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u n d e r  ist wichtig ftir die A n b a h n u n g  von For t -  
schr i t ten  auf Teilgebieten der angewandten  
Vererbungswissenschaft .  
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Syndaktylie einhufiger Schweine und weitere Ergiinzungen zur Vererbung 
der Schweinefarben. 

V o n  C u r t  K o s s w i g  und H a n s  P e t e r  O s s e n t .  

~Jber einhufige Schweine ist an dieser Stelle die nachfolgenden Abbi ldungen  zeigen, be ruh t  
yon  dem einen yon uns  1 ber ichte t  worden. Wie diese Einhuf igkei t  n icht  n u t  auf der Ausbi ldung 

10SSENT: Der Zfichter 4, Heft 9- einer einheit l ichen I to rnbek le idung  um die bei- 
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den mittleren Zehen, sondern auBerdem auf der 
Verwachsung der Endglieder der Phalangen yon 
Zeh 3 und 4. Die Ausbildung der Einhufigkeit 
an Vorder- und I-IinterfuB ist grundsfitzlich die 
gleiche, lJbrigens sind die Einhufer, die OSSENT 
aus Brasilien bekam, nieht die einzigen bisher 
bekannt  gewordenen. Von BUCHANAN SMITH, 
ROBISON and BRYANT werden in ihrer Zu- 
sammenfassung ,,The genetics of the pig" noch 
folgende andere Fglle beschrieben: Bereits 
Aristoteles kannte einhufige Sehweine. 1863 
wurden aus Schottland yon STRUTHERS Einhufer 
beschrieben. Andere Berichte fiber Einhufer- 
schweine s tammen aus Amerika. So schildert 
AULD (1889) ,,Soliped"-Schweine aus Texas. 
Auch heute soll es in den Vereinigten Staaten 
nach den genannten Autoren noch Einhufer- 
schweine geben. Einige Kreuzungsversuch e yon 
SIMPSONS und ~)ETLEVSEN and C A R M I C H A E L  

liegen auch bereits vor. Syndaktylie erwies 
sich als dominant, und in einer Riickkreu- 
zung wurde das Verh~iltnis yon 17 Einhufern 
zu 23 Paarhufern gefunden. Ebenso sind yon 
MALSBURG und y o n  I ~ A L U G I N  Kreuzungen 
zwischen Einhufern und Zweihufern be- 
schrieben worden, wobei sich Einhufigkeit 
wiederum als dominant erwies. Aul3erdem 
fand MALSBURG drei Tiere, bei denen ledig- 
lich die VorderftiBe Syndaktylie zeigten. Auch 
in unseren Untersuchungen erwies sich Ein- 
hufigkeit als dominanter Charakter. Wir be- 
zeichnen den verantwortlichen Faktor  mit  
dem Symbol Syn. Die Einhufer, die wir aus 
Brasilien erhielten, waren Heterozygoten (Syn 
syn). Die Tiere wurden mit  paarhufigen 
(syn syn) Tieren unserer Zuchten gekreuzt. Das 
Ergebnis dieser Paarung ist in Tabelle I zu- 
sammengefagt.  

T a b e l l e  I. 

Einhufiger 
Elter: 

Syn syn 

62 r 

6 3 r 
Emilia 

Fama 
62 r 
62r 

Ernesto 
~J 

J 3  

J~ 

Paarhufiger 
Elter: 

syn syn einhufig 

Gustav 3 
j~ 2 

2 

Fra'nzek 5 

5 
Gustav 3 
Erika 3 
Ester 6 
P 5 ~ 5 

Daisy 4 
�9 4 

Dulcinea 5 
5I 

erwartet: 51,5 

N a c h k o m m e n  

paarhufig 

3 
8 

3 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
2 

52 
5 1 , 5  

Hiermit  ist weiteres Beweismaterial ftir den 
einfachen dominanten Erbgang der Syndaktylie 
beigebracht. I m  gleichen Sinne sprechen ein- 
deutig die Ergebnisse der Paarung zweier Hetero- 
zygoten, Syn syn-Tiere miteinander (Tabelle 2). 

T a b e l l e  2. 
N a c h k o m m e n  

Einhufige Eltern 
einhufig paarhufig 

Eva x Moritz . . . . .  
Emilia • Adam. . .  
62 r • Adam . . . . .  

9 

4 2 
5 3 

18 5 
erwartet: i7,25 5,75 , 

DuTch die brasilianischen Einhuferschweine 
wurden einige Farbfaktoren tibertragen, die die 

Abb. i .  Abb. 2. 

Zehenbiidung eines normalen, paarhufigen Schweins im 4. Lebensjahr. 

Kreuzungen mit  unseren StS_rnmen auch in 
dieser Beziehung interessant machen. Die yon 
uns gemeinsam friiher gegebene Darstellung der 
Farbvererbung beim Schwein (Kosswm und 
OSSENT I931 ) ist inzwischen yon den iibrigen 
Antoren entweder angenommen oder wenigstens 
in Rechnung gestellt worden. Lediglich SCHMIDT 
und LAUPRECHT (I936) kommen nicht auf un- 
sere Interpretat ion zu sprechen. Die beiden 
Autoren sehen in den yon ihnen durchgeftihrten 
Kreuzungen, sofern diese dazu geeignet sind, 
stets einfache monohybride Mendelf~ille reali- 
siert. Wenngleich ihr Zahlenmaterial teilweise 
nur gering ist, w~ire es dennoch wohl wtinschens- 
wert gewesen, darauf hinzuweisen, dab die Ar- 
beiten anderer Autoren an gr6Berem Material 
teilweise kompliziertere Erklgrungen nahelegen. 
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Es sind bisher folgende Faktorenpaare ,  bzw. 
-serien aufgestellt worden:  

i. t tom-hom Hom -- weiBer Gfirtel der 
hannoversch-braunschweigi- 
schen Landschweine und der 
Hampshires. 
hom hom -- einfarbig. 

2. Mon-mon Mon -- einfarbig. 
mort m o n =  bayerische Schek- 
kung. 

3. Fla-fla Fla -- normale FSxbung des 
Wildschweins. 
fla fla -- Aufhellung der Wild 
farbe zu Mangalitzaweif3. 
Komplement~ire Faktoren ffir 
dominantes WeiB, nur Tiere 

4. Col-col der Konsfitutionen Col Col 
5- Real-real Real Real, Col Col Real real, 

Col col Real Real, Col col 
Real real sind weig. 
Uni -- wildfarbig (wenn gleich- 

6. Uni-uni zeitig Rubhyp). 
uni uni -- einfarbig. 

7 '  Rubep-RUbhyp- Rubep zu Uni epistatisches 
Schwarz, 

rubti-rub Rubhyp zu Uni -- hypostati- 
sches Schwarz, 
rubti -- Dalmatiner Tigerung. 
rub = rot. 

Nicht  n~iher erfagbar  war in unseren Ver- 
suchen eine sehr betr~ichtliche Zahl yon  ver- 
mut l i ch  jeweils polymeren Modifikationsfaktoren 

Abb. 3. R6ntgenaufnahme eines ,,Einhufs" im Ferkelstadium. 

zu den analysierten und oben beschriebenen 
Genen. Besonders zu nennen sind: 

I .  Gene, die die Ausbrei tung des durch I-Iota 
bedingten weil3en Giirtels beeinfiussen. 

2. Intensif ikatoren fiir Schwarzf~irbung bei 
Cornwalls (Large Black) und Giistiner Weide- 
schweinen. 

3. Intensif ikatoren ffir die schwarze und an- 
dere fiir die gelbe Farbkomponen te  bei Wild- 
farbigkeit. 

4. Modifikatoren zu fla. 
5. Schwarzexpansoren fiir die schwarze 

Fleckung, die durch rubti bedingt  ist. 
6. Rotintensif ikatoren f/it die durch rubti 

oder rub erm6glichte rote, bzw. gelbe Farbe.  
7. Lokalisat ionsfaktoren ffir die Ausbildung 

7 

Abb. 4. Abb. 5. 
Zehenbildung desselben Einhufers (wie Abb. 3) im 3. Lebensjahr. 

der roten und der schwarzen Farbkomponen te  
bei Dalmat iner  Tigern. 

Es ist bisher ungekl/irt, wie weir bes t immte 
dieser bei verschiedenen Farbrassen erkannten 
Modifikatoren miteinander  identisch sind. BU- 
CHANAN SMITH und Mitarbeiter betonen mit  
Recht ,  dab die yon uns bisher gegebene Er-  
kl~rung nur  als Arbei tshypothese be t rachte t  
werden kann und weisen besonders auf die 
Schwierigkeiten hin, wenn in bes t immten un- 
serer Erbformeln  einmal sehr verschiedene 
PhSnotypen  als TrS~ger des gteichen Genotyps  
(rubti rubti) bet rachte t  werden mfissen und ein 
anderes Mal der gleiche Ph~inotypus schwarz bei 
sehr verschiedenen Genotypen entsteht .  Wir 
haben das stets zugegeben und leiten die Be- 
rechtigung zu unserem Verfahren auch nur  aus 
den Kreuzungsergebnissen und den Tatsachen 
der vergleichenden Genetik der S~iugetierfarben 
her. tdbrigens sind die sehr verschiedenen 
Ph~inotypen, die bei der Konst i tu t ion rubti rubti 
entstehen, genotypisch durch die verschieden- 
artigen Modif ikatorenkombinat ionen selbst- 
verst~indlich voneinander  verschieden. Wir  
kennen die folgenden Ph~inotypen bei Ver- 
einigung von rubti mit  modifizierenden Genen 
(Tabelle 3). 

Der mi t  dem Gen rubti des Schweins homo- 
logisierbare Farbfak to r  des Kaninchens wird in 
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T a b  l le  3. 

rubti in Kombination 
]nit Ph~inotypus 

I. wahrscheinliche Aus- 
gangsform 

2. q~ Schwarzexpansoren 

3. + Schwarzexpansoren 
+ Inhibitoren f. Gelb- 

f/~rbung 

4- + Inhibitoren f. Gelb- 
fiirbung 

5- + Rotintensifikatoren 

6. + Rotin• 
+ Schwarzexpansoren 

7. + Inhibitoren-ffir 
Schwarz 

8. -k Inhibitoren Ifir 
Schwarz 

+ Rotintensifikatoren 

9- + Schwarzinhibitoren 
+ Rotinhibitoren 

zo. + Lokalisationsfakto-[ 
ten, die die Manifesta- 
tion der schwarzen und 
der gelben bzw. roten 
Farbkomponente auf 
bestimmte K6rperstel- 
len beschr/~nken, je 
nach der sonstigen 
Modifikatorenkonstitu- 
tion 

gelb mit schwarzen 
Flecken 

fast ganz schwarz, wenig 
gelbe Haare 

Berkshire schwarz. 
Poland-China schwarz 

weir3 mit schwarzen 
Flecken 

rot mit schwarz.Flecken 
fast ganz schwar-z, wenig 

rote Haste 

fast rein gelb 

fast rein rot 

weig 

schwarz-weiB-gelbe 
schwarz-weil3-rote 
weil3-gelbe 
weiB-rote 
Dalmatiner Tiger 

der deutschen Literatur in der Regel bj, in der 
englisch-amerikanischen ej genannt,  es ist dies 
der sog. Japanerfaktor .  Auch unter den 
Japanerkaninchen gibt es bei Kombination des 
Gens bj mit  verschiedenartigen Modifikatoren 
zahlreiche und bei diesem bequemeren Objekt 
genetisch besser bekannte Ph/inotypen, die den 
Ph/inotypen I,  2, 5, 6, 7, 8 in der Tabelle 3 
weitgehend gleichen. Lediglich vergleichbare 
Inhibitoren ffir die gelbe Farbkomponente  sind 
beim Japanerkaninchen nicht nachweisbar; 
deswegen fehlen bei ihm die den Nr. 3, 4, 9, 
(Io) entsprechenden Ph/inotypen der Tabelle 3. 
Beim Meerschvceinchen, bei dem ein dem 
Japanerfaktor  des Kaninchens ~ihnliches Gen 
vorkommt,  sind entsprechende Ph~notypen 
bekannt.  

Was den anderen Punkt  anbelangt : Zahlreiche 
Genotypen, die den gleichen schwarzen Ph~ino- 
typus besitzen, - -  so zeigt such in dieser Be- 
ziehung das Kaninchen /ihnliche Verh/iltnisse. 
Es sind bei ihm - -  such wieder aus einer allelen 
Serie (B-Serie der deutschen, E-Serie der englisch- 
amerikanischen Literatur) - -  eine gr613ere Zahl 

von Genotypen bekannt,  die alle den gleichen 
schwarzen Phfinotypus haben. Beim Schwein 
ergeben folgende Kombinationen schwarze Tiere: 

i. Rubep uni I in Kom~ ] Rubep Uni, Rubep uni 
oder Rubep Uni [ bination ~ RUbhyp Uni, RUbhyp uni, 

mit rubti uni, rub uni. 

2. l~ubhyp uni ,, rubti uni, rub uni. 

3. rubti rubtl ,, Schwarzexpansoren, 
Gelbinhibitoren + evtl. 
Cornwallschwarz - Mo- 
difikatoren. 

Im  folgenden ftihren wir eine Reihe yon Kreu- 
zungen zwischen brasilianischen Einhufern und 
unseren Sfiimmen an, die sich mit  unseren An- 
nahmen, die aus einem ganz anderen Material 
gewonnen wurden, gut tibereinstimmen. Die 
Brasilianer, die wir erhielten, waren schwarz. 
Kreuzungen mit  unseren Tieren, die genetisch 
verh/iltnisln~iSig gut bekannt  waren, zeigten die 
Heterozygotie der schwarzen Brasilianer. (Vgl. 
Tabelle 4.) 

Tabelle 4. N a c h k o m m e n  y o n  E r n e s t o  
(schwarz einhufig) u n d  w i l d f a r b i g e n  Sauen .  

N a l n e  d e r  . . . .  

Sauen I WlmL 

Erika . . .  [ 3 
I 

Esther -- [ 3 
P 5 ~ --- 3 
P 5 o l . . -  4 
Daisv . . .  8 
Dulclnea . 2 

--23 

schwarz 

2 

4 

t 
I 

5 
2 0  

weii3 mit 
rot.Fleck. 

I 

I 

rot 

2 

2 

4 

hell- 
rot 

2 

2 

AuffS]lig in diesen Kreuzungen ist die relativ 
groI3e Zahl yon schwarzen Ferkeln, neben denen 
such noch eine Reihe von:verschiedenartig ge- 
tigerten bzw. roten Individuen erscheinen. Wir 
haben auBerdem die einhufige Sau Emilia mit  
unserem wildfarbigen Eber  Franzek gepaart  und 
erhielten unter 8 Ferkeln I wildfarbiges, 4 
schwarze und 3 rote. Wenn wit diesen Wurf  
yon Emilia mit  Franzek den Ergebnissen der 
Kreuzungen yon Ernesto mit  wildfarbigen 
Sauen hinzufiigen, erhalten wir insgesamt aus 
der Kreuzung schwarze Brasilianer • wildfarbige 
M/incheberger 24 schwarze, 24 wildfarbige, 
IO Dalmatiner bzw. rote. Nun erinnern wir uns, 
dab ftir Wildf~rbung bzw. Nichtwildfarbigkeit 
ein Allelenpaar Uni uni, ftir schwarz, Dalma- 
tinerscheckung und rot eine Serie quadrupler 
Allele verantwortlich ist: Rubep l~Ubhyp rubti 
rub. Von ihnen ist nach unseren bisherigen 
Kenntnissen rubti und rub nicht dutch Uni bzw. 
uni in verschiedenem Sinne beeinfluBbar. Rubep 
bewirkt, wie oben gesagt, such bei Anwesenheit 
yon Uni (Wildfarbe) ein schwarzes Haarkleid. 
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RUbhyp bedingt das zu Uni hypostatische 
Schwarz, d. h. Rubhyp l~ubjayp Uni- bzw. Rubhyp 
rubti Uni-Tiere sind wildfarbig. Da nun aber 
ferner Uni mit Hyp offenbar lest gekoppelt is t, 
entsteht praktisch genommen eine Serie yon 
ftinf allelen Genen : Epistatisehes (,,dominantes") 
Schwarz, wildfarbig, hypostatisches (,,reces- 
sires") Schwarz, Tigerung, Rotfgtrbung. Welches 
der verschiedenen Schwarz fiihren nun unsere 
Brasi]ianer? Das Auftreten zah]reicher schwar- 
zer Tiere trod ferner die Tatsache, dab auch ge- 
tigerte Nachkommen erscheinen, legt die An- 
nahme nahe, dab die Brasilianer Ernesto und 
Emilia RUbep rub'  waren (die Bezeichnung rub' 
soll andeuten, dab uns keine sicheren Aus- 
sagen dariiber m6glich sind, ob der yon diesen 
Tieren iibertragene Rotfaktor mit unserem rubti 
oder mit unserem rub identisch ist, oder ob ein 
weiteres Allel zur Serie vorliegt). Die yon uns 
zur Kreuzung mit den Brasilianern verwendeten 
wildfarbigen Tiere batten mindestens einmal die 
Faktoren RUbhyp Uni. Von Daisy ist im iibrigen 
entgegen unseren friiheren Annahmen wahr- 
scheinlich, dab sie ein homozygot wildfarbiges 
Tier ist. Ihre wildfarbigen Nachkommen mit 
Ernesto h~tien dann die Formel Rllbhyp Uili rub', 
das schwarze Ferkel w~re IRubep RUbhyp Uni. 
Von den iibrigen Tieren, die mit Ernesto bzw. 
Emilia gepaart wurden, ist ihre Heterozygotie 
f/Jr den Wildfarbigkeitsfaktor entweder aus an- 
deren Kreuzungen oder aus denen mit den 
Brasilianern erkennbar. Diese Wildfarbigen 
haben die Formel Rubhyp Uni rubti. Schema- 
tiseh kOnnte man die Paarung der Brasilianer 
mit den heterozygoten M/incheberger Wild- 
farbigen folgendermagen darstellen: 

Brasilianer 
(schwarz) 

Es sollten also in der folgenden Generation 
50% schwarze, 25% wildfarbige und 25% Dal- 
matiner bzw. rote fallen. Das Ergebnis (nach 
Abzug der Kreuzung mit Daisy) ist: I6 wild- 
farbige, 23 sehwarze, Io Dalmatiner bzw. rote. 

In Anbetracht des verh{iltnism~gig geringen 
Zahlenmaterials ist die 1Jbereinstimmung in- 
sofern befriedigend, als die Zahl der schwarzen 
der Erwartung 24,5 gut entspricht. In der 

X 

Gruppe der Nichtschwarzen, die zu gleichen 
Teilen aus Wildfarbigen und Dalmatinern be- 
stehen sollte, ist das VerhXltnis zugunsten der 
ersteren verschoben. 

Der Eber Franzek Rubhy~ Uni wurde mit der 
rubtt uni 

schwarzen Sau Fama gekreuzt, die aus Dulcinea 
X Ernesto stammt. Die Schwarzf~rbung yon 
Fama beruht auf dem vom Vater ererbten Rubep. 
Da sie mit dem sicher f/ir rubti heierozygoten 
Franzek nur schwarze (6) und wildfarbige (3) 
Ferket lieferte, liegt es nahe, ihr die Konstitution 

Rubep zuzuerteilen. Allerdings ist fiir 
RUbhyp Uni 
Fama die Formel Rubep rubti nicht mit Sicher- 
heit ausschlieBbar, und das Zahlenmaterial eines 
Wurfes ist natiirlich fiir eine genaue Entschei- 
dung zu gering. 

Die folgenden Kreuzungen wurden mit Brasi- 
lianer-Nachkommen ausgeftihrt, die yon ihrem 
Miineheberger Elter rubti und yon ihrem brasi- 
lianischen Elter rub' erhalten haben und die 
daher dalmatiner5hnlich, bzw. rot gef~rlot sind. 
Beide zu Xreuzungen verwendete Sauen (Eva 
und 62 r) waren rot. Eva  wurde mit dem Eber 
Moritz gekreuzt, der weig mit  roten Flecken 
war. Erwartungsgem~il3 traten dalmatiner~ihn- 
liche Naehkommen auf, diese aber in rnannig- 
faltigen F~rbungen. Wir erhielten: z Weig mit 
schwarzen Flecken, 2 Ge!b mit schwarzen 
Flecken, 4 Rot, I WetS. Aus der Kreuzung 
zweier Tiere ohne Schwarzf~rbung gehen also 
noch Individuen mit schwarzen Flecken hervor. 
Ferner ist noeh folgendes an dieser Kreuzung 
bemerkenswert: Da ein besonderer Scheckungs- 
faktor auBer dem zu sehr mannigfachen ph~no- 

Miincheberger 
(wildfarbig) 

Uni [ uni 

wildfarbig rot, bzw. Dalmatiner 

typischen Wirkungen bef~higten Tigerungs- 
faktor in unseren Kreuzungen nicht enthalten 
ist, mul3 die F~irbung yon Moritz auf das Gen 
rubti und seine Vereinigung mit Modifikatoren 
zur/iekgef/ihrt werden. Besonders auff~llig ist, 
dab eins der Ferkel  v611ig weiB war. t l ier  haben 
wir ein ,,recessives" Well3 vor uns, dessen 
Existenz bet Anwesenheit des Faktors rubti wir 
bereits friiher vermuteten. Gew6hnlich ent- 
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steht WeiBf~rbung bei  Schweinen durch die 
komplement~ren Gene Col und Real. Da in 
unseren Krenzungen die Wahrscheinlichkeit da- 
ftir, dab die Brasilianer etwa Col waren und in 
unserem Tier noch Real enthalten war, sehr 
gering ist, ist es das naheliegendste, diesen 
weigen Typus als einen Dalmatiner zu deuten, 
bei dem dank der Kombination yon , , fehlenden" 
Sehwarzexpansoren und , , fehlenden" Rot- 
intensifikatoren ein recessives WeiB entsteht. 
Die rote San 62 r wurde mit dem Eber Adam 
gepaart. Adam ist ein Nachkomme yon Ernesto 
und P 5ol. Er ist in Tabelle 4 als weiB mit roten 
Flecken verzeichnet. Das war such seine FS,r- 
bung bei der Geburt. Allm~hlich wurde aber 
die rote Pigmentierung durch eine schwarze er- 
setzt. Als Adam mit 62 r gekreuzt wurde, war 
er weig mit sehwarzen Flecken. Wit haben hier 
einen besonders auffMligen Fall des allm{ih- 
lichen Ersatzes des roten Pigments durch 
schwarzes vor uns, Mit 62 r lieferte Adam 
4 rote und 4 weiBe Ferkel, letztere mit 
schwarzen Flecken. 

Der schwarze Eber Gustav stammt aus der 
Kreuzung Ernesto X Daisy. Mit den beiden 
schwarzen Sauen 63 r (aus Ernesto • Esther) 
u n d  mit der Brasilianerin Emilia gepaart ,  er- 
hielten wir 5 wildfarbige und 7 schwarze Nach- 
kommen. Wahrscheinlich besal3 Gustav die Erb- 

formel Rubep 
Rubhyp Uni " 

In Anbetraeht des geringen Zahlenmaterials 
k6nnen wir abet weder den Kreuzungen 
mit Gustav noch der Paarung der oben schon 
erwahnten roten Sau 62 r mit dem wildfarbigen 
Eber Erich, die 4Wildfarbige, 4 Sehwarze, 
2 Tiger lieferte, besondere Bedeutung zu- 
erkennen, Die Kreuzung yon 62 r mit Erich ist 
auffiillig, well das Auftreten von 4 schwarzen 
Ferkeln auf den ersten Blick unerwartet ist. 
Wir neigen am ehesten der Annahme zu, dab 
diese 4 schwarzen Tiere genotypisch betrachtet 
Dalmatiner sind, bei denen eine besondere Modi- 
fikatorenkombination eine Ausdehnung des 
Schwarz noch fiber die bei Berkshire bekannte 
hinaus erm6glichte, Sehen wir yon den Kreu- 
zungen, die zuletzt erw/ihnt wurden und die nut 

ein kleines Zahlenmaterial lieferten, ab, so sind 
trotzdem folgende Schlfisse berechtigt: 

I. Die beschriebenen Kreuzungen mit schwar- 
zen brasilianischen Einhuferschweinen bzw. 
ihren Naehkommen sind mit der yon Kosswm 
und OSSENT 1931 gegebenen Erkl~irung der Ver- 
elbung der I-Iaarfarben beim Schwein in {3ber- 
einstimmung. 

2. Aus der Paarung zweier roter Tiere k6nnen 
schwarze Individuen herausspalten. Diese 
Schwarzfiirbung ist als eine der m6glichen For- 
men der Manifestation des Tigerungsfaktors 
rubti zu betrachten. 

3. Angaben frfiherer Autoren fiber die mono- 
hybride Vererbung der Anlage fiir Syndaktylie 
best~itigen sich. 
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D ie  Kulturpflaume erscheint aus der Kreuzung 

der diploiden ~Pr. cerasifera mit der tetraploiden 
Pr. spinosa mit nachfolgender Verdoppelung des 
Chromosomensatzes hervorgegangen, wobei sich 
die hexaploide Pr. domestics ergab. Diese Vermn- 
tung wird durch den Ausschlag der u 
bestatigt. In gleicher Weise besteht die M6glichkeit 
der Abstammung yon Pr. spinosa • 1Jr. divaricata. 


