
bachtet wurden. Ohne jeden Z w e i f e l handelte es s ich auch hier u m 

S c h n e e m ä u s e . — 

Z u den schon bekannten L e b e n s ä u s s e r u n g e n der Schneemaus liess 
sich nach den Beobachtungen i n Liechtenstein nichts Neues h i n z u 
f ü g e n . D ie enge Gebundenhei t an Felsspalten, w ie sie K A H M A N N 
k ü r z l i c h wieder a u s f ü h r l i c h darstellen konnte ( K A H M A N N & H A L B -
G E W A C H S 1962), und das relativ hohe W ä r m e b e d ü r f n i s dieses hoch
montanen K l e i n s ä u g e r s habe ich schon 1957 62 an der S i lumer Popu
lat ion gezeigt, und das « H e u w e r b e n » , das ja auch v o m Murme l t i e r 
besonders bekannt ist, konnte k ü r z l i c h wieder P r inz Hans v. u . z. 
L I E C H T E N S T E I N zusammen mi t me inem He l fe r Ro land S C H U L Z aus 
n ä c h s t e r N ä h e beobachten (cf. H A I N A R D 1962, p. 267 — 268). — 

F e l d m a u s — Microtus arvalis arvalis P A L L A S 1778 

M a t e r i a l : 20 Bälge ( + Schäde l ) , 15 Schäde l , 30 G e w ö l l s c h ä d e l 
( + Fragmente) 

V e r g l e i c h s m a t e r i a l : Schweiz (22), Deutschland: arvalis — 
87, duplicatus — 16. 

Bei der Beurtei lung der Liechtensteiner F e l d m ä u s e , die dort nur 
i n der Rhe inau und i m unteren Abschni t t der co l l i nen Stufe leben, 
bestand von vo rn herein eine grosse Schwier igkei t : D ie Tiere ver
einigten einige ä u s s e r e Kennze ichen der hochmontanen Alpenrasse 
(M. arvalis rujescentefuscus) mit den ö k o l o g i s c h e n A n s p r ü c h e n einer 
Sumpf- und T i e f l a n d f o r m . H i n z u kommt die Tatsache, dass die Fe ld 
maus ü b e r a l l i n i h r e m Siedlungsgebiet zu r A u s b i l d u n g v o n L o k a l 
fo rmen neigt und ausserdem (im Zusammenhang mi t dem enormen 
Wechsel der Bestandsdichte, dem Fortpflanzungsal ter , der Zusammen
setzung der Altersgruppen, dem Nahrungsangebot usw.) i m gleichen 
Gebiet i n den e inzelnen Jahren etwas voneinander abweichende P h ä 
notypen hervorbr ingen kann (cf. S T E I N 1956, K R A T O C H V I L 1959). 
Es muss also i m folgenden versucht werden, gewisse Ü b e r e i n s t i m 
mungen der a lp inen Hochgebi rgsform mit den F e l d m ä u s e n i m war
men, ü p p i g e n Liechtensteiner Rhein ta l z u deuten. 

F ä r b u n g : D ie Popula t ion des Untersuchungsgebietes ist durch 
zwe i Farbkomponenten gekennzeichnet: e inma l durch die, meist kur
zen, gelbl ichen apika len Abschnit te der Haare der Oberseite (etwa 
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