesetzte Nr. 6 bereits An~ang November. Die iibrigen Tiere 
wurden naeh Beendigung der Untersuehung in Freiheit gesetzt. 

Die Registrierung der Aktivit~t w~hrend den ersten Gefangensehaftstagen wurde nieht in 
die Auswertung miteinbezogen, da sich die Tiere zuerst den ver~nderten Bedingungen an- 
passen mul~ten. 

2.1.2. Ha l tungsbed ingungen  

Die Tiere wurden in einem ger~umigen K~,fig im Freien untergebraeht, we sie weitgehend 
den natiirliehen klimatischen Bedingungen ausgesetzt waren. Der K~fig ist in zwei Abteile 
getrennt, yon denen jedes als Einriehtung zwei Nistk~sten, zwei Futterstellen und einen 
Kle~terbaum enth~lt. Die Tiere wurden einzeln geh~lSen, waren aber nut dureh ein Draht- 
gitter voneinander getrennt. Lediglich vom 10. M~rz bis 4. April 1971 wurden Nr. I und 2 
vereinigt (vgl. dazu Zwahlen, 1975, we sich auch weitere Einzelheiten fiber die Haltungsbe- 
dingungen linden). 
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2.1.3. R e g i s t r i 6 r u n g  de r  A k t i v i t / i t  u n d  A u s w e r t u n g  

Als Registrierapparatur diente mir ein Esterline Angus Event-Recorder mit  20 Kan~len. 
In  jeder der beiden K/~figh~lften waren 10 Trittkontakte verteilt, and zwar je einer bei jedem 
Nistkasten und bei jeder Futterstelle, je einer am Kletterbanm und am Boden und die fibrigen 
je vier an den K/ifigw~nden. Gelegentliehe Beobaehtungen haben gezeigt, dal3 sowohl Art  als 
aueh Verteilung der Kontaktstellen gut gew~ihlt waren. Die Tiere betraten sic sehr h/~ufig, was 
natfirlieh ffir diese Art  yon Aktivit~tsregistrierung yon aussehlaggebender Bedeuttmg ist. 
Jedes Betreten eines solehen Trittkontaktes sehloB einen Stromkreis, was dann yon der ent- 
spreehenden der 20 Federn des Event-Recorders als Aussehlag registriert wurde. Ein Syn- 
ehronmoter bewegt das Registrierpapier mit  konstanter Gesehwindigkeit weiter. Bei einer 
Laufgesehwindigkeit von lZ/~ Inch oder 38,1 mm pro Stunde umfaflte die kleinste auf dem 
Papier aufgedruekte Unterteilung eine Zeitspanne yon 4 min. Diese Gesehwindigkeit ergab 
einerseits ein ausreiehendes AuflSsungsvemSgen, andererseits eine Streifenl~nge yon 36 Inch 
oder 91,44 em pro 24 Std, was noeh gut fiberbliekbar war. Die einzelnen Ausschl~ge ver- 
sehmolzen oft miteinander und konnten im Extremfall, bei besonders h~ufiger Benfitzung einer 
einzigen Kontaktstelle, sogar zu einem gesehlossenen Band werden. Ieh z~hlte aus diesem 
Grunde nieht die Ausschl/~ge, sondern stellte lediglich lest, ob in einem beliebigen4-min-Inter- 
vall eine Kontaktstelle mindestens einmal betreten worden war. Diese Art  der Ausz~hlung 
lieferte bei 10 Kontaktstellen und 15 4-min-Intervallen einen maximal mSgliehen Aktivit~ts- 
wert yon 150 pro Stunde. Der hSehste Weft,  der tats~chlich erreieht wurde, war 91. Die Akti- 
vit~t wird also immer, obiger Beschreibung folgend, als absolute Zahl angegeben. 

2.2. Freilanduntersuchungen 

2.2.1. Das  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  

Als Untersuchungsgebiet wiihlte ieh ein ungef~hr 10 ha grol3es Waldareal in der N~he yon 
Biel (sehweizerisches Mittelland). Es handelt sich um den nSrdlichsten Zipfel eines grSl3eren 
zusammenh~ngenden Waldes und ist leieht nach NW geneigt. Die HShe fiber Meet betr~gt 
ungef~hr 470 m. Der Wald wird intensiv bewirtschaftet und besteht grSi3tenteils aus Buche 
und Fichte, mit  kleineren Beimengungen yon Tanne und FShre. Er  dfirfte etwa dem Dureh- 
schni~tsbild eines Waldes im schweizerischen Mittelland entsprechen. I)er K~fig steht fund 
200 m yon diesem Wald entfernt. 

2.2.2. V o r g e h e n  

Der Wald win'de regelm~l~ig begangen und bei jeder Beobachtung eines EiehhSrnchens 
Ort, Zeit und T~tigkeit des Tieres notiert. Da bei Freilanduntersuchungen dieser Art  kein 
anderes ~IaI3 ffir die Aktivit~t zur Vefffigung steht, driicke ich sic als durchschnittliehe Zahl 
beobachteter Tiere pro Beobaehtungsstunde aus. Natfirlich ist es wiehtig, den ganzen Jahres- 
zyklus zu effassen. Die meisten Beobacbtungen haben ich zwisehen November 1970 und Oktober 
1971 gemaeht. Tabelle I gibt die Verteilung der Beobachtungszeit an. In  den Sommermonaten 
ist eine grSflere Anzahl yon Beobachtungsstnnden nStig, da sieh die Aktivit~t der Tiere deft  
auf eine bis doppel~ so lange Liehtzeit verteilt. Aus praktisehen Grfinden (s. u.) habe ich bei 
der Auswertung der Feldbeobachtungen jeweils die beiden aus der Tabelle ersichtlichen Kate- 
gorien beibehalten. 

Die Beobachttmgszeit erstreckte sieh fiber die Zeitspanne yon 1/2 Std ve t  Sonnenaufgang 
(SA) his maximal z/2 Std nach Sonnenuntergang (SU). Der Beginn der Beobaeh~u~gen mag 
damit insofern zu sp/s angesetzt gewesen sein, als die Kgfiguntersuchungen zeigten, dab die 
Aktivit~t schon frfiher einsetzte. Die Dunkelheit verunmSglichte jedoeh einen frfiheren Beob- 
aehtungsbeginn. 

Beobaehtet wurde mit  einem 8 • 30 Feldsteeher. Haupthindernis stellte die vor allem 
w/~hrend der Vegetationsperiode geringe Sichtweite dar. Ich habe denn aueh einen betrgcht- 
lichen Prozentsatz der Tiere auf akustischem Weg entdeekt, tells anhand der Kletterger~usche, 
vor allem aber durch die Ger~usehe, die entstehen, wenn die Tiere fressen und dabei den Abfall 
(Zapfensehuppen u. ~.) fallenlassen. Ferner maehte sich eine geringere Anzahl aueh dutch die 
eharakteristisehen Sehnalzlaute bemerkbar. 

6 Oecologia (Berl.) 
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Tabelle 1. Verteilung der Beobachtungszeit auf die einzelnen Monate 

Monat Jahr a Total b 

Std Tiere Std Tiere 

Januar 48 23 53 24 
Februar 55,5 43 65 49 
M~rz 63 36 71,5 37 
April 67 82 92 98 
Mai 68 34 84 63 
Juni 65 48 104,5 57 
Juli 98 101 106,5 101 
August 61,5 55 91,5 93 
September 43,5 98 6i,5 114 
Oktober 51 91 68 111 
November 32,5 27 56,5 35 
Dezember 45 28 56 33 

Total 698 666 910 815 

a Beobachtungsjahr November 1970 bis Oktober 1971. 
b Beobaehtungsjahr plus alle/ibrigen seit 1969 gemaehten Beobaehtungen. 

3. Ergebnisse 

3.1. AktivitStsbeginn und AbtivitStsende 

Das EiehhSrnehen als typisch hellaktives Tier zeigt wahrscheinlieh nur w/~h- 
rend der Brunst n~ehtliche Aktivit/~t (Eibl-Eibesfeldt, 1951; Zwahlen, 1975). 
W~hrend der iibrigen Zeit li~Bt sich sehr genau ein Beginn und ein Ende der 
ti~glichen Aktivit~t definieren. Da es unter Freilandbedingungen kaum mSglieh 
ist, dartiber genaue Angaben zu erhalten, muB ich reich hier auf die an den Kgfig- 
tieren gewonnenen Befunde beschr~nken. Am Beispiel yon Tier I~r. 1 sind die 
Verhiiltnisse in Abb. 1 dargestellt. Die iibrigen Tiere zeigten das gleiehe Bild. Die 
Punkte wurden wie folgt festgesetzt: 

a) I)er Aktivit/~tsbeginn liegt in demjenigen 4-min-Intervall, in dem die ersten 
Aussehl~ge nach der n~ehtlichen Ruhepause registriert wurden, unter der Vor- 
aussetzung, dab aueh in den folgenden Intervallen Aktivit~t auf~rat. Diese Ein- 
schri~nkung ist n6tig, weil vor allem im Sommer bisweilen einzelne Ausschl/~ge, 
meist yon KontaktsteUen bei INistk/~sten herriihrend, isoliert dastanden, die 
Aktivit/~t jedoeh erst sp/iter einsetzte. ])as bedeutet, dab das Tier den Nistkasten 
verlassen hat, um drauBen noch eine Weile unbeweglieh zu verharren. Die gleiehe 
Einsehriinkung maehen auch Holler u. Marsden (1970). 

b) Sinngem/~B gilt fiir das Aktivit~tsende, dab es in demjenigen 4-min-Intervall 
liegt, in dem zuletzt Aktivit~t registriert wurde, wobei aueh hier vereinzelte 
sp&tere Ausschlgge unberiicksichtigt blieben. Aueh dieser Fall trat  vor allem im 
Sommer auf, wenn ein Tier vor dem Aufsuehen des Nistkastens noch eine Weile 
auf dem Trittbrett  desselben verharrte. 

Der Aktivit/~tsbeginn ist sehr eng mit SA korreliert, und zwar liegt er in den 
weitaus meisten FAllen vor SA. Im Gegensatz zu dieser strengen Fixierung steht 
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die auBerordentlich groBe Streuung des Aktiviti~tsendes. Im Sommer dauert die 
Aktiviti~t meist weir in den Nachmittag hinein an, wi~hrenddem sie im Winter 
oft schon vor dem Mittag endet. Das steht natiirlich mit der jahreszeitliehen Ver- 
/inderung des Tagesmusters der Aktivit~t im Zusammenhang (vgl. Abb. 4). 

Der Zusammenhang zwisehen Aktiviti~tsbeginn und SA einerseits sowie Akti- 
vit~tsende und SU andererseits wird noch in Tabelle 2 verdeutlicht. Erwartungs- 
gemi~B ist in der ersten Gruppe die Korrelation sehr viel enger als in der zweiten. 
AuBerdem liegen die Regressionskoeffizienten fiir die Beziehung zwischen Akti- 
viti~tsbeginn and SA alle in der N~he yon 1, was eine aImi~hernd parallele Ver- 
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Tabelle 2. Zusammenhang zwisehen SA und Aktivit~tsbeginn (oben) bzw. SU und Ak$ivi- 
t~tsende (unten) 

Tier r b N 

Nr. 1 0,990 0,968 364 
Nr. 3 0,969 0,848 231 
Nr. 5 0,949 1,078 343 
Nr. 2 0,988 0,889 179 
Nr. 4 0,989 1,002 161 
Nr. 6 0,8$8 0,916 60 

Tier r b 27 

Nr. I 0,798 1,877 364 
Nr. 3 0,566 1,418 232 
Nr. 5 0,535 1,314 353 
Nr. 2 0,728 2,346 181 
Nr. 4 0,616 1,578 176 
Nr. 6 0,599 2,408 59 

r ~ Korrelationskoeffizient; b ----- Steigung der Regressionsgeraden; N ~- Anzahl der Tage. 
Alle Korrelationskoeffizienten shad hoch gesichert ( P <  0,01). 

sehiebung der beiden Parameter  im Verlatffe des Jahres bedeutet. Diejenigen fiir 
die Beziehung zwischen Aktivit/~tsende and  SU sind durchwegs viel h6her, ent- 
sprechend dem Umstand,  dab das AktLdt~tsende um so welter vor SU liegt, je 
ktirzer die Tage sind, die Versehiebung der beiden Parameter  also nieh~ parallel 
verl~uf~. 

In  Abb. 2 sind die Monatsdurehschnitte der Differenz zwischen Aktivit/~ts- 
begima trod SA mit  den 95 %-Vertrauensgrenzen fiir den wahren Mittelwert dar- 
gestellt. Auf Grund der Abbfldung ist nieht zu entscheiden, ob trotz der erheb- 
lichen individuellen Untersehiede der ~mderung dieser Differeuz im Jahresverlauf 
eine Gesetzm/~gigkeit zugrundeliegt, d.h. ob diese ~nderungen yon der Verschie- 
bung des SA abhi~ngig sind oder nicht. 

Tabelle 3 legt die Vermutung nahe, dab eine solehe Gesetzm~Bigkeit besteht. 
])as Jah r  wurde hier in die Abschnitte Dezember bis Juni  mit  zunehmender, 
Juni  his Dezember mi t  abnehmender Helligkeitsdauer aufgeteilt. Fiir beide 
Jahresh~l~ten ist angegeben, wie oft yon einem Monat zum n~ehsten die dureh- 
sehnitthehe Differenz zwisehen Aktivit~tsbeginn und SA zunimmt uncl wie oft 
sie abrdmmt. Die jewefls I.  Spalte enthglt  sgmtHehe Differer~zen (die oft sehr 
klein sind), die 2. nu t  die]enigen, die nach t-Test mindestens auf der 5%-Sehr~nke 
oder besser gesichert sind. 

Beide Gruppen ~eigen iibereinstimmend folgendes Bild: In  der ers tenJahres-  
h~lfte iiberwiegt die Abnahme, d.h. der durchschnittliehe Aktivitgtsbeginn n/~hert 
sich dem SA. In  der zweiten Jahreshiflfte iiberwiegt die Zunahme, der Aktivi- 
t~tsbeginn entfernt sich also veto SA. Beide Gruppen yon Resultaten ergaben im 
u ein Resultat  yon 5 % > P ~ 1%. Es besteht also ein gesicherter Unter- 
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Abb. 2. Monatsdurehschnitt~ der Differenz zwischen Aktivit~tsbeginn und SA mit den 95% 
Vertrauensgrenzen fiir den wahren Mittelwert. Angaben fiir alle Tiere w~hrend der ganzen 

jeweiligen Beobaehtungsdauer. Ordinate: Minuten vor SA. Weitere Erkl~rungen im Text 

sehied in  derVer~nderung dieser Differenz in  den beiden Jahresh~If ten.  Dieses Ver- 
ha l t en  k6nn te  du tch  die Trs  des endogenen R h y t h m u s  erkl~r t  werden,  der  sieh 
nur  m i t  e iner  gewissen Verz6gerung den  sieh ~ndernden Sonnenaufgangszei ten  an-  

70ecologia (Berl.) 
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Tabelle 3. Ver~nderung der Differenz zwischen Aktivit~tsbeginn 
Monat 

mad SA yon Monat zu 

Mortar Anzahl Zunahme Abnahme 
Angaben 

total gesiehert total gesichert 

Tiere Nr. 

D - - J  2 - -  - -  2 1 1, 3 
J - - F  6 - -  - -  6 4 1--5 (1 doppelt) 
F M 6 2 1 3 1 1--5 (1 doppelt) 
M--A 4 2 - -  2 - -  1, 2, 4, 5 
A M 4 2 - -  2 1 1, 2, 4, 5 
M--J  4 1 - -  3 1 1, 2, 4, 5 

Total 26 a 7 1 18 8 

J - - J  2 1 1 1 1 1, 5 
J - -A 2 1 - -  1 1 1, 5 
A--S 3 2 1 1 - -  1, 3, 5 
S--O 4 3 1 1 - -  1, 3, 5, 6 
O--N 3 2 2 1 - -  1, 3, 5 
N--D 3 2 1 1 - -  1, 3, 5 

Total 17 11 6 6 2 

a Von diesen 26 Angaben komlten nur 25 verwende$ werden, da in einem Fall zwei aufein- 
anderfolgende Monatsdurchsehnitte genau gleich waren. 

paBt, bei Li~ngerwerden der Tage vom SA also fast  eingeholt  wird, bei Kfirzerwerden 
dagegen immer  sti~rker nachhink t .  MSglicherweise li~l~t sich aueh der deutl ich her- 
ausstechende Wer t  ffir den Monat  Ju l i  bei Tier Nr. 1 wie folgt deu ten :  weiterhin 
Versebiebung des Aktiviti~tsbeginns in  die gleiehe Riehtung,  obwohl sieh der SA 
schon gegenli~ufig verschiebt.  E ine  Anpassung  an  die neuen  VerhMtnisse wiirde 
d a n n  erst ungef~hr einen Monat  spi~ter erfolgen. 

Aus Abb.  2 ist ersichtlieh, dub n ich t  alle Tiere diesem allgemeinen Verhal ten 
folgen. Ziemlieh gute Ube re in s t immung  dami t  zeigen die Tiere Nr.  1, 2 u n d  3, 
ws  Nr. 5 ein diesem Muster weitgehend gegenl~ufiges Bild zeigt. Nr. 4 
u n d  6 lassen sich n u r  schwer e inordnen,  vor  allem weft keine gesieherten Unter -  
sehiede auftreten.  

Eine  etwas differenziertere Aussage l~l~t sich auf Grund  yon  Abb.  3 machen,  
wo die Durehschni t t swer te  yon  Abb.  2 mi t  dem Beginn der D&mmerung in  
Z u s a m m e n h a n g  gebracht  werden. Es zeigt sich im Allgemeinen eine gute  Uber-  
e ins t immung.  Vor allem ffigen sich bier auch Nr. 4 u n d  Nr. 6 ohne weiteres ein, 
wi~hrend das ver&nderte Verhal ten  yon  Nr. 5 in  tier zweiten Jahresh&lfte wieder 
sehr deutl ieh zum Ausdruck kommt .  Der steile Abfall  yon  April  bis J u n i  in  der 
Kurve  yon  Iqr. 2 s teht  wahrseheinlieh mi t  der im Mai erfolgten Gebur t  tier J u n g e n  
in  Zusammenhang .  Es ka im also angenommen  werden, da6 die D~mmerung  als 
Zeitgeber wirkt,  wobei jedes Tier eine etwas andere Weckhell igkeit  h~tte. Die 
grol~en individuel len Unterscbiede zeigen deutlieh, dab ein einzelnes Tier n ieht  
ausreicht,  u m  fiber ein ar t typisches Akt iv i t~ tsmuste r  Auskunf t  zu geben. 
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Abb. 3. Vergleich des Aktivit~tsbeginns (Durehschnittswerte) mit dem Beginn der nautisehen 
(SonnenhShe --12 ~ und der biirgerlichen (--6 ~ D~mmerung. Weitere Erkl~rungen im Text 

3.1.1. Diskussion 

Es stellt sich hier die Frage, wie der Aktivitatsrhythmus mit der Umwelt 
synehronisiert wird. Folgende MSgliehkeiten seheinen denkbar: 

a) Das Tier erwacht und wartet im Nistkasten auf das , ,Eintreten" des Zeit- 
gebers, in diesem Fall also wahrscheinlich eine bestimmte Helligkeit. 

b) Treten die erwiinschten Bedingungen nicht ein, so wird es nach einiger Zeit 
trotzdem aktiv. 

c) Das Tier wird dureh die innere Uhr geweckt und verl~i~t den Nistkasten 
sofort. 

Eine Korrelation zwischen Helligkeit und Aktivitatsbeginn, die ich ffir Tier 
Iqr. 1 berechnet habe, ergab mit einem Korrelationskoeffizienten yon r----0,011 
keinen signifikanten Zusammenhang. Die erste MSglichkeit f&llt daher auBer 
Betracht. Ob die zweite oder dritte M(iglichkeit zutrifft oder ob allenfalls ein 
weiterer Mechanismus hineinspielt, lal]t sich nieht entscheiden. 

3.2. Das Tagesmuster der A/ctivitiit 

3.2.1. Tagesmuster im Ks 

In Abb. 4 sind die Aktivit~tsmuster aller im K~fig gehaltenen Tiere aufgetra- 
gem Jede Kurve stellt jeweils einen Monatsdurchschnitt dar. Natiirlich verl~uft 
die einzelne Tageskurve nieht in jedem Fall so regelmiLBig, ein Mittel fiber mehrere 
Tage bringt aber den gesetzmi~Bigen Verlauf der Aktivits zum Vorschein 
(vgl. Aschoff, 1962). Allerdings stand nicht in jedem Fall ein ganzer Monat zur 
Verffigung. Wegen gelegentlichen Defekten in der Registriereinrichtung konnten 
einzelne Tage nicht verwendet werden. Das Minimum ffir eine Kurve ist im M&rz 
fiir Nr. 1 und 2 erreicht: dort wurde nur fiber 9 Tage gemittelt, da die Tiere ffir 
den Rest des Monats gemeinsam gehalten wurden. 

Aueh beim EiehhSrnchen stellt der Bigeminus (Aschoff, 1957) das normale 
AktivitiLtsmuster dar. Dadurch werden die spi~rliehen Angaben bestatigt, die in 
dieser Hinsicht fiber Sciurus vulgaris zu finden sind (Shorten, 1962; Saint Girons, 
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1966). Andere Seiuriden zeigen das gleiehe Yfuster: Citellus columbiwnus (Shaw, 
1945), Tamias striatus und Glaueomys volans (Graefe, 1961), Tamiasciurus hudso- 
nicus loquax (Layne, 1954) und Seiurus niger ru]iventer (Hicks, 1949). Allerdings 
zeigt Abb. 4, dal~ in den Wintermonaten November bis Februar das Neben- 
maximum kaum angedeutet ist oder ganz fehlt, was die Vermutungen yon Degn 
(1974) best/~tigt. Ab Februar beginnt sich bei allen Tieren ein solches nachmitt/~g- 
liehes Nebenmaximum zu bilden. Es ist jedoeh in diesem ~{onat z.T. noch so 
gering, dab es in Abb. 4 nicht erscheint. Es entsteht unabh/~ngig vom Haupt- 
maximum, yon diesem durch eine deutliehe Periode ohne oder mit nur sehr 
geringer Aktivit/~t ge~rennt. Mit dem Fortschreiten des Jahres nimmt die Zeit- 
spanne zwischen Haupt- und Nebenmaximum st~ndig zu und erreicht im Juli 
ihre gr61te Ausdehnung. Bis in den November wird dann diese Differenz raseh 
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Abb. 5. Zeitliche Differenz zwischen Haupt- und Nebenmaximum des Tagesmusters in 
Stunden. Punkte ~ Einzelwerte, Vierecke ~ Durehschnitte (ira November nur ein Wert). Mit 
zunehmender Tagesl~nge entfernen sich die beiden Maxima immer welter voneinander, ab 

August wird die Differenz dann rasch kleiner 

kleiner, und im Dezember sind keine Nebenmaxima mehr festzustellen (im No- 
vember nur bei Nr. 5 ein sehr undeutliches). Das Nebenmaximum verschwindet 
im Herbst also nicht in gleieher Weise, wie es im Friihjahr entstanden ist, sondern 
es wird immer nither an das t tauptmaximum herangeschoben trod schlieBlich yon 
diesem gleiehsam aufgesaugt. Die Durahschnitte in Abb. 5 wurden nur aus den- 
jenigen Beobachtungen erreehnet, bei denen beide Maxima vorhunden waren (im 
Februar 3 yon 6, im Oktober 3 yon 4, im November 1 yon 3 Fi~llen, in den da- 
zwisehenliegenden Monaten alle, Dezember und Janu~r keine). Der auffallend 
tiefe Wert yon nur 7 Std im August stammt yon Tier Nr. 3, das zu dieser Zeit 
noch sehr jung war (4. Lebensmonat), weshMb seine Aktivits wahrscheinlich 
noch nicht der eines adulten Tieres entsprach. Diese Einschr/~nkung muB iiberall 
gemacht werden, wo Nr. 3 zur Diskussion steht. 

Aueh der Anteil des Nebenmaximums an der Gesamtaktivit/~t vcr/~ndert sich. 
Abb. 6 a zeigt die Werte fiir die einzelnen Tiere, Abb. 6 b eine Durchschnittskurve. 
Auf einen langsamcn und stetigen Anstieg yon 0 % im Januar  auf durchschnittlich 
33,5 % im September effolgt ein rasches Absinken auf wiederum 0 % im Dezember. 
Das Kurvenbild erinnert sehr an die Vcr~ndcrung der Gesamtaktivit/it im Jahres- 
verlauf (s. u.). Nr. 5 f/~llt als einzigcs ziemlich stark aus dem Rahmen. Ob und 
wieweit der deutliche Abfall dieser Kurve in den Sommermonatcn durch den Tod 
yon Nr. 4 im angrenzenden Ki~fig und der starke Anstieg im September und 
Oktober durch das Einsetzen yon Nr. 6 bestimmt wird, ist nicht zu entscheiden. 
DaB ein soleher EinfluB jedoch vorhanden ist, wurde bereits durch Abb. 2 und 3 
nahegelegt. Die HShe der einzelnen Kurven in Abb. 4 schwankt bei jedem Indi- 
viduum yon Monat zu Monet, worauf im n/~chsten Kapitel cingetreten wird, vor 
allem sind abet betritchtliche interindividuelle Unterschiede festzustcllen, die hier 
kurz besprochen werden sollen. Ein groBer Teil der Unterschiede l~Bt sich wahr- 
scheinlich dadurch erkl/~ren, dab nicht alle Tiere gleich aktiv sind. Die tats/~chliche 
Aktivit~tsdauer kann verschieden sein, wobei dann gleichzeitig noch Untcrschiede 
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Abb. 6a u. b. Anteil des Nebenmaximums an der Aktivitgt in Prozent der Gesamtaktivitgt. 
(a) Ffir jedes Tier einzeln. (b) Darchsehnittswerte. Zu beachten ist, daft im Juni und Juli Nr. 2 

gemeins~m mit den beiden Jungtieren im K~fig war 

in der effektiv abgeleisteten lokomotorischen Aktivitgt  auftreten k6nnen. Be- 
einfluBt wird das namentlieh dureh Zahl und Dauer der in die aktive Tageszeit 
eingesch~lteten Ruhepausen. Ein weiterer Grund liegt in der Versuehsanordnung : 
Da, wie erwghnt, nicht einzelne Aussehlgge gezghlt werden k6nnen, sondern nur 
die Anzahl der wghrend eines 4-min-Intervalls betretenen Kontaktstellen, schein~ 
ein Tier, das den ganzen Kgfigraum ausniitzt und fortwghrend sehr viele oder alle 
Kontaktstel len betri~t, akt iver  zu sein als eines, das seine Aktivits auf einen Teil 
des Ks beschrs Obwohl also interindividuelle Unterschiede sicher bestehen, 
mul3 ein Vergleieh der Aktivitgtsmenge der einze]nen Tiere doch immer  mit  Vor- 
sicht gesehehen. Deshalb lgBt sich auch nicht entscheiden, ob die c ~ ,  der allge- 
meinen Regel entsprechend, aktiver sind ~ls die ~ 9. 

3.2.2. Vergleich des Aktivitgtsmusters Kgfig-Freiland 

Ein Vergleieh mit  Freilandbeobachtungen mul~ nun zeigen, ob die Verhgltnisse 
im Kgfig ein Bild vom normalen Verhalten des Eichh6rnchens liefern. Das lgl3t 
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Abb. 7. Tagesmuster der AkVivit/it und seine Ver/~nderungen im Jahresg~ng. A Durehschnitt 
aller K/~figtiere. B Freilandbeob~ehtungen, Beobachtungsjahr 1970/71. C Freilandbeobaeh- 

tungen, Total alIer Beobaehtungen 

sich anhand yon Abb. 7 durchfiihren. SpaRe A zeigt die Durehsehnittskurven 
aller Angaben aus dem K/~fig, faBt also Abb. 4 zusammen. Die anderen beiden 
Spalten zeigen die Freilandverh~ltnisse, und zwar B die Ergebnisse des Beobach- 
tungsjahres November 1970 bis Oktober 1971 und C das Total aller seit 1969 
gemaehten Beobaehtungen (vgl. Tube}le 1). 

Beim Vergleieh mi~ A f~Ilt als erstes der unruhige Verlauf der Kurven in B 
und C aufi Das h~ngt natiir]ieh mit  der unvermeidiiehen Lfickenhaftigkeit des 
Materials zusammen. Bei einer Verteilung yon rund 900 Beobaehtungsstunden 
auf ein Jahr  entfallen im Durchsehnitt  nur 75 Std auf einen Monat, die ihrerseits 
wieder auf die Lichtzeit eines Tages verteilt sind. So kann eine Beobaehtungs- 
stunde mit  vielen, resp. ohne Beobaehtungen, die entsprechende Kurve bereits 
s tark beeinflussen. Zweifellos wiirde eine gr6Bere Zahl von Beobachtungen die Kur- 
yen immer mehr gl~tten. Diese Annahme finder Unterstiitzung dureh einen Ver- 
gleieh yon B und C: Einige Kurven  in C zeigen eine beachtliehe Gl~tung ,  d. h. einige 
starke Ausschl~ge in der einen oder anderen Richtung wurden ged~mpft (z. B. Mai, 
Juni, August). I s t  zwischen B und C kein Untersehied siehtbar, heiBt das lediglich, 
dab beide Kurven auf dem gleiehen Zahlenmaterial ohne wesentliehe Erg/~nzung 
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in C beruhen (z.B. M~rz, Juli, Dezember). Einen weiteren Hinweis auf regelmgl~i- 
gen Kurvenverlauf bei vielen Beobachtungen gibt ein Vergleieh z.B. der Monate 
April und Juni: Im April verteilen sich 98 Beobachtungen aus 92 Beobachtungs- 
stunden auf einen 14-Std-Tag, im Juni nur 57 Beobaehtungen aus 104,5 Beob- 
achtungsstunden auf einen 16-Std-Tag. 

Aus dem Vergleich yon B und C mit A l~Bt sich erkennen, dab in den wesent- 
lichen Punkten ~bereinstimmung herrscht: 

keine oder sehr geringe Nachmittagsaktiviti~t yon November bis Februar; 
ab Februar/Mi~rz Bildung eines Nebenmaximums; 
stark verminderte Aktiviti~t fiber Mittag, wobei diese Mittagspause gegen den 

Herbst zu undeutlieher wird. 

Natiirlieh darf man nur die Form der Kurven, nieht aber ihre H5he vergleiehen, 
weft im K~fig und im ~refland zwei versehiedene Aktivi~tsmaBe verwendet 
wurden. 

Um ein Kurvenbild zu erhalten, das weniger Zufallsschwankungen aufweist, 
habe ieh in Abb. 8 mehrere Monate zu Jahreszeitenkurven zusammengefal3t. 
Das fiihrt zu der oben geforderten ErhShung der Zahl der Beobachtungen pro 
Kurve und somit zu einer Gl~ttung derselben. Es ist nicht ganz leicht, aus Abb. 7 
eine Gruppierung der Monate nach Jahreszei~en herauszulesen. Lediglieh die 
4 Wintermonate bilden eine ziemlich geschlossene Einheit, w~hrend yon Mi~rz 
bis Oktober die Uberg~nge flieBend sind. Ganz sieher w~re es falsch, naeh einem 
starren, vorgegebenen Schema die 12 Monate des Jahres z.B. in 4 Gruppen zu je 
3 Monaten einzuteilen. Sinnvoller schien mir folgende Aufteilung: 

Winter: November, Dezember, Januar, Februar. 
Friihjahr: M/~rz, April, Mai, Juni. 
Sommer: Mai, Juni, Juh, August. 
Herbst: Juli, August, September, Oktober. 

Der Erfolg des Vorgehens ist offenkundig: Ein Vergleieh der hnken mit der 
reehten Seite der Darstellung zeigt deutlieh, dab beiden Beobachtungsgruppen 
das gleiche Aktivit/~tsmuster zugrundeliegt. 

3.2.3. Diskussion 

Der Vergleich l~Bt Ms wiehtiges Ergebnis den Sehlu$ zu, da$ sich bei der 
hier gew~hlten Versuehsanordaung K~figbeobaehtungen der Aktivit~t des Eieh- 
hSmchens auf FreilandverhKltnisse tibertragen lassen. Es ist also mSglieh, unter 
den stark vereinfachten Bedingungen der Gefangensehaft giiltige Aussagen fiber 
das Aktivit~tsmuster dieser Art zu erhalten. Obwohl sich das arttypische Akti- 
vit~tsmuster als genetiseh fixierte Eigensehaft im allgemeinen durehsetzen wird, 
kSnnten ungiinstige Gefangenschaftsbedingungen, wie z.B. starke und an- 
dauernde StSrung der Tiere, sowohl Muster als auch AusmaB tier Aktivit~t 
erheblieh beeinflussen. ~hnliehes ist ja aueh yon freilebenden Tieren bekannt, 
die z.B. durch starken Jagddruck yon normalerweise hellaktiver zu vorfiber- 
gehend oder dauernd dunkelaktiver Lebensweise wechseln, wie ftir Wildschweine 
(Gundlach, 1967) und Gemse (Briedermann, 1967) besehrieben wurde. 
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Abb. 8. Jahreszeitliche Tagesmuster der Aktivit~t, links K~fig, rechts Freiland. W Winter 
(Nov. bis Feb.), F Frfihjahr (M~rz bis Juni), S Sommer (Mai bis Aug.), H Herbst (Juli bis Okt.). 

Weitere Erkl~rungen im Text 

3.3. Jahresperiodik 

3.3.1. Jahresperiodik im Ki~fig 

Alle im K~fig gehaltenen Tiere zeigten eine deutliche Ver~nderung der Akti- 
vit~tsmenge im Verlaufe des Jahres, was in Abb. 9 dargestellt ist. Viel starker 
als in Abb. 4 fallen hier die oben diskutierten interindividuellen Unterschiede auf. 
Als ailgemeiner Verlauf der Jahreskurven ls sieh folgendes herauskristallisieren: 

niedrige Aktivit~t im Winter; 
allm~hlieher Anstieg bis in den t terbst ;  
steiler Abfall Herbst-Winter.  
I m  folgenden soil jedes Tier kurz einzeln besprochen werden: 

Nr. 1 : Die Kurve  dieses Tieres hat  besonderes Gewieht, weft es dasjenige ist, 
das am l~ngsten beobachtet wurde. Sie zeigt einen sehr regelm~l]igen Verlauf 
und entspricht in allen Punkten den oben genannten Kriterien. 

Nr. 2 : Beobachtungen nut  in den ersten 6 Monaten des Jahres. Der Ausschlag 
naeh unten im Mai liegt wahrscheinIich in der Mitre ~Iai effolgten Geburt  der 
Jungen begriindet. Juli und erste H~lfte August, als Nr. 2 noch mit  beiden Jung- 
tieren im K~fig war, kSnnen bier nicht verwendet werden, da in dieser Zeit ein 
starker, durch die Entwicldung der Jungtiere bedingter Aktivit~tsanstieg lag 
(Zwahlen, 1975). 

Nr. 3: Hier kommt  wie nirgends sonst der Umstand zum Ausdruck, dai~ es 
sich um ein Jungtier  handelte. Dal~ sein Aktivi t~tsmaximum nicht im September, 
sondern erst im Oktober liegt, ist wahrscheinlich eine Folge der zu diesem Zeit- 
punkt  noch nieht abgesehlossenen Aktivit~tsentwicklung. Auch der steile Anstieg 
der Kurve  yon August bis Oktober deutet darauf hin. Ferner ist bemerkenswert, 
da~ die Winteraktivi t~t  fiber derjenigen yon August und September liegt, was 
die Vermutung nahelegt, dab das Tier im Herbst  noch nieht die volle Aktiviti~t 
eines adulten zeigte. Da~ seine Winteraktiviti~t weir tiber derjenigen ailer anderen 
Tiere liegt, ist mSglieherweise eine Folge der total  anderen Vorgesehiehte yon Nr. 3. 
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Abb. 9. Jahresperiodisehe .&nderung der Aktivit~,t. Aufge~rAgen sind die Monatsdurehuehnitte, 
fiir jedes Tier einzeln 

Nr. 4 und Nr. 6: Aussagen fiber diese beiden ~ sind sehwierig, da beide 
w/ihrend der Untersuehung eingingen. Die Frage, ob dos Absinken der Kurve yon 
Nr. 4 ab April normales Verhalten darstellt oder eventuell Ausdruck einer Krank- 
her  ist, bleibt often. 

Nr. 5: Folg~ weitgehend dem ffir Nr. 1 geschilderten Bild. Allerdings besteht 
ein wesentlicher Unterschied, n/~mlieh die starke Abweiehung naeh unten im Juli. 
Auch hier zeigt sieh mSglieherweise der Einflul3 des Todes des ~ im angrenzen- 
den K/~fig. Folgende kurze Uberlegung soll zeigen, wie diese Kurve eventuell 
interpretiert werden kann, und soll vor allem eine Erkl~rung daffir suehen, daft 
dos Septembermaximum so wenig fiber dem Juni-Wert liegt: Man kann annehmen, 
do,13 dos Absinken der Kurve Juni-Juld t~tsgehlieh auf s Umst~,nde (Tod ~) 
zurfiekzufiihren war und dab ab Juli die Kurve wieder normal vertief, jedoeh 
um die Differenz Juni-Jul i  nach unten versetzt. Nimmt man an, alle Werte Juli 
und sp/~ter w/~ren genau um diese Differen~ angehoben, so wfirde eine mit N r  1 
praktiseh parallel laufende Kurve entstehen. 

3.3.2. Vergleich der Jahresperiodik K/~fig-Freiland 

Abb. 10 zeig~ die Jahresperiodik der Aktivit/~t im Freiland. Die Auswertung 
effolgte nach dem fiir Abb. 7 gesehilderten Vorgehen. Es zeigt sich wiederum, 
dab der Kurvenverlauf durch zus/~tzliches Material nicht grundlegend ver~ndert 
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wird. Auffallend ist der zweigipflige Verlauf der Kurven mit einem ersten Maxi- 
mum im April und einem zweiten, deutlieheren im Spetember. Das erste Maximum 
fehlt im K/~fig (nur Nr. 2 und Nr. 4 deuten etwas i~hnliches an) ; abgesehen davon 
ist der Verlauf der Kurven im K/~fig und im Freiland grundsi~tzlieh/~hnlieh. 

Abb. 11 stellt eine Verbindung yon K/~fig- und Freilandbefunden dar. Das 
dazu nStige Zahlenmaterial ist in Tabelle 4 zusammengestellt. Die Kurve kam 
folgendermaBen zustande: Da ieh keine absoluten Werte verwenden konnte, 
stellte ich einfach lest, in wievielen der jewefls vorliegenden F/~lle die dureh- 
schnittliche Aktivit~t yon einem Monat zum ngehsten zu- bzw. abgenommen hat. 
In jedem Monat ist das Freiland mit 2 Beobachtungen beteiligt, die iibrigen 
stammen aus dem K/~fig (jedes Tier = 1 Beobachtung). Da nieht ftir jeden Monat 
gleiehviele Angaben zur Veffiigung standen, konnten diese nieht direkt verwendet 
werden. Ich habe daher fiir jeden Ubergang yon einem )/Ionat zum n/~chsten 
ausgereehnet, wieviel Prozent der jeweils zur Verftigung stehenden Angaben eine 
Zunahme, wieviele eine Abnahme aufweisen und die Differenz aus Zu- und Ab- 
nahme in der Darstellung aufgetragen (letzte Spalte der Tabelle 4). Die Kurve 
beinhaltet also nicht Werte ftir die Aktivit/~t an sich, sondern lediglich Riehtung 
und Ausma$ der durehsehnittlichen Anderung derselben von einem Monat zum 
n/~ehsten. Aus diesem Grunde kann auf der Ordinate keine Skala angegeben 
werden, und der Ausgangspunkt der Kurve ist wfllkiirlieh gew/~hlt worden. Ein 
Naehteil dieser Darstellungsart ist sicher der, dab groBe Differenzen das gleiehe 
Gewicht erhalten wie kleine. Allerdings wird das dureh den Umstand weitgehend 
ausgeglichen, daB im allgemeinen bei groBen Unterschieden in der Aktivit/it yon 
einem Monat zum anderen alle oder doeh die meisten Angaben sieh gleichl/iufig 
ver~ndern, w/~hrenddem es bei allgemein geringeren Differenzen h/iufiger vor- 
kommt, daB gegenl/~ufige, sich aufhebende Ver/~nderungen vorliegen. Gleichzeitig 
wird so verhindert, dab ein einziges Tier, z.B. Nr. 3 September-Oktober, das 
der allgemeinen Tendenz zuwiderl/~uft und eine groBe Aktivit~tsdifferenz auf- 
weist, den Charakter der ganzen Kurve ver~ndern kann. 

Drei Abschnitte sind in Abb. 11 unterscheidbar: 
Dezember/Januar bis Mai: unregelmi~13iger Verlauf der Kurve, starke Sehwan- 

kungen yon Monat zu Monat; 
Mai bis September: Anstieg der Aktivit/~t zum IIerbstmaximum; 
September bis Dezember/Januar:  starkes Absinken der Kurve, vor allem 

yon Oktober bis Dezember, auf den winterliehen Tiefpunkt der Aktivit/~t. 
Von einer Zweigipfligkeit der Kurve kann nieht gesprochen werden. Vielmehr 

scheint es, dab in der Zeit yon Dezember bis Mai eine Phase vorliegt, in der keine 
eindeutige Riehtung der Aktivit/~tsver~nderung vorliegt, im Gegensatz zu einer 
Phase mit eindeutiger Zunahme und einer weiteren mit starker Abnahme. 

3.3.3. Diskussion 

Die Aktivit~tsmenge wird nicht yon der t~glichen Liehtzeit bestimmt, da 
deren Maximum im Juni liegt, w/~hrenddem im September, zur Zeit hSehster 
Aktivit/~t, die Tage bereits wieder erheblich kiirzer sind. Der Weehsel der Jahres- 
zeiten wirkt hier als Zeitgeber fiir das endogen fixierte Jahresmuster der Aktivit/~t 
(vgl. Pengelley u. Asmundson, 1971). Die geringe Winteraktivit/~t ist sicher 
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Abb. 10. Jahresgang der Aktivit~t im Freiland. Kreise und diinne Linie: Beobaehtungsjahr 
1970/71. Punkte und dicke Linie: Summe aller Beobaehtungen. Zus~tzlieh zum deutliehen 

Maximum im September tritt hier noeh ein weniger ausgepr~gtes im April auf 

Abb. 11. Jahresgang der Aktivitgt, K~fig und Freiland kombiniert. Erliiuterungen zur 
Konstruktion und Interpretation der Kurve im Text 

grSBtenteils eine Frage der ThermoreguIation. Zusammengerollt  im Nest verliert 
ein EichhSrnchen bei tiefen AuBentemperaturen natiirlich viel weniger W/irme 
als drauBen, zumal des Nest  selbst ein guter W/~rmeisolator ist (Pulliainen, 1973). 
Gleiehzeitig wire[ so der Abbau der Fettvorriite, eines weiteren wichtigen Isolators, 
verlangsamt. Wahrseheinlieh verlassen die Tiere im Winter das Nest  nur zur 
Nahrungsaufnahme, die fiir einen Nieht-Wintersehl/~fer unbedingt nStig ist, sowie 
zur Darm- und Blasenentleerung. DaB des am ffiihen Morgen und nieht zur Zeit 
des t/igliehen Tempera turmaximums geschieht, meg als Hinweis daftir gelten, 
wie s tark das Tagesmuster der Aktivit/~t auch unter ungiinstigen Bedingungen 
verankert  bleibt, l~bereinstimmend mit  Hediger (1945) fend ich im K~fig keine 
ttinweise daftir, dag die Tiere bei ungiinstiger Witterung des Nest  bisweflen 
w/~hrend einiger Tage nicht verlassen (Baumann, 1949). Ganz sieher ist der Grund 
fiir die geringe Winteraktivit/~t nieht der Futtermangel.  I m  K/~fig hat ten  die Tiere 
stets ausreichend Fut ter  zur Verfiigung, und aueh im Freiland war naeh meinen 
Beobachtungen die Nahrung im Winter keineswegs knapp (Zwahlen, im Druek). 
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Monat Abnahme Zunahme Total Abnahme Zunahme Differenz 
Angaben in % in % 

Januar 
Februar 1 7 8 12,5 87,5 ~ 75 

7 1 8 87,5 12,5 - -  75 M~rz 
April 0 6 6 0 100 -t- 100 
Mai 4 2 6 66,6 33,3 -- 33,3 

2 4 6 33,3 66,6 ~-33,3 Juni 
1 3 4 25 75 -k 50 Juli 
1 3 4 25 75 -[- 50 

August 0 5 5 0 100 H- 100 
September 4 1 5 80 20 --  60 
Oktober 
November 5 0 5 10O O -- 100 
Dezember 5 0 5 100 0 - -  i00 
Januar 3 1 4 75 25 --  50 

Das  Ak t iv i t&t smax imum im Herbs t  d ien t  sicher dazu,  sich auf  die k o m m e n d e n  
ungi ins t igen Verh/il tnisse vorzuberei ten .  F u t t e r v e r s t e c k e  werden angelegt ,  und  
eine erh6hte  Nah rungsau fnahme  f i ihr t  zur  Bi ldung  der  no twendigen  Fe t t r ese rven .  
Nat i i r l ich  wird  das  Akt ivi t /~tsmuster  im F r e i l a n d  auch durch  die Popula t ions-  
grSBe beeinfluBt, die im Herbs t  sieher m a x i m a l  ist.  Die im K/~fig gewonnenen 
Resu l t a t e  zeigen aber,  dab  eine jahresper iodische  Akt iv i t i i t s sehwankung  n ich t  
nur  durch  eine Popu la t i ons f luk tua t i on  vorget / iuscht  wird.  

Als Verg]eieh zu meinen Ergebnissen  will ich kurz  einige Arbe i t en  an  anderen  
baumbewohnenden  Sciur iden anf i ihren:  Hicks  (1949) l a n d  bei Sciurus niger ru/i- 
venter ein Akt iv i t /~ tsminimum im W i n t e r  mi t  einer al lm/ihl ichen Ste igerung bis 
in den Herbs t .  Die N a h r u n g s a u f n a h m e  yon Sciurus carolinensis und  S. niger war  
im Win te r  a m  geringsten,  st ieg zu einem ers ten  M a x i m u m  im Mai und  erreichte  
das  absolu te  M a x i m u m  im Herbs t ;  die Gewichtsentwicklung l iel  m i t  einer  gewissen 
zei t l ichen Versehiebung der  Nah rungsau fnahme  para l le l  (Shor t  u. Duke,  1971). 
Wahrsche in l ich  s ind die Verh~ltnisse fiir Sciurus vulgaris i~hnlich. Clarkson u. 
Fe rguson  (1969) s te l l ten bei  Tamiasciurus hudsonieus eine im W i n t e r  gesteiger te  
Laufakt iv i t&t  im Tre t r ad  lest ,  was dem offenbar  wei tgehend gi i l t igen Bi ld  einer 
ve rminde r t en  Aktivit /~t  im W i n t e r  widerspr icht .  
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