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Untersuchungen am Verdauungstrakt von Reh, Damhirsch 
und Mufflon 

Mitteilung 1: Gewichtserhebungen und Kapazit~itsmessungen am 
Verdauungstrakt, insbesondere am Pansen-Haubenraum von Reh, 

Damhirsch und Mufflon 

Von UT~ DRESCHER-KADEN, Mtinchen 

1 Ern~ihrungsphysiologische Untersuchungen an Wild 

Das Ziei wildhegerischer Mal~nahmen ist, eine biologisch wie wirtschai~lich tragbare 
Wilddichte herzustellen, um einen optimalen Wildstand bei mSglichst geringen Sch~iden 
am Wirtscha~s-, Erholungs- und Schutzwald zu gew[ihrleisten. 

Um die Ansprtiche des Wildes an einen bestimmten Lebensraum in GriStle und 
Qualit~.t zu erfassen, ist es unerl~if~lich, neben Studien tiber den Wohn- und Aktions- 
raum, tiber die Aktivit[itszyklen und das Sozialverhalten vor allem ern~ihrungsphy- 
siologische Untersuchungen an den in den betreffenden Biotopen lebenden Tieren ein- 
zubeziehen. 

Studien an ai:rikanischen Wildwiederk~iuern (HoFMANN 1969, 1973; GIESECXE und 
VAN GYLSWYCK 1975; HOVPE et al. 1976) wie Untersuchungen an Rot-, Reh- und 
Gamswild, Ren, Weif~wedelhirsch und Elch ergaben, daf~ die verschiedenen Wildarten 
auf Grund ihrer Ansprtiche an das Nahrungsangebot und dessen Verarbeitung im Ver- 
dauungssystem unterschiedliche Ern~ihrungstypen verk6rpern (BR/3GG~MANN et al. 
1963, 1967, 1972; FEUSTEL 1967; F~tB~R 1968; DRESCHER-KADEN et al. 1973; I)RINS 
und GEELEN 1971; L.aNGER 1974; DRESCHER-KADEN 1975; DRESCHER-KADEN und SH- 
FELNASR 1975; HOFMANN et al. 1976; KONIG et al. 1976). 
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Um die vielfach das gleiche Gebiet bewohnenden drei Species - Reh-, Dam- und 
Muffelwild - bestimmten Ern{ihrungstypen (Asungstypen) zuordnen zu kiSnnen, unter- 
nahmen wir Untersuchungen tiber die Ausbildung des Verdauungstraktes, zur Futter- 
wahl hinsi&tli& chemis&er Zusammensetzung und me&anis&er Konsistenz im Pan- 
seninhalt, fiber die mikrobielle Besiedlung sowie tiber die mikrobiellen Leistungen im 
Pansen unter Einbeziehung yon Literaturdaten fiber das Asungsverhalten der drei 
Wildarten (vgl. KLfTZLI 1965; ESSER 1961; MATZNER 1975; EISFELD 1975; VOSER- 
HUB~R und NIEVERGELT 1975; T/J~Ct(E und SCHMINCKE 1965; UEC~ERMANN und 
HA~SeN 1968). 

2 Material und Methodik 

In vorliegender Arbeit ermittelten wir - als Kriterien fiir die Dimensionen des Ver- 
dauungskanals - die Gewichtsanteile der mit Ingesta geffillten bzw. der entleerten Ver- 
dauungstraktabschnitte am K/Srper- bzw. Aufbruchgewicht sowie das maximale Fas- 
sungsvermfgen und den Ffillungsgrad yore Pansen-Haubenraum und vom Blinddarm 
und fiihrten LS-ngenmessungen an einzelnen Darmabschnitten durch. 

In die Untersuehungen wurde Material yon Reh, Damhirsch und Mufflon aus ver- 
schiedenen Gebieten Siiddeutschlands einbezogen. Da die Daten der im Sommer bzw. 
im Winter erlegten Tiere voneinander abweichen, wurden zur Bildung des Jahresdurch- 
schnitts gleiche Tierzahlen aus den verschiedenen Jahreszeiten verwendet. Die Proben 
fielen w~ihrend der wildbiologischen Exkursionen obigen Institutes unter der damaligen 
Leitung von Professor Brfiggemann aus den Jahren 1963 bis 1974 an. Die Aufarbei- 
tung des Materials erfolgte wie in den VerSffentIichungen yon BROGGEMA>~N et al. 
(1968) und DRESCHER-KAD~N (1976) bes&rieben. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

Nach Vorstellungen aus der Haustierkunde beginnt die Umstellung vom saugenden 
Jungtier zum funktionellen Wiederk~iuer, wenn der Pansen-Haubenraum und der Lab- 
magen etwa gleiche Dimensionen aufweisen, und h~ilt an, bis die funktionellen anato- 
mis&en Verh~ilmisse des adulten Tieres erreicht sin& 

Die Umstellungsphase setzt bei Reh-, Dam- und Muffelwild mit etwa 1 Lebens- 
monat ein. Schon bei Rehkitzen mit einem KSrpergewicht von 1,6 bis 3,4 kg stiegen die 
Gewichtsverh~iltnisse des gefiillten Magen- zum Darmtrakt yon 0,3 auf 1,1 : 1. Inner- 
halb des Magensystems nahm der Pansen-Haubenanteii yon 40 auf 78 % zu. Anfang 
September erlegte 9 kg schwere Jungtiere wiesen im Verdauungstrakt schon ,,Erwach- 
senenproportionen" auf. 

Bei Dam- und Muffelwild vergeht ein l~ingerer Zeitraum, bis die Dimensionen adul- 
ter Tiere im Verdauungskanal erreicht sind, wobei die gr/Sf~ere Endkapazit~it des Vor- 
magensystems eine Rolle spielt. 

Nach der Geburt steigt au& die relative DarmlS.nge fiberproportional an und er- 
reicht mit 15 bzw. 18 KfrperI~ingen bei Reh- und Damwild bzw. Muffelwild die bei 
ausgewachsenen Tieren beobachtete Ausdehnung. Dem vermehrten L~/ngenwachstum 
w~ihrend der S~iugephase entspricht eine verstS.rkte Auspr~igung des Dfinndarmanteils, 
wodur& zus~itzlich zur Labmagenverdauung der Aufs&lug der Milchnahrung und die 
Resorption der Nahrungsbausteine begfinstigt werden. Bei den Verdauungstrakt- 
messungen adulter Tiere war eine grot~e Streubreite zu verzeichnen, an der eine Reihe 
von Faktoren beteiligt ist. 

So wird mit grof~er Wahrscheinli&keit ein artspezifisches Asungsgrundmuster durch 
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Tabelle 1. Erhebungen am Verdauungstrakt yon Reh, Damhirsch und Mufflon (> 3 Mon.) 
(Gewichte, FassungsvermSgen und Fiiliungsgrad) 

Reh Damhirsch  Muff lon  
Mef lg r6gen  n 2 • s n 2 • s n 2 • s 

Anteil des gefiillten Intesti- 69 
naltraktes am K6rpergewicht 

Anteil des gefiillten Magen- 80 
traktes am KSrpergewicht 

Anteil des gefiillten Darm- 70 
traktes am KSrpergewicht 

Gewichtsverh[ilmis des geflill- 67 
ten Magentraktes zum Darm- 
trakt (Darm = 1) 

Anteil des gef~llten Reticulo- 40 
rumen am KSrpergewicht 

Max• FassungsvermSgen 30 
des Reticulorumen in: Liter/ 
100 kg KSrpergewicht 

Fiillungsgrad des Reticuloru- 30 
men in: kg Inhalt/100 Liter 
max. Fassungsverm/igen 

Anteil der Wandgewichte des 25 
Intestinaltraktes am Auf- 
bruchgewicht 

Anteil der Wandgewichte des 25 
Magentraktes am Aufbruch- 
gewicht 

Anteil der Wandgewi&te des 37 
Darmtraktes am Aufbru&ge- 
wicht 

Gewichtsverh~ilmis der Wand- 24 
gewi&te des Magentraktes 
zum Darmtrakt (Darm = 1) 

Anteil der Wandgewichte des 37 
Ruminoreticulum am Auf- 
bruchgewi&t 

19,2 + 4,8 16 19,9 _+ 3,5 17 26,3 _+ 4,4 

11,6 • 3,3 16 13,2 • 2,3 18 19,9 _+ 3,5 

7,0 • 1,7 16 6,3 • 1,3 19 6,8 • 1,6 

1,7 • 0,5 16 2,2 • 0,5 16 3,1 • 0,7 

10,7 • 3,0 16 12,2 • 2,3 15 18,5 • 3,6 

20,5 • 4,6 13 '22,8 • 5,4 11 33,9 • 6,8 

31,1 • 7,8 13 44,2 • 10 11 50 • 14 

8,4 + 1,5 16 6,3 • 1,2 15 8,1 • 1,4 

4,4 _+ 0,9 16 3,4 • 0,5 16 4,9 • 0,7 

3,8 + 1,0 16 2,9 • 1,0 17 3,3 • 0,8 

1,1 + 0,3 16 1,3 + 0,4 16 1,6 _ 0,3 

3,5 + 0,9 16 2,8 + 0,5 15 3,9 • 0,6 

individuelle, altersbedingte, vom Geschlecht und yore Reproduktionszyklus gepr~igte 
Verhaltensweisen modifiziert und bedingt seinerseits zeitIiche Verschiebungen im FiiI- 
lungszustand der Verdauungstraktabschnitte. Das jahreszeitlich und biotopbedingt 
wechselnde Nahrungsangebot und der Tagesrhythmus tragen ebenCalls zu den Varia- 
tionen der Ingestamenge im Verdauungssystem be• 

So fanden wir im Winter be• den drei Species einen schwereren Verdauungstrakt 
bezogen auf das KSrpergewicht ais im Sommer, der auf den erhShten Magenanteil 
zuriickzufiihren • Da der Pansen-Haubenraum um 90 ~ des Magensystems umfagt 
(vgl. Tab. 2 A), beruhen .die jahreszeitlichen Unterschiede im wesentlichen auf Ge- 
wichtsschwankungen in diesem Abschnitt. In der Regel • der Vormagen w~ihrend der 
winterlichen Notzeit st~irker mit grobstrukturierter i~sung gefiillt, die auch in diesem 
Absehnitt l~inger verweilt und trotz der geringeren Verdaulichkeit einem intensiven 
mikrobMlen Abbau ausgesetzt • Die im Pansen des Wildes rasch in kleinere Partikel 
zerfallende, leichter verdauli&e Sommer~isung wird trotz der k;.irzeren Verweildauer 
yon den Mikroorganismen ausgiebig abgebaut. 
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Tabelle 2. Gewichts-, Volumen- und L~ingenverh~ilmisse einzelner Verdauungstraktabschnitte 
yon Reh, Damhirsch und Mufflon ( >  3 Mon.) 

Reh Mufflon Damhirs& 

A: n = 30 n = 16 n = 15 

RR. Blli. Lab. RR. BI~i. Lab. RR. BI~i. Lab. 
88,2 3,8 8,0 92,6 2,0 5,4 92,6 3,7 3,7 

(s) (3,3) (1,6) (2,0) (2,3) (0,9) (2,4) (2,2) (1,0) (1,6) 

B: n =25 n = 16 n = 16 

X 77,8 5,8 16,4 82,5 5,7 11,8 78,8 9,3 11,9 
(s) (2,7) (1,6) (3,0) (3,5) (2,1) (3,1) (2,9) (1,8) (2,8) 

C: n : 20 n = I6 n = I7 

Dig. Cae. Gk. CR. Dii. Cae. Gk. CR. Dig. Cae. Gk. CR. 
42,9 15,7 11,6 29,8 56,2 12,6 10,1 21,1 54,7 9,3 12,5 23,5 

(s) (5,1) (4,0) (3,7) (6,0) (6,1) (3,3) (3,4) (4,5) (5,0) (2,5) (2,8) (4,0) 

D; 

(s) 

E: 

(s) 

F: 

53,5 5,3 8,2 33,0 60,8 4,9 8,6 25,7 56,2 4,6 7,7 31,5 
(8,0) (1,3) (2,4) (8) (8,1) (1,6) (3,0) (5,5) (7,4) (1,7) (2,5) (6,3) 

69,6 1,5 2,5 26,4 69,5 1,5 2,5 26,5 75,6 1,3 2,5 20,6 
(4,0) (0,3) (1,I) (4,9) (3,5) (0,3) (0,6) (3,7) (3,0) (0,2) (0,7) (3,5) 

n = 10 n = 13 n = 11 
10:1 t 6 : 1  27:1  

A: Gewichtsanteile der geftillten Abschnitte am Magentrakt; B: Gewichtsanteiie der ent- 
leerten Abschnitte am Magentrakt (Pansen + Haube = RR., Bl~ittermagen = BI~., Lab- 
magen = Lab.); C: Gewichtsanteile der gefiillten Abschnitte am Darmtrakt; D: Gewichts- 
anteile der entleerten Abschnitte am Darmtrakt; E: Liingenanteile der Abschnitte am 
Darmtrakt (Diinndarm = Dii., G~irkammer = Gk., B1inddarm = Cae., C o l o n +  Rec- 
tum = CR.); F: Verh~iltnis des maximalen FassungsvermSgens yon Pansen + Haube zum 
Blinddarm (Cae. = 1). 

Trotz der hohen Variationen lassen die Messungen am Verdauungssystem yon Reh-, 
Dam- und Muffelwild erkennen, daft die drei Species verschiedenen Ern~ihrungstypen 
unter den Wiederk~iuern angehiSren. 

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, finder man beim Mufflon den relativ s&wersten Ver- 
dauungstrakt mit einer st~.rkeren Betonung des Magensystems, so daft das Gewichts- 
verh~ilmis Magen- : Darmtrak t  bei dieser Tierart  wesentlich welter als bei Reh und 
Damhirsch ist. Dem gr6fieren Fassungsverm6gen seines Pansen-Haubenraumes ent- 
spricht auch ein st~irkerer Fiillungsgrad, so daft der Anteil  dieses Verdauungstrakt-  
abschnittes am KSrpergewicht am h~Schsten ist. 

Rehe weisen wiederum einen relativ geringen Anteil des Intestinaltraktes am K~Sr- 
pergewicht auf, wobei das Magensystem im Vergleich zum Darmtrak t  (mit Ingesta ge- 
wogen) weniger als doppelt  so .s&wer ist (Tab. t). 

Im Vergleich zum Pansen-Haubenraum nimmt der geftillte Labmagen wie auch sein 
Wandgewicht beim Reh einen gr~5t~eren Gewichtsanteil am Magentrakt  ein, w~ihrend 
der Labmagen des Dam- und Muffelwiides relativ leichter ist (Tab. 2). 

Wie Tabeile 1 und 2 zeigen, sind die bisher bes&riebenen Unterschiede sfiirker auf 
die abweichende Ingestamenge in den einzelnen Verdauungstraktabschnitten als auf die 
untersch[edlichen Wandgewichte zurii&zuf~ihren. 
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Das Fassungsverm/igen des Ruminoreticulum ist beim Reh kleiner als beim Mufflon 
(Tab. 1), das wiederum nut yon dem des MS.hnenschafes iibertroffen wird (vgl. GILL 
1960). Trotz der geringeren Kapazit~it ist die Ausnutzung des maximal verfiigbaren 
Pansen-Haubenraumes durch die ingestierte Futtermenge beim Reh mit 30 ~ niedriger 
als bei Dam- und Muffelwild (Tab. 1). 

Da si& jedoch in vivo die Pansenwand um den Futterbrei s&lief~t, ist das physiolo- 
gis&e Volumen stark yon der ingestierten Nahrungsmenge, wie au& yon der Ausdeh- 
hung der umgebenden Organe des Tieres abh~ingig und spiegelt somit weniger den Er- 
n~ihrungstyp wider als die - post mortem ermittelte - maximale physikalische Kapa- 
zitS.t. 

Der relativ kleine Pansen-Haubenraum des Rehes l~if~t keine langen Retentionszei- 
ten zu und erfordert hohe Umsatzraten der verzehrten Nahrung, was sich wiederum in 
der sorgfiiltigen Selektion leichter verdauli&en Pflanzenmaterials widerspiegelt. Die 
mit hoher Ges&windigkeit gebildeten Fermentationsprodukte werden schon weit- 
gehend dur& die Pansenwand resorbiert, die beim Reh eine besonders gut ausgebildete 
resorptive Oberfl~iche aufweist (LANGER 1974; HOFMANN et al. 1976; K6NIG et al. 
1976). 

Da die Futterpassage aus dem Pansen beim Reh relativ rasch erfolgt, finder sich eine 
vergleichsweise grNgere Chymusmenge im Darmtrakt, und zwar weniger im Diinn- 
darm als in den distalen Fermentationskammern - Blinddarm, G~irkammer und Colon- 
scheibe - (Tab. 2). Im Enddarm des Rehes verweilt wiederum eine grSf~ere Ingesta- 
menge als bei Dam- und Muffelwild, so dafg hier umfangreichere Resorptionsvorg~inge 
stattfinden kSnnen. 

Fiir eine st~irkere Ausnutzung der distalen G~irkammern spricht beim Reh auch das 
enge Verh~ittnis der maximalen FassungsvermSgen yon Ruminoreticulum und Caecum 
mit 10 : 1. Beim Mufflon ist die Kapazifiit des Pansen-Haubenraumes um das 27fache 
grSt~er als die des Blinddarmes. Damwild nimmt wie auch bei anderen Messungen (vgl. 
Tab. 1 und 2) eine Mittelstellung zwischen Reh- und Muffelwild ein. 

Die Ergebnisse vorliegender Messungen verdeutlichen, daf~ Rehe ein Verdauungs- 
system mit einem Vormagentrakt relativ geringer Kapazit~it besitzen, w~ihrend der 
Labmagen und die distalen G~irkammern eine vergleichsweise hShere Ingestamenge 
fassen. 

Wegen der geringeren Verweildauer des Futters im Pansen ben6tigen die Rehe eine 
leichter fermentierbare Asung, die die Tiere durch entsprechende Nahrungsselektion zu 
gewinnen suchen, da grobstrukturiertes, schwerverdauliches Pflanzenmaterial nicht ge- 
ntigend aufgeschlossen werden kann. Die Rehe sind daher als typische Vertreter der 
Konzentratselektierer (,,browser"), die vorwiegend Kr~iuter und Laub als Asung w~h- 
len, anzusehen (vgl. auch ESSER 1958; KL6TZLI 1965; VOSER-HuBER und NIEVERGELT 
1975; MELICHAR und FIZER 1959). 

Muffelwild, dessen Gewichts- und Kapazit~tsermittlungen am Verdauungstrakt auf 
den Grobfaserfresser (,,grazer") hinweisen, besitzt einen ger~umigen, komplexen Pan- 
sen, der es zumlndest in Notzeiten befShigt, gr~Sgere Mengen volumin&en, grobstruk- 
turierten, schwer vergiirbaren Futters aufzunehmen. Wie yon Untersuchungen an 
Hauswiederk~uern bekannt, verweilt faseriges, schwer fermentierbares Pflanzenmate- 
rim l~ngere Zeit im Pansen als feinzerteilte, leichtverdauliche Rationen und ist damit 
intensiven Abbauvorg~ingen ausgesetzt. Im DarmkanaI so geftitterter Tiere liegt dann 
in der Regel eine geringere Chymusmenge vor. Das verdeutlicht auch das weite Ge- 
wichtsverh~itnis des geffillten Magen- zum Darmtrakt beim Muffelwild, das vor allem 
auf dem schweren Pansen-Haubenanteil beruht. 

Die bisher durchgefi~hrten Messungen zeigen, dal~ das Damwild in den Dimensionen 
weder dem Typ des Konzentratselektierers noch dem des Grobfaserfressers zuzuord- 
nen ist. Alle Daten deuten auf seine Stellung als Intermedi~.rer Asungstyp hin, ftir den 
auch Messungen des Asungsverhaltens und der Futterwahl sprechen (MATZNER 1975). 
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Die Zuordnung der drei Species zu Ern~ihrungstypen bedeutet nicht zwingend, dag 
sie auch unter verschiedenen Umweltbedingungen das diesen Gruppen typische Ern~ih- 
rungsverhalten und die entsprechenden Verdauungsvorg~inge ira Magen-Darmsystera 
zeigen. 

Wenn diese drei Wiederk~iuerarten ein Gebiet gemeinsam bewohnen, wird es vora 
Nahrungsangebot und der jeweiligen Wilddichte abh~ingen, inwieweit die for die 
Nsungstypen charakteristischen Daten ausgeprS, gt sind. 

Es stellt sich zudern die Frage, welche Species in welchem Urafang von einera lirai- 
tierten i%ungsvorrat betroffen ist und welche am Wild zu errnittelnden Kriterien zur 
Beurteilung der Nutzungsintensifiit eines Biotops rnit herangezogen werden k/Snnen. 
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Zusammenfassung 

An 80 Rehen, 16 Stiick Damwild und 19 Mufflon wurden Gewichts- und Kapazit~itsmessungen 
am Verdauungstrakt durchgefiihrt. 

Der Anteil des gefiillten Intestinaltraktes am K/Srpergewicht war beim Reh geringer als 
beim Damhirsch und lag welt unter dem des Mufflon. Das unterschiedliche Gewichtsve;h~iltnis 
des Magentraktes zum Darmsystem yon 1,7 : 1 beim Reh, 2,2 : 1 beim Damhirsch und 3 : 1 
helm Mufflon beruhte vor allem auf Gewiehtsunterschieden des Pansen-Haubenraumes. Das 
Fassungsverm~Sgen des Ruminoreticulum schwankte zwischen 22 beim Reh und 33 Litern/ 
I00 kg K~Srpergewicht beim Muffelwild, wobei die geringere Kapazit~it des Pansen-Hauben- 
raumes beim Reh zudem durch eine geringere Ingestamenge gefiillt war. Die Daten bestiitigen 
die Annahme, daf~ Rehe den Typ des Konzentratselektierers und Muffelwild den des Grob- 
faserfressers verkiSrpern, w~ihrend Damhirsche eher eine Intermediiirstellung einnehmen. Dabei 
ist noch often, unter welchen Umsti/nden die fiir den jeweiligen 2~sungstyp charakteristischen 
Werte zu beobachten sin& 

Summary 

Tests on the digestive system of roe deer, fallow deer and mouflon. Report 1: Weight statistics 
and capacity measurements on the digestive system, particularly of the rumenreticulum of roe 

deer, fallow deer and mouflon 

In this study, measurements were carried out on the weight and capacity of the digestive 
system of 80 roe deer, 16 fallow deer and 19 mouflon. 

The percentage of the digestive tract compared to the body weight was slightly smaller 
in roe deer than in fallow deer, while the mouflon showed the highest values. The variations 
in the weight proportions of the stomachs as against the intestines from 1.7 : 1 in the case of 
roe, to 2.2 : 1 in fallow and to 3 : 1 in mouflon were above all caused by differences of the 
filled ruminoreticulum. The maximum volume of the ruminoreticulum differed between 22 Li- 
ter/100 kg bodyweight in roe deer and 33 in the mouflon. This small capacity of the rumen of 
roe deer was also filled with the lowest amount of digesta compared to the other species. 
These data support the opinion that roe deer belong to the browsers, mouflon to the grazers 
while fallow deer tend to be an intermediate feeding type. 
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�9 t Resume 

Recherches sur le tractus digestif du Chevreuil, du Daim et du Mouflon. I. Donn~es de poids 
et mesures de capacit~ du tractus digestif et en particulier de Ia panse et du bonnet du 

Chevreuil, du Daim et du Mouflon 

Les poids et les capacit~s stomacales ont 6t6 relev6s sur 80 chevreuils, 16 daims et 19 mouflons. 
La proportion de tractus intestinaux remplis &ait plus faible chez le Chevreuil que chez 

le Daim et surtout que chez le Mouflon. Les diff6rences de rapports pond6raux entre Ie 
tractus stomacal et les intestins (1,7 : t chez le Chevreuil, 2,2 : 1 chez le Daim, 3 : 1 chez Ie 
Mouflon) r&ultent surtout de diff6rences de poids de l'ensemble pansebonnet. La capacit6 
du ruminoreticulum variait entre 22 chez le Chevreuil et 33 litres/100 kg de poids du corps 
chez le Mouflon, le volume plus r6duit de l'ensemble pansebonnet chez le Chevreuil &ant en 
outre rempli d'une quantit~ d'ingesta moindre. Ces donn6es confirment l'hypoth~se suivant 

�9 ~ - �9 �9 s t '  " laquelle le Chevreud est a ranger patrol les anlmaux qul selec lonnent une nourrlture con- 
centr&, Ie Mouflon parmi les animaux consommateurs d'aliments fibreux grossiers, le Daim, 
quant fi lui, occupant une position interm6diaire. Reste ouverte la question de savoir darts 
quelles circonstances peuvenr &re observ&s les valeurs caract6ristiques pour chacun des types 
d'animaux. Trad.: S. A. DE CROMBI~UGGHe 
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