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Es ist Nr. 7, ein Siebenschl~ifer-M~innchen und knapp 125 g 
schwer (Abb. 1). Noch etwas schliifrig hole ich ihn ganz friih 
morgens aus der Falle, um ihm seine Freiheit wiederzugeben. 
Schon dreimal babe ich ihn gefangen, er scheint meine Mixtur 
aus Haferflocken, Rosinen, Erdnussbutter und Erdbeermarme- 
lade, garniert mit einer Weintraube, zu m6gen; immerhin hat er 
in nur zwei Wochen mehr als 15 g zugelegt und fiir einen Sie- 
benschl/ifer im Juli ein ganz stattliches Gewicht erreicht. Nr. 7 
ist wie seine Artgenossen Objekt einer Diplomarbeit iiber Vor- 
kommen und Lebensweise von Siebenschl~ifern oder Bilchen. 

'Schl/ifer' oder Bilche geh6ren zu einer eigenen Familie (Gliridae) 
von Nagern, zu denen in Deutschland der Siebenschl/ifer (Glis 
glis), die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und der Gar- 
tenschl/ifer (Eliomys quercinus) sowie der sehr seltene Baum- 
schl/ifer (Dryomys nitedula) z~ihlen. 

Der Name 'Bilch' kommt aus dem Slawischen 'plch' (= pelziges 
Tier) bzw. 'bjelka' (= Eichh6rnchen). 

Bilche bleiben durch ihre n/ichtliche Lebensweise meist im Ver- 
borgenen. Sie bevorzugen strukturreiche Buchen-Mischw~ilder mit 
einem hohen Baumh6hlenanteil. Sie hausen aber auch in Dach- 
stuhlen und Gartenschuppen - und anderen warmen, wenn auch 
ungew6hnlichen Bereichen (Abb. 2) - und dringen bisweilen in 

Abb. 1: Im Rahmen einer Diplomarbeit wird dieses Jahr in Heidelberg eine 
mark-recapture Studie durchgef0hrt, um den Bilchbestand in der Gemar- 
kung Heidelberg festzustellen. Dieses Tier wurde kurz zuvor in einem der 
eigens ft3r Bilche aufgeh&ngten Nistk~.sten gefunden und markiert. Das lin- 
ke Ohr zeigt noch deutliche Spuren der verwendeten gr0nen T&towierpaste. 
In den n&chsten Tagen wird das Tier das Ohr putzen, und nur die markierte 
Ziffer wird bei den folgenden Wiederf&ngen noch zu sehen sein. 

Abb. 2: AIs Kulturfolger k6nnen Siebenschi&fer an manchen Often Proble- 
me hervorrufen, wie hier in einer Relaisstation. Die Tiere verlieren bald ihre 
Scheu und kSnnen aus n&chster N&he beobachtet werden. Da sie unter Schutz 
stehen, ist dieses Problem nicht immer leicht zu 16sen. Die einzige LSsung ist 
oft, die Tiere mit Hilfe eines Experten, der hierf0r eine Fanggenehmigung 
ben6tigt, lebend zu fangen, in einem geeigneten Waldst~3ck freizulassen und, 
bevor die findigen Nager wieder den R0ckweg gefunden haben, alle Eing&n- 
ge zu versiegeln. Bevor man die Eing#.nge versiegelt, sollte man aber sicher 
gehen, dass alle Tiere im Freien sind, da sie sonst verhungem. 

KiJchen und B~ider vor. Dort fallen sie manchmal durch ihr 
'Schimpfen' oder 'Knettern' auf, oder auch dadurch, dass sie Nester 
an Stellen anlegen, die eigentlich nicht flir sie vorgesehen sind; 
z.B. in Zuckerdosen des Gewiirzregals oder der Schale mit ~p- 
feln auf dem Wohnzimmertisch. 

Bilche stud yon anderen Nagetieren leicht zu tmterscheiden. Zuerst 
fallen ihre flit das Nachtleben geschaffenen dunlden und groflen 
Augen auf. Sie haben dicht behaarte Schw~inze, weswegen vor al- 
lem Siebenschl/ifer rein optisch mit Eichh6rnchen verwechselt wer- 
den k6nnen; die beiden begegnen sich jedoch kaum, denn w~ih- 
rend Eichh6mchen tagaktiv stud, nutzen Siebenschl/ifer fast aus- 
schlie61ich nachts ihren bis zu mehrere Hektar groflen Lebensraum. 

W/ihrend Eichh6rnchen 20-23 cm grot~ werden, und ihr bu- 
schiger Schwanz noch einmal 15-20 cm lang ist, sind Sieben- 
schl/ifer deutlich kleiner; sie werden ca. 16 cm lang, der Schwanz 
ca. 13 cm. Ihre Farbe ist silbergrau, sie haben eine dunkle Augen- 
maske und einen weif~en Bauch. Zu bestimmten Zeiten leben 
sie gerne gesellig und suchen auch die N~ihe des Menschen, 
zumindest die R/iume, in denen sich etwas Fressbares befindet. 
Ihren Namen verdanken die Lang-Schl/ifer ihrem ausgedehn- 
ten Winterschlaf, der in manchen Regionen von Oktober bis 
Anfang Juni dauern kann und ihnen hilft, die karge Jahreszeit 
in Erdh6hlen und Baumstiimpfen, manchmal auch Kellern und 
Dachstiihlen, zu i~berleben. Bezogen auf ihren langen Schlaf 
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m/issten die agilen Nager eigentlich Achtschl~fer heitgen, denn 
solange dauert oft ihr Winterschlaf in heimischen Breiten. 

Um in widrigen Umweltbedingungen zu iiberleben, stehen den Bil- 
chen drei physiologische Anpassungsftmktionen zur Verfiigung, die 
sie auch als Labortier beliebt gemacht haben. Sie k6nnen sowohl 
in 'Torpor', als auch in 'Estivation' und 'Hibernation' verfallen, 
wenn die Umweltbedingungen ungiinstig werden. In dieser Art 
Tiefschlaf wird der Kreislauf auf ein Minimum heruntergefahren, 
die K6rpertemperamr f/flit stark ab, so dass die Tiere viel Energie 
sparen. Das k6nnen zwar viele Tierarten, doch alle drei Formen in 
einer Art vereinigt, ist selten. 'Torpor' hilft den Bilchen fiber eine 
ungiinstige Nacht, 'Estivation' fiber zu heige oder kalte Tage im 
Sommer; und wenn das Futter knapp und die N/ichte l~inger und 
kfilter werden, suchen sie sich ein Versteck fiir ihren langen und 
ausgiebigen Winterschlaf ('Hibernation'). Wenn sie aus diesen 'Tief- 
schl~ifen' geweckt werden, ben6tigen sie einige Zeit, um sich unter 
K/fltezittem wieder auf 'Betriebstemperatur' zu bringen. 

Siebenschl~ifer und die nur etwa mausgroge Haselmaus ern~ihren 
sich vor allem pflanzlich; in der Natur bevorzugen sie verschiede- 
ne Friichte, Niisse, Buchenbl~itter und Beeren. 

Gartenschl~ifer haben eine K6rperl~inge von 14 cm und einen 
11 cm langen Schwanz. Im Gegensatz zu ihren Verwandten sind 
sie Allesfresser und jagen zum Tell auch andere Wirbehiere, 
was bei Siebenschlfifern sehener vorkommt. 

Bisweilen findet man Tiere, die nur noch einen Stummelschwanz 
haben. )i~hnlich wie bei Eidechsen weist der Schwanz der Bilche 
Sollbruchstellen auf, die bei Zug reifJen. Sie sind trotzdem leben> 
f~ihig, wenn auch der Schwanz als Kletter- und Balancierhilfe so- 
wie als 'W~irmedecke' dann nur mehr bedingt einsatzf/ihig ist. 

Nachwuchs bekommen Siebenschlfifer nach einer Tragzeit yon 
etwa einem Monat.  Mit den ersten der meist 4-6 z~hlenden 
Jungtiere ist bei uns ab Mitte Juli zu rechnen. Haselmfiuse und 
Gartenschl~ifer werfen bereits Anfang Juni bis zu 5 Jungtiere 
und haben bis zu zwei Wiirfe im Jahr. 

Da sein Bestand in manchen Bundesl~ndem als geffihrdet angesehen 
wird, ist der Siebenschlfifer in drei Bundesl~indern auf die Rote 
Liste gesetzt worden. Um auf den Riickgang aller Bilcharten auf- 
merksam zu machen, wurde der Siebenschlfifer 2004 zum 'Wild- 
tier des Jahres' gew/ihlt. Die Haselmaus wird im BNatSchG und 
nach Europarecht sogar als 'streng geschiitzte Art' gefiihrt. 

Danksagung: Mein Dank for freundliche Unterst0tzung gilt Prof. Dr. Volker Storch sowie Prof. Dr. Thomas Braunbeck vom Institut for Zoologie in 
Heidelberg und Maria Romero sowie R~diger Becker vom Umweltamt in Heidelberg. 

Mein Sommer mit Bilchen: Ablauf der FreUand-Untersuchungen in der Gemarkung Heidelberg (Diplomarbeit) 

Jede zweite Woche beginnt eine neue Untersuchungsperiode, dann 
heif~t es wieder, ab in den Wald, Fallen 'f~ingig' stellen. Die Fallen 
bestehen aus einem Hohkasten, der oben yon einem Drahtgitter 
verschlossen wird, worfiber ein Metalldeckel gelegt wird, der ein 
Zuregnen der Fallen verhindert. Vorne ist eine kleine Metallwippe 
angebracht. L~iuft ein Tier fiber diese Wippe, wird die Falle aus- 
gel&t, und hinter dem Tier f~illt eine kleine, sehr leichte Metall- 
tfir zu. In den Fallen befindet sich Nistmaterial, zumeist Heu. 
Abends, zwischen 18 und 21 Uhr, werden die Fallen bek6dert, 
d.h. es wird ein Stiick Apfel, eine Traube (ffir den Flfissigkeits- 
bedarf) und ein groflzfigiger Teel6ffel der K6dermischung (Be- 
schreibung s. Beitrag) in die Fatle gegeben; anschlieflend wird das 
Tfirchen f~ingig gestellt. Aul~erdem wird jeden Abend kontrol- 
liert, ob das Heu noch trocken ist. 
Am n/ichsten Morgen zwischen 7 und 9 Uhr werden die Fallen 
untersucht. Oft sitzen Miiuse darin, welche die Nacht bei Unter- 
kunft  und Verpflegung bis jetzt 
immer lebend iiberstanden haben. Sie 
werden sofort frei gelassen, d.h. das 
Tiirchen wird einfach entfernt, und 
die Tiere k6nnen die Falle verlassen, 
wann immer ihnen danach zumute 
ist. Sitzt ein Siebenschl~ifer in der Fal- 
le, geht die Arbeit los. Die Arbeits- 
utensilien werden ausgepackt" Waa- 
ge und Wiegebeutel, T~itowieruten- 
silien und K~iltespray, Erfassungs- 
b6gen und Kamera. Die Falle mit 
dem inzwischen laut schimpfenden 
Siebenschl~ifer wird vom Ast genom- 
men und auf den Boden gestelh. 
Nachdem der Wiegebeutel fiber den 
Eingang gestiilpt wurde, wird das 

Tfirchen entfernt. Es ist ratsam, hier schon Handschuhe zu tragen, 
auch wenn man dadurch etwas ungelenk ist, denn zum Teil sind die 
Tiere schon taunter und sehr flink (Abb. 3). Ist der Siebenschl~ifer 
unkooperativ, so wird er mit Hilfe eines St6ckchens milde fiberre- 
det, die Falle zu verlassen; manchmal gehen sie aber auch freiwillig 
in den Wiegebeutel. Einmal im Beutel, wird er gewogen, wozu eine 
einfache Kfichenwaage verwendet wird. Danach gilt es, das Tier 
aus dem Beutel zu fischen, was mit den grot~en Handschuhen nicht 
ganz einfach ist. Oft entkommen die Tiere in dieser Phase der 
Untersuchung, indem sie einfach den Arm hochlaufen und auf 
einen Baum springen. 
Ist der Siebenschl~ifer sicher in der Hand fixiert, wird das Ge- 
schlecht bestimmt und das Tier auf Parasiten untersucht. Dann 
wird ein Ohr mit K~iltespray 6rtlich bediubt und desinfiziert, wobei 
es gleichzeitig schlechter durchblutet und also schmerzunempfind- 
licher wird. Nun wird es mit den dafiir vorgesehenen T/itowier- 

ziffern durchstochen (vgl. Abb. 1). 
Da das Tier dabei nicht aufschreit 
oder zusammenzuckt, ist zu hoffen, 
dass es ihm nicht wehtut. Anschlie- 
f~end wird das Ohr mit der T~itowier- 
paste bestrichen (grfin oder schwarz). 
Sp~iter bleibt die Farbe nur in den 
punktf6rmigen Wunden zurfick, so 
dass eine Ziffer zu erkennen ist. 
Tier und Diplomand haben jetzt das 
Schlimmste hinter sich. Die Sieben- 
schliifer werden nun in einen eigens 
fiir sie vorgesehenen Nistkasten oder 
eine leere Falle gesetzt, wo sie sich er- 
holen k6nnen, um dann abends emeut 
ihre n~ichtlichen Aktivit~iten im Stadt- 
wald yon Heidelberg aufzunehmen. 

Abb. 3: Wenn die Siebenschlb.fer aus den Lebendfallen herausgeholt worden sind, heist es, vorsichtig sein. Die niedlichen Nager haben nfimlich sehr 
schaffe und lange Z&hne. Daher ist es notwendig, zwei Paar Handschuhe 0bereinander zu tragen, um unangenehme Bissverletzungen zu vermeiden. 
Selbst durch die Handschuhe ist der Druck der Z.Ahne noch gut zu sp0ren. Dennoch lassen sich Siebenschl&fer mit etwas 0bung auch im unbettiubten 
Zustand gut handhaben, wobei es sich nicht vermeiden Ifisst, dass ein Tier fh3chten kann, bevor alle Untersuchungen abgeschlossen sind (aus wissen- 
schaftlicher Sicht nicht so begr0Benswert...). 
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