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Haarfarbenvererbung bet hochbeinigen Terriern. 
Von W .  K. t l i r s ch l ' e l d ,  Bloemendaal,  Holland. 

E i n l e i t u n g .  

Bet der  Un te r suchung  der  Genet ik  der  Haar= 
farbe be im H u n d e  kann  m a n  zwei Methoden 
w~hlen:  Ers tens  die Vergleichung von Zueht -  
b / ichern und  S t a m m t a f e l n  (2, 9, I I )  und  zweitens 
durch  das Ausf i ihren yon Kreuzungen  der  re inen 
Rassen.  Auch  ist  ve r such t  worden durch Zu- 
s a m m e n a r b e i t  m i t  p rak t i schen  Z/ ichtern  exak te  
D a t e n  festzustel len (ILJIN 6). Bet dieser le tz ten  
Methode  stSBt man  jedoch auf e ingeros te te  
Begriffe der  Zi ichter  und  unzuverl / issige Ziich- 
tungsver fahren .  Aul3erdem werden bet  Kreu-  
zungen fiir genet ische Zwecke 6fters Tiere er- 
zeugt,  die fiir den Zi ichter  keinen W e r t  haben:  
Zugleich t r i t t  b ier  die 6konomische Seite dieser 
Versuche heran,  die es uns unm6gl ich  mach te ,  
mi t  ether gr6Beren ~ Anzah l  Tiere  zu arbei ten.  

Wi r  If ihrten s~imtliche Kreuzungen  aus mi t  
reinen Rassen,  die wir  meis tens  auch wet ter  ver-  
folgen konnten.  Das D a t e n m a t e r i a l  i s t  klein zu 
nennen,  aber  wir  g lauben  berech t ig t  zu sein, aus 
diesen s iehergestel l ten Zahlen Schlfisse ziehen 
zu dfirfen. 

Es wurde  ein rassereiner  S t a m m  Aireda le ,  
te r r ie r  und  d rah thaa r ige r  Fox t e r r i e r  benutz t ,  
um die F rage  der  Vererbung der  Schwarzloh-  
farbe  gegen/iber  der  Scheckung der  Fox t e r r i e r  
zu s tudieren,  Sp~iter wurden  auch noch I r i s c h e  
Terr ie r  gebraucht .  

Der  Ai reda le te r r ie r  h a t  schwarzen Ri icken und  
lohfarbigen Kopf  und  Beine. In  anderen  Rassen  
f indet  man  diese Ze ichnungsmus te r  wieder,  aber  
wir  miissen uns k lar  darf iber  seth, dab  es zwei 
deu t l ich  ge t renn te  Gruppen  dieser Zeichnung 
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gibt. In der ersten Gruppe m6chte ich Airedale-, 
Welsh- und Lakelandterrier zusammenfassen; 
in der zweiten Dobermannpinscher, Gordon 
Setter,  Dackel und Black and tan Terrier. Der 
Dobermann, als Typus der zweiten Gruppe, hat 
auch einen schwarzen Rficken, aber viel dunklere 
Lohabzeichen, und diese sind auch weniger ver- 
breitet. Vor allem am Kopf ist mehr schwarzes 
Pigment vorhanden und bezeichnend ffir diesen 
Typus sind die kleinen runden Lohflecken fiber 
den Augen. ILJIN (6) hat  diesen Typus genetisch 
eingehend untersucht. (Abb. bei ILJIN.) 

In dieser Arbeit ist mit  schwarzloh also immer 
der Airedaletypus gemeint. Die drahthaarigen 
Foxterrier waren alle dreifarbig, d. h. sie bat ten 
auf weiBem Grunde sehwarze und lohfarbige 

Abb. i .  , ,noundmarked"-FoxterAer.  

Flecke. Dieses Zeichnungsmuster kommt  in 
vielen Variationen vor, yon sehr wei/3 bis ganz 
schwarzrfickig. Diese letzte Art nennt man in 
England ,,houndmarked", nach dem Muster der 
Foxhounds (Abb. I nnd 2). Die Benennung ,,drei- 
farbig" wollen wit weiter nicht gebrauchen, denn 
man kann sich dabei aueh andere Farbenzu- 
sammenstellungen denken, wie wir sie beim 
Foxterrier auch wirklich antreffen, z. B. Hunde, 
die start  Schwarz Havannabraun  (Liver der 
Engl.) oder Blau haben. 

Diese Farb~tnderungen verhalten sich dem 
Schwarz gegenfiber als einfache recessive und 
kommen daher auch selten vor, weil die Zfichter 
sie regelm~gig ausmerzen. Die Vererbung dieser 
Faktoren geht in derselben Weise vor sich, wie 
ILJI• (6) es beim Dobermannpinscher be- 
schrieben hat. 

Auch kommen ganz weige und weiBrote 
Foxterrier vor. Die ersteren mfissen wir wohl als 
ext reme Schecken betrachten, w/thrend die 

weil3roten sich eher als Schecken eines roten 
Terriers bezeichnen liegen. 

L i t e r a t u r .  

HAGEDOORN (4) hat  in bezug auf GALTONS 
Arbeit (3) fiber Basset-Hounds die Vermutung 
ausgesprochen, es k6nnte sich beim Hound- 
marked (dreifarbigen) Foxterreier um einen 
schwarzlohen Hund handeln, der an best immten 
Stellen durch Pigmentausfall weiBe Flecken 
h~itte. Er  will seine Meinung dadurch beweisen, 
dab man hie an den Stellen, wo der schwarzlohe 
Hund braun sei, schwarze Flecke beim Foxter- 
rier findet und umgekehrt. 

Der weiBrote Foxterrier sollte dann in Ana- 
logie ein roter Hund sein mit  pigmentlosen 
Stellen. Experimentell  bewiesen ist diese Mei- 
hung noch nicht. IBSEN (5) gibt in seiner Arbeit 
fiber die Vererbung der Dreifarbigkeit beim 
Bassethound in seiner Ffirbungsmusterbeschrei- 
bung deutlich an, dab auch beim Basset weil3- 
rote Tiere vorkommen. A~ls der Arbeit yon 
BARROWS und PHILLIPS (2) schliel3t IBSEN, dab 
schwarze (E) und rote (e) keine Zweifarbigen 
sind, und weil die Zweifarbigen imrner recessiv 
sind gegenfiber Schwarz und Rot, so meint er, 
dab die Zweifarbigkeit keine Folge sein k6nnte 
des Extensionsfaktors E. Er  ffihrt einen neuen 
Faktor  ,,T" ein ffir Einfarbigkeit. 

, , t t" sollten dann Zweifarbige sein; wobei er 
Verbindung mit WeiB ausschliel3t. Weiter be- 
h~ilt er die Faktoren LITTLES (9, IO) bei und 
nimmt dann ffir Schwarze die Formel ,,BET" an. 
Schwarzloh sollte , ,BEt" ,  ganz Rot ,,BET" und 
Rotloh ,,Bet" als Formel haben. Die Annahme 
der Rotloh-Tiere scheint uns vorl~iufig noch 
nicht berechtigt. 

WRIGHT (I2) lehnt die Annahme der Rotloh- 
Tiere ebenfalls ab, weil er meint Schwarz- oder 
Braun- (havanna) loh unterschieden sich in zwei 
Farben und Rotloh nur in einer Farbe. Wie dem 
auch sei, es war uns unm6glieh, unsere Resultate 
mit  den Formeln IBSENS zU deuten. Das kommt  
wohl dadurch, dab auBer LITTLE (IO) die meisten 
Autoren nicht erkannt haben, dab es mehrere 
recessive oder dominante Rote geben k6nnte. 
BARROWS und PHILLIPS (2) nehmen z. B. ein 
dominantes Rot  beim Cockerspaniel an. Gerade 
bei den Spaniels kommt  ein tiefes Kastanienrot 
vor, das man durch Einkreuzung yon Irischen 
Settern erhalten hat. Merkwfirdigerweise ist 
dieses Rot  bei den Settern v611ig recessiv gegen- 
fiber Schwarzloh. Eher k6nnte man ffir den 
Cockerspaniel noch zwei Arten yon Rot an- 
nehmen. ILJIN (6) l~Bt, da er beim Dobermann- 
pinscher nicht mit  Roten gearbeitet hat, die 
Frage often. I m  Anfang seiner Arbeit n immt er 
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den B-Faktor f/Jr Schwarz an, womit er aber 
auch Schwarzloh meint. Andererseits spricht er 
yon zwei Lohabzeichnungen und schlggt die 
fo]gende Dominanzreihe vor: A t - -  A - -  a - -  a t, 
wobei A t das dominante Loh und a t das recessive 
sein sollte. 

Auch uns ist ein Fall bekannt, wo das Schwarz- 
1oh anscheinend dominant war. Es wurden ein 
Dobermannrfide gekreuzt mit einer langhaarigen 
schwarzen Groenendaeler Hfindin (Belgischer 
SchMerhund). Das ganze Nest (Io Stfick) waren 
schwarzlohe Hunde, die sp~iter aussahen wie 
deutsche Sch~iferhunde. Man k6nnte aber auch 
ein recessives Schwarz annehmen. ILJI~ (6) be- 
merkt:  ,,Vermutlich sind Tiere ohne Lohab- 
zeichen (beim Dobermann) Mischlinge zwischen 
Dobermann und anderen Rassen". 

,,Infolge einer gewissen Ver~inderlichkeit yon 
F~ dfirfen wir eine komplizierte Vererbung unter 
Beteiligung yon Modifikatoren usw. voraus- 
setzen." 

Die Frage scheint ihm ungel&t, his ein F 2 
gezfichtet ist. Vorl/iufig nimmt er an: a - - a  t, 
wenn a = Einfarbigkeit gegen a t - -  Lohab- 
zeichen bedeutet. Wildfarbe soll dominant sein 
fiber Einfarbigkeit (A - -  a), und weil die F 1 yon 
Dobermann X Deutscher Schgferhund etwas 
Loh gehabt haben sollen, so nimmt er fiberdies 
noch ein dominantes Lob an: A t - A .  Uns 
scheint bei mehreren C anidae eine Wildfarbe 
vorhanden zu sein mit Gelblohabzeichen, z. B. 
Canis lupus L. und der Azarafuchs, Canis azarae 
Wied, 

E r g e b n i s s e .  

Wir geben in folgenden Tabellen unsere Kreu- 
zungsresultate wieder: 

T a b e l l e  I .  

Paarung 

Airedale T. ? • 
FoxL c~ 

Foxt. 2 •  d 

Jahr 

I928 

IAnzahl  F a r b e  

t ier  Schwarz- ! Schwarz-loh mit 
IJLlllgen lob I Wei B 

9 (El) 9 o 

4 I I 2 
~93ol 5 I ~ I 3 FOXt. O ){ /U 1 (~ 

F~ 9 X Foxt. c~ 19291 2 I o I 

Zusammen [1 6f8 
Aus der Tabelle I glauben wir Schliel3en zu 

d/irfen, dab es sich beim Airedaleterrier und 
Foxterrier um einen monofaktoriellen Unter- 
schied handelt. 

T a b e l l e  2. 

Anzahl Farbe 
[ Sch . . . .  ~oh 

P a a r u n g  J a h r  [ de r  [ Rot mit WeiB 
i>ngej 

] ] ] I r i s c h e r T e r r i e r  ~ I928 5 5 o 

Aus Tabelle 2 m6chten wir ein Dominant- 
sein der roten EiMarbigkeit schlieBen. Es wird 
sich auch hier um einen monofaktoriellen Unter- 
schied handeln. Da diese Elterntiere nicht in 
unserem Besitz waren, so konnten bis jetzt keine 
Rfickkreuzungen ausgeffihrt werden. Wir er- 
standen einen F,-Rfiden, der zu den Kreuzungen, 
die in Tabelle 3 wiedergegeben sind, benutzt 
wurde. 

Abb. e. ,,Houndmarked"-Foxterrier. 

Wir m6chten hervorheben, daB, wenn HAG~- 
DOO~>'S Annahme, dab der Houndmarked- 
Foxterrier ein schwarzloher Hund mit weiB sei, 
stimmt, es sich in diesem Falle um ein domi- 
nantes Rot fiber Schwarzloh handelt, da sonst 
sfimtliche Junge schwarzloh gewesen w/iren. Zu 
beweisen w~ire dies dutch Verpaarung einer Fox- 
terrierhfindin mit einem recessiv roten Rfiden, 
z. B. einem Irischen Setter. Alle Welpen w~iren 
dann schwarzloh. Die Kreuzung gelang 1932 
aus technischen Grfinden noch nicht. 

T a b e l l e  3. 

AnzahI [ 

P a a r u n g  J a h r  I Jungen [ lot ] 

F1 9 (Tab,  I ) [  
(Schwarz loh) i  I93 z 8 5 

Jr1 c~ (Rot) [ 
Welsh T. ? • I 

7P 1 ~ (Rot)  | I932 6 I 

Z u s a m m e n  [ 14 6 

~ a r b e  
Schwarz- 

Rot loh mit 
WeiB 

I 

5 } O 

Rot- 
Wei8 

6 [  2 o 
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Der in diesen Versuchen benutzte rote Rtide 
war der oben erw~ihnte F 1 der Tabelle 2. Er 
wurde gepaart mit einer F1-Hfindin aus Tabelle I 
und einer rassereinen Welshterrierhfindin, die 
genau dieselbe F~rbung wie ein Airedaleterrier 
hatte. Man konnte aus der Paarung der zwei 
F1-Bastarde beztiglich der Scheckung erwarten, 
dab 25% Schecken w~ren, wenn ein monofak- 
torieller Untersehied unterliege. 

Von 8 Jungen waren 6 Schwarzlohe und zwei 
Schecken. Allerdings waren dies schwarzloh- 
weige (Houndmarked) Tiere und man durfte 
ebensogut rotweige Tiere erwarten im Verh~!tnis 
6 rote : 6 schwarzlohe : 2 schwarzlohweige : 2 
rotweige. 

Wir schlagen fiir die Interpretierung dieser 
Resultate folgende Faktoren vor: 

R-dominantes Rot. 
B-Schwarz. 
T-Einfarbig gegen t-Zweifarbig ohne Weig im 

Sinne IBSENS. 
S-Einfarbigkeit gegen s-Scheckung (Fox- 

terriermuster). 
Angenonmen wurde, dab alle Tiere den ,,B"- 

Faktor fiir schwarzes Pigment hatten. Der F 1 
rote Rfide h~itte dann die Formel ,,RrBBTtSs" 
gehabt und die schwarzlohe F1-Hiindin 
,,rrBBTtSs". 

Man konnte also aus dieser Paarung eine 
gleiche Anzahl rote und schwarzlohene Welpen 
erwarten. Die Welshterrierhiindin gab 5 rote 
und I schwarzlohen. Wenn wir die Scheckung 
auger acht lassen und die Resultate der beiden 
Nester summieren, so haben wir aus 12 Jungen 
6 rote und 6 sehwarzlohe. Werden die schwarz- 
lohe Sehecken mitgez~hlt, so haben wir noch 
ein Verh~ltnis yon 6 : 8. 

Bei der Z~hlung haben wir alle Rote zusammen 
genommen, da vorl~ufig keine rotlohe Tiere 
identifiziert werden konnten, obwohl ,,RrttSs"- 
Tiere vielleicht diese Fi rbung aufweisen. Wir 
wollen einstweilen die Verf~rbung des Jugend- 
haarkleides der roten Welpen beobachten und 
sp~ter Kreuzungen ausfiihren. Die jungen Roten 
wiesen alle eine schwarze Schnauze und Rficken- 
streifen auf, die jetzt nach zwei Monaten schon 
verschwinden. Weitere Aufkl~irung erwarten 

wir von der Kreuzung des F 1 roten Riiden aus 
Tabelle 2 (RrBBTtSs) mit einer Houndmarked- 
Foxterrierhfindin (rrBBttss). Es mtigten dann 
,,rrBBTtSs"-Tiere entstehen, die wahrscheiI1- 
lich schwarz sein sollten. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
I. Es wurden Kreuzungen angestellt zwischen 

Airedaleterriern (schwarzloh) und Irischen Ter- 
riern (rot) einerseits und Houndmarked-Fox- 
terrier andererseits. In beiden F~illen konnte ein 
monofaktorieller Unterschied nachgewiesen 
werden. 

2. Weitere Versuche zwischen den F1-Hy- 
briden und Welshterrier (schwarzloh) zeigten, 
dab man mit einem dominanten Rot zu tun hat, 
das sich wahrscheinlich in einem Gen yon 
Schwarzloh unterscheidet. 

3. Als Symbol Itir dieses dominante Rot wurde 
der Buchstabe ,,R" eingeffihrt, wihrend fiir 
Schwarzloh IBSENS Terminologie iibernommen 
wurde. (,,B"-Schwarz, ,,T"-Einfarbig, ,,t"- 
Zweifarbig ohne Weig, ,,BBtt"-Schwarzloh). 
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Die amerikanischen Pflanzenpatente Nr. 23 bis 24. 
Paten t  Nr .  23: , , R o s e " ,  

angemeldet am 16. Jan. 1932, erteilt afll 23. Aug. 
1932. ROBERT LEE CATRON, fibertragen an The 
Joseph H. Hill Company. 

Die Rose ist eine Spielart der ,,Briarcliff" Rose. 
Sic hat im Gegensatz zu der genannteii Sorte eine 
leuchtende kirschrote Farbe nnd besitzt einen 
zarten, aiigenehmen, langanhaltenden Duff. Die 
Bliite besitzt eine groBe Zahl yon grol3eii Blfiten- 
bl~ttern. 

Paten t  Nr .  24: , , P f l a n z e n s o r t e " ,  
angemeldet am 28. Jan. 1931, erteilt am 3 o. Aug. 
1932. WILLIAM SIM, 

ES handelt sich um eine Nelke, die aus der Kreu- 
zung zweier unbekannter S~mlinge hervorging. 
D i e  B e s c h r e i b u i i g  d e r  n e u e n  N e l k e  i s t  a u B e r -  
ordentlich kurz gefagt. Hiiigewiesen wird auf die 
mit rosa T6neii uiitermischte bronzeartig gelbe 
Farbe mit weiBen iKanten. 
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