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Beitrag zu Untersuchungen iiber die Veranderlichkeit 

bei der Schermaus — Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)

Przyczynek do badań nad zmiennością Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)

K HccjieflOBaHMHM M3MeHHHB0CTK Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)Untersuchungen iiber die Schermaus (A. terrestris) in Polen weisen bisher betrachtliche Liicken auf. Die nur wenigen Publikationen befassen sich hauptsachlich mit der Frage des Auftretens dieser Sauger im Gebiet von Polen und behandeln einige morphologische Probleme, die in der Taxonomie dieser Art beriicksichtigt sind (3, 4, 6).Vorliegende Mitteilung kann eine gewisse Erganzung der erwahnten fragmentarischen Bearbeitungen darstellen. Gestiitzt auf das aus dem siid-óstlichen Gebiet Polens (Tomaszów Lubelski — Niemirówek) stam- mende Material, das im Jahre 1956 vermittels allgemein ublicher Me- thoden eingefangen wurde (1, 2, 4), fiihrte man die Analyse der morphologischen Veranderlichkeit des Kórpers durch, wobei diese Frage mit dem Problem des Alters und der Geschlechtsreife dieser Sauger verbunden wurde.Vergleichungen der erhaltenen Ergebnisse mit denjenigen, die aus der Analyse im Bialowieżaer National-Park (BPN) — 4 erlangt wurden, dienten dem Zweck des Hervorhebens der Veranderlichkeitstendenz wie auch des Oszillationscharakters der Kórpermasse beider Populatio- nen von Arvicola terrestris, die geographisch sehr entfernt und differen- ziert sind, wenn es sich um ihr Milieu handelt.
ANALYSE DES MATERIALSDie Veranderlichkeit der Kórpermasse hat immer noch einen grossen Wert in der Lósung einiger Probleme in betreff der Art. Dies gilt eben- falls fiir die Schermaus, wo auf Kórpergewicht- und Lange sich stiitzende



280 Jerzy KubikAngaben sehr oft wesentliche taxonomische Kriterien darstellen und auf den Konditionsumstand der untersuchten Nager hinweisen.Das Material besteht aus 51 Mannchen und 46 Weibchen von A. ter- 
restris, die in den Monaten August und September auf feuchten Wiesen und Torfmooren gefangen wurden.

Abb. 1. Prozentuale Oszillationen der Mannchen und Weibchen in den einzelnen 
Klassenabteilungen der Kórperlange

Aus den Vermessungsangaben in betreff der Kórperlange (Abb. 1) ergibt sich, dass die Spannweite dieses Merkmals bei der Schermaus ziemlich bedeutend ist. Die Extremwerte halten sich in den Grenzen von 110—196 mm, wobei diejenigen Individuen am starksten reprasen- tiert sind, die sich in drei Klassenabteilungen erfassen lassen. Man bemerkt ein besonders grosses Zusammenlaufen im Prozentsatz der Mannchen und Weibchen in den Abgrenzungen 140 und 150 mm, ferner einen hohen Prozentsatz (31, 4) bei Mannchen mit einer Kórperlange in Klasse 130 mm. Obige Angaben weisen auf eine verhaltnismassig grosse tlber- zahl an jungen, noch nicht ganz ausgewachsenen Individuen hin.Das Kórpergewicht unterliegt ais zweites, wesentliches Merkmal bei der Artenanalyse der Schermaus ebenfalls grossen Schwankungen (Tab. 1). Sowohl Mannchen wie auch Weibchen halten sich in den unteren Grenzen bei einem Gewicht von 50 g, aber die oberen Extremen reichen fur die Ersten bis 180 g, fiir die Zweiten 170 g. Man bemerkt eine deutliche prozentuale Uberzahl bei Individuen beiderlei Geschlechts mit ungrossem Kórpergewicht. Der grósste Prozentsatz (73, 2) der Individuen iiberschreitet 90 g nicht. Das Mittelgewicht des Kórpers ist



Beitrag zu Untersuchungen iiber die Veranderlichkeit bei der Schermaus... 281folglich fiir beide Geschlechter ziemlich niedrig und erreicht bei Mann- chen 86,2 g; bei Weibchen 80,4 g. Der sich kennzeichnende Unterschied des Mitelgewichts des Kórpers bei beiderlei Geschlecht lasst jedoch die Deutung nióht zu, dass Weibchen leichter sind ais Mannchen. Dieses
Tab. 1. Prozentuale Oszillationen der Mannchen und Weibchen in den einzelnen 

Klassenabteilungen des Korpergewichts

g 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 n

9.8 11.7 23.5 29.4 5.9 2.0 3.9 5.9 2.0 3.9 2,0 51

8.7 32.6 17.4 15.3 2.2 4.3 4.3 2.2 4.3 4.3 2.2 2.2 46

9.3 21.7 20.6 22.7 4.2 3.1 2.0 3.1 5.2 1.0 2.0 3.1 1.0 1.0 97

Ergebnis ist vielmehr die Konsequenz einer kleinen Individuenanzahl und der damit verbundenen Spannweiten der Gewichtsangaben bei Weibchen. Doch kann die Feststellung des niedrigen Mittelgewichts im ganzen Material ahnlich wie bei der Analyse der Kórperlange davon deuten, dass in der Sammlung hauptsachlich jungę, noch nicht ganz ausgewachsene Individuen auftreten.

Abb. 2. Vergleichung des Prozentsatzes der oszillierenden Individuen in den Klas
senabteilungen der Kórperlange der Populationen aus Tomaszów Lubelski und 

BiałowieżaAhnliche Resultate wurden bei der Analyse der Białowieżaer Population etfhalten (4). Aus der Vergleichung beider Populationen ergibt sich, dass sowohl die Oszillationen der Lange (Abb. 2) wie auch des



282 Jerzy KubikKórpergewichts (Abb. 3) einen ahnłichen Charakter haben. Man bemerkt in dem einen und dem anderen Falle einen ungrossen Prozentsatz an Individuen, die naher den unteren und oberen Extremwerten stehen, aber man bemerkt gleichfalls eine deutliche zahlenmassige Uberlegen- heit in den mittleren Klassenabteilungen. In beiden Populationen oszil- liert ein grosser Prozentsatz der Individuen ganz bestimmt in den Gren-

Abb. 3. Prozentsatz der oszillierenden Individuen in Klassenabteilungen des Kór
pergewichts bei beiden Populationen. 1 — Tomaszów Lubelski, 2 — Białowieżazen von 130 und 140 mm Kórperlange. Aus den Vergleichungen hin- sichtlich des Kórpergewichts (Abb. 3) ergibt sich, dass der grósste Prozentsatz der Individuen in beiden Populationen sich in den Grenzen 60—80 g halt. Geringe zahlenmassige Unterschiede lassen sich jedoch in

Tab. 2. Korrelation zwischen Lange und Gewicht des Kórpers

50 60 70 80 90 100 110 120 1)0 140 150 160 170 180 n

110 2 1 )

120 2 4 6

1)0 5 11 5 ) 24

140 6 12 11 1 30

150 2 8 ) 2 15

160 1 2 3

170 1 1 2 1 1 6

180 2 1 1 1 1 6

190 1 1 2 4

Q 9 21 20 22 4 3 2 3 5 1 2 ) 1 1 97den Klassenabteilungen oberhalb 90 g wahrnehmen. Man kann hier eine weniger oder mehr deutliche prozentuale Uberlegenheit der Biało- wieżaer Individuen in den Klassenabteilungen feststellen, die bis zur



Beitrag zu Untersuchungen iiber 31e Veranderlichkeit bei der Schermaus... 283oberen Grenze 150 g reicht. Es fehlen jedoch schwerere Individuen (iiber 150 g), die in einem kleinen Prozentsatz der Sammlung aus Tomaszów auftreten, was die Folgerung zulasst, dass die Altersstruktur der Individuen in beiden Populationen etwas verschieden ist.Das Zusammenlaufen des Langenanwuchses und des Kórpergewichts illustriert die Korrelationstabelle (Tab. 2), die auf den Charakter von bestehenden Mitabhangigkeiten beider analysierten Populationen hin- weist. Das Bild ist fiir die Population typisch, in der eine Oberzahl an jungen Individuen besteht, die sich noch in der Wachstumsperiode be- finden. Ein deutlich hoher Korrelationskoeffizient besteht in den Grup- pen der Jungen und der Erwachsenen mit einer kleineren Kórperlange (130—150 mm) wie auch eine grosse Streuung dieser Werte bei erwachsenen Individuen, die ganzlich ausgewachsen sind. Diese letzte Gruppemm
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Abb. 4. Geschlechtsreifezustand der Mannchen ausgedruckt in Gonadengrósse 
unter Beriioksichtigung der Kórperlangebefindet sich in den Grenzen der fiir diese Art spezifischen Ausmasse und die gróssere Spannweite beider Merkmale mit einem niedrigen Korrelationskoeffizienten kann von einer grósseren Aktivitat in einem



284 Jerzy Kubikbestimmten Milieu und einem mehr differenzierten physiologischen Zu- stand der untersuchten Nager zeugen.Die oben angegebene These kann man mittels zweier Histogramme (Abb. 4, 5) bekraftigen, die den Geschlechtsreifezustand der Mannchen in den einzelnen Klassenabteilungen der Kórperlange und des Kórper- gewichts illustrieren. Aus den Angaben ergibt sich, dass die Mehrzahl der ausgewachsenen, geschlechtlich aktiven Individuen (D) mit gut entwickelten Gonaden sich naher den oberen Extremwerten befindet. Gleichzeitig tritt eine grosse Streuung dieser Werte auf, was besonders das Kórpergewicht betrifft (Abb. 5). Die Spannweite der Gewichtsan-

Abb. 5. Geschlechtsreifezustand der Mannchen ausgedriickt in Gonadengrosse 
unter Beriicksichtigung der Kórpergewichtsgaben uberschreitet hier nahmlich 50 g (130—180 g). Der hohe Index der Hodenausmasse (12—14 mm) bei Individuen aus dieser Gruppe zeugt von ihrer grossen Zeugungsaktivitat. Indirekt lasst dies eine Fol- gerung auf somantische Veranderungen des Kórpers zu, die zweifels- ohne durch derartige erhóhte physiologische Prozesse verursadht werden kónnen.



Beitrag zu Untersuchungen iiber die Veranderlichkeit bei der Schermaus... 285Jungę, noch nicht ganzlich ausgewachsene Mannchen (M) beim nie- drigen Index der Gonadengrósse (3—4 mm) zeichnen sich durch kleine Kórperausmasse und kleines Kórpergewicht aus. Man stellt eine verhaltnismassig ungrosse Streuung der Angaben des Gewichts und der Kórperlange in der Gruppe der Geschlechtsunreifen Jest; im ersten Falle iiberschreiten sie nicht 90 g und im zweiten 155 mm (Abb. 4, 5). Gleich- zeitig bemerkt man eine grósse Ahnlichkeit in der Gruppierung und dem progressiven Anwuchs dieser beiden Merkmale (Tab. 2) bei jungen Individuen. Obige Tatsachen ermóglichen die allgemeine Folgerung auf einen weniger differenzierten Aktivitatscharakter dieser Sauger im Vergleich mit ausgewachsenen, vollig geschlechtsreifen Individuen.Im Schrifttum wird beziiglich der erwahnten Probleme (4, 5, 6, 7) unterstrichen, dass die Geschlechtsaktivitat zwar mit veranderlicher Intensitat bei A. terrestris vom Marz bis Mitte Oktober andauert. Nach Angaben von O g n i e w (6) vermehren sich die Schermause, besonders Weibchen, noch vor dem Erreichen des vollen Wuchses und zwar schon dann, wenn ihr Kórpergewicht nicht 120 g uberschreitet. W i j n g a a r- d e n (7) stellt auf Grund der histologischen Analyse der Gonaden fest, dass Mannchen bei der Kórperlange von zirka 150 mm fruchtbar sind und zwar dann, wenn die Hodenausmasse 8.2 |/ Lange X Breite in mm erreichen. Schwankungen dieses Indexes bei geschlechtsreifen Mannchen sind nach Meinung dieses Autors von der Jahreszeit und dem all- gemeinen Konditionszustand des Tieres abhangig.Das in dieser Arbeit analysierte Material stammt aus den Monaten August und September, also aus derjenigen Periode, in der eine Uber- zahl der jungen Individuen sehr deutlich auftreten kann. In spaten Sommer- und fruhherbstlichen Monaten geborene Schermause weisen in der Regel ein etwas kleineres Anwuchs- und Reifetempo auf, im Vergleich mit im Friihjahr oder Hochsommer geborenen (6, 7). Obige Feststellungen kónnen fiir das Vorhandensein eines verhaltnismassig grossen Prozentsatzes an jungen, noch nicht ganzlich ausgewachsenen Individuen (unterhalb 150 mm Kórperlange) in der analysierten Population (Tab. 2) deuten. Ein aufklarendes Argument kann auch das ganz- lióhe Fehlen von geschlechtsreifen Individuen mit einem hohen Index der Genadenausmasse (Abb. 4, 5) in dieser Gruppe sein.
ERGEBNISSEDie analysierten taxonomischen Merkmale von Arvicola terrestris — Kórperlange und Kórpergewicht — weisen eine grósse individuelle Veranderlichkeit auf. Die Mittel- und Extremwerte der untersuchten Merkmale liegen in fiir diese Art spezifischen Grenzen.



286 Jerzy KubikEs besteht ein grosses prozentuales Zusammenlaufen der oszillieren- den Individuen in den einzelnen Klassenabteilungen der Kórperlange und des Kórpergewichts sowohl der Population aus Tomaszów wie auch aus Białowieża.Der hohe Korrelationskoeffizient der Lange und des Gewichts des Kórpers kennzeichnet besonders die jungen, noch nicht ganzlich ausgewachsenen Individuen. Beide analysierten Merkmale sind fur die Schermaus gute Konditions- und Altersexponenten. Es besteht ein be- trachtliches Zusammenlaufen der Gewichts- und Langenangaben mit dem Ausmassenindex der Gonaden. Jungę Individuen sind vor dem Erreichen des vollen Auswuchses geschlechtsunreif. Geschlechtsreife Mannchen mit einem grossen Hodenindex halten sich regelmassig in den oberen Grenzen der Lange und des Gewichts des Kórpers. Die mit der Vermehrung verbundene gesteigerte Aktivitat der ausgewachsenen Individuen kann auf die gróssere Streuung der Ausmassenangaben einen Einfluss ausiiben.
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STRESZCZENIENa materiale pochodzącym z terenów łąkowych okolic Tomaszowa Lubelskiego dokonano analizy zmienności niektórych istotnych cech taksonomicznych Arvicola terrestris L. Uwzględniono głównie dwa wskaźniki, mianowicie długość i ciężar ciała. Obie cechy wykazują dużą zmienność indywidualną. Wartości średnie i ekstremalne mieszczą się w granicach wymiarów właściwych dla tego gatunku (ryc. 1 i tab. 1).



Przyczynek do badań nad zmiennością Arvicola terrestris... 287Przeprowadzono porównanie stanu procentowego okazów oscylujących w poszczególnych przedziałach klasowych długości i ciężaru ciała dwóch zbiorów — tomaszowskiego i białowieskiego (ryc. 2, 3). Stwierdzono dużą zbieżność wyników, mimo że obie populacje pochodzą z biotopów dość odmiennych i odległych areałów.Analizując kierunek i tendencję zmienności badanych cech (tab. 2), stwierdzono wysoki współczynnik korelacji długości i ciężaru ciała u okazów młodych, nie wyrośniętych w pełni, oraz wyraźne rozproszenie tych wartości u osobników dorosłych, aktywnych płciowo. Uzyskane wyniki pozwoliły równocześnie na przyjęcie obu cech jako wykładnika kondycji i wieku badanych gryzoni.Na podstawie analizy wymiarowej gonad samców A. terrestris L. 
(ryc. 4, 5) stwierdzono, że w grupie osobników młodych, poniżej 155 mm długości ciała i ciężarze mniejszym niż 90 g, istnieje niski wskaźnik wielkości jąder. Wszystkie samce tej grupy są niedojrzałe płciowo, a ich długość i ciężar ciała wykazują dużą zmienność wzrostową. Natomiast u osobników dorosłych, aktywnych płciowo, o wysokim wskaźniku wielkości gonad, zarówno długość, jak i ciężar ciała mieszczą się w górnych granicach wymiarowych. Wykazują one równocześnie niski współczynnik korelacji.

PE3IOME

Ha MaTepnajie, coópaHHOM Ha Jiyrax b OKpecTHOCTHX ToMauioBa JIio- 

óejitcKoro, npoBefleH aHajm3 msmchhmboctm HexoTopbix cymecTBeHHbix 

TaxcoHOMiiHecKHx npn3HaKOB Arvicola terrestris L., oSparpan ocoóoe bhm- 
MaHne Ha MHpexcbi pjimhbi m Beca Tejia. 3tm pBa npM3Haxa oÓHapyjKHBaiOT 
ÓOJIbUiyiO MHflMBMflyaJIbHyiO H3MeHHMBOCTb. CpeflHne M 3KCTpeMaJIbHbie 

BejiMHMHbi HaxoftHTca b rpamipax BejinnuH, CBOMCTBeHHbix 3T0My BH#y 

(pnc. 1, Taóji. 1).

npoBopujicH TaKJxe cpaBHMTejibHbiii aHajiH3 ToMamoBcxoii m Eejio- 

BejKCKoii KOJiJieKpnił c tohkm 3peHHH KOJieóaHun pjiMHbi m Beca Tejia, Ha- 

GjnopaeMbix b OTpejibHbix MHTepBanax KJiacca (puc. 2, 3). YcTaHOBJieHO 

Bojibiuoe coBnapeHHe pe3yjibTaTOB, HecMOTpa Ha to, hto o6e nonyjiHpHM 

nponcxopHT M3 flOBOJibHO pa3Hbix ÓMOTonoB m flajiexMX apeajioB. Ahbjim- 
3Mpya HanpaBjieHMH m TCHpemim-i b m3M6hhmboctm nccjiepoBaHHbix npn- 

3HaxoB (Taóji. 2), Sbiji ycTaHOBJieH bbicokmm koscJk^mpmsht KoppejiapnM 

flJIMHbl M BSCa TSJia y MOJIOflblX 3K3eMnjIHpOB, HO OTHeTJIMBaH flMCIiepCMH 

3TMX BSJIMHMH y B3pOCJIbIX nOJIOBOaKTMBHbIX 3K3eMnJIHpOB. O6a 3TM npM- 

3HaKM MoryT SbiTb noKa3aTejiHMM (£>M3MHecK0M cjjopivibi m BO3pacra nccjie- 

AOBaHHblX rpbI3yHOB.



288 Jerzy KubikHa ocHOBe aHajiH3a M3MepeHMM roHafl caMijOB A. terrestris L. (puc. 4, 
5) b rpynne mojioabix 3K3eMnjiapoB, MMeiomux #JinHy Tejia MeHbine 
155 mm, a Bec Tejia MeHee 90 r, Ha6jiK>#aeTCH hh3khh noxa3aTejib bcjihhwh ceMeHHMKOB. Bce caMijbi stom rpynnbi HenojiOBO3pejibie, a nx noxa3aTejin fljiMHbi u Beca Tejia oSHapyjKMBaiOT Sojibiuyio M3MeHHMB0CTb. B to x<e BpeMH y B3pOCJIbIX, nOJIOBOaKTMBHbIX 3K3eMIIJIHpOB C GojIblHHM nOK33a- TejieM BejinHMH roHa^;, Kax fljiMHa, Tax m Bec Tejia Haxo/piTCH b BepxHwx rpaHnpax M3MepeHnii. OflHOBpeMCHHO y hhx óbiji ycTaHOBJieH HM3Knił ko- 34>c£>Mu;jieHT KoppejiapnM.
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