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und 1935 miteinander vergleichen, so sehen wir, 
dab bei s~imtlichen resistenten Klonen der Er- 
trag an Grtinmasse im zweiten J a M  (1935) ge- 
stiegen und bei den anf~lligen gesunken ist. 

Abb. 2. Einflug des Rostbefalls au[ die gleichen Kione: obea 1934, unten 1935. 

Dies gem auch aus der Abbildung I hervor, 
in welcher die Ernten aus beiden Jahren so- 
wie der Rostbefall graphisch dargestellt sind 
(Klone Nr. 54 zeigt den h6chsten festgestell- 
ten Rostbefall). Wie aus der Tabelle I her- 
vorgeht, bilden jedoeh die Klone Nr. 33, 39, 
4 ~ und 41 eine Ausnahme, da sie im zweiten 
Jahre trotz Rostbefalls einen h6heren Ert rag 
lieferten. Dies ist darauf zuriickzufiihren, dab 
der Befall bei diesen Klonen relativ gering war, 

und so konnte in der kurzen Zeit keine Ertrags- 
drtickung erfolgen. 

Das Sinken des Ertrages yon einem Jahr  zum 
anderen konnte nicht nut  zahlenm~13ig (dutch 

W~igen) ermittelt  werden, 
sondern war auch mit  
freiem Auge deutlich zu 
erkennen; dies zeigt auch 
die Abbildung 2 der Klone 
Nr .47- -5I .  Wenn in den 
n~ehsten Jahren der Rost 
wieder auftritt ,  werden 
die Klone 48, 5 ~ und 51 
sieherlich vernichtet. 

Aus obigem l~iBt sich 
ersehen, welchen groBen 
Sehaden das Lieschgras 
durch eine Rostepidemie 
erleiden kann, das in 
Wiesen oder Weiden, in 
gemischten oder reinen 
Best~inden, zur Futter-  
oder Samengewinnung 
viel angebaut wird. Somit 
ist es bei der Ziichtung 
dieses Grases angebracht, 
neben den iibrigen Eigen- 
schaften auch die Rost- 
resistenz zu beriicksieh- 
tigen, da sie gesicherte 
Ernten bedingt. Die Ziich- 
tung des Lieschgrases auf 
Rostresistenz st6gt auf 
keine Schwierigkeiten, da 
wir fiber aus vielen For- 

men zusammengesetzten Phteumpopulationen 
verfiigen, unter denen mit  tIilfe ktinstlichen 
oder nattirlichen Befalls resistente Klone ge- 
funden werden k6nnen, die gleichzeitig auch die 
tibrigen gewtinschten Eigenschaften besitzen. 

DaB die Ztichtung auf Rostresistenz von Er- 
folg gekr6nt sein kann, zeigen aueh die in 
manchen L~ndern angebauten rostresistenten 
Phleumst~imme, die aus ziichterischer Arbeit 
hervorgegangen sind. 

(Aus dem Tierzuchtinstitut der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim.) 

E i n  w i r t s c h a f t l i c h  w i c h t i g e r ,  g e s c h l e c h t s g e b u n d e n e r  F a k t o r  b e i  E n t e n  1. 

Von P.  C a r s t e n s  und ]. Prl l fcr .  

In Heft  i des 4- Jahrganges (I932) yon ,,Der 
Zfichter" wurde fiber einen geschlechtsgebunde- 
hen Faktor  bei Enten berichtet, der im Tier- 
zuchtinstitut der Landwirtschaftlichen Hoch- 

i Mit Untersttitzung der Deutschen For- 
schungsgemeinschaft. 

schule Hohenheim gefunden worden war. Aus 
der Paarung eines weiBen Laufenten-Erpels mit  
Khaki-Campbell-Enten waren neben weigen und 
khakifarbigen Tieren eine gr6Bere Anzahl sehr 
dunkler, teilweise fast sehwarzbrauner Nach- 
kommen aufgetreten, die sich schon als Kfiken 
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durch ihr tiefdunkelgrfines Flaumgefieder we- 
sentlich yon ihren khakifarbigen Geschwistern 
mit grfinem bis hellgrtinem Flaumgefieder unter- 
schieden (Abb. I). Dieser Entenstamm wurde 
mehrere Jahre hindurch durch st~ndige Ge- 
schwister- bzw. Halbgeschwisterpaarung ver- 
mehrt,  wobei die zun~chst noch anf~ltenden 
weigen Nachkommen ausgemerzt und nur noch 
die khaki- und dunkelkhakifarbigen Nach- 
kommen n~iher untersucht wurden. Sobald die 
Kiiken nach dem Schlupf abgetrocknet waren, 
wurde die F/irbung des Flaumgefieders genau 
bestimmt und schrift]Lich niedergelegt, nach dem 
Federwechsel die des endgiiltigen Gefieders. Die 
Untersuchungen ergaben, dab es sich bei beiden 
Farbtypen um die gleiche Zeichnung und das 
gleiche Pigment handelte, dab die dunkle F~r- 
bung durch st~rkere H~iufung und 
dunklere T6nung der Pigmentk6rn- 
chen zustande kam, und dab somit 
die Khakifarbe des hellen Farbtyps 
durch einen Verdiinnungsfaktor be- 
wirkt wurde. 

Bei Beobachtung des Erbganges 
erwies sich der Faktor  fiir dunkle 
F~rbung als dominant fiber den fiir 
helle Ffirbung. Die Kreuzung hell- 
farbiger Erpel mit dunkelfarbigen 
Enten ergab die ,,Vererbung fibers 
Kreuz", also nur dunkelfarbige Erpel 
und hellfarbige Enten, es handelte 
sich also um einen Fall yon geschlechtsgebun- 
dener Vererbung. Die Ergebnisse erschienen in- 
folge des genfigend groBen Materials als ge- 
sichert, doch blieb immerhin noch manche 
Frage einer sp~teren L6sung vorbehalten, zumal 
yor  1932 ein homozygot dunkelfarbiger Erpel 
noch nicht gefunden worden war und die ge- 
ringe Nachkommenzahl bei der Paarung hetero- 
zygot dunkler Enten miteinander keine sicheren 
Schltisse zulieB. 

Es wurde also in den Jahren 1932--1935 mit 
dem vorhandenen Material weitergearbeitet, 
und zwar in der gleichen Weise wie in den 
Jahren zuvor, was Zusammenstetlung der 
Zuchtst~imme und Beschreibung des Gefieders 
der Nachkommenschaft anbelangt. Die Suche 
nach dem homozygot dunklen Erpel brachte 
jedoch erst 1935 den gliicklichen Griff, es traten 
diesmal sogar gleich zwei homozygot dunkle Erpel 
auf. Um yon diesen beiden Tieren m6glichst viel 
Material zu gewinnen, wurden nicht nur die nor- 
mal geschl/ipften Tiere beschrieben, sondern 
auch die im Ei steckengebliebenen, vollentwickel- 
ten Kfiken. Bei ihnen machte weder die Fest- 
stellung der Farbe des Flaumgefieders noch die 

des Geschlechtes Schwierigkeiten, und wenn 
auch ein Vergleich des Flaumgefieders mit dem 

Abb. I. Mannliches Entenkttken mit dunkelgrtinem und weibliches 
mit  grfinem Flaumgefieder, Geschwister aus Fai l  3. 

endgiiltigen Gefieder nnterbIeiben muBte, so 
war das doch ohne jede Bedeutung, da nach 

Abb. 2. Dunkler und heller ErpeI ira Prachtgefieder, 

allen bisherigen BeobachtungerL aus Ktiken mit 

Abb. 3. Die Erpel  aus Abb. 2 von oben geseherl. Man beachte die 
weiBen Handschwingea des dunklen Erpels, 
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dunkelgrfinem Jugendkleid stets Enten mit 
dunklem Gefieder und aus sotchen mit  hell- 
grfinem Flaum stets Tiere mit  heliem Gefieder 
hervorgingen (Abb. 2--5). Bei fiber 9oo Nach- 
kommen gab es yon dieser Regel nicht eine 
einzige Ausnahme. 

Von der Voraussetzung ausgehend, dab die 
dunkle Farbe dominant fiber die helle ist, und 
dab der Faktor  daffir im Geschlechtschromosom 

Abb. 4. Dunkle und helte Ente. 

liegt, waren bei den verschiedenen Paarungs- 
m6glichkeiten folgende Ergebnisse zu erwarten 
(R - -  dunkelfarbig, r ~- helIfarbig) : 

I. Die Paarung von hellfarbigen Tieren mit- 
einander darf nur heltfarbige Nachkommen 
ergeben. 

2. Aus der Paarung heterozygot dunkler 
Erpel (Rr) mit hellen Enten (tO) mfissen zur 

Abb. 5- Die Enten aus Abb. 4 yon oben gesehen, glan sieht, dab 
es sich bei beiden Farbtypen um die gleiche Zeichnung handelt, 

H~ilfte dunkel und zur H~ilfte hell gef~irbte 
Nachkommen entstehen. Jeder Farb typ  ent- 
h53t m/innliche und weibliche Tiere zu gleichen 
Teilen. Die dunklen Erpel sind heterozygot. 

3. Die Paarung heller Erpel (rr) mit dunklen 
Enten (RO) darf nut  dunkle Erpel und helle Enten 
ergeben. Die Erpel sind simtl ich heterozygot. 

4- Ein heterozygot dunkler Erpel (Rr) liefert 
mit  dunklen Enten (RO)dunkle und helle Tiere 
im Verh53tnis 3 : I. Simtlicbe Erpel sind dunkel, 
die H~ilfte homozygot, die H/ilfte heterozygot. 
Helle Erpel k6nnen nicht auftreten. Die weib- 
lichen Tiere sind zur Hfilfte dunkel und zur 
H~ilfte hell. 

5. Ein homozygot dunkler Erpel (RR) kann 
nut  dunkle Nachkommen liefern, gleichgfiltig, 

ob er mit  dunklen oder 
hellen Enten gepaart  wird. 

Das Material der Jahre  
I932--35 brachte folgende 
Ergebnisse: Fall I wurde 
nicht mehr wiederholt, da 
fiber ihn bereits aus den 
Jahren vor I932 gen/igend 
Material vorlag. AuBerdem 
hot die Beobachtung der 
gleichfalls in Hohenheim 

gehaltenen reinrassigen Khaki-Campbell-Herde 
genfigend Gelegenheit zur Feststellung, dab 
dunkle Tiere in dieser niemals auftraten. 

Fall 2 ergab 4z Nachkommen, und zwar 
2I m/innliche und 2o weibliche. Von den minn-  
lichen Tieren waren I I  dunkel und Io hell, yon 
den weiblichen Io dunkel und Io hell. Zu- 
sammengefaBt entfallen auf den dunklen Farb- 
typ 2I und auf den hellen 2o Tiere. Das Ver- 
h~iltnis I : I  ist also erreicht. Infolge des Zu- 
sammentreffens widriger Umstfinde ist das Ma- 
terial dieses Falles zahlenmfigig etwas gering. 
Zieht man, um die Sicherheit zu erh6hen, das 
Zahlenmaterial der Jahre vor I932 hinzu, so 
stellt sich die Oesamtzahl auf 65 mfinnliche 
und 59 weibliche Nachkommen, und zwar 33 
dunkle und 3z helle Erpel und 34 dunkle und 
25 helte Enten. 

Fail 3 mit  der ,,Vererbung fibers Kreuz" 
wurde am h~iufigsten wiederholt, was ein be- 
sonders zahlreiches Material zur Folge hatte. 
Die aus den entsprechenden Paarungen hervor- 
gegangene Nachkommenschaft  belief sich auf 
I2o dunkle Erpel und I26 helle Enten, wurde 
also den Erwartungen in vollem Umfange ge- 
recht. Daneben wurden noch Kreuzungen zwi- 
schen reinrassigem Khaki-Campbell-Erpel und 
dunklen Enten aus den in jahrelanger Inzucht 
gehaltenen Versuchsstfimmen durchgeffihrt, mit  
dem Ergebnis, dab auch bier simtliche Erpel 
dunkel und s~imtliche Enten hell waren. Rein- 
rassige Khaki-Campbell-Erpel und -Enten sind 
in der Farbe des Gefieders nicht yon den hellen 
Versuchserpeln und -enten zu unterscheiden, 
h~iufig gibt allerdings die Schnabelfarbe, die bei 
den Versuchsenten verschiedenartig ausfillt, 



7. Jahrg. ~ 2 .  Heft Ein wirtcschaftlich wichtiger, geschlech• Faktor bei Enten. 329 

gewisse Fingerzeige. Dieses Verfahren der Ein- 
kreuzung hochwertiger, reinrassiger Khaki-  
Campbell-Erpel bietet die M6glichkeit, die Lege- 
leistung zu steigern und gleichzeitig den Vorteil 
der sofortigen, mfihelosen Geschlechtserkennung 
der Eintagsenten zu wahren. 

Fall 4 bedurfte noch des Beweises, da sich 
aus dem geringen Material der ersten Ver6ffent- 
lichung (9 Nachkommen) keinerlei Schliisse 
ableiten lieBen. Die Paarung heterozygot 
dunkler Erpel mit  dunklen Enten ergab Y9 m~inn- 
liche und 74 weibliche, insgesamt 153 Nach- 
kommen. Die Erpei erwiesen sich s~imtlich Ms 
dunkel, von den Enten waren 34 dunkel und 
4 ~ hell. Es t ra ten also, wie zu erwarten war, 
keine hellen Erpel auf. Das Verh~ltnis der 
dunklen zu den hellen Tieren war I I3 :4o ,  also 
ungeffihr 3 : I. 

Fall 5 war noch nicht beobachtet  worden, da 
wir bei der Auswahl der Erpel aus Fall 4, aus 
dem vorerst allein homozygot dunkle Erpel, 
und zwar zur H~ilfte, hervorgehen konnten, 
mehrereJahre hindurch zuf~llig nur heterozygote 
Erpel zu fassen bekamen. Das Jahr  1935 
brachte dann den Erfolg, da sich zwei dunkle 
Erpel, die mit  5 dunklen und 7 hellen Enten 
gepaart  worden waren, als homozygot erwiesen. 
Sie lieferten mit  diesen I2 Enten 227 Nach- 
kommen, yon denen I13 m~innlichen und 114 
weiblichen Geschlechtes waren. Diese 227Nach- 
kommen waren s~mtlich dunkel, auch unter den 
129 Naehkommen der 7 hellen Mfitter (63 m~nn- 
liche und 66 weibliche) befand sieh also nicht 
ein einziges helles Tier, womit die Homozygotie 
der beiden V~iter als bewiesen angesehen werden 
kann. 

Tabelle I gibt noehmals eine zusammen- 
fassende Ubersicht fiber die gesamte Nach- 
kommenschaft  aus den versehiedenenPaarungen, 

Tabel le i .  F g r b u n g  des  K f i k e n g e f i e d e r s .  

Paarung 

hell • ~ hell 
d' dunkel • ~ hell 
(heterozygotc) 
d ~ hell • 9 dunkel 
c~ dunkel • ~ dunkel 
(heterozygot) 
c~ dunkel • $ hell und 
(homozygot) dunkeI 

dunkel- 
grfin grfin 
c~ 2 3 9  

I - -  34 44 
33 34 32 25 

17o - -  __ i79 
83 39 4 ~ 

I13 I I  4 

ZLI- 

s a m m e n  

79 
124 

349 
162  

227 

wobei das Zahlenmaterial  der vier Zuchtjahre 
1932--35 mit  dem der Jahre 1929--3i  vereinigt 
wurde. Der eine dunkelfarbige Erpel, der bei 
der Paarung hellfarbiger Tiere untereinander 

auftrat,  rtihrt, wie bereits bei der ersten Ver- 
6Ifentlichung betont, zweifellos von einer fal- 
schen Eintragung her. 

Die Beobachtung der 193I erbrfiteten Enten 
hatte noch die Tatsache ergeben, dab weiBe Ab- 
zeichen bei den dunklen Tieren wesentlich 
Mufiger auftraten als bei den hellen, was den 
Schlul3 nahelegte, dab diese Unterschiede in der 
Wirkung der Intensit~itsfaktoren begriindet 
liegen, dab also der die helle (Khaki-) Farbe 
hervorrufende Verdiinnungsfaktor bei einem 
grogen Teil dieser Tiere die weiBen Abzeichen 
ph~notypisch verdr/ingt. 57% aller dunklen 
Tiere hatten weil3e Abzeichen, von den hellen 
Tieren nur Io %. Diese Untersuchungen wurden 
in den Iolgenden Jahren fortgesetzt. Da all- 
j~ihrlich eine gr6Bere Anzahl einj~ihrige Tiere in 
die Versuchsst~imme eingestellt wurden, war im 
Jahre  1935 die 6. Inzuchtgeneration erreicht, 
das MateriaI kann also schon als aul3erordentlich 
gleichmfiBig und einheitlich bezeichnet werden. 
Wie bereits frfiher bemerkt,  konnten ffir diese 
Beobachtungen nur erwachsene Tiere heran- 

Abb. 6. F[~lgel eines dunklen Erpels mit  ~uBerster weiger Hand- 
sehwinge. Derartige Meine Abzeiehen sind am Kfikengefieder nieht 
sieher zu erkennea uncl werden erst beim HervorsprieBen der 
Schwungfedern sichtbar, dann allerdings infolge der ]?arbenkontraste 

sehr aufffdlig. 

gezogen werden, da kleinere Abzeichen bei den 
Kfiken a]lzu leicht fibersehen werden. Kleine 
Kehlflecke und solche an der unteren Kopfseite 
heben sich meist nicht deutlich genug v o n d e r  
sowieso schon helleren F/irbung der Unterseite 
ab, ebenso sind geringffigige Abzeichen an den 
Flfigelspitzen, die bei der sp/iteren Befiederung 
nur I - - 2  weiBe Handschwingen zur Folge haben 
(Abb. 6), am Kfikengefieder nicht mit  Sicherheit 
feststellbar. Oft kommen sie auch nur an einer 
Flfigelspitze vor. Zuverl/issig zu erkennen sind 
am Kfikengefieder nur breite Halsringe, groBe 
Kehlflecke und vollst/indig weil3e bzw. gelbe 
Fingerglieder, wie sie der dunkle Erpel Nr. 5146 
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in Abb. 2 und 3 aufzuweisen hat, dessen s~mt- 
liche Handschwingen weig sind. Abb. 7 zeigt 
den gleichen Erpel als Kfiken, Die Unter- 
suchungen hinsichtlich der Abzeiehen wurden 
also gleichzeitig mit  der ]3eschreibung des end- 
gfiltigen Federkleides vorgenommen. 

Die friihere Vermutung, dab die dunklen Tiere 
nicht nur h~tufiger, sondern auch gr613ere weiBe 
Abzeichen haben, wurde durch die sp~iteren Be- 
obachtungen best~itigt, da bet den hellen Tieren 
gr6Bere Abzeiehen fiberhaupt nicht, bet den 
dunklen dagegen sehr oft festgestellt werden 
konnten. Die Abzeichen der hellen Tiere be- 
schr~inkten sich fast durchweg auf kleine und 

Abb. 7. Der dunkle Erpel Nr. 5146 aus Abb. 2 und 3 als Ei~tags- 
kiiken. Das gelbe Fingerglied hebt sich yon dem fibrigen dunkel- 
grfinen Flaum deutlich ab. Sind die Abzeichen so grog, so k6nnen 

sie auch in diesem jugendlichen Alter nicht fiberseherl werden. 

sehr kleine Halsflecke, w~ihrend sie bet den 
dunklen nicht nur als oftmals sehr groBe Hals- 
fiecke und -tinge, sondern fast noch h~iufiger 
als weil3e Handschwingen oder gar in Verbindung 
miteinander auftraten. Doch kamen auch bet 
ihnen bisweilen kleinere Abzeichen vor, und 
zwar besonders oft auf der Unterseite des Kopfes 
am hinteren Ende des Unterschnabels. Ein 
solches Abzeichen hat z. B. die dunkle Ente der 
Abb. 4 und 5, auf denen es allerdings nicht 
sichtbar ist, was jedoch in Kauf genommen 
werden muBte, da sich im iibrigen das sehr 
dunkle Tier als ein zu Vergleichen besonders 
geeignetes, photographisches Objekt erwies. 

Der AnteiI der Tiere mit  weiBen Abzeichen am 
Gesamtbestande ging im Laufe der Jahre 
zuriick, bet den dunklen Enten yon 67 % im 
Jahre 1932 auf 29% im Jahre 1935 , bet den 
hellen yon 17% auf 4%, wie aus Tabelle 2 
hervorgeht. 

Die Ursache ftir diesen allgemeinen Rfickgang 
dfirfte in erster Linie darin zu suehen sein, dab 
ffir die Auswahl der Zuchttiere an&re  Grfinde 
in h6herem Grade maBgebend waren als das 
Vorhandensein weiBer Abzeichen.  Vor allem 
mugten inn Interesse einer grogen Nachkommen- 
sehaft Leget~ttigkeit, Schlupf- und Aufzucht- 

ergebnisse der Elterntiere in den Vordergrund 
gestellt werden, was zu der Bevorzugung einiger 
sehr fruchtbarer Enten ffihrte, die zufiillig keine 
Abzeichen hat ten und deren zahlreiche Nach- 
kommenschaft  die gleiche Eigenschaft zeigte. 
Dutch die sich allm/ihlich herausbildende Vor- 
machtstellung dieser Familien ging der Anteil 
der Tiere mit  Abzeichen immer st/irker zurfick. 
Das Verh~ltnis der dunklen zu den hellen Tieren 
mit  Abzeichen bleibt jedoch yon dieser Tatsache 
unberiihrt. Denn abgesehen yon der gr6Beren 
Ausdehnung der weigen Abzeichen bet den 
dunklen Tieren haben diese in allen Jahren einen 
vier- bis achtmal gr6Beren Anteil an Tieren mit  

T a b e l l e  2. 

mit weigen ohne weil3e 
Abzeichen Abzeichen 

% % 

j dunkle Tiere 
x93z [helle Tiere 

] dunkle Tiere 
1932 /helle Tiere 

Jdunkle Tiere 
I933 [helle Tiere 

j dunkle Tiere 
1934 ~helle Tiere 

j dunkle Tiere 
I935 lhelle Tiere 

57 43 
I 0  9 ~ 

67 33 
17 83 
46 54- 

7 93 
32 '. 68 

4 i o 6  

29 71 
4 96 

Abzeichen als die hellen. Der Rfickgang ist bet 
den hellen sogar weit st~irker als bet den dunklen. 

ZusammengefaBt bestMigen die Untersu- 
chungen der Jahre I932--35 nachpriifend und 
erg~inzend die vorher getroffenen Feststellungen : 
Die hellbraune und dunkelbraune Farbe der 
Versuchsenten beruht auf der Wirkung zweier 
alleler Faktoren, eines Verd/innungs- und eines 
Verdichtungsfaktors, die sich nicht nur auf das 
Gefieder der erwachsenen Tiere, sondern auch 
auf das Flaumgefieder der Kiiken erstreckt. 
Vorgenommene Kreuzungsversuche ergaben, 
dab der Faktor  ffir dunkles Gefieder dominant 
fiber den ffir helles Gefieder ist, und dab die 
Anlage ffir diesen Faktor  im Geschlechtschro- 
mosom iiegt. Es liegt also ein Fall von ge- 
schlechtsgebundener Vererbung vor. 
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