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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Ztiehtungsforschung, Mtincheberg i. Mark.) 

Ein s e u c h e - i m m u n e s  wildfarbiges Hausschwe in .  
Von H. P. Ossent. 

AnschlieBend an die yon Kosswlo und mir 
pubiizierte Arbeit fiber die Vererbung der Haar- 
farben beim SchWein 1 soll im folgenden fiber die 
Herstellung einer neuen Schweinerasse, fiber 
die praktisch ziichterischen Arbeiten zur Errei- 
chung dieses Zieles und fiber die Erfolge in 
dieser Richtung gesprochen werden. 

Der Zweck dieser Zfichtung bestand darin, 
die vielen guten Eigenschaften unserer do- 
mestizierten Schweinerassen, wie groBe Frucht- 
barkeit, Schnellwfichsigkeit und Mastfiihigkeit, 
zu kombinieren mit ~uBerster Z/ihigkeit, An- 
spruchslosigkeit und vor allem aber mit gr6Bter 
WiderstandsfShigkeit gegen die sogenannte 
chronisehe Schweineseuche, die in sehr vielen 
Best/inden anzutreffen ist nnd teilweise geradezu 
verheerende Schgden anrichtet. Im Hinbtick 
darauf, dab die Wildschweine (Sus scro/a scrola) 
diese so wiehtigen Eigenschaften in weitgehend- 
stem MaBe besitzen, bestand die gr613te Wahr- 
scheinlichkeit, durch Kreuzung von Wild- mit 
Kulturschweinen eine Rasse herstellen zu k6n- 
nen, die eine Kombination der beiderseitigen 
guten Eigenschaftsmerkmale darstellt. Das Ziel 
ist in jahrelanger, methodischer Zfichtung nun- 
mehr nahezu erreicht, doch ist es notwendig, 
eine noch gr613ere Ausgeglichenheit innerhalb 
der Rasse herbeizuffihren, ehe sie als neue Zucht- 
rasse auf den Markt kommen kann. 

Schon im Jahre 1924 begann E. BAuR, ver- 
anlal3t durch die aul3erordentlich starke Ferkel- 
sterblichkeit unter dem Schweinebestand auf 
seinem Gute Brigittenhof bei Mfincheberg, mit 
dieser Neuzfichtung. Zwei Jahre sp/iter fiber- 
nahm ich die Weiterbearbeitung. 

Ein Teil der Versuche wurde dankenswerter- 
weise bei Herrn Oberamtmann WENTZEL, 
Teutschenthal, durchgeffihrt. So konnten zwei 
Jahre iang die beiden Zuchten in Brigittenhof 
bei Mfincheberg und in G6dewitz bei Halle 
paralleI mlteinander weiterlaufen, und es ergab 
sieh durch die Austauschm6glichkeit zwischen 
beiden Best~tnden der grol3e Vorteil, dab eine 
allzu enge Verwandtschaftszucht vermieden 
werden konnte. Im Jahre 1928 wurden beide 
Best/inde vom Kaiser-Wilhelm-Institut ffir 
Zfichtungsforschung fibernommen und in Mtin- 
cheberg miteinander vereinigt. An dieser Stelle 
m6chte ich Herrn Oberamtmann WZNTZEL und 
der Fritz-Behrens-Stiftung, tlannover, meinen 

1 z. Tierziichtg. 22, H. 3- 

besten Dank aussprechen f fir die weit- 
gehende Hilfe und Unterstfitzung, die es 
erm6glicht haben, die Schweinezfichtung plan- 
m~iBig weiterzuffihren und trotz der wirtschaft- 
lich oft schwierigen Lage weiterhin zu ver- 
bessern, auch nachdem das Kaiser-Wilhelm- 
Institut von 193o ab ftir tierztichterische Ver- 
suche keine Zuschfisse mehr bewilligen konnte. 

Die chronische Schweineseuche unserer do- 
mestizierten Schweinerassen ~uBert sich be- 
sonders bei dell Ferkeln durch Husten, schlechte 
Futterverwertung und Bl~tsse der Haut. Dazu 
treten dann h~iufig als Folgeerscheinungen Durch- 
fall, Gelenkentzfindungen, Hautausschl~ige und 
rachitische Erkrankungen, so dab diese Tiere 
dauernd kfimmern und schlief31ich, nachdem sie 
h~iufig die ganzen Best~inde infiziert haben, an 
Entkr~iftung zugrunde gehen. Das meist empfoh- 
lene Rezept gegen das Auftreten der Schweine- 
seuehe ist die Anlage brauchbarer, zweckmfigiger 
Stallungen, die eine gesunde Ferkelaufzucht 
gestatten. Doch scheitert diese L6sung in fast 
allen F~illen daran, dab die finanziellen Verh~Ut- 
nisse gerade in der jetzigen Wirtschaftslage auch 
nicht die geringsten baulichen Aufwendungen 
erlauben. Augerdem kommt hinzu, dab der 
weitaus gr6Bte Prozentsatz der Schweinehaltung 
auf kleine und kleinste Betriebe beschr~inkt ist, 
die darauf angewiesen sind, vorhandene, meist 
altmodische, kalte Zementst/ille zu benutzen. 
Deshalb sollte allgemein der gr6Bte Weft darauf 
gelegt werden, nur solche Tiere zu halten, die in 
jeder Beziehung anspruchslos sind und vor allem 
~ugerste WiderstandsfShigkeit gegen Schweine- 
senche besitzen. 

Voraussetzung fiir tmmunit~it gegen Schweine- 
seuche scheint nach den bisherigen Versuchen 
,,Wildfarbe" - -  d. h. Vorhandensein aller Erb- 
faktoren fiir Wildfarbe - -  zu sein, so dab das 
Zuchtziel dieser Zfichtung darin bestehen mugte, 
die sehr guten Eigenschaften unserer domesti- 
zierten Schweinerassen mit der Wildfarbe zu 
kombinieren, also eine wildfarbige Kulturrasse 
herzustellen. Die ersten Anf~inge der Ztiehtung 
bestanden aus zwei Kreuzungen, bei denen eine 
bayrische Landschweinsau und eine hannov.- 
braunschweigische Landschweinsau mit einem 
russischen Wildschweinkeiler gepaart wurden. 
Dieser Keiler (Abb. I) wurde bereitwilligst von 
dem Zoologischen Garten, Berlin zur Verfiigung 
gestellt. 
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Die Nachkommen der ersten Paarung - -  Wild- 
schweinkeiler X bayr. Landschwein - -  waren 
alle wildfarbig und besaBen die typisch spitzen 
KSrperformen der Wildschweine, den langen 
Seh~del, die sehr flache Rippenlage und das 
schr~ig abfallende Becken. Von den F1-Nach- 
kommen aus dieser Kreuzung gingen der Eber  
Ton i  (Abb. 2) und die Sau Schnute (Abb. 3) in 
die G6dewitzer Zueht fiber, um dort mit  ver- 
edelten Landschweinen rfickgekreuzt zu werden. 
Beide Tiere zeigten bis auI wenige weige Ab- 
zeichen sowohl in ihrer Farbe wie auch in ihren 
Schfidel- und K6rperformen den vollst~indigen 
Wildsehweintypus. 

AuBerdem wurde vom Inst i tut  Itir Vererbungs- 
forschung in Berlin-Dahlem eine F , -Sau  fiber- 
nommen, hervorgegangen von 2 Geschwistern, 
die der Kreuzung hannov.-braunschweigisches 
Landschwein X russisches Wildschwein ent- 

Abb. L Russischer Wildsehweinkeiler (aus dem Zoolog, Garten, 
Berlin}. 

stammten. Diese beiden Tiere, der Eber Hil- 
dur und die Sau Riecke (Abb. 4) besagen die 
typische schwarzweige Scheckung der hannov.- 
braunschweigischen Landschweine, w~ihrend an- 
dererseits ihre Sch~idel- und K6rperformen ganz 
denen der Wildschweine glichen und somit ge- 
rade das Gegenteil des erstrebten Zuchtzieles 
darstellten. 

Dieser F2-Wurf bestand aus 2 schwarzweiB 
gescheckten, 2 schwarzen, I wildfarbig weiB- 
gescheckten und I wildfarbigen Ferkel. Dieses 
letztere (auf dem Bitd rechts an der Sau) war die 
sp~itere Sau Nr. 34, Ms die sie ill G6dewitz ein- 
gestellt wurde und sp~iter mit  einem Berkshire- 
Eber  gepaart,  sehr gute Ferkel hervorbrachte. 
Die beiden erst beschriebenen Tiere (Toni und 
Schnute) wurden vor allem mit  veredelten 
Landschweinen des in G6dewitz vorhandenen 
Bestandes gekreuzt, um durch diese MaBnahme 
bessere KSrperformen, mehr Wfichsigkeit und 
Mastf~ihigkeit, aber auch grSBere Ferkelzahlen 
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zu erzielen. Alle Bastarde, die aus Kreuzungen 
zwischen wildfarbigen und weigen Schweinen 
fielen, waren entweder voIlst~indig weil3 oder 
besagen auf diesem Weig kleinere oder gr6Bere 

Abb. 2. Eber Tolli. 

Areale yon hellwildfarbiger oder hellgrauer 
T6nung, wie es an den Ferkeln der Abb. 5 u. 6 
deutlich erkennbar ist. Unter diesen geffirbten 
Arealen war auch die Haut  pigmentiert. Die 
K6rperformen zeigten sehr starke Verschieden- 
heiten, so dab schon in den F1-Nachkommen- 
schaften durchgreifend selektioniert wurde. Eine 
sehr erhebliche Selektion auf Widerstands- 
Ifihigkeit gegen chronische Schweineseuche wurde 
dadurch erzielt, dab alle Ferkel in einem m6g- 
lichst unzweckm~iBigen, mit  Schweineseuche 
infizierten Stall untergebracht und auf ihre 
Immunit~tt geprfift wurden. Dieser Stall war 
sonst lediglich ffir Mastschweine bestimmt,  da 
eine Aufzucht von Ferkeln unserer Kulturrassen 
infolge yon chronischer Schweineseuche nicht 
m6glich war. Aus diesem Grunde ging ein sehr 

Abb. 3. Sau Schnute, 
(/~l-Bastarde vom bayr. Landschwein x russ. Wildschwein.) 

grol3er Prozentsatz der weil3en Kreuzungspro- 
dukte schon als Saugferkel zugrunde, was aber 
zur Erreichung des Zuchtzieles nut  wfinsehens- 
wert sein konnte. Ein anderer Tell der Ferkel 

12 
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wurde wegen noch zu wildschwein~hnlicher 
Karperformen ausrangiert, so dab schlieBlich 
yon den aus 6 Wtirfen hervorgegangenen 
38 Ferkeln nur 3 Tiere als Zuchtsauen aufgestellt 
und teilweise mit einem Berkshire-Eber, teil- 

tigen Bestande im Juni r928 die Schweinepest  
aus, so dab nur ganz wenig.e Tiere gerettet 
werden konnten. Als mit der Ubernahme durch 
das Kaiser-Wilhelm-Institut ftir Ztichtungs- 
forschung die G6dewitzer Zucht mit Brigittenhof 
vereinigt wurde, waren hier nur noch zwei wild- 
farbige Schweine vorhanden, ein sehr guter 
Eber Nathan (Abb. 7) und eine hellwild- 

Abb. 4. Sau Riecke (Ft-Bastard  von hannov.-braunschweJgischert 
Landschwein • russisches Wildschwein mit  zwei Ferkeln des 

~v~-Wurfes. 

weise mit einem wildfarbigen Eber aus der 
Brigittenhofer Zucht gekreuzt wurden. Wenn 
auch fast alle Ferkel aus diesen Kreuzungen 
schon erheblich bessere Eigenschaften besal3en 

Abb. 7. Eber Nathan, geb. 30.5.  I927 in Brigittenhof. 

farbige Sau, die aber nicht weiter zur Zucht ver- 
wendet werden konnte. Dieser Eber ftihrte, wie 
aus der beifolgenden Stammtafel zu entnehmen 
ist, nur einmal den russischen Wildschwein- 
keiler unter seinen 16 Ururgrol3eltern, 5 seiner 

Abb. 5. FerkeI aus der K . . . . . . .  g wildfarbig • w e i B . . ~  ~ I ~  " ~  ~ ~ ~{'~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~  ~ ~ m ~  ~ ~ 

als die frtiheren Generationen, wurden nunmehr m m N N m m m m v~ k~ ._~ ~ {  
yon diesen alle nicht wildfarbigen Tiere von der .'~.~ 
Weiterzucht ausgeschlossen und von den wild- D~Je/ Sc~te &rod i ~ ~ ~ 
farbigen aueh nur die besten Typen behalten, mm ~ m mm m ~ 

~., ~ ~ 

zTorr 

Abb. 6. Ferkel aus der Kreuzung wildfarbig x weiB. 

So wurden in den Jahren I928/29 insgesamt nur 
14 wildfarbige Jungsauen und ein wildfarbiger 
Jungeber vom Kaiser-Wilhelm-Institut fiir 
Z/ichtungsforschung tibernommen, und damit 
die GSdewitzer Zucht aufgel6st. 

Unterdessen war auch die Ztichtung in Bri- 
gittenhoI bei Mtincheberg weiter fortgeschritten 
und hatte besonders durch Einkreuzung mit 
Giistiner Weideschweinen recht gutes Material 
hervorgebracht, jedoch brach unter dem dot- 

" Pe~r &n/e~ /7uJe/ 

N m m N 

N m 
A/at~aeA/r/ 

N 
UrgroBeltern waren Gtistiner Weideschweine, 
eins Berkshire und eins veredeltes Landschwein. 
Trotzdem aber /ihnelt dieses Tier in seinem 
ganzen Typus den Wildschweinen noch sehr 
stark. Hierzu kamen, wie gesagt, in den Jahren 
z928/29 noch I Jungeber und 14 Jungsauen aus 
der G6dewitzer Zucht, deren Stammtafeln teil- 
weise nachfolgend wiedergegeben sind (ent- 
nommen aus der Arbeit KosswIG und O S S E N T :  

Die Vererbung der Haarfarben beim Schwein ~. 

Z. Tierztichtg. 22, H. 3- 
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Wie aus diesen Stamm- 
tafeln ersichtlich ist, stam- 
men alle diese Tiere 
v/iterlicherseits von einem ~ 
Berkshire, w~hrend sie 
mfitterlicherseits teilweise derks/: /:e derks:~/;~e 

als UrgroBelter, teilweise ~ 
als UrurgroBelter den rus- 
sischen Wildschweinkeiler de:ksh/ref 

besitzen. Diese Sauen wur- 
den s~imtlich mit  dem 
Eber Nathan gepaart  und 
lieferten grSf3tenteils sehr 
befriedigende Wfirfe, teilweise abet noch sehr 
geringe Wurfzahlen und -gewichte, so dab 
der allgemeine Durchschnitt  yon I93o noch 
recht niedrig lag. Es wurden durchschnittlich 
ie Wurf nur 6,1 Ferkel geboren mi t  einem 
Durchschnittsgewicht von 842 g, die allerdings 
mit  nur ganz wenigen Verlusten hochgezogen 
werden konnten. Nit  4 Wochen betrugen die 
Gewichte je 5,7 kg im Durchschnitt  und 
schwankten beim Absetzen mit lO Wochen 
zwischen 14 und 16 kg je Ferkel. Aus diesen 
Zahlen geht hervor, dab damals die Gewichte 
der Ferkel immer noch recht erheblich hinter 
denen unserer hochgezfiehteten Kulturrassen 
zurfickblieben, w~thrend die Sterblichkeit der 
Ferkel und die Anf/illigkeit ffir Schweineseuche 
bereits auf ein Minimum herabgemindert war. 
Auch die weiteren Gewichtszunahmen dieses 
Jahrganges zeigten ein ganz /ihnliches Bild, so 
dab immerhin noch etwa 8 - -  9 Monate notwen- 
dig waren, um ein wildfarbiges Schwein unserer 
Rasse auf ein Gewicht yon 2 Zentnern zu 
bringen. 

Naeh zweij~hriger weiterer Ziichtungsarbeit 
sind die Fortschrit te der neuen wildfarbigen 
Schweinerasse ganz unverkennbar.  Die Wurf- 
gr6Ben betragen heute durchschnittlich 8 Ferkel 
je Sau und die Geburtsgewichte belaufen sich 
1932 im Durchschnitt  auf 1,152 kg je Ferkel. 

, ~  ~ ~ ~ 
K %  

gA E] 
Toe/" #r d~ 

N N 

D 
~ K  

decr/e /~: 
[] 

AuBerdem aber muB noch 
ganz besonders hervorge- 
hoben werden, dab ein 
sehr wesentlicher Vorteil 
unserer Schweine darin be- 
steht, dab die Tragzeit der 
wildfarbigen Sauen etwa 
8 Tage kfirzer ist, als bei 
allen unseren hochgezfich- 
teten Kulturrassen. W~ih- 
rend bei diesen die Tr~tdl- 
tigkeitsdauer im Durch- 
schnitt 12o Tage betr~gt, 

ferkeln die wildfarbigen Sauen schon nach IiO 
bis 114 Tagen. Diese Tatsache gewinnt beson- 
ders dann an Wert, wenn man das Ferkelgewicht 
12o Tage nach dem Decken der Sauen betrachtet.  
Dieses betr~igt dann bei unseren Kulturrassen 
etwa 1,25 kg durchschnittlich, w~hrend es bei 
den wildfarbigen Schweinen in diesem Jahre 
einen Durchschnitt  yon fiber 2 kg aufweist und 
somit ein sehr erhebliches Plus darstellt. Das 
Vierwochengewicht der bisherigen diesj~thrigen 
Ferkel belief sich durchschnittlich auf 7,1 kg 
je Tier, was eine Verbesserung yon 25% gegen 
193o bedeutet. I m  Alter yon Io Wochen wurde 
schon im vergangenen Jahre ein Gewichtsdurch- 
sehnitt yon i7,2 kg erreicht, der aber auch in 
diesem Jahre noch erheblich verbessert wer- 
den wircl. In der naehfolgenden Tabelle sind 
die Fortschritte im Laufe der letzten Jahre 
kurz zusammengestellt und einwandfrei zu er- 
kennen. 

Ferkel Durchschnitts- 4-Wochen- xo-Wochen- 
Jahr pro Wurf gew/cht Gewicht Gewicht 

St~ick kg kg kg 

~93o 6,: 0,842 5,7 ~5,oo 
I93I 7,4 0,975 6,3 I7,2o 
i932 8,o i, i52 7, I I - -  

/ 

Die Zahlen Ifir I932 umfassen nur I2 Wiirfe, 
die im M~irz d. J. geboren wurden, so dab daher 
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das Zehnwochengewicht dieses Jahrganges in 
der obigen Tabelle iloch IIicht berficksichtigt 
werden konnte. Auch die Mastergebnisse des 
letzten Winters habeii schon recht befriedigende 
Resultate gezeitigt, trotzdem die Qualit~it des 
Futters  und dessert Zusammenstellung arts Ren- 
tabilit~itsriicksichten nicht immer die beste war. 
Die Gewichtszunahmen beliefen sich trotzdem 
wShrend der gesamten Mastdauer vom Absatz- 
terkel bis zum Ioo-kg-Schwein durchschnittlich 
auf 62o g je Tier und Tag, w~ihrend die Zu- 
IIahmen der auf Mast gestellten Sauen im Durch- 
schnitt 11--12oo g betrugen und somit in de r  
Beziehung heute schon mit allen bisherigen 
Kulturrassen konkurrieren k6nnen. 

Ein weiterer, sehr wichtiger Vorteil der wild- 
farbigen Schweine besteht darin, dab die gem~tste- 
ten Tiere yon den Fleischern auBerordentlich gem 
gekauff werden, weil sie sich besonders gut und 
ergiebig schlachten. Sie sind sehr feinknochig, 
kernig, und ihr Fet t  ist sehr test und durch- 
wachsen, so dab aus diesem Grunde der Absatz 
von Mastschweiiien in den letzten Jahreii stets 
gut gewesen ist und immer recht befriedigende 
Preise erzielt werden konnten. Aueh die Absatz- 
ferkeI der wiIdfarbigen Rasse werden stets be- 
sonders gem gekauft, well sie sich schon in den 
letzten Jahren iiifolge ihrer Anspruchslosigkeit 
und Widerstandsfiihigkeit groBe Beliebtheit er- 
worben haben, so dab es in den beiden letzten 
Jahren niemals m6glich war, die Nachfrage im 
Friihjahr zu befriedigen. 

Es w~ire wiinschenswert, beziiglich Aufzucht 
und Mast entsprechende Vergleichsversuche mit 
weil3en Schweinen anzustellen, was leider in- 
folge der ungiinstigen hiesigen Stallungen nicht 
m6glich war und auch nicht in den Rahmen 
unserer Ziichtung geh6rt. Alle in dieser Rich- 
tung jemaIs unternommenen Versuche scheiter- 
ten daran, dab fast alle Tiere im Ferkel- 
stadium an chronischer Schweineseuche oder 
an deren Folgeerkrankungen zugrunde giiigen. 
Der letzte Versuch dieser Art, 2 Wiirfe yon 
veredelten Landschweinsauen X wildfarbigem 
Eber heranzuziehen, hatte das Ergebnis, dab 
yon den I8 weigen oder fast weigen Ferkeln 
nur ein einziges leben blieb, das besonders viel 
wildfarbiges Pigment in Haareii uiid Haut  auf- 
zuweisen hatte. Alle anderen fingen frfih schon 
zu husten an, kiimmerten und gingen nach und 
nach ein. 

Bei den wildfarbigen Schweinen, die infolge 
ihrer Wildfarbe h6chste Widerstandsfiihigkeit 
besitzen und deshalb auch durch ungfinstigste 
Stall- und Ffitterungsverh/~ltnisse kaum merk- 
lich beeinflui3t werden, konnten im Durchschnitt 

der ietzten Jahre 93 %, 1932 sogar 95 % aller ge- 
worfenen Ferkel hochgebracht werden. Im all- 
gemeinen haben die wildfarbigen Sauen den 

Abb. 8. Eber Bob. 

groBen Vorzug, sehr gute Mfitter zu sein, also 
~iuBerst vorsichtig und behutsam mit ilaren 
Ferkeln .umzugehen und selbst Ferkel anderer 
W/irfe ungefghrdet in ihrem Auslauf zu dulden. 

Abb. 9. Sau aus dem Jahr 1929. 

Auch gegen Menschen sind die Tiere gul3erst 
friedfertig uiid lassen sich beim Ferkeln ohae 
Schwierigkeiten helfen und aueh spSter yon dem 
Pfleger alles an ihren Jungen geschehen. 

Abb. ro. Sau aus dem Jahr  1929. 

Im Jahre I929 wurden insgesamt 156 Ferkel 
gezogen, unter denen allerdings schon damaIs 
eine sehr scharfe Selektion auf K6rperformen 
und Haarfarbe vorgenommen wurde, so dab von 
diesen nur die besten 2o Tiere Verwendung zur 
Weiterzucht fanden. Alle Typen dagegen, die 
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noch zu sehr den Wildcharakter fiihrten oder 
unerw/inschte Farben besaBen, wurden entweder 
kastriert als Ferkel oder gemtistet an den 

Abb. xI. Jungsau Nr. 307 (8 Mort. alt). 

Fleischer abgegeben. DaB die Formen schon 
in diesem Jahr  ganz erheblich besser geworden 
waren, zeigen die folgenden Bilder sehr deutlich. 

Abb. 12. Jungsauen des Jahrgangs  I931 (man erkermt deutlich die 
sehr gute Schinkenbildung infolge der schonverh~iltnism~iBig waage- 

rechten Beckenlage). 

Die Abb. 8 stellt den Eber Bob dar (Angelika 
Nr. IO X Nathan Nr. I), der sp/iter weitgehend 
zur Verbesserung der Best~inde herangezogen 

Abb. I3. Sauferkel (i6 Wochen alt). 

wurde und mit 26 Monaten ein Lebendgewicht 
von 3oo kg besaB. 

Die weiteren Abb. 9 und Io stellen 2 Sauen 
aus dem Jahrgang I929 dar, an denen man die 
weitgehende Verbesserung schon deutlich er- 
kennen kann. Man sieht daraus die noch ver- 

h/iltnism/igig unausgeglichenen K6rperformen 
zwischen den beiden Tieren, aber andererseits 
bet beiden schon sehr hausschweinahnliche 
Sch~del, viel gr6Bere K6rperbreite und vor 
allem eine ganz erheblich flachere Beckenpartie 
im Gegensatz zu reinen Wildschweinen (Abb. I}. 
Im Jahre I93o wurde die Selektion noch 
ganz wesentlich versch~irft, so dab von den I26 
geworfenen Ferkeln dieses Jahres nur 7 Tiere 
in den Zuchtstall kamen und aul3erdem eine 
ganze Reihe ~ilterer Sauen ausrangiert wurde, 
deren Typus noch zu wildschwein/ihnlich war 
oder deren Eigenschaften nicht vollauf den ge- 
stellten Anspr/ichen entsprachen. Der often- 
sichtliche Erfolg dieser IVIaBnahme, wirklich nur 
noch das beste Material zur Weiterzucht zu ver- 
wenden, zeigte sich darin, dal3 die Wiirfe des 
nfichsten Jahres schon bet weitem ausgeglichener 
waren als bisher und auBerdem die bereits vorhin 
besehriebenen Gewichtsverbesserungen und gr6- 
Beren Ferkelzahlen aufzuweisen hatten. 

Von dem Jahrgang I93I  konnten schon mehr 
als Io% der 200 geworfenen Ferkel mit  vorzfig- 
lichen Qualit/iten als Zuchttiere eingestellt 
werden, von denen in den nachstehenden Abbil- 
dungen I i  und I2 einige Jnngsauen dargestellt 
sind. 

Zur Vermeidung allzu enger Verwandtschafts- 
zueht und zur Erreichung verschiedener noch 
wiinschenswerter Zuchteigensehaften wurde in 
diesem Jahr  ein Teil der Sauen nochmals mit  
einem Berkshire-Eber gekreuzt, und es gingen 
aus diesen Kreuzungen recht brauchbare Ferkel 
hervor. So zeigt z. B. die folgende Abb. I3 ein 
Sauferkei aus einer solchen Kreuzung, das neben 
der Wildfarbe einen ganz hervorragenden Typus 
darstellt, der die L~inge und die flache Becken- 
lage der Berkshires iibernommen hat. 

Besonders hervorzuheben sind die sehr be- 
friedigenden Zunahmen dieser Ferkel, die bet der 
Geburt - -  der Wurf bestand aus IO Ferkeln - -  
im Durchschnitt  I , I25 kg wogen, mit  4 Wochen 
je 7,5 kg besagen und im Alter yon Io Wochen 
ein durchschnittliches Gewicht yon 17 kg er- 
reicht hatten. Diese Tiere wiegen heute mit  
I7 Wochen im Durchschnitt  27,5 kg, so dab 
demnach die Zunahme dieser Ferkel bet Zucht- 
futter  (nicht Mast !) schon in der ersten Zeit naeh 
dem Absetzen 2io g je Stfick und Tag betrug 

Aus den vorstehenden kurzen Ausfiihrungen 
sind ganz deutlich die groBen Vorztige tier neuen 
wildfarbigen Schweinerasse zu erkennen, und es 
bleibt zu hoffen, dab die Fortschritte auch in den 
kommenden Jahren dieselben bleiben, damit es 
m6glieh ist, diese neue Schweinerasse sobald wie 
m6glich auf den Markt zu bringen. 


