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Ober die Haar-Grundfarben beim Jagdhund und ihre genetischen 
Beziehungen zum Nasen- und Irispigment. 

Von A .  L.  v ,  S: tr  Frankfurt  a. M. 

Die vorliegende Mitteilung stellt einen Ver- 
such dar, die bisher ver6ffentlichten Unter- 
suchungsergebnisse zur Genetik der Pigment- 
eigenschaften bei Jagdhunden ohne Wildfarbe 
(Pointer, Spaniel, Setter, Teckel) unter Ver- 
wendung yon fremden wie eigenen zfichteri- 
schen Beobachtungen und yon kritisch ge- 
sichteten Angaben aus dem kynologischen 
Schrifttum nach einheittichen Oesichtspunkten 
zusammenzufassen. 

Unter  I. werden die genetischen Zusammen- 
h~nge zwischen den Haar-Grundfarben:  schwarz, 
braun, orangegelb und rot, d .h .  den Farben, 
die nach Abstraktion von etwa am Tier vor- 
handenen Zeichnungsmerkmalen (recessive ta~- 
Zeichnung und Weil3zeichnung 1, letztere oft ver- 
bunden mit  dominanter Schimmelung oder 
Tfipfelung) als Grundlage der F~irbung iibrig 
bleiben, an Hand  der yon C. C. LITTL~ (1914) 
unter Hinweis auf die Nagetiergenetik benutzten 
Allelomorphen B, b (B = Black pigment) und 
E, e (E ~ Extension of black pigment) behan- 
delt werden, wie es auch N. A. ILJIN (I93I) in 
seiner an dieser Stelle mitgeteilten Unter- 
suehung fiber die Genetik des Dobermann- 
Pinschers getan hat. Und zwar soll dies zu- 
n~ichst ohne R/icksichtnahme auf die bei den 
drei nichtschwarzen Grundfarben augerordent- 
lich reiche Farbtonskala und ohne Berficksich- 
tigung der noch ganz ungekl/irten genetischen 
Beziehungen zwischen Haar-  Grundfarbe, Nasen- 
und Irispigmentierung (Augenfarbe) geschehen, 
auf die erst in einem zweiten Abschnitt  n~her 
eingegangen wird. 

I. D i e  G e n e t i k  d e r  w i e h t i g s t e n  b e i  
J a g d h u n d e n  a u f t r e t e n d e n  H a a r -  
G r u n d f a r b e n :  s e b w a r z ,  b r a u n ,  o r a n -  

g e g e l b  u n d  r o t .  

Der Ztichter spricht von rotbl/itigen oder 
schwarzbltitigen , ,Hunderassen" oder Sttimmen 
innerhalb einzelner Rassen, je nachdem ob Tiere 
mit  roter Grundfarbe in ihnen vorkommen oder 
nicht. Von den doppelrecessiven, gelb fiber 
orangegelb bis ,,golden" gef/irbten bbee-Tieren, 
die gelegentlich yon ihm auch als , ,rot" be- 
zeichnet werden (z. B. , ,Rotschimmel" bei den 

1 Einer dominanten WeiBzeichnung begegnet 
man bei den hier behandelten Jagdhundrassen nur 
in einzelnen kurzhaarigen DachshundstXmmen, bei 
den sogenannten Tigerteckeln, die J. ANX~R I. e. 
n~iher behandelt hat. 

deutschen Cocker-Spaniels), sollen nachfolgend 
aber nur solche Tiere als yon genotypisch eeht 
toter  Farbe unterschieden werden, die den 
Faktor  B fiir schwarzes Haarpigment  ffihren 
und als aufgehellte schwarze Hunde aufzufassen 
sind. Ihre Grundfarbe kann ph~notypisch yon 
dunkelmahagonirot zu orangegelb, ja gelegent- 
lich his zu gelb reichen, 

Die grol3en Schwierigkeiten, die sich der Iso- 
lierung und zfichterisehen Stabilisierung rot- 
bltitiger Sthanme, z .B.  in den Anf~ngen der 
englischen Zucht roter Cocker-Spaniels zu Be- 
ginn des 2o. Jahrhunderts,  entgegenstellten, 
sind in kynologischen Kreisen allgemein be- 
kannt  1. Sic lassen sich genetiseh nur dann ver- 
stehen, wenn man voraussetzt, dab an dem 
Zustandekommen der echt roten Farbe eine 
Reihe yon recessiven Modifikationsgenen be- 
teiligt ist, die einzelu keinen sichtbaren Einflug 
ausiiben, aber geh~uft die sonst schwarze 
Grundfarbe best immter  Genotypen zu Rot  zu 
verdtinnen verm6gen. 

Einer zunehmenden H~ufung dieser an sich 
schwach wirksamen recessiven Intensitittsfak- 
toren, die nachfolgend mangels ausreichender 
Einsicht in die Verhfiltnisse durch die proviso- 
rischen Symbole (m) bis ((((m)))) angedeutet 
werden soll, entspricht eine gesteigerte Rot-  
bliitigkeit, die sich darin zu erkennen gibt, dab 
eine zunehmende Zahl yon Genotypen des bi- 
faktoriellen Grundschemas, die B und e zugleich 
enthalten, yon der echt roten Grundfarbe er- 
obert werden. 

1 Vgl. z.B. bei H. S. LLOYD: The popular 
Cocker-Spaniel, 3th Ed., London 1933, S. 92: 
,,Seemingly red is the most difficult and elusive 
colouring to perpetuate. Frequently reds are 
produced from the mating of two self-coloured 
specimens, and will turn up occasionally though 
in small numbers, in the litters where both sire 
and dam were blacks. Since the first edition of 
this book (1924) was published, however, Reds 
have become much more easily produced, thanks 
in a great measure to imported American and 
Canadian blood, and to-day it is more the ex- 
Ception than the rule to produce from two red 
parents colours other than those of the parents" 
und als Zitat nach R. I)E C. PXELE: ,,The colour 
seems to crop up when least expected in a very 
mysterious way and to disappear again just as 
suddenly when you attempt to perpetuate it." 
Vgl. z. t3. auch die Aufs~itze yon W. CALVXRr und 
E. E. TODD in The Red and Golden Cocker- 
Spaniel Club, Commemorative Year Book 1928 
his 1934, die manche interessante Angabe enthaltem 
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Tabel leI .  D i e  g e n e t i s c h e n  ] 3 e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e n  H a a r - G r u n d f a r b e n  be i  
J a g d h u n d r a s s e n  in i h r e r  A b h ~ i n g i g k e i t  y o r e  G r a d e  d e r  R o t b l i i t i g k e i t :  

(m) bis ((((m)))); (M) = S d h w a r z b l i i t i g k e i t .  

Bliitigkeit (M) (m) ((m)) 

Englisch-Setters 
Deutsche Pointers 

Deutsche Jagdspaniels 
Springer-Spaniels 

Amerik. Pointers 

Rotbltitige englische 
Cocker-Spaniels bis 

ca. 192o 

Rotbliitige amerika- 
nische Cocker-Spa- 

niels 
Rotbliitige englische 
Cocker-Spamels seit 

ca. 193 ~ 

Irish- / nur BBee- 
Setters f Tiere 

Langhaar-Teckel 

Kurzhaar-Teckel 

bbee 

l~bge 
BBee 
BbEe 
BBEe 
bbEe 

bbEE 

BbEE 

orangegelb 

schwarz 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
braun 

braun 

schwarz 

schwarz 

orangegelb 

rot 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
braun 

B B E E  

Die Tabelle I, in der die wesentlichen For- 
schungsergebnisse yon C. C. LITTLE (1914), 
W .  M. BARROWS U. J .  McI. PHILLIPS ( I915 )  , 

J. A~I~R (I925) und A. L. v. ST~IG~a (I934) 
verwertet  sind 1, ist so angeordnet, dab in ihr 
von links (Schwarzbltitigkeit) nach rechts zu 
der Grad der Rotbliitigkeit bei den angefiihrten, 
bis heute allein eingehender untersuchten Jagd- 
hunderassen ohne Wildfarbe zunimmt. Die 
Einteilung der Tabelle ist insofern unbefriedi- 
gend, als sie bei erstem Zusehen den Eindruck 
erweckt, als handele es sich um streng unter- 
schiedene Stufen yon Rotbliitigkeit, w~ihrend 
in Wirklichkeit IJberg~inge vorhanden sind, wie 
auch keine starre Grenze zwischen Schwarz- 
und Rotbliitigkeit bestehen kann, was sich aus 
der Natur  der Verh~ltnisse yon selbst ergibt. 
Denn mit  dem Auftreten intermedi~irer Typen 
muB bei einer im Grad der Ausbildung yon 
polymeren oder homomeren Modifikatoren mit- 

braun 

schwarz 

schwarz 

Siehe Literaturverzeichnis auf S. 271. 

orangegelb 
(verwaschen 

r o t  
r o t  

schwarz 
schwarz 
braun 

(verwaschen 

braun 

schwarz 

schwarz 

(((m))) ((((m)))) 

. . . . .  ? 

orallgegelb 
(verwasehen) 

r o t  
r o t  
r o t  

schwarz 
fehlfarben 

braun 

schwarz 

schwarz 

orangegelb 
(verwaschen) 

r o t  
roe  
r o t  
r o t  

fehlfarben 

braun (meist 
verwaschen) 
schwarz (oft 

rotstichig) 
schwarz 

bedingten Eigenschaft, wie sie die Rotbliitigkeit 
nach obiger Auffassung darstellen soll, yon vorn- 
herein gerechnet werden. Es kommen tats~ich- 
lich bei den verschiedenen Rassen nicht nur 
Welpen, sondern auch ausgewachsene Tiere vor, 
die offensichtlich an einer ,,Grenze" zwischen 
je zwei dieser aus Griinden der Darstellung an- 
genommenen Stufen zu stehen scheinen, was 
sich besonders deutlieh bei langhaarigen roten 
Tieren durch ,,ruf3igen" Anhauch oder schwarze 
,,Wolkung" des Haarkleides bemerkbar  machen 
kann. Solche unreine F/irbungen, die beide auf 
dem Auftreten yon nicht ganz zu rot auf- 
gehellten Haaren beruhen, bei denen somit 
mindestens die Spitzen noch schwarz sind, 
wurden in friiheren Zeiten beim Irish-Setter oft 
beobachtet,  und sie werden heute noch be- 
sonders h/iufig beim B B E e - T y p u s  in der relativ 
jungen Zucht langhaariger toter Teckel ann 
getroffen, die im groBen und ganzen immer noch 
relativ etwas schwarzbliitiger sind als das Gros 
der Kurzhaar-Teckel, da erstere wohl, wie es 
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AN~:ER annimmt,  erst in verh/iltnism~il3ig junger 
Zeit durch Einkreuzung yon schwarzbliitigen 
Cocker-Spaniels aus den roten Kurzhaarst/im- 
men herausgeziichtet worden sind. 

Es werden aber auch einzelne Tiere vor- 
kommen mfissen, die zwar yon rotblfitigen 
Eltern einer umschriebenen Stufe der Rot-  
bl/itigkeit abstammen, aber t rotzdem infolge zu- 
f/illiger H~iufungen yon recessiven bzw. yon 
immer noch gleichzeitig bei den Eltern vor- 
handenen dominanten Modifikatoren bedeutend 
rot- bzw. schwarzbltitiger ausfielen als diese. 
Solche Hunde werden sich ph/inotypisch hin- 
sichtlich der Haar-Grundfarbe so verhalten, als 
geh6rten sie in eine der jeweils benachbarten 
Kolonnen der Tabelle I. Sie sind verschiedenen 
Forschern bei der Auswertung ihrer Unterlagen 
(Zwingeraufzeichnungen, Zuchtb/icher) wieder- 
holt als Ausnahmen begegnet und bezfiglich ihrer 
Abstammung meist angezweifelt worden, da sie 
sich nicht in das jeweils aufgestellte, streng bi- 
faktorielle Vererbungsschema einordnen liel3en. 
So waren z./3. BARROWS U. PHILLIPS bei der 
genetischen Analyse ihres Cocker-Spaniel-Ma- 
terials aus amerikanischen, rotbltitigen St/immen 
bereit, das Auftreten eines einzelnen braunen 
bE-Welpen aus der Paarung Rot • Rot  auf 
einen unbemerkt  gebliebenen Fehldeckakt zu- 
rtickzuf/ihren, well ihr Schema keinen freien 
Platz fiir rote Tiere mit  dem G e n E  in der 
Erbformel aufwies (vgl. Tabelle I unter ((m))). 
Verfasser hat  sich jedoch aus englischen Spezial- 
zuchten toter  Cocker-Spaniels vergewissert, dal3 
auch dort wiederholt aus der Paarung roter 
Tiere vereinzelte braune Welpen gefallen sind, 
was ohne weiteres daraus zu verstehen ist, dab 
in solchen F/illen wenigstens das eine rote 
Elterntier zu den gelegentlich schon vor- 
kommenden Hunden geh6rte, die bereits die 
(((m)))-Stufe de r  Rotblfitigkeit erreicht tlatten, 
auf welcher dem Genotypus B b E e  ph/ino- 
typisch nicht mehr, wie es BARROWS U. PHIL- 
LIPS ffir die praktische Gesamtheit  ihrer Tiere 
mit  Recht  annahmen, die schwarze Grundfarbe 
entspricht, sondern bereits das Rot  der be- 
treffenden rechten Nachbarkolonne der Tabelle I 
unter (((m))). 

W~ihrend es sich bei dem roten Elterntier des 
eben gebrachten /3eispiels um einen ftir den 
roten Cocker-Spaniel fiberdurchschnittlichen 
Grad yon Rotbliitigkeit handelte, sind bei den 
Kurzhaarteckeln immer wieder vereinzelte F/ille 
yon unterdurchschnittlicher Rotblfitigkeit, also 
relativer Schwarzblfitigkeit, beobachtet  worden. 
Die Kurzhaarteckel  geh6ren zwar in ihrer ganz 
iiberwiegenden Mehrzahl zur ((((m))))-Stufe, so 

da[3 bei ihnen die B B E e - T i e r e  im allgemeinen 
rot sind. Gelegentlich linden sich aber noch 
sehwarze B B E e  (((m)))-Tiere, die bei Paarung 
unter sich rote B B e e  (((m)))-Tiere oder sogar - -  
infolge einer prinzipiell m/Sglichen Zufalls- 
h~ufung der recessiven Modifikatoren such 
wieder normale rote B B E e  ((((m))))-Teckel er- 
geben k6nnen. Schon ANI~ER, welcher im An- 
schluB an A. L. HAGEI)OOR~" (I912) der Deutung 
seines Materials die Annahme eines dominanten 
Faktors fiir Rot  zugrunde gelegt hatte, der 
epistatisch fiber Schwarz wirkend gedacht 
wurde, war solchen F/illen begegnet, und er war 
durch sie zur Diskussion eines zweiten ,,reces~ 
siven" Rot  beim Teckel gefiihrt worden, worin 
ihm u. a. vor allem L. PLATE (I929) gefolgt ist, 
der eine kleine Liste yon solchen eingetragenen 
roten, aber ausnahmsweise beiderseitig yon 
sehwarzen Eltertieren abstammenden Teckeln 
bringt, die sich noch bis in die Gegenwart hinein 
fortsetzen liel3e. Die Tatsache, dab A~I~ER in 
formal einwandfreier Weise mit  seinem domi- 
nanten Faktor  ftir Rot  die bei der fiberwiegenden 
Mehrzahl der Teckel vorliegenden Beziehungen 
zwischen Genotypus und Farbe deuten konnte, 
ist daraus zu verstehen, dab auf der h6chsten 
Stufe der Rotbltitigkeit der stark recessive Gen- 
komplex: e ((((m)))) epistatisch fiber die Kom- 
plexe fiir Schwarz (bzw. Braun): B B E ,  B B  

und B b E  (bzw. bbE) wirkt und dadurch die 
Existenz eines einzelnen dominanten Gens f/ir 
Rot  vort/iuscht. 

Es dtirfte sich in Anbetracht der herrschenden 
Wirrnis in den yon den verschiedenen Autoren 
benutzten Faktorenbezeichnungen empfehlen, an 
dieser Stelle einen n~heren Hinweis auf die Be- 
ziehungen einzuschalten, die zwischen den vom 
Verfasser im Anschlug an LITTLE gebrauchten 
Gensymbolen und dell frtiher yon A~I~ER und 
PLATE angewandten Bezeichnungen bestehen. Von 
letzteren Forschern wird an Stelle yon B = Black 
alas Symbol A und an Stelle yon e((((m)))) alas 
Symbol B = Rot gesetzt, das mit R yon W. K. 
I-IIRSCHFELD (I933) der Bedeutung nach wohl iiber- 
einstimmt, da es sich such bei den yon ihnl in 
dieser Zeitschrift behandelten Terrier-Rassen wie 
bei den tCurzhaarteckeln um Vertreter der h6chsten 
unter den in der Tabelle i angeftihrten Stufen der 
Rotblfitigkeit handeln dfirfte. Den vier homo- 
zygoten Erbformeln ftir den ((((m))))-Grad der 
1Rotbltitigkeit (Kurzhaarteckel) : B B E E  (Schwarz), 
BBee (Rot), bbEE (Braun) und bbee (Orangegelb) 
entsprechen somi~c bei ANKER und PLATE in der- 
selbeI1 Reihenfolge : A A bb , A A B B , actbb und ctct B B . 
Der Auffassung yon PLATE, dab die Faktoren- 
bezeichnungen, die ANI~ER under  selbst anwenden, 
aus PrioritXtsgrfinden den Vorzug vor dell yon 
LITTLE unter Hinweis auf die Nagetiergenetik ein~ 
geffihrten Gensymbolen verdienen, kann man sich, 
auch abgesehen yon dem Gesagten, schon deshalb 
nicht ganz anschlieBen, weil bereits A. LANa (191o), 
der als erster Autor die Genetik der Haarfarben 
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beim Hund auf mendelistischer Grundlage ex- 
perimentell behandelt hatte, den Buchstaben B 
in der deutschprachigen, den Hund betreffenden 
Literatur als Symbol an einen Haarfaktor ver- 
geben hatte, und zwar entspricht b yon LAI~G dem 
Faktor ffir recessive WeiBzeichnung s = piebald 
spotting (S = Self or solid coat colour 1) der 
amerikanischen Schule. Ffir die scheinbar ,,domi- 
nante" rote Farbe beim Teckel hatte abet bereits 
H. L. IBSEN (1916) den als Beschr~hlkungsfaktor 
fiir sehwarzes Haarpigment aufgefaBten Faktor R 
eingefiihrt, der somit - -  rein vom Priorit~tsstand- 
punkt aus beurteilt - -  zu Recht wieder bei HIRSClt- 
FELD an Stelle des Symbols B (ANKER und PLATE) 
Verwendung land. 

Nach der oben niedergelegten Auffassung 
wirkt beim Entstehen der roten Grundfarbe 
immer mit  der Faktor  B ffir schwarzes Haar-  
pigment, dessen volle Auswirkung jedoch dnrch 
die recessiven Genkomplexe beschr~nkt wird, 
sowie bei den h6heren Graden der Rotblfitigkeit 
auch noch der zweite Haarpigmentfaktor  E, 
aber dieser nur in heterozygoter Form, da sein 
A l l e l e  ja die Voraussetzung sine qua non ftir 
die rote Grundfarbe bildet. Die Frage nach der 
Dominanz oder Recessivit~t der roten bzw. 
schwarzen Grundfarbe, so wie sie bisher vor 
allem im AnschluB an H. L. IBSEN, ANKER und 
J. S.B. HALDANE gestellt wurde, erweist sich 
von dieser Basis aus beurteilt, als ein Schein- 
problem, da immer recessive und dominante 
Faktoren zusammen all der Genese der roten 
Grundfarbe beteiligt sind, und daher j e nach dem 
Genotypus der zur Zucht benutzten Elterntiere 
ein und dasselbe Schwarz oder Rot  das eine Mal 
als , ,dominant",  das andere Mal als ,,recessiv" 
in Erscheinung treten wird, wie aus den nach- 
folgenden - -  einfachsten - -  Beispielen fiir die 
(m)-Stufe hervorgeht:  

Rot bzw. schwarz Rot bzw. schwarz 
scheinbar dominant scheinbar rezessiv 

a) rot rot schwarz 
Bbee • Bbee ---* BBee  

b) schwarz schwarz rot 
[ B B E e  

BbEe • {BBee  ~ Bbee 
[ BbEe 

c) braun rot schwarz 
bbEE • Bbee -----* BbEe 

Fast  ein jeder Wurf aus der Friihzeit der eng- 
lischen Rotzucht  bei den Cocker-Spaniels, bevor 
es noch gegliickt war, dieselbe auf der ((m))- 
Stufe zu stabilisieren ~, auf der  erst die Rein- 
zucht yon roten B B e e - T i e r e n  m6glich wird, 
lieBe sich bier als Beispiel fiir einen der beiden 
F~ille unter  a) oder b) anftihren. Es soll aber 

1 Dieses Element S ist nicht identisch mit T = 
Total (t = tan-Abzeichen) yon IBSBN und ANK~R. 

a Siehe FuBnote S. 261. 

bier nur einem Falle zu b) und c) aus der europ~ii- 
schen Pointer-Zueht seiner Seltenheit wegen der 
Vorzug gegeben werden: Die genotypisch echt- 
rote Bbee-Poin terh i ind in  Blackfield Lass LOSH 
X X X I I I  9666 yon dunkelgelber Grundfarbe 
(schwarze Nase, dunkle Iris) fiel nach Eltern 
von schwarzer Grundfarbe, entsprechend Fall b). 
Nach dem braunen b b E E - R i i d e n  Blackfield 
Boss LOF 31182 waft  Lass nach freundlicher 
Angabe des Ziichters, Herrn W, MARtL Berlin, 
mehrere Wiirfe, in denen immer ,,ungef~ihr die 
H~lffe der Welpen" yon schwarzer, die andere 
von brauner Grundfarbe war, entsprechend 
Fall c). DaB die Welpen beider Grundfarben 
tats~ichlich in der Proportion I : I  auftreten, 
folgt aus den dankenswerterweise yon Herrn 
CH. HUGE, Briissel, zur Verfiigung gestellten 
genauen Zahlenangaben, wonach seine orange 
Bbee-Poin ter -Hi ind in  Flore L. O .F .  52o35 in 
vier Wfirfen nach b b E E - R i i d e n  yon brauner 
Grundfarbe insgesamt 2o Welpen yon schwarzer 
und 17 yon brauner Grundfarbe geworfen hat, 
in guter i3bereinstimmung mit  der Erwartung 
yon je 18,5 Welpen beider Grundfarben. 

Es ist dem Verfasser kein Fall bekannt  - -  
auch bei LITTLE fehlt er - - ,  wo zuf~illigerweise 
zwei Vertreter der in Zentraleuropa so seltenen 
und trotz ihrer nut  dunkelgelben Grundfarbe 
als genotypisch echt rote Hunde anzusprechen- 
den Bbee-Poin ter  miteinander gepaart  worden 
w~iren. Vielleicht liegt dieser Fall bereits in der 
heutigen amerikanischen Pointerzucht oder in 
der d~nischen Zucht der Hertha-Pointer  ver- 
wirklicht vor, auf die T. MARCHLEWSKY hinweist, 
die aber dem Verfasser unbekannt sind. Eine 
solche Ziichtung mtiBte laut Fall a) zu B B e e -  
Pointers der (m)-Stufe, also zu Tieren yon 
schwarzer Grundfarbe ffihren. Doeh ist bei 
MARCHLEWSKY, dessen Arbeit von HIRSCHFELD, 
dem letzten Bearbeiter des Rot-Problems noch 
nicht beriicksichtigt wurde, bereits eine Be- 
obaehtung mitgeteilt, die hierher geh6ren diirfte, 
trotz der sehr stark zu Gelb aufgehellten Grund- 
Iarbe der gemeinten genotypisch echt roten 
Tiere, ftir deren besonders auff~illige Farb-  
verdfinnung wir erst am Ende des nachfolgenden 
zweiten Teils der vorliegenden Mitteilung eine 
wahrscheinliche Erkl~rung werdengeben k6nnen. 
MARCHLEWSKY erw~ihnt, dab bei den Liptak- 
Sch~iferhunden der Tatra,  die eine stark weiB- 
gezeichnete Jacke yon gelber Grundfarbe be- 
sitzen, sich gelegentlich in den  Wiirfen WelpeI1 
mit  schwarzen Flecken, also Tiere yon schwarzer 
Grundfarbe vorfinden. Nach Ansicht des Ver- 
fassers stellen die Liptak-Hunde,  deren Trfiffeln 
tibrigens nach MARCHLEWSKY zwei nnterschied- 
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lich schwarze Farbt6ne zeigen k6nnen, eine 
Mischung von bbee (m)- und Bbee (m)-Tieren 
dar, wobei die letzteren - -  /ihnlich wie es bei 
den ainerikanischen orangegelb gef/irbten Poin- 
ters der Fail ist - -  stark in der Minderzahl sin& 
Koininen nun einmal zufiillig zwei dieser Bbee 
(m)-Tiere zusaininen, so werden aus einer solchen 
Paarung auch schwarze BBee (m)-Welpen fallen 
m/issen, wie e s  MARCHLEWSKY hervorgehoben 
hat, und zwar ais Beispiel ffiir das ,,recessive" 
Schwarz des obigen Falles unter a), der - -  wie 
gesagt - -  jahrzehntelang bei den roten engli- 
schen (m)-Cocker-Spaniels der Anfangszeit die 
Regel darstellte~. 

Zur Abrundung der bisherigen Ausfiihrungen 
seien noch Beobachtungen angeffihrt, die bei 
Paarungen von Hunden aus rotblfitigen Init 
Tieren aus schwarzblfitigen Sffimmen geinacht 
wurden und die eindeutig zugunsten der Annah- 
me yon recessiven Modifikationsgenen sprechen. 
Kreuzt man rote Hunde mit braunen bbEE- 
Hunden yon sattem, nieht recessiv verwasche- 
nem Farbton aus schwarzbli~tigen (M)-Sffimmen 
oder Rassen, so besitzen die F1-Nachkominen mit 
der Erbformel BbEe keine rote, sondern so gut 
wie iininer schwarze Grundfarbe. Gelegentlieh 
fallende F1-Welpen von Ineist verwaschener, 
brauner Grundfarbe weisen nut darauf hin, dab 
es sich bei dein jeweiligen roten Elterntier um 
keinen homozygoten BB-Hund, sondern um 
einen Bb-Hund gehandelt haben mug. Beob- 
achtet oder in der kynologischen Presse be- 
schrieben wurden folgende Rot • Braun-Kreu- 
zungen : Irish-Setter X Pointer, Irish-Setter X: 
Deutsch-Langhaar, Irish-Setter • Deutsch- 
Kurzhaar, Kurzhaarteckel • (Schwarzbliitiger) 
Cocker-Spaniel, Langhaarteckel X (Schwarz- 
bliitiger) Cocker-Spaniel, Kurzhaarteckel X 
Spitz, roter Cocker-Spaniel X brauner Cocker- 
Spaniel aus schwarzblfitigem Stamm. Nur 
die letzte unter den angefiihrten, seltenen 
Farbkreuzungen fiihrt zu eintragungsberechtig- 
ten schwarzen Nachkominen, ftir die auch Bei- 
spiele im Zuchtbuch i934 der deutsch-Ssterrei- 
chisch-schweizerischen Spanielklubs unter den 
Eintragungsnuininern 526--53o C2 figurieren: 

Die Aufhebung der verschiedenen recessiven 
Koinplexe fiir Rotblfitigkeit durch den domi- 
nanten E (M)-Komplex der braunen Partner 
aus schwarzblfitigen St~iininen oder Rassen 
~ugert sich also ph/inotypisch darin, dab die rote 
Grundfarbe verschwindet, und dag solche F~- 
Nachkoininen roter Hunde, mit der Erbforinet 
BbEe, die schwarze Grundfarbe einer relativ 

1 Siehe Fugnote auf S. 26i. 
Der Zfichter, 8. Jahrg. 
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schwarzblfitigeren Stnfe aufweiseni Verf. kennt 
nut einen einzigen sicheren Fall, bei dem aus der 
Kreilzung: Irish-Setter )< Deutsch-Langhaar 
neben den fiblicherweise beobachteten schwarzen 
We/pen auch solche von roter Grundfarbe ge-: 
fallen sind. Er sieht darin einen Hinweis, dab 
auch beim braunen Deutsch-Langhaar einzelne 
St/immc existiereI1, in denen recessive Modifika- 
tionsgene ffir Rotblfitigkeit angereichert sind, 
woinit die Tatsache fibereinstiinint, dab gerade 
beim Deutsch-Langhaar Hunde yon /ihnlich 
verwaschener, brauner Farbe -vorkoininen, wie 
sie die bei der Zucht der roten Kurzhaartecket 
.gelegentlich fallenden braunen Tiere, vor allem 
lin Alter, gem zeigen. 

Besonderes Interesse verdient die in England 
wiederhott erfolgte Kreuzung zwischen echt 
rotem BBee ((m))-Cocker-Spaniel und ganz ge- 
f/irbtein orangegelbem bbee (M)-Cocker-Spaniet 
aus schwarzblfitigem Stainme, die zuin Erstau' 
nen der Z/ichter zil einem Wurf voi1 schwarzer 
Grundfarbe ffihrte. Auch hier erfolgt ein R/ick- 
schlag, und zwar in das schwarzblfitige Grund- 
schema der Tabelle I, in welchem bereits dem 
Bbee (M)-Typus die schwarze Grundfarbe zu- 
kommt. 

AbschlieBend sei noch - -  mit allein Vorbehalt 
- -  eine weitere Mitteilung aus englisch~n Zfich- 
terkreisen erw/ihnt, die sich leider mangels Ein- 
tragung ganzer Wfirfe in das englische Zuchtbuch 
einer Kontrolle entzieht, die aber zutreffenden- 
falls ffir die Annahine einer recht betr/ichtlichen 
Anzahl von Modifikationsgeilen sprechen Infifite, 
welche an dein Zustalldekominen der roten 
Grundfarbe beiin Hund beteiligt sind. Es soil 
vorgekomineil sein, dab rote Cocker-Spaniels, 
die aus verschiedenen, aber je in sich bereits 
rein zfichtenden BBee-Stiiininen staininten, bei 
Paarung miteinander trotzdem zu ganz schwar- 
zen Wfirfen geftihrt haben. Diese Angabe liege 
sich, wenn man die M6glichkeit der Verwechs- 
lung eines orangegelben bbee (M)-Tieres aus 
schwarzbliitigein Stainin mit einem roten BBee- 
Hund als unwahrscheinlich ansschlieBt, nur 
dahingehend deuten, dab es in den betreffenden 
beiden St~iinninen nicht die gleichen reeessiveil 
Modifikatoren gewesen sind, welche den fiber- 
einstiininend roten Ph~inotypus bedingten, son- 
dern, dab es sich jeweils bei den beiden Eltern- 
tieren urn unterschiedliche Zufallsh/iufungen 
yon verschiedenen Gliedern einer umfangreichen 
polymeren Reihe gehandelt haben InUg, wie;es 
ja auch hinsichtlich der gleichfalls pblymer be- 
dingten K6rperh6he durch Zufall einmal In6glich 
ist, da/3 .... se!bst bei bester Aufzueht und feb, 
lender I n z u c h t -  ein ganzer Wurf kleiner Hund6 
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yon st~irker reeessiven, relativ groBen Eltern 
abstammt. Hier w~ire auch auf die yon MARCH- 
LEWSKY allerdings mit Vorbehalt erwiihnte 
Tradition zu verweisen, der zufolge beim heute 
auf Mahagonirot durchgeziichteten Irish-Setter 
friiher 6fters einzelne ganz schwarze Tiere in den 
Wfirfen lagen, was nach dem eben Gesagten 
durchaus glaubhaft und verst~indlich erscheint, 
zumal auch beim praktisch reinziichtenden roten 
BBee ((m))-Cocker-Spaniel unserer Tage immer 
wieder Welpen von schwarzer Grundfarbe auf- 
zutreten pflegen. 

II.  i J b e r  die  g e n e t i s c h e n  Z u s a m m e n h ~ i n g e  
z w i s c h e n  d e n  H a a r -  G r u n d f a r b e n ,  Augen -  

u n d  N a s e n - F a r b e n .  
Schon die bisherigen Ausffihrungen muBten 

den Eindruck hinterlassen, dab die Haarfarbe 
des Hundes ein noch wenig gekl~rtes Gebiet 
genetischer Forschung darstellt. Dieser Ein- 
druck verst~irkt sich, wenn man den Blick auf 
die Beziehungen richtet, die zwischen Haar- 
Grundfarbe, Augen- und Nasenfarbe bestehen, 
welch letztere iibrigens, wie schon BARROWS U. 
PHILLIPS feststellten, stets mit der Grundfarbe 
der FuBballen fibereinstimmt, so dab die Ballen- 
farbe weiterhin keine Erw~Lhnung mehr zu finden 
braucht. 

Die nachiolgende Darstellung bezieht sich 
zun~ichst allein auf die Zusammenh~inge, welche 
bet den in der Tabelle I aufgez~ihlten schwarz- 
blfitigen Jagdhundrassen zur Beobachtung ge- 
langen. Ihr Ansgangspunkt ist dutch die An- 
gaben yon BARROWS U. PHILLIPS bestimmt, die 
die allgemeinen, den Ztichtern schon bekannten 
empirischen Zusammenhlinge zwischen den drei 
Gebieten der Pigmentierung fiir den Spaniel in 
zutreffender Weise zusammengefaflt haben. 
Ubereinstimmend nait diesen Autoren kann fest- 
gestellt werden, dab Jagclhunde yon schwarzer 
Haar-Grundfarbe zwar alle tiberhaupt vorkom- 
m~nden Schattierungen der Irisfarbe 1 von ganz 
d~i~kelbraun (,,Schwarz" der Zfichter) fiber 
braun his gelb (,,Geierauge") aufweisen k6nnen, 
aber  dab6i stets eine schwarzpigmentierte Nase 
(Triiffel) iiaben. Tiere yon brauner Haar- Grund- 
farbe zeigen dagegen immer eine relativ hell 
gefiirbte Iris, deren Farbton zwischen (rStlich-) 
haselbraun und gelb schwanken kann, aber nie 
dunkler, sondern bestenfalls nut  um eine gering- 
fiigige Nuance heller ist als das Braun des Haar- 

x Gemeint ist stets tier Gcsamteindruck, den das 
Auge bei guter Beleuchtung und kleiner Pupilte 
auf den Beobachter macht; dabei kommt der 
Farbe der mittleren Iriszone eine besondere Be- 
deutung zu.l Auf Feinheiten der Irispigmentierung 
bier einzugehen, erscheint dem ,Verfasser verfriiht. 

kleides. Auch die Nase ist bet braunen Hunden 
immer aufgehellt; ihre Farbe kann alle i3ber~ 
g~inge yon braun bis zu (br~iunlich-) fleischfarben 
erkennen lassen. Orangegelbe bbee-Tiere jedoch 
kSnnen sowohl eine fast dunkelbraune, wie auch 
eine betriichtlich aufgehellte, dann meist extrem 
hellgelbe Irisfarbe besitzen, womit in derselben 
Reihenfolge jeweils eine tiefschwarze bis schw~irz- 
lichfleischfarbene oder eine gelbliche bis ganz 
fleischfarbene Nase verbunden ist. Diese Fest- 
stellung ist deshalb zu betonen, well einige 
Autoren die zutreffende Beschreibung der Pig- 
mentzusammenh~inge dutch BARROWS U. PHIL- 
LIPS fibersehen zu haben scheinen, als sie an- 
nahmen, man dfirfe yon einer schwarzen Trfiffel 
und von dunklen Augen mit Sicherheit ant die 
Anwesenheit des Faktors B in tier Erhformel von 
orangegelben Hunden schlieBen, yon ether auf- 
gehellten Nase und Iris aber auf seine Abwesen- 
heit, eine Ansicht, die zwar LITTLE in seiner 
grundlegenden Arbeit tiber den Pointer vertreten 
hatte, die abet keineswegs den Tatsachen ent- 
spricht. Vielmehr gibt es bei den Spaniels und 
Laufhunden orangegelb gefiirbte bbee-Tiere, die 
rein zfichten, mit braunen bbEE-Hunden gepaart 
keine schwarzen, sondern nur braune Nach- 
kommen bringen und doch eine schwarze 
Trfiffel in Verbindung mit sattbraunen Augen 
zeigen. 

Der Zuchtbuchffihrer der Fachschaft Engli- 
sche Vorstehhunde im R . D . H . ,  Herr  Notar  
B. Mi)LLER, hat te  auf Anfrage die Freundlich- 
keit, diese Peststellung auch ffir den Pointer aus 
seiner reichen Erfahrung zu best~itigen. Die 
iiberwiegende Mehrzahl  d e r  P-Cocker-Spaniels 
yon orangegelber Haar-Grundfarbe, von denen 
7 6 F1-Welpen yon gleichfalls orangegelber Grund- 
farbe aus 15 Orange X Orange-Paarungen in die 
zwanzig Jahresb~inde G bis A 2 des Spaniel, 
Zuchtbuches zur  Eintragung gelangten, besal3 
sicherlich schwarze Triiffel und dunkle Augen, 
da kein ernsthafter Zfichter (sondern hSchstens 
einmal ein unorientierter Liebhaber) die beim 
Cocker-Spaniel verpSnten, aufgehellten Tiere 
zur Weiterzucht verwendet oder gar miteinander 
paart  1. Bemerkenswert in diesem Zusammeli- 
hange ist der Nachweis eines orangegelben 
Cocker-Spaniels mit dunklen Augen und schwari 
zer Trfiffel, der beiderseitig yon braunen Eltern- 
tieren mit relativ heller Iris und aufgehellter 
Nase, also sicherlich von Tieren ohne B, ab- 
stammt; es handelt sich um den orange Riiden 

1 Siehe auch bet H. S. LLOYD 1. C. : ,,Lemon roans 
were in considerable vogue for a while, but with 
this eolouring the is always a tendency to flesh- 
coloured noses and light eyes." 
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6 5 V. 1 Aus dieser Beobach tung  folgt, dab beim 
Hunde  ein ffir jeden auf dunkle Augen seiner 
Tiere bedachten  Ziichter besonders wichtiger 
P igment fak tor  fibersehen worden ist, yon  dem 
hier - -  bis auf weiteres heuristisch ~ ange, 
nommen  werden soil, dab er im gleichen Chro- 
mosom lokalisiert ist wie E, da sonst, d. h. ohne 
Vorliegen einer Koppelung,  seine bisherige Nicht-  
beachtung kaum zu erkl~iren w/ire: 

Tabelle2. Das  t r i f a k t o r i e l l e  V e r e r b u n g s -  
s c h e m a  m i t  K o p p e l u n g  fi ir  I - I a a r - G r u l l d -  
I a r b e ,  A u g e n -  u n d  N a s e n f a r b e  in s c h w a r z -  

b l f i t ige l l  J a g d h u l l d s t ~ L m m e n .  
B = ,,Black" pigment, schwarze Haar-Grundfarbe 

und Nase. 
b = Nicht-Schwarz. 
E~ = , ,Extension" of black 2. 
e~ = Restriction of  black (Noll-extension). 

F = dunkles Auge llnd Schwarze Nase. 
f = ,,fahl", helles Atlge und aufgehellte Nase. 

B oder E,F bedingen schwx~z9 Haar-Grundfarbe 
und Nase. 
Wirksamkeit in bezug auf die Augenfarbe: 

E,."-F>.F> E ~ >  B.  

E , f  epist. > e~F 
Erbstruktur Haar= Grundfarbe 

b E~-~ schwarz 
b E.~f braun 
b e~F orangegelb 
b e~f fahlorangegelb 

Nasenfarbe Augenfarbe 
schwarz sehr dunkel 
aufgehellt relativ hell 
schwarz dunkel 
stark aufgehellt sehr hell 

(fleischfarbell) 
(bb e,F e,f - -  Heterozygoten sind manchmal 

intermedi~r.) 

Diese Ubersicht  l~il3t erkennen, dab ein tri- 
faktorielles Schema mit  Koppehmg bereits aus- 
reicht, um die wesentlichen Zusammenh~inge 
zwischen den drei behandel ten Gebieten der 
Pigment ierung genetisch zu erfassen. Z u g l e i c h  
abet  dr~ingt sich bei ihrer n~iheren Be t rach tung  
die Frage auf, ob nicht  mit  gleichem Recht  an 
Slelle der in Tabelle 2 figurierenden Reihe:  
E~F - -  E d - -  e~F - -  e~/ eine Serie multipler  
Al le lomorphen:  E ~ - -  E - -  eJ - -  e (W. E. 
CASTLE) h~tte gesetzt werden k611nen, die be- 

t Alle Eintragsnummerll ohne n~here Angaben 
betreffen die schon oben erw~hnten Spaniel- 
Zuchtbficher. 

Um der Reduktioll ill der Bedeutung des 
Faktors E des bifaktoriellen Schemas durch die 
Einffihrung des mit ihm gekoppelten Faktors F 
Rechnung zu tragen, wurde oben dem Symbol das 
Suffix r ( =  reduziert) angeh~llgL welches im Text 
die Unterscheidung yon E, E,. und ED erm6glicht. 

kanntl ich b e i m  Kaninchen als mi t :  Gewil3heit 
nachgewiesen gilt (entsprechend bei H. NACHTS- 
HEIM, der andere Symbole benutz t  : B~. - -  B --- bj 
- -  b). Gegen eine solche, vom Verf.: selbst eine 
Zeitlang erwogelle S u b s t i t u t i o n -  Monomerie 
und feste Koppelung ohlle Austausch sind ja 
nicht  zu unterscheiden - -  sprach aber von vorn-  
herein der Umstand,  dab die Annahme  eines 
dominant  zur Wildform E mut ier ten Gens E ~ 
beim Hunde  aus denselben Grfinden hfitte be- 
f remdend wirken mfissen, die schon NACHTS- 
HEI~ 1. C. f i i r  das Kaninchen entwickelt  hat.  
Entscheidend jedoch war das Auffinden zweier 
ziichterisch zuvefl~issiger F~lle yon ungewShn- 
licher Farbvere rbung  beim Cocker-Spaniel, die 
Sich am einfachsten auf der Basis eines Faktoren-  
austausches deuten lassen, wie ihn das t r i fakto-  
rielle Schema in der obigen Fassung erwarten 
1/il3t, falls keine absolute Koppelung zwischen 
Er u n d / ;  bes teht :  

i. Beispiel ffir den Faktorenaustausch: 
E~fe,F ~ +  E~Fe~f 

Generation : -P 
Zuchtbuchnummer: ~ 382 S ~ 16i Y 
Erbformel: bberfe~f • bbE~fe~F 
Grundfarbe : orangegelb braun 
Nase : aufgehellt aufgehellt 
Iris: hell relativ hell 

F~ 
4 B2, 6--8 B~ 5 B2 

bbE~fe~f + bbE~Fe~f 
braun schwarz 
aufgehellt schwarz 
relativ hell dunkel 

2. Beispiel ftir den Faktorenaustauschi 
ErFe,f ~ ErferF 

Generation : P 
Zuchtbuchnummer: ~ 2.75/~ d~ 154 M 1 
Erbformel: bbe~Fe:f • bbE~Fe~F 
Grundfarbe : orangegelb schwarz 
Nase: schwarz schwarz 
Iris : dunkel dunkel 

(16 Welpen) (13 Welpei1) 

od. bbE~.Ferf od. bbe,Fe~f 
schwarz orangegelb 
s~hwarz sehwarz 
dlii41kel dunkel 

Eine /:~-ttfilldin yon.  schwarzer Grundfarbe 
wurde mit einem Riiden yon orangegelber Grund- 
farbe rfickgekreuzt: 

1 ]3ei Zuerteilung der bifaktoriellen Erbformel 
BbEe an den Rfiden 154 M, wie es bei v2 S:rEI~ER 
1. c. geschehell ist, elltspr~che das vollst~ndige 
Fehlen roll Fx-Nachkommen mit brauner Grulld~ 
farbe bereits eiller dreifachen mittleren Ab- 
weichung yon der Erwartung. 
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Generation : F ,  P 
Zuchtbuchnummer: ~ 72 T c~ 336 V 
Erbformel: bbErFe~f • bbe,.Fe~F 
Grundfarbe : schwarz orangegelb 
Nase: schwarz schwarz 
Iris : dunkel dunkel 

F= (aus F1 • P) 
96 Y 97--98 Y (c~ q- 9) 

----. bbe,Fe~f q- bbE~fe,F 
orangegelb braun 
schwarz aufgehellt 
dunkel relativ hell 

Es liegen noeh andere Beobachtungen vor, die 
mit  einiger Berechtigung als Beispiele ffir einen 
sicher nicht h~iufig eintretenden Faktorenaus-  
tausch h~itten angefiihrt werden k6nnen, falls 
s_ie sich nicht einer weiteren Nachpriifung ent- 
zogen h~tten. Auf ihre Wiedergabe an dieser 
Stelle sei daher, auch aus Platzriicksichten, mit  
einer einzigen Ausnahme verzichtet. 

In  der Vergangenheit ist zu wiederholten 
Malen eine Einkreuzung yon Pointer-Blur in die 
alten deutschen St~mme der Kurzhaar-Vorsteh- 
hunde yon brauner Grtmdfarbe erfolgt. Dabei 
k6nnte auch der Genkomplex erF Eingang ge- 
funden haben, so dab die Vermutung nicht yon 
der Hand  zu weisen ist, dab beim hente wieder 
rein gez/ichteten Deutsch-Kurzhaar  noeh ver- 
einzelte bbEd erF-Heterozygoten vorkommen 
werden, bei denen gelegentlich ein Faktoren- 
austausch, wie oben unter I. angegeben, erfolgen 
k6nnte. Da eventuell auftretende Welpen yon 
schwarzer Grundfarbe nicht eintragungsberech- 
t igt w/~ren, durfte von dem Zuchtbuch natfirlich 
keine Auskunff dariiber erwartet  werden, ob 
tats~ichlich yon Zeit zu Zeit bei dem heute  im 
gr6gten Ausmage verbreiteten Deutsch-Kurz- 
haar  solche schwarzen Hunde gefallen sind oder 
nicht. Von Ziichtern war gteichfalls im allge- 
meinen keine Aufkl~irung zu erhoffen, da sie 
durch die 6ffentliche Bekanntgabe :von  derar- 
tigen ,,unm6glichen" Zwingerprodukten m i t  
schwarzer Grundfarbe Gefahr laufen mfiBten, 
ihre Zueht als nicht rasserein zu kompromit-  
tieren. Diese Oberlegungen fiihrten zu einer 
direkten Anfrage an den Schriftffihrer der 
Fachschaft  Deutsch-Kurzhaar  im R. D. H., den 
bekannten Jagdkynologen, Herrn v. D6~N, der 
ohne Reserve und vor  allen Dingen kritisch auf 
sie einging, w0ffir ibm auch an dieser Stelle 
verbindlict~st gedankt  sei. Auszugsweise sei 
nachfolgend der wesentliche Inhal t  der erhaI- 
tenen Auskunft  wiedergegeben: 

,,,Was ich darfiber sagen kann, ist folgendes: 
Am 5. Dezember 1921 lieB ich meine braune 
Kurzhaar.Hfindln Werra-Schellenturm I5I W yon 
dem gleichfalls braunen I~urzhaar-Riiden Vero' 
Schellenturm 1693 U betegen. Damats herrschte 

I-tundesperre, also wurde die Hfindin niemMs yon 
der Leine gelassen. Fiini Tage nach dem Belegen- 
lassen brachte ich sie allerdings zu einem Bauern 
auf meiner Jagd, wo sie im geschlossenen Geh6ft 
gehalten wurde. Die Htindin warf  am 4. Februar 
1922 vier braune Rfiden und einen Schwarz- 
schimmel, der sich zu einem typisch aussehenden 
Deutsch-Kurzhaar entwickelte, leider abet sprite r 
einging. Das Belegen gesehah ziemlich sp~t, am 
13. Tag nach dem ersten F~rben. Ich weiB nicht, 
ob sechs Tage sparer ein zweiter Deckakt erfolgen 
konnte, und ob ein Welpe aus diesem verspiteten 
Deckakt mit den tibrigen zugleich gew61ft worden 
w~re? Die sehr zuverlXssigen Leute, welche meine 
Hunde damals aufzogen, versicherten, dab eine 
versehentliche Superf6tation vollkommen aus- 
geschlossen sei. 

Auffallenderweise schrieb mir etwa ein Jahr 
sp~ter ein Kurzhaarzfichter, dab er aus einer 
SchelIenturm-Hfindin nach Vero-Schellenturm 
beinahe die gleiche Blutverbindung wie die yon 
meiner Paarung - -  ebenfMls einen Wurf mit 
einem Schwarzschimmel gehabt hat. Damals 
Wurden mir noch ein paar Fglle berichtet - -  ich 
habe leider den Briefwechsel nicht zur Hand." 

Die Tatsache, daft der als anerkannter  Richter 
der Rasse besonders kompetente Gew~hrsmann 
den ersten der i n  Frage stehenden Welpen yon 
schwarzer Grundfarbe als typisch bewertet, 
sowie die Feststellung, dab der Schwarz- 
schimmelwelpe am normalen Wurftermin le- 
bensf~hig zur Welt kam und zudem die beim 
Deutsch-Kurzhaar  weitverbreitete, recessive 
WeiBzeichnung (verbunden mit  der dominanten 
Schimmelung) aufwies, liegen sich im Verein 
mit  den sonstigen positiven Punkten des Zitats 
gegen die vielleicht allzu vorsichtige Annahme 
einer Superf6tation anfiihren. Der Fall schien 
im bier behandelten Zusammenhang jedenfalls 
einer Erw~hnung wert, zumal er eine Vorstetlung 
yon den Schwierigkeiten vermittelt ,  die einer 
wissenschaftlichen Verwertung von Zuchtergeb- 
nissen aus der kynologischen Praxis in der Regel 
im Wege stehen und die bei den beiden oben 
gebrachten, als zuverl~tssig bezeichneten Bei- 
spielen n u r  dank einer Verkniipfung besonders 
gfinstiger zfichterischer Umst/inde fortfielen. 

Auger durch zfichterisch einwandfreie, auch 
zahlenm~tBig stichhaltige Beispiele f/Jr einen er- 
folgten Faktorenaustausch mfiBte sieh das tri- 
faktorielte Schema durch den Nachweis z .B .  
eines viel zur Zucht herangezogenen BbE~FEd- 
Riiden yon schwarzer Grundfarbe noch weiter 
erh~rten lassen, da nach ihm aus braunen 
bbEdEd-Hiindinnen schwarze und braune Wel- 
pen im Verh~ltnis 3 : I fallen miiBten, wogegen 
das bifaktorielle Schema nur BbEE- oder BbEe- 
Heterozygoten kennt, die beide entsprechend 
zur Proportion I : i  ffihren. Ein in diesem 
Sinne beim Cocker-Spaniel unternommener 
Versuch scheiterte indessen an dem Mangel einer 
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ausreichend zahlreichen Nachkommenschaft bei 
lebenden Rfiden, die als Vertreter des obigen 
Typus iiberhaupt in Betracht kamen, und - -  als 
~iltere Zuchtbficher herangezogen wurden - -  an 
der praktischen Unm6glichkeit, sich fiber die 
Zahl der jeweils aus den betreffenden Wfirfen 
entfernten oder aus sonstigen Grfinden nicht 
zur Eintragung gelangten Welpen nachtr~iglich 
volle Gewil3heit zu verschaffen: M6glicherweise 
handelt es sich aber bei der schwarzen Pointer- 
hfindin Ida II  L. O. F. 48927 mn ein solches 
BbE~F E~/-Tier, da Ida laut freundlicher Mittei- 
lung des schon genannten belgischen Kynologen, 
Herrn CH. HUGE, nach einem bbEr/Er[-Rfiden 
yon brauner Grundfarbe (Ch. Sanior Boston) 
in zwei Wiirfen auf ie 8 Welpen vonschwarzer ,  
nur einen yon brauner Grundfarbe geworfer~ hat  
(erw. 13,5:4. 5, gef. 16:2). 

In rotblfitigen StS~mmen sind die genetischen 
Verh/iltnisse noch zu ungekl~irt, als dab bei ihnen 
die Frage des Faktorenaustausches mit einiger 
Aussicht auf Erfolg angeschnitten werden k6nnte. 
Vielmehr scheint die ffir die schwarzblfitigen 
StSznme erfolgte Einffihrung des trifaktoriellen 
Schemas mit seinen 30 Genotypen (Tabetle 2) 
an Stelte des bifaktorietlen mit nur '9 Typen, 
welche in der Tabelle I atlein Berficksichtigung 
fanden, die gesamte im ersten Teil gegebene 

an anderer Stelle im Zusammenhang mit Fragen 
der Wildfarbigkeit mitgeteilt werden sollen, aus 
denen hervorgehen dfirfte, dab der Struktur E~F 
eine starke epistatische Potenz zukommt .  Im 
Verein legt beides die Schlul3folgerung nahe, 
dab ErF sich auch den recessiven Genkomplexen 
er(m) bis er((((m)))) gegenfiber durchsetzen wird, 
wie es bei der Struktur BBE bis zu der vor- 
letzten (((m)))-Stufe der Rotblfitigkeit auch 
schon der Fall ist (siehe Tabelle i). Wenn also 
E~F-Tiere ph~notypisch nie zu roter Grundfarbe 
aufgehellt sein sollten, sondern tats/ichlich 
immer, d .h .  auch auf der ((((m))))-Stufe 
schwarze Grundfarbe besitzen, so bedeutet das, 
dab sie in auf rote Grundfarbe durchgezfichteten 
Rassen und St/immen fiberhaupt nicht vor- 
kommen werden. 

Durch das absolute Ausscheiden der Geno- 
typen mit ErF ffir die genetische Behandlung 
rotblfitiger St~imme erf/ihrt die Zahl der dann 
noch zu berficksichtigenden Genotypen des tri- 
faktoriellen Schemas mit Koppelung bereits eine 
Reduktion yon ursprfinglich 3 ~ auf 18 Typen, 
yon denen sich 15 Typen u. a. dadurch vonein- 
ander unterscheiden, dab e~[ ein- oder zweimal 
an Stelle yon erF steht. Wfihrend aber e~F- 
Tiere yon echt roter Grundfarbe trotz der recessi- 
yen Aufhellungsfaktoren immer noch durch F 

Darstellung der genetischen Beziehungen zwi . . . .  eine als dunkel anzusprechende Nase und auch 
schen den Grundfarben zu erschfittern. Die 
Voraussetzungen, unter denen die Angaben der 
Tabetle I aber trotzdem erhalten bleiben, werden 
nachfolgend zur ErSrterung gelangen, und zwar 
unter Beibehaltung der trifaktoriellen Betrach- 
tungsweise, an der als berechtigt festgehalten 
werden soll. 

Schon der Umstand, dab bbE~F-Hunde eine 
schwarze Haar-Grundfarbe besitzen, woffir der in 
dem Beispiel I ffir Faktorenaustausch figurie- 
rende Rfide 5 B2 als beweJsend betrachtet  wird 
- -  wogegen bbEJ-Tiere eine zu braun aufgehellte 
Grundfarbe zeigen - - ,  enth/ilt einen Hinweis 
darauf, dab der Erbstruktur  E~.F ffir Pigment- 
reichtum eine st~rkere Penetranz zukommen 
mul3, als Er/ (bzw. das Element E des bifakto- 
riellen Schema) sie besitzt, zumal wenn man be- 
rficksichtigt, dab der obige ErF-Rfide ohne B 
mit ,,schwarzen" Augen und schwarzer Nase 
begabt ist. Die Erbstruktur  E~F stellt nach 
Ansicht des Verf. einen Komplex dar, der auch 
den Faktor  B, welcher bisher als das Grund- 
element ffir schwarzes Pigment aufgefaBt wurde 
- -  obwohl bekannt war, dab B an sich keine 
dunkle Iris-Pigmentierung zu bewirken imstande 
ist - - ,  an ph/inotypischer Auswirkung fibertrifft: 
Augerdem liegen Beobachtungen vor, die erst 

bei stark rotbltitigen Rassen noch recht dunkle 
Augen besitzen, sind rote Ber[ed-Tiere ungef~ihr 
yon der drit ten Stufe der Rotblfitigkeit ab nicht 
nur wie immer in der Irisfarbe, sondern nach 
jeder Hinsicht aufgehellt. Der Teckelzfichter 
kennt solche BBede d- oder Bber/er[-Tiere, fiber 
die der Zuchtbuchffihrer der Fachschaff Dachs- 
hunde im R. D. H., Herr  Dr. jut  E. ASSMANX,, 
auf eine Zuschrift des Verf. hin dankenswerter- 
weise zu berichten wugte: 

,,Im fibrigen ist es so, dab bei roten Hunden rote 
Nasen und N~gel zwar zul~ssig, aber nicht er- 
wiinscht sind. Ferner, dab derartige Hunde von 
einem wirklichen Ztichter tiberhaupt nicht auf 
Ausstellungen gebracht werden und lediglich in 
H~nden yon Laien sind, somit zur Zucht nicht 
gebraucht werden. Denn mit roten Nasen und 
N~geln gehen als korrespondierende Eigenschaften 
helle Augen und Verblassung des Haarkleides Hand 
in Hand, wie wir speziell bei einzelnen roten 
Langhaa~-St/immen haben feststellen k6nnen. 
Nach alledern wird es kaum mSglich sein, einert 
Rfiden festzustellen, der Ihren Wfinschen ent- 
spricht." 

Diese aufgehellten Be~/-Hunde unterscheiden 
sich in der Haarfarbe nicht wesent!ich yon 
be~F-Teckeln, doch besitzen letztere, wie gesagt, 
durch F dunkle, wenn auch nicht immer rein- 
schwarze Nasen und sattbraune Augen. Nur e{n 
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einziges Mal glaubt Verf. einem ber/-Kurzhaar- 
teckel auf einem Hundemarkt  begegnet zu sein, 
ohne dab es m6glich war, vom H~ndler niiheres 
fiber die Abstammung zu erfahren. Das fraglos 
hochrecessive Tier besal3 ein verwaschen gelbes, 
fast cremefarbiges Fell, ganz fleischfarbene Nase 
und hellgelbe ,,Geieraugen". Da rote Be~/e~/- 
Hunde such bei anderen roten Rassen, sofern 
sie iiberhaupt bei geringerer Rotbliitigkeit noch 
mit dunkler Nase (dutch B) auftreten, sehon 
ihrer stets hellen Augen wegen nur ausnahms~ 
weise ausgestellt o d e r  gar zur Zucht benutzt  
werden und erFe~/-Heterozygoten sich bei Any 
wesenheit von B Itir das Auge such in stark 
rotbliitigen St~mmen gar nicht oder kaum yon 
den erF-Homozygoten unterscheiden, ver- 
schwinden ffir eine ph~inotypische Betrachtung 
yon den oben noch verbliebenen 18 Typen wei- 
tere 9 Typen, so dab die in der kynologischen 
Praxis - -  z .B.  auf Ausstellungen oder beim 
Besuch angesehener Zwinger - -  anzutreffenden 
echt roten Hunde nur noch den endgiiltig ver- 
bleibenden 9 Typen ohne e~,/ anzugeh6ren 
scheinen. Es handelt sich bei den letzteren um 
die in der Tabelle I angefiihrten Strukturen des 
bifaktoriellen Schemas, wobei aber zu bertick- 
sichtigen ist, dab das Symbol E der Tabelle I 
gleichzusetzen ist mit dem Genkomplex Er[ der 
Tabelle 2 und das Symbol e mit erF. 

Zur Erg~nzung des bisher Gesagten ist jetzt 
noch ein vierter, wahrscheinlich unabh~ngig yon 
den drei schon behandelten Pigmentfaktoren B, 
Er und F mendelnder Erbfaktor einzuftihren, 
dessen Erw~hnung bisher absichtlich unterhlieb, 
um die Darstellung der an sich schon kompli- 
zierten Verh~ltnisse nicht noch unn6tig zu er- 
schweren. Die reiche Farbtonskala bei allen 
braunen und orangegelben Grundfarben weist 
jeweils zwei Zentren :auf, um die sich erst die 
feineren Nuancen gruppieren. Man unter- 
scheidet z. B. bei den Cocker-Spaniels, worauf 
schon BARROWS u. PHILLIPS hingewiesen haben, 
bei grober Einteilung dunkelbraune und hell- 
braune, orangegelbe und noch fahlere Tiere, ent- 
sprechend beim Deutsch-Kurzhaar dunkelbraune 
und sogenannte zimtfarbene Hunde, d e r e n  
Grundfarbe mit dem Hellbraun der Spaniels 
praktisch tibereinstimmt. Auch bei den bbe~/e~/- 
Clumber-Spaniels mit fleischfarbener Nase und 
gelben, Augen begegnet man fahlorangegelbe n 
und noch helleren gelben Tieren, welche wie 
gesagt auch beim Cocker gelegentlich vor- 
kommen. W~hrend aber beim letzteren die 
satte Orangefarbe die Norm darstellt, sind bei 
den Clumber-Spaniels heute die aufgehellten 
gelben Tiere, die auch hinsichtlich der Nuance 

rein ziichten, zahlenm~iBig stark bevorzugt. 
17befall verhalten sich die heller gef~trbten Hunde 
recessiv zu den dunkler gef~rbten, woriiber sich 
die Ztichter yon jeher im klaren waren. Das in 
Frage stehende bekannte, aber noch unbenannte 
recessive Gen fiir Haarpigmentverdfinnung sei 
hier mit z ~ ,,zimtfarben" bezeichnet. Dieser 
Aufhellungsfaktor, der such die Iris zu beein- 
flussen scheint, ist sicher nicht, wie schon 
S. WRICHT (1918) betonte, mit dem Faktor  d = 
dilute (C. C. LITTLE U. E. E. JONES) in Verbin- 
dung zu bringen, welcher bei den behandelten 
Jagdhunderassen auf dem europ~iischen Kon- 
tinent fiberhaupt nicht vorkommt. Dagegen 
finder sich bei BARrows u. PHILLIPS die eindeu- 
tige Angabe, dab in einem amerikanischen 
Stature rotbliitiger, self-coloured Cocker-Spa- 
niels dd-Hunde aufgetreten sind, deren schwarze 
Grundfarbe, wie bei den dd-M~usen und Ka- 
ninchen zu Blau aufgehellt war. Bei dem yon 
diesen Autoren abgebildeten ganz weil3en Cocker- 
Spaniel, also einem Tier yon weiBer Grundfarbe, 
das in dem erw~ihnten rotbliitigen, das Gen d 
Iiihrenden und ganz gef~rbten Stature gefallen 
war, diirfte es sich iibrigens nach Ansicht des 
Verf. um einen berFdz((m))-Hund gehandelt 
haben. Schon die zwar nicht am lebenden Tier, 
aber, wie von beiden Autoren hervorgehoben 
wird, auf der Photographie erkennbaren Pig- 
mentspuren des Haarkleides lassen auf die An- 
wesenheit eines der dominanten Pigment- 
faktoren in seiner Erbformel schlieBen; die 
schwarze Nase und die wohl nicht mehr ganz 
dunklen 1 Augen aber, die das Tier besessen 
haben soll, weisen direkt auf das Vorhandensein 
yon F hin, so dab die oben angegebene Erbformel 
berechtigt erscheint. Die normalen gelben 
Clumber-Spaniels mit ihren gelben Augen und 
fleischfarbenen Nasen sind als ber/Dz(M)-Tiere 
anzusprechen. 

Die yon NARCHLEWSKY als dunkelnasig be- 
schrieben und oben erw~hnten Liptak-Hunde 
yon gelber Grundfarbe lassen sich ebenso 
zwanglos als BberFDz-Tiere der (m)-Stufe yon 
Rotbltitigkeit in den Rahmen der hier vertre- 
tenen genetischen Vorstellungen einordnen. 

Das Gen Z scheint gewissermaBen ein Binde- 
glied darzustellen zwischen den starken Pig- 

1 Je heller das tlaarkleid gef~rbt ist, desto 
dunkler erscheinen die Augen. Bei weigen Hundei1 
z.B. wirken schon hellbraune Augen wie braune 
bei dunkler gefiirbten Tieren. Entsprechendes gilt 
ftir die anderen aufgehellten Grundfarben oder ftir 
am Kopf stark weiBgezeichnete Tiere. Verfasser 
beabsichtigt, seinen k~nftigen Beobachtungen eine 
Augenfarbtafel zugrunde zu legen, was leider bisher 
yon allen Autoren vers~umt worden ist. 
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ment fak to ren  F, B, D, Er und  der Reihe der 
schwachen Intensi tRtsfaktoren,  deren recessive 
Allelen wir oben bei geh~tuftem Auf t re ten  fiir die 
Ersche inung der Rotbl i i t igkei t  verantwort l ich  
gemacht  haben.  
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Vererbung in der Praxis. Orgaan van de Nederland. 
Genet. Vereenig. Nr t (1936). 

Als Organ der Niederl~tndischen Genetischen 
Vereinigung soll zun$ichst etwa alle 2 Monate, 
sparer nach M6glichkeit monatlich, diese neue 
Zeitschrift erscheinen, der C. Broekema ein Geleit- 
Wort mitgibt. Wie schon der Titel der Zeitschrift 
andeutet, soll sie nicht der Ver6ffentlichung wissen- 
schaftlicher Spezialarbeiten dienen, vielmehr m6g- 
lichst kurze, allgemeinverst~tndliche AufsXtze und 
Mitteilungen bringen, die geeignet sind, dell Tier- 
und Pflanzenztichtern und allen denen, die auf dem 
Gebiet der angewandten Vererbungswissenschaft 
arbeiten, Anregungen zu geben und den Zusammen- 
hang zwischen den verschiedenen Teilgebieten 
aufrecht zu erhalten. Das I. Heft enth~lt u .a .  
einen Aufsatz fiber Gebrauchswertuntersuchungen 
an Hiihnern bet Berticksichtigung yon N~hrstoff- 
verbrauch und den ersten Teil eines Aufsatzes yon 
1R. BOUTFLOUR fiber rationetle Ziele der Rindvieh- 
zucht. Krumbholz (Miincheberg). 

The genetic nature of de Vries's mutations in 
Oenothera Lamarckiana. (Die genetische Natnr der 

de Vriesschen 3/Iutanten bet Oenothera Lamarcki- 
ana.) Von St. EMERSON. (Win. G, Kerckhoff 
s of the Biol. Sciences, California Inst. of 
Technol., Pasadena.) Amer. Naturalist 69, 545 
(1935). 

Die heute in wissenschaftlicher Gemeinschafts- 
arbeit yon zahlreichen Forschern der ganzen Welt 
vertretene und weiterentwickelte Mutationstheorie 
ist yon DE VRIES ursprtinglich unter  wesentlichem 

EinfluB von Beobachtungen begriindet worden, 
die er an einigen, in seinen Kulturen aufgetretenen 
aberranten Typen yon Oenothera Lamarckiana 
gemacht hat. Es ist ein eigenartiges Geschick, 
dab alle diese ,,Mutationen", deren Natur als Gen- 
~nderungen yon Anfang all zweifelnder Kritik 
ausgesetzt war, es sich gefallen lassen mugten, 
sp~terhin Ms dutch wesentlich andere Yorg~nge 
entstanden erkannt zu werden, w~hrend die Mu- 
tationstheorie sich befestigte und auch bet Oeno- 
thera eine Anzahl echter Faktormutanten aufge- 
funden wurden (rubricalyx, vetaurea, supplena 
u. a.m.).  Von den alten de WR1Esschen Formen 
ist nur  brevJstylis eine solehe., abet gerade sie ist 
nicht in den Kulturen unter seinen Augen ent- 
standen, sondern spontan aufgefunden worden. In  
der Arbeit wird die moderne Erkl/~rung der ver- 
schiedenen cE VRIESschen ,,Mutanten", die in den 
besonderen cytogenetischen VerhMtnissen der 
Gattung Oenothera (reziproke Translokationen, 
Ringbildung, Komplexheterozygotie) wurzelt, dar- 
gestellt. Unter  ihnen gehen zwei, nanelle ulld 
rubrinervis, in verschiedener Weise auf dutch 
crossing-over bedingte Neugruppierung bestimmter 
Teile der beiden Lamarckiana-Komplexe gaudens 
und velans zurtick. Die anderen weisen einen ver- 
~nderten Chromosomenbestand auf und sind ent- 
weder Trisome (2n I) oder polyploid, wie gigas (4 n) 
und die sp~tere semigigas (311). Die trisomischen 
,,Mutanten" de VRIES a!bida, oblonga, lata und 
scintillans bildeten nur  den Anfang einer umfang- 
reichen Gruppe solcher Formen, da die genannten 
besonderen Erblichkeitsverh~ltnisse yon Oeno- 
thera eine bedeutend gr6Bere Zahl versehiedener 
Trisome m6glieh machen, als bet cytogenetisch 
normalen Arten. v. Beyg (Mtincheberg). 


