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dab in diesem Falle die Unvertr~iglichkeit yon 
E. hirsutum-Plasma und (hirs • mont)-Bastard- 
kern fiir das Nichtgelingen der Kreuzung ver- 
antwortlich zu machen ist und nicht die Unver- 
triiglichkeit der beiden Kerne oder sonstige 
Kreuzungsschwierigkeiten. Bei anderen E. mon- 
tanum-Rassen ergab die Kreuzung Airs. ~ • 
mont. ~ zwar viel schlechter aussehende Samen 
als die reziproke Kreuzung und die mit  Lh ~, aber 
die Embryonen waren lebensf~ihig, wenn auch 
in einem anderen Falle in einem etwas geringeren 
Grade. Es ist m6glich, dab ein derartiges Ver- 
halten Niufiger vorkommt  und nur die wirkliche 
Ursache nieht erkennbar ist. 

Ebenso kann das Plasma bei der R/ickkreu- 
zung eine wichtige Rolle spielen. Meine Ver- 
suche (MIcHAELIS I933) haben ergeben, dal3 tier 
Kern von g..  luteum im Plasma yon E. hirsutum 
nieht lebensf/ihig ist, wohl aber der E. hirsutum- 
Kern im E. luteum-Plasma. Es gelang daher 
nicht, die Riickkreuzung (hits. ~_ • lut. (~) 
• lut. ~ welter als bis zur dritten Generation zu 
fiihren. Aus den Kreuzungen entstanden stets 
nicht lebensf~ihige Keimpflanzen. Die im Hin- 
blick auf das Genom gleichwertige Kreuzung 

(lut. ~ • hits. ~) ~_ • lut. ~ wird ohne weiteres 
gelingen. Umgekehrt  ist es, wie die oben be- 
schriebenen Versuche zeigen, durchaus nicht 
gleichgfiltig, ob bei der Rtickkreuzung mit  E. 
hirsutum vom (lut. ~_ X him. ~)- oder vom 
(hirs. ~ X lut. ~)-Bastard ausgegangen wird. 

Diese wenigen Beispiele magen gentigen, um 
zu zeigen, dab trotz unseres geringen Wissens 
fiber die Plasmavererbung die Beachtung der 
m/itterliehen Vererbung yon Bedeutung werden 
kann. 
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Die genetischen Grundlagen der Farbenspielarten des Wellensittichs. 
Ein Beitrag zum Domestikationsproblem. 

Von H. Steiner ,  Zfirich. 

1]ber die Art und Weise, wie unsere Haustiere 
entstanden sind, gehen noch heute die Ansichten 
der einzelnen Forscher welt auseinander. Na- 
mentlich unter den praktischen Tierztichtern 
linden wir die, frtiher auch in wissenschaftlichen 
Kreisen fast allgemein verbreitete Ansicht, dab 
es besondere Domestikationsbedingungen sein 
miil3ten, durch deren direkte Einwirkung auf 
den in Gefangenschaft gehaltenen und geztich- 
teten Organismus die typischen Haustiermerk- 
male sich allm~ihlich entwickelt h~itten. Gewil3 
kann der Einflut3 der besonderen Umwelt- 
bedingungen, unter welchen ein Tier zu leben 
gezwungen ist, auf seine k6rperliche Beschaffen- 
heit nicht bestri t ten werden. J e d e m  Ztichter 
sind, gerade unter den Verhiiltnissen der Ge- 
fangenhaltung, die Ver~inderungen bekannt,  
welche die Beschr/inkung der Bewegungsm6g- 
lichkeit, verschiedene Temperatur-  und Ern~ih- 
rungsverh~ltnisse usw. beim Tier hervorrufen. 
Die groBe und bis heute noch nicht gel6ste Frage 
bleibt jedoch, ob diese sichtbarlich durch die 
UmweR bewirkten VerS~nderungen auch wirklich 

auf die Nachkommen sich iibertragen, also 
erblich sind, so dab durch sie, infolge der Sum- 
mation ihrer Eigenttimlichkeiten in einer Reihe 
aufeinanderfolgender Generationen, die typi- 
schen Domestikationsmerkmale unserer Haus- 
tierrassen sich auspr~igten. 

Auf Grund der Ergebnisse einer mehr als 
dreil3igj~ihrigen exakten experimentellen Ver- 
erbungsforschung, welcher auch die wertvollen 
Erfahrungen der praktischen Tier- und Pflanzen- 
ztichter zur Verfiigung standen, unterscheiden 
wir heute ganz allgemein zwischen nichterblichen 
und erblichen Varietfiten, zwischen sog. Modifi- 
kationen und sog. Mutationen. Offensichtlich 
geh6ren die ersten, an einem in Gefangenschaft 
gehaltenen Tiere zu beobachtenden Domesti- 
kationserscheinungen zu den Modifikationen. 
Somit stellt sich das Problem: K6nnen die nicht 
erblichen Modifikationen zu erblichen Muta- 
tionen werden? 

Es wiirde viel zu welt ftihren, wollten wir hier 
auf alle die zahlreichen Argumente, welche 
gerade in den letzten Jahren ftir oder wider eine 
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solche M6glichkeit ins Feld gefiihrt worden sind, 
such nur kurz n~her eingehen. Es sei deshalb 
hier lediglich ganz summarisch betont, dab die 
Resultate der exa,kten experimentellen Ver- 
erbungsforschung bis heute noch in keinem 
einzigen Falie einwandffei die Vererbung der im 
Laufe der individuellen Entwicklung erworbenen 
Eigenschaften und abweiehenden neuen Merk- 
male ergeben haben. Es bleiben somit zur 
Deutung der wirklich zu beobachtenden erbtichen 
Variabilitfit und damit der Entstehung und Ent-  
wieklung neuer Rassen und Arten nut  die sport- 
tan und ganz zuf~llig auftretenden Mutationen. 
Zur Zeit s tem deshalb im Vordergrunde des 
Interesses der Genetiker die Frage, ob nicht 
wenigstens'ein direkter Einflu[3 der Umwelt- 
bedingungen auf die Entstehung und die Eigen- 
art dieser Mutationen festzustellen sei. Alles, 
was man jedoch bis heute in dieser Hinsicht hat 
nachweisen k6nnen, besteht darin, dab es wohl 
m6glich ist, dutch extreme Einwirkungen (Hitze, 
K~ilte, Bestrahlungen, Chemikalien usw.) die 
Hi~u/igkeitsrate des Au/tretem yon erblichen 
VarietS~ten zu erh6hen, dab es aber bis heute 
nieht gelingen wollte, einwandfrei die Eigenart 
'und den Charakter dieser Mutationen zu beein- 
flussen. Damit mtissen wir aber auch fiir die 
Entstehung unserer Haustierrassen zum Sehlusse 
gelangen, dab sie ihren Ursprung dem zufSAligen 
Auftreten von gelegentlichen erblichen Ab- 
weichungen, also Mutationen, zu verdanken 
haben, nicht aber den sog. spezifischen Domesti- 
kationsbedingungen. Bekannt ist, wie von jeher 
gerade solche Abweichungen, selbst Monstrosi- 
t~ten, unter den vom Menschen gepflegten und 
geziichteten Tieren und Pflanzen seine Aufmerk- 
samkeit auf sich gezogen haben. Immer wieder 
wurde gerade mit itmen eine bewuBte Selektion 
getrieben, sobald die Abweiehung irgendeinen 
Nutzen versprach, wobei abet am Anfang sicher- 
lich jedesmal der Seltenheitswert des neuen 
Merkmals ausschlaggebend war. Dieser Werde- 
gang unserer Haustierrassen 1/iBt sich jedoch in 
den seltensten FSdlen nachweisen. Es hat des- 
halb ~4LArr, in seinem bekannten Handbuch 
fiber die Entstehung tier Haustiere, I927, als 
das wichtigste Desiderat der Haustierforschung 
Domestikationsversuche mit Objekten, die noch 
hie domestiziert worden sind, bezeichnet, um die 
Entstehung der allerersten erblichen Haustier- 
merkmale feststellen zu k6nnen. 

Ein soleher Domestikationsversuch aller- 
gr6gten AusmaBes hat sieh nun aber, fast un- 
bemerkt und unbeachtet yon der wissenschaft- 
lichen Forschung, innerhalb der letzten hundert 
Jahre mit einem vorher vollstS.ndig freilebenden 

Tiere volizogen, n~mlich mit dem Wellensittich, 
Mdopsittacus undulatus (SH.~.W), der heute end-- 
gtiltig in den Haustierbestand des Menschen 
tibergetreten ist und eines der neuesten Beispiele 
der Domestikation eines Wildtieres darstellt. 
Was diesem Beispiele seine groBe Bedeutung 
verleiht, das ist der Umstand, dab es alle Phasen 
der Haustierwerdung des Wellensittichs, insbe- 
sondere die Entstehung seiner verschiedenen 
Rassen, einwandfrei fiberblicken und genau ver- 
Iolgen l~13t. Damit sind wir in der Tat  instand 
gesetzt, im Sinne des KLATTschen Postulates 
einen Einbliek in die Entstehungsweise der 
Ftaustierrassen tiberhaupt zu gewinnen. 

Die Geschichte der Einbfirgerung und Domesti- 
kation des Wellensittichs ist kurz folgende (I): 
Die erste lebende Einfuhr des erst um die Jahr- 
hundertwende des 18. und 19. Jahrhunderts 
bekannt gewordenen, kleinen australischen Sit- 
tichs erfolgte im Jahre 184o durch den bekannten 
englischen Ornithotogen JouN GouLD. Von 185o 
an beginnt seine immer in gr6gerer Anzahl er- 
folgende Einfuhr aus Australien, die z .B.  im 
Jahre 1879 in einer einzigen Sendung die ge- 
waltige Zahl von gegen 8oooo Paaren betrug. 
Infolge des I894 durch die australische Regie- 
rung erlassenen Ausfuhrverbotes ffir einheimi- 
sche Tiere wurde dieser Massenimport auf einen 
Schlag gestoppt, wodurch jedoch die weitere 
Verbreitung des Wellensittichs unter den Vogel- 
pflegern und -z/ichtern nieht wesentlich unter- 
bunden wurde. Denn inzwischen war der zier- 
liche und liebenswfirdige Sittich bereits zum 
wirklichen tIaustiere geworden, das alljghrlieh 
zu vielen Tausenden bei Privaten und in sog. 
Wellensittichzfichtereien (namentlich in Belgien 
und S/idfrankreich) geztichtet und in den 
Handel gebracht wurde. Die ersten Zucht- 
berichte liegen schon aus den Jahren ~854 aus 
Frankreich und 1859 aus Deutschland vor. Seit- 
dem ist der Wellensittich iiberall mit beispiel- 
losem Erfolg in der Gefangenschaft gezfichtet 
worden. Schon in den sechziger Jahren wurde 
er als vollst//ndig domestiziertes Tier bezeichnet. 
Diese Bereitschaft, in der Gefangenschaft zur 
Fortpflanzung zu schreiten, ist wohl die Grund- 
bedingung seiner raschen Haustierwerdung ge- 
wesen. 

Die ersten typischen Domestikationsmerk- 
male, welche auch beim Wellensittich vorerst in 
der Form der so h~tufigen Farbenspielarten auf- 
getreten sind, werden erstmals aus den siebziger 
Jahren gemeldet. Damals traten (1872 in Bel- 
glen, seit 1875 mehrmals in Deutschland) in ge- 
w6hnlichen Zuchten wildfarbener, griinerWetlen- 
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sittiche, spontan und unabh/ingig voneinander, 
vereinzelte einfarbig gelbe Exemplare auf, also 
in der Form typischer Mutationen, welche auf 
einen Schlag das neue Merkmal aufweisen. Diese 
gelben V6gel stimmten j edoch in ihrem Aussehen 
nicht vollstSndig miteinander fiberein; deutlich 
lassen sich mindestens vier verschiedene Farben- 
schl~ge unterscheiden, und zwar x. ein rein gelber 
Typus, ohne die geringste Spur einer Wellen- 
zeichnung und mit roten Augen; also ein typi- 
scher Albino ; alle V6gel dieser Variet~it sind stets 
weiblichen Geschlechtes gewesen; 2. ein hoch- 
gelber Typus mit blasser Wellenzeiehnung und 
schwarzen Augen; 3. ein blafigelber Typus, 
ebenfalls mit blasser Wellenzeichnung und 
schwarzen Augen, aul3erdem aber mit deutlich 
grfiner T6nung der gelben K6rperpartien; und 
endlich 4. ein ausgesprochen grfingelber Typus 
mit fahlgrauer Wellenzeichnung und schwarzen 
Augen. I878 erscheint, wiederum in Belgien und 
ebenfalls als pl6tzliehe Mutation unter gew6hn- 
lich grfinen Vggeln, eine prachtvolle, rein blau 
gef~irbte VarietSt, die leider damals in den 
n~chsten Jahren wieder spurlos verschwand. 
Sie taucht aber x9io, diesmal in Nordfrankreieh 
(Le Mans), offenbar durch einen identisehen 
Mutationsvorgang wiederum auf, wobei es dies- 
mal gelingt, sie welter zu zfichten. Sie hat  sich 
seitdem als konstante und viel bewunderte 
Farbrasse fiber die ganze Welt verbreiiet. Seit 
1917/2I sind ferner eine ganze AnzahI neuer 
FarbenspieIarten aufgetreten, von welchen die 
sog. Olivfarbenen (I9I 9 in einer tier groBen 
Wellensittichzfichtereien yon TouIouse, Sfid- 
frankreich), die Isabellen (I933 in England, 1934 
in Australien), die Falben (i929 in der Schweiz, 
I933 in Deutschland) und die echten Albinos 
(I931 in Deutschland, i933 in England) wieder- 
um als echte Mutationen meist nur in einem 
einzigen Exemplar in Erscheinung traten, w~ih- 
rend die sog. WeiBen, Kobalt- und Mauvefarbe- 
nen, wie auch die sog. Grauflfigel-Variet~ten ihre 
Entstehung lediglich der Kreuzung zwischen den 
schon vorhandenen gelben, blauen und oliv- 
farbenen Ausgangsmutationen verdankten. Sie 
stellen also lediglich neue Kombinationsvarie- 
t~ten dar. Alles in allem sind innerhalb der 
letzten 5o Jahre im ganzen 7--8 echte Farb- 
mutationen beim Wellensittich aufgetreten. Die 
Zahl der /iuBerlich verschiedenen Variet~ten, 
welche aus der t(reuzung derselben unterein- 
ander unter der Voraussetzung v611iger Domi- 
nanz ihrer Merkmale herausgez/ichtet werden 
kann, betr~igt somit 512, was einen ungef~hren 
Begriff davon geben dfirfte, welche ungeheuer 
groBe M6glichkeiten der Farbrassenbildung 

h e u t e  schon in unserem Wellensittichbestand 
enthalten sind. 

Sehr friihzeitig, seit 187o, also kurz nach den 
ersten Massenimporten aus Australien, traten 
auch Degenerationsmerkmale auf, speziell die 
sog. Gefiederkrankheit, welche durch eine 
mangelhafte Ausbildung der Schwungfedern, 
Entpigmentierung der schwarzen Federfahnen 
und eine fortw~hrende Mauser charakterisiert ist. 
Neuerdings sind auch Alterationen in der K6rper- 
gr613e, SchnabelmiBbildungen usw. als erbliche 
Varianten bekannt geworden. 

Wenn wit nun die Entstehung dieser Ab/inde- 
rungen der normalen F~irbung, welche als 
Rassenmerkmale die beginnende Domestikation 
des Wellensittichs kennzeichnen, n~iher ins Auge 
fassen, so k6nnen wir bei allen feststellen, dab 
sie von einem spontan aufgetretenen, abge~inder- 
ten Individuum innerhalb einer gew6hnliehen 
Population ihren Ausgangspunkt genommen 
haben. Was ferner die besonderen Merkmale 
dieser Ab~inderungen anbetrifft, kann darfiber 
hinaus die bedeutsame Feststellung gemacht 
werden, dab alle bisher beim Wellensittich im 
Zustande beginnender Domestikation anfge- 
tretenen Farbvariet~iten auch ~n der /reien Natur 
unter den wilden V@eln der eigenen oder ver- 
wandter Arten ein nicht gerade seltenes Vor- 
kommnis bilden. So sind z. B. sowohI rein gelbe, 
aIs auch rein btaue, vereinzelte Individuen von 
sehr vielen Papageiarten aus freier Wildbahn 
bekannt geworden, die offenbar identische Mu- 
tationen zu den erstmals aufgetretenen gelben 
und blauen Wellensittichen darstellen. Die oliv- 
farbene und gelbe Mutation ist vom Wellen- 
sittich selbst ebenfalls aus der Freiheit nachge- 
wiesen. Die Isabell-, Falb- und Albino-Muta- 
tionen sind endlich bei den meisten Vogelarten 
im Freien relativ recht h~iufig anzutreffen. Es 
l~il?t sich somit feststellen, dab tats~ichlich alle 
im Laufe der Domestikation beim Wellensittich 
aufgetretenen Farbenspielarten auch im Freien 
unter den Wildv6geln als relativ h~iufige Muta- 
tionen nachgewiesen werden k6nnen. Diese 
Feststellung gilt fibrigens auch fiir andere Tiere, 
so hat S. V. H. JONES, 1923, bereits festgestellt, 
dal3 auch bei den S~ugetieren die im Freien 
relativ h~iufig auftretenden Farbaberrationen 
votlst~ndig mit den Farbrassen der verschie- 
denen Haustiere fibereinstimmen; und der be- 
kannte Genetiker BATESON kam schon 1894 auf 
Grund seiner Variationsstudien zum SchluB, dab 
die Variabilit~it bei den domestizierten Tieren 
nicht erheblich gr613er ist, als jene, welche bei 
den wilden Formen beobachtet werden kann. 
Aus alledem miissen wir zur Folgerung gelangen, 
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daI~ spezifische Domestikationswirkungen auf 
das Erbgut  ether Art sich ebensowenig nach- 
weisen lassen, wie eine direkte Beeinflussung 
desselben beim wilden Tiere durch die besonderen 
Bedingungen seiner Umwelt. Die Eigenart der 
Mutationen scheint tiberhaupt von allen Augen- 
faktoren unabh~ngig zu sein. Damit  erfiillen sie 
aber alle Bedingungen, welche yon DARWIN in 
seiner bekannten Selektionstheorie an die erb- 
lichen Variet/iten gestellt wurden, so dab jene 
Theorie als Erkl~irungsprinzip der Evolution der 
Pflanzen und Tiere heute fester begrtindet er- 
scheint denn je. 

Das erbliche Verhalten der Farbenspielarten 
des Wellensittichs, an deren Aufkl~rung, neben 
zahlreiehen Ziichtern in Deutschland, England, 
Frankreieh, 0sterreich und der Schweiz, na- 
mentlich aueb Dr. DUNCI~ER in Bremen, der 
bekannte Forseher auf dem Gebiete der Genetik 
der Kanarienv6gel, einen hervorragenden Anteil 
nahm, ist kurz folgendes~: 

Sowohl die getbe ats auch die blaue Mutation 
zeigt gegentiber der gr~inen Stammform einen 
einfachen rezessiven Erbgang. Der gelbe Vogel 
entstand aus dem griinen durch Mutation eines 
Regulatiom/aktors Rn der normalen Melanin- 
verteilung in der Feder, dutch welche Mutation 
dieser Faktor  in einen neuen Zustand Rp iiber- 
ging und dutch dessen Einwirkung nur noch 
sehr wenig schwarzes Pigment in den Federzellen 
selbst gebildet wird. Die blane Spielart verdankt  
ihre Entstehung dem vollst~ndigen Ausfall des 
gelben Lipochrom/aktors L, infolgedessen kein 
gelbes Pigment sich mehr bilden kann. Die weiBe 
Variet~t ist, wie sehon erw/ihnt, ein Kreuzungs- 
novum, das als homozygoter, doppelrezessiver 
Ph/inotypus (Rp Rp ll) aus der Kreuzung Gelb 
(RpRp LL) X Blau (RnRn ll) in der F1-Gene- 
ration zu erwarten war. Die olivfarbenen Varie- 
tiiten weisen einen intermedi~iren Vererbungs- 
gang auf, bedingt dutch einen Struktur/aktor S, 
welcher die sog. Blaustruktur der Federzellen 
in eine indifferente WeiBstruktur ver/indert. 
Die Heterozygoten der Oliv-Reihe (Ss) sind 
deshalb anders gef~irbt, als die Homozygoten 
(SS) ; erstere erscheinen dunkelgriin, letztere rein 
oliv. Bet der Kreuzung der Oliv-V6gel mit  den 
gelben, blauen oder weiBen Spielarten treten 
wiedetum neue Kombinationsvariet~ten auf, 

1 Zur Erleichterung des Verst~ndnisses der 
nachfolgenden Ausftihrungen verweise ich speziell 
auf die am Schlusse angeftihrte Tabelle der bis 
heute nachgewiesenen Erbfaktoren des \u 
sittichs hin. 

yon welchen z. B. in der Blaureihe die sogen. 
Kobalt-V6gel die Heterozygoten ( RnRn ll Ss), 
die Grau- oder Mauve-V6gel die Homozygoten 
(RnRnlZ SS) darstellen. Der StrukturfaktorS 
ist mit  dem Lipochromfaktor L gekoppelt und 
zeigt in etwa 8 % der F~ille einen Faktorenaus- 
tausch (crossing-over). Die sog. Graufltigel- 
Varlet/it wurde erstmals yon mir anfangs I928 
aus der sog. Maigrtin- oder Jade-Variet~it durch 
Kreuzung mit blauen und weiBen V6geln er- 
z/ichtet. Die maigriine Spielart entspricht dem 
oben bereits erw~hnten Typus 4 der gelben 
Farbenspielarten und ist bedingt durch eine 
nochmalige Mutation Rg des gleichen Faktors 
R~, aus welchem auch der gew6hnlich gelbe 
Typus 3, d .h .  Rp, entsiand. Rg bewirkt eine 
schw~ichere Melaninbildung in der Feder ats Rn, 
aber eine st~irkere als Rp. Es bilden also die 
drei Farbrassen : Wildvogel--  Graufliigel-- Gelb 
eine sog. multiple Allelomorphenreihe ein und des- 
selben Faktors miteinander. Eine weitere Allelo- 
morphenreihe ist gegeben dutch die Variet/iten : 
Wildvogel-- Isabelt--Albino. Bet dieser mutierte 
der sog. Oxydatio~,~s/ermentfaktor 0 der normalen 
Pigmentbildungsreaktion , ,Ferment- Chromo- 
gen" des Melanins in die Allele O n - - O i - - o .  
Kennzeichnend ffir die Isabellen und echten 
Albinos ist, dab sie eine geschlechtsgebundene 
Vererbung aufweisen, wie eine solche yon an- 
deren V6geln, z.B. den Isabell- oder Cinnamon- 
Kanarienv6geln, schon seit langem bekannt ist. 
Der Faktor  0 mug also im Geschleehtschromo- 
sore X gelegen seth. Was endlich die erst ganz 
nenlich yon mir analysierten Falben 1 anbetrifft, 
so sind sie sehr wahrscheinlich arts einer Mutation 
des Chromogen/aktors C der Pigmentbildungs- 
reaktion , ,Ferment-Chromogen" des Melanins 
entstanden. Das normale Cm des Melanins 
scheint hier in einen Zustand C/ iibergegangen 
zu sein, infolgedessen start  des schwarzen 
Melanins nut  eine branne Stufe desselben ge- 
bildet wird. In der Tat  wird diese Annahme z. B. 
durch die Kreuzung Albino (CmCm oo) • Falb 
(C/C/00) best~itigt, die lauter uniform griin ge- 
fSrbte F1-Nachkommen (CroCI 0o) ergeben hat. 

(Fortsetzung folgt.) 

1 Diese neueste FarbenspieIart des Weilen- 
sittichs sieht ~uf~erlich fast genau gleich aus wie 
die Isabellen; da sie abet sowohl morphologisch 
als auch genetisch von diesen verschieden ist, 
wurde die Bezeichnung ,,Falben" von mir in Vor- 
schlag gebracht, um sie yon den Isabellen zu 
unterscheiden. 
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