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Vorwort 
Die "allgemeine Tierzuchtlehre" ist die wissenschaftliche Grundlage, auf 

welcher die "spezielle Tierzuchtlehre", die es mit der Zucht der einzelnen Arten 
und Gattungen der Haustiere im besonderen zu tun hat, aufbauen muB. Sie ist 
daher fUr die Haustierziichter von del' allergroBten Bedeutung - ein Moment, 
welchcs bis vor kurzem in den Kreisen der praktischen Ziichter vi0lfaeh nicht 
geniigend gewiirdigt worden ist. 

J etzt ist dies anders geworden, nun wird die grundlegende Bedeutung der 
allgemeinen Tierzuehtlehre auch von der ziichterischen Praxis riehtig eingeschatzt, 
denn nur so ist das lebhafte Bediirfnis der letzten Jahre nfteh ausfiihrlichen, 
mod0rnen Lehr- und Handbikhern del' allgemeinen Tierzuchtlehre verstandlich. 

Dieser Wandel in den Anschauungen praktischer Ziiehter ist begreiflich. 
Hat doch nicht bald eine angewandte Wissenschaft ahnlich tiefgreifende Ver
anderungen erfahren wie die allgemeine Tierzuchtlehre. 

Man vergegenwartige sieh nur die gewaltigen Fortschritte, welche die Ver
erbungslehre infolge des ausgebauten Mendelismus in den letzten beiden Dezennien 
zu verzeichnen hat. Sie 1St aber die Hauptsaule jenes Wissengebaudes, das als 
allgemeine Tierzueht bezeichnet wird. Gerade auf die wichtigsten Kapitel unseres 
Gegenstandes f'fstreekt sich der EinfluB dieser neuen Wissenschaft nnd wirkt 
iiberall von Grund aus umandernd und erneuernd. Gleichgiiltig, ob wir die 
Zuchtmethoden del' Verwandtsehaftszucht oeler Kreuzung ins Auge {a."sen, den 
Atavismufl oder die Tndividualpotenz beriieksichtigen oder uns mit del' Rassen
hildung durch Mutation sowie der aueh fiir die menschliche Gesellsehaft akut 
gewordenen Frage der Degeneration besehaftigen, iiberall tTitt uns die n0ue 
Wiflsenschaft des Mendelismus als fiihrender Faktor entgegen. 

Aber nicht genug damit; in der letzten Zeit gewinnt noch ein ander0r neuer 
\Vissenszweig, die Lehre von der inneren Sekretion, fUr die landwirtschaftliche 
Tierzucht immer mehr an Bedeutung, tritt gerade in jenen Kapiteln in den 
Vordergrund, welche wie Friihreife, Mastfahigkeit, Muskel- und Knochenbildung, 
Korperproportionen und Konstitution von hervorragend praktischem Interesse 
sind. 

Unter solchen Umstanden ist es begreiflich, daB mit Ausnahme der aller
neuesten, die ganze bisherige reiche Literatm iiber allgemeine Tierzuchtlehre mit 
einem Schlag den Anschein des V 0ralteten erhielt und streng genom men kaum 
viel mehr als historischE's Interesse dar bot, gleichgiiltig, ob sie einen Meister der 
Sprache wie H. SETTEGAST odeI' einen fiir seine Zeit mit besonders sehwerem 
wissensehaftlichen Riistzeug ausgestatteten M. WILCKENS zum Schopfer ge
habt hat. 

Die Schwierigkeiten, die sieh der Abfassung cines tatsaehlieh auf der Hohe 
del' \Vissenschaft befindliehen Lehrbuehes der allgemeinen Tierzuehtlehre gerade 
jetzt entgegenstellen, sind, wie aus den eben gemaehten Andeutungen hervorgeht, 
besonders groB. EinmaJ liegen sie in der groBen Verschiedenheit jener das Aus
gangsmaterialliefernden, grundlegenden N aturwissenschaften und in der relativen 



IV Vorwort 

Neuheit und wohl auch Schwierigkeit der Materie uberhaupt. Andcrseits kommt 
erschwerend das Erfordernis einer groBen, nur in langen J ahren durch eingehende 
praktische Studien an moglichst vielen Haustierarten zu erwerbende zuchterische 
und rassenkundige Erfahrung hinzu. 

Ohne eingehende praktische Rassenkenntnis aller wichtigen Haustier
gattungen, und zwar keineswegs bloB ihrer hochgezuchteten Vertreter, im Gegen
teil besonders auch ihrer primitiven Ausgangsformen ist meines Erachtens ein 
volles Verstandnis der einschlagigen Fragen und ein Beherrschen des zu be
handelnden Gegenstandes kaum moglich. 

Deshalb war auch fUr mich der EntschluB, einem von verschiedenen Seiten 
mir gegenuber geauBerten Wunsch zu entsprechen und ein modernes Lehrbuch 
der allgemeinen Tierzuchtlehre zu verfassen, durchaus kein leichter. 

Immerhin vermag ich Grunde fur eine gewisse Berechtigung zu einem 
solchen Beginncn anzufUhren, namlich: daB ich mich volle 40 Jahre unentwegt 
wissenschaftlich und zugleich praktisch (d. h. ausubend) mit den einschlagigen 
Dingen beschaftigte und ferner, daB ich auf eine 37jahrige Lehrpraxis zuruck
blicke. Letztere versetzte mich in die Lage, mir daruber Erfahrungen zu ver
schaffen, in welchem Umfang und auf welche Weise dieser schwierige Gegenstand 
gelehrt werden muB, urn einerseits moglichst verstandlich, anderseits doch noch 
auf der Hohe modernen Wissens befindlich zu sein. 

Auf Grund eigener Erfahrungen uber die groBe padagogische Wichtigkeit 
entsprechender Abbildungen gerade fur die in der allgemeinen Tierzuchtlehre 
zu behandelnden Fragen, trachtete ich durch Verwendung einer groBen Zahl von 
guten, durchaus nicht immer leicht zu beschaffenden Abbildungen das Verstand
nis zu unterstutzen. 

Ich legte auch darauf Wert, die behandelnden Tierformen, wenn moglich, 
in ihrer heimischen Umwelt darzustellen und durch mitaufgenommene Personen 
Ruckschlusse auf ihre GroBenverhaltnisse usw. zu ermoglichen. 

Allen jenen Herren, welche mich durch die Erlaubnis, ihre Arbeiten benutzen 
zu durfen oder durch direkte Beistellung von Photographien und sonstigem 
Material unterstutzten, sage ich auch an dieser Stelle besten Dank; ganz be
sonders jedoch dem Assistenten an der hiesigen Lehrkanzel fUr Tierzucht, Herrn 
Dozent DR. H. PETER, fUr seine Hilfe bei zahlreichen photographischen Auf
nahmen und namentlich fUr die Ubernahme der Herstellung des Autoren- und 
Sachregisters, sowie zeitraubender Korrekturarbeiten. 

Dem Verlage danke ich bestens fur das groBe Entgegenkommen in allen auf 
die Herstellung dieses Lehrbuches Bezug habenden Dingen, wodurch die erst
klassige und man kann wohl sagen mustergultige Ausstattung des Buches moglich 
wurde. 

Wien, im Dezember 1925 

Leopold Adametz 



Inhaltsverzeichnis 

Seite 

Einleitung . . . . . . . . 

Allgemeiner Teil. 

Erster Abschnitt 

Abstammung der Haustiere 

Abstammung der Hausrinder. . . . . . . . . . . . . . 
Stammformen der europaischen Rinderrassen. . . . . 

Bos primigenius Boj. und seine Abkommlinge S. 7. - Bos primigenius var. 
Hahni, Hilz. und seine Abkommlinge S. 10. - Bos europaeus (brachyceros) 
Ad. und seine Abkommlinge S. 10. 

Stammformen der asiatischen Rinderrassen . . . . . . . . . . . . . 
Abstammung der Pferderassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stammformen: Equus Gmelini Ant. und ihre Abkommlinge S. 23. -
Equus ferus Przewalsky und ihre Abkommlinge S. 25. - Equus ger
manicus usw. S. 27. - Ubersicht iiber die rezenten und quartaren Wild
pferde Europas S.29. 

1 

I) 

6 
6 

19 
23 

Abstammung des Hausesels. . . . . . . . . . . . . . . . ..... 31 
Abstammung der Hausschafe. . . . ...... 31 

Stammformen: Ovis musimon S. 31, Ovis orientalis S. 32, Ovis Vignei 
S. 32, Ovis ammon S. 34. 

Abstammung der Hausziegen. . . . . . . . . . . . ..... 35 
Stammformen: Capra aegagrus S. 35, Capra prisca S. 36, Capra falconerie 
S.38. 

Abstammung der Hausschweine ...................... 40 
Stammformen: Sus scrofa ferus S. 40, Sus vittatus S. 42, Sus mediterraneus 
S.43. 

Abstammung der Haushunde. . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . 44 
Stammformen: Siidliche Wolfe S. 44, Canis lupaster S. 47. 

Abstammung und Domestikationsgebiete einiger wichtiger Haustierarten 48 
Abstammung und Domestikationsgebiete einiger wichtiger Hausgefliigelarten 49 

Zweiter Abschnitt 

Rasse und allgemeine Rasseeigenschaften 
Der Begriff Rasse . . . . . . . . . 

Zoologischer Rassebegriff S_ 51-
S. 51- - Rassenmerkmale S. 53. 

Landwirtschaftlicher Rassebegriff 
50 

Einteilung der Rassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Primitive Rassen S. 54. - Ziichtungsrassen S. 54. - Ubergangsrassen 
S.63. 

Landrassen. . . . . . . . . . . 63 



VI Inhaltsyerzeie Imis 

Seile 

Allgemeine Rasseeigenschaften 69 
Anpassungsfahigkeit. 69 
Variabilitat 71 

.Modifikation S. 71. - Kombination S. 71. - ~Iutation S.73. 
Verkummern. . . 80 
Ausarten. . . . . 83 
Entarten (Degenerieren). 84 

Begriff des Entartens S.84. - Wesen und Grsachen des Entartens 
S. 84. - Biologisches Grundgesetz von ARNDT S. 84. - Domestikation 
und Degeneration S. 85. - Allgemeine Degenerationserscheinungen: 
Albinismus, Mopsschnauzigkeit, Extreme der wirtschaftlichen Leistungen, 
Hermaphrodismus S. 86. - Besondere Degenerationsmerkmale S. 95. 
Zusammenfassung liber die Degeneration S. 101. 

Dritter Abschnitt 

Einfluf3 der Umweltfaktoren auf den Korper der 
landwirtschaftlichen Haustiere 

Der EinfluB des Klimas auf den tierischen K6rper . . . . 
Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EinfluB auf die Haut und deren Anhangsgebilde S. 103. - EinfluB auf 
die Stoffwechselvorgange S. 106. - EinfluB auf die Entwicklungs- und 
Wachstumsyorgange S. 108. - EinfluB auf die Drlisen S. 110. 

Luftfeuchtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luftdruck ............................ . 

EinfluU auf die Blutzusammensetzung S. 112. - EinfluB auf die Atmung 
S. 113. - EinfluU auf den Stoffwechsel S. 114. - Physiologische Wirkung 
des Hohenklimas S. 115. 

Licht .............................. . 
EinfluB auf die Pigmentbildung der Haut S. 117. - EinfluU auf den 
Stoffwechsel S. 118. - Hygienische und therapeutische Rolle des Lichtes 
S. 120. - EinfluB auf die Knochenbildung S. 120. 

Der EinfluB der Dbung auf den tierischen Korper. . . . . . . . . . _ . . 
Wesen der Dbung S. 12l. - EinfluB der Dbung auf die Muskelausbildung 
S. 122. - EinfluB der Dbung auf die Knochenbildung S. 123. - EinfluG 
der Dbung auf die Milch-, Geschlechts- und Verdauungsdrlisen S. 127. -
EinfluB auf die Gehirnentwicklung S. 128. 

EinfluG der X ahrung auf den Tierkorper. . . . . . . . . . . . . . . . . 
EinfluG auf den Verdauungstrakt S. 130. - EinfluB auf die Skelett- und 
Korperentwicklung S. 132. - EinfluB auf die Gefiederfarbung S. 133. -
vVirkung einer in bezug auf :Jlineralstoffe, unvollkommener EiweiBarten 
und der Erganzungsstoffe (inkl. Vitamine) mangelhaft beschaffenen 
Nahrung S. 134. 

Vierter Absehnitt 

Vererbung 

102 
103 

III 
112 

116 

121 

130 

Ansichten uber die Vererbung in yornwndelscher Zeit . . . . . . . . . . . 135 
MENDELS Vererbungsregeln ....................... 138 

Uniformitatsregel S. 140. - Spaltungsregel S. 141. - Zusatzhypothese zur 
Spaltungsregel S. 143. - Unabhangigkeitsregel S. 146. Hybridations
tabelle fliT die F 2-Generationen S. 149. 

Ausnahmen yon den ME!\DELSchen Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . 150 



Inhaltsverzeichnis YII 

Seite 

Verbreitung der MENDELschen Vererbungsweise . . . . . . . . . . . .. 151 
Allgemeiner Uberblick S. 151. - Farbung S. 152. - Morphologische und 
physiologische Merkmale S. 153. - Dominanzwechsel S. 156. - Priifung 
auf Dominanz und Rezessivitat S. 157. 

Faktorenhypothese (Prasenz.Absenzhypothese). . . . . . . . . . . . . . . 159 
Ihr Wesen und ihre Bedeutung S. 159. - Anwendung der Erbformeln 
S.163. 

Hypothese der gleichsinnig wirkenden Gene (Polymerie) . . . . . . . . . . 166 
Zytologische Begriindung der MENDELschen V erer bungstheorie (Chromosomen. 

theorie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
Vorgang der Gametellbildung S. 171. - Chromosomentheorie und 
MENDELsche Spaltung und Neukombination S. 172. - Koppelung S. 173. 
- Crossing over S. 174. 

Vererbung des Geschlechtes yom Standpunkt des 3Iendelismus 177 
Geschlechtsgebundene Vererbung. . . .. ..... 178 
Praktische Bedeutung des Mendelismus fUr die Tierzucht 184 

Fiinfter Abschnitt 

Angewandte Vererbungslehre 
Atavismus (Ahnenerbschaft, Riickschlag) . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 

Begriff des Atavismus S. 188. - Altere Ansichten iiber Wesen und Ur· 
sachen des Atavismus S. 189. - Rassenatavismus nach SANSON S. 190. -
Hybridatavismus S. 193. - Spontanatavismus S. 194. 

Individualpotenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
Begriff der Individualpotenz S. 196. - Altere Ansichten fiber die Existenz 
der Individualpotenz S. 196. - Wesen und Ursachen der Individualpotenz 
S.197. 

Vererbung des Geschlechtes (Die das Geschlechtsverhaltnis angeblich regulierenden 
Faktoren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 
Allgemeine Erlauterung des Geschlechtsverhaltnisses . . . . . . . . . . 199 
Faktoren, welche einen EinfluB auf das Geschlechtsverhaltnis nehmen sollen 200 

Der angebliche EinfluB der rechten und link en Keimdriise, des Alters der 
Zeugenden, der geschlechtlichen Kraft, der Jahreszeit der Zeugung, der 
Ernahrung der Frucht im l\Iutterleibe, aufeinanderfolgender Trachtig. 
keiten, der geschlechtlichen Beanspruchung, der Zahl der Jungen im 
Wurfe, des Reifegrades des Eies, der Lebhaftigkeit des Stoffwechsels, der 
korperlichen Verfassung der Zeugenden, der Spezieskreuzung S. 200 bis 205. 

Mendelistische Erklarung der Abweichung des Geschlechtsverhaltnisses . 206 
Die Abanderung des primaren Geschlechtsverhaltnisses durch abwegige 
V organge bei der Reifeteilung der Eier, Beeinflussung der Beweglichkeit 
und Schnelligkeit der Spermatozoiden durch Alkohol, Yohimbinspiegel, 
Koffein S. 206 bis 209. - Die Abanderung des sekundaren Geschlechts· 
verhaltnisses durch die verschiedene Empfindlichkeit der beiden Ge· 
schlechter im Embryonalleben, Vorkommen letaler und semiletaler Gene 
S.210. 

Die Umkehr des Geschlechtes (sex reversal). 211 
Vererbung erworbener Eigenschaften. . 211 

Begriff der erworbenen Eigenschaft 211 
Scheinvererbung . . . . . . . . . 212 

Intrauterine Infektionen S. 212. - Verstiimmelungen und Verletzungen 
S.213. - Durch Nahrungsanderungen ausgeloste Merkmale S.214. -
Instinktvariationen S. 215. - Keimvergiftung S.215. - Erworbene 
Immunitat S. 215. - Nachwirkung S. 216. 



nIl Inhaltsyerzeiclmis 

Seitc 

1Iutationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 217 
Auftreten der Mutationen S. 217. - Die Bedeutung der l\1utationen in der 
Tierzueht S. 219. - Letale 1Iutationen bei Mausen, Katzen, Hunden, 
Pferden, Schweinen, Schafen, Rindern, Geflugel, Menschen S. 219 bis 221. 

Vererbung erworbener Eigensehaften im engeren Sinne des vVortes ... 223 
Aquifinale Beeinflussung yon Soma und Keimbahnzellen der Eltern durch 
somatische Induktion, Parallelinduktion, dynamische Induktion, stoffliche 
Induktion S. 224. - Die Versuche von GUYER·S)IITH und ihre Erklarung 
S.225. - Die Versuche KA~IMERERS S.227. 

Zuchterischer Aberglaube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 
Versehen der J\Iuttertiere S. 228. - Ziichterische Infektion S. 231. -
Zuchterische Saturation S. 235. - Ziichterischer Aberglaube und Verer
bung erworbener Eigenschaften S. 235. 

Sechster Abschnitt 

Die Ziichtungsmethoden 

Die Reinzucht . . . . . 238 

Die Verwandtschaftszucht . . . . . . . . . . . . . . . 238 
Ansichten uber den 'Vert der Verwandtschaftszucht: Gunstige Urteile, 
Ungiinstige Urteile S. 239 bis 241. - Beispiele fUr die Unschadlichkeit 
lange fortgesetzter Verwandtschaftszucht bei niederen Tieren und bei 
Hirsch, Elentier, Pferd, Niederungsvieh und Simmentalerrind, Ziegen, 
Hunden, Schweinen S. 242 bis 246. 

Das 'Vesen der Verwandtschaftszucht ................ 247 
Vormendelsche Ansichten S. 247. - Die X atur der Schadlichkeitell bei 
Verwalldtschaftszucht S.248. -- Domestikationsmutationen und Ver· 
walldtschaftszucht S. 248. - ;\Jtere Erklarungsversuche uber die Ur
sachell der Schadlichkeit der Verwandtschaftszucht S. 249. - Li5uNEHsche 
Hypothese S. 249. - DEMoLLsche Hypothese S. 251. - Erklarung der 
U rsachen der Schadlichkeiten vom modernen biologischen Stalldpunkt: 
Hochleistung und Gesundheitszustand der Tiere, Auftreten von mutativ 
entstandenen Krankheitsanlagen und Mil.lbildungen, Mendelistische Er
klarung des gehauften Auftretens homozygoter Illdividuen bei Verwandt
schaftszucht, Haustierrassen von pathologischem Charakter, Letale Gene 
als Ursache der Unfruchtbarkeit S. 252 bis 255. - Exaktwissenschaftliche 
Inzestversuche: CRAIIIPEsche Rattenversuche, KrxGsche Rattenversuche 
S. 260 bis 263. 

Die Verwandtschaftszucht beim Menschen 265 
Indirekte Konsanguinitat und Interzucht. . . . . . . . . . . . . . . 267 
Zusammenfassung uber das Wesen und die Bedeutung der Verwandtsehafts-

zucht . . . . 269 

Die Kreuzungszucht 273 
Wesen und Charakteristik der 1Iethode der Kreuzungszucht 273 

Allgemein mendelistische Betrachtung S. 273. - Die Eigenschaft des 
Luxurierens S. 276. 

Die Anwendung der }Iethoden der Kreuzungszucht . . . . . . . . . . 280 
Die Zucht von Gebrauchstieren beim Pferd, Rind, Schaf, Schwein, Hund 
und bei Fischen S. 280 bis 284. - Veredlungskreuzung S. 285. - Ver· 
drangungskreuzung beim Pferd, Rind, Schaf, Schwein S. 285 bis 288. -
Kreuzung zur Erzeugung von Mittelrassen S. 291. - Spezieskreuzung 
S. 292. - Blutauffrischung S. 294. 



Inhaltsverzeichnis 

Siebenter Abschnitt 

Die Zuchtwahl im Dienste der landwirtschaftlichen Tierzucht 

Die natiirliche Zuchtwahl . 

Die kiinstliche Zuchtwahl . 

IX 

Seite 

296 

298 
~laBgebende Gesichtspunkte fiir diB kiinstliche Zuchtwahl 305 

Rasse . . . 305 
Gesundheit. . . . . . . . 310 
Schonheit . . . . . . . . 311 
Schonheitsfehler. Gebrauchsfehler. Erbfehler. 314 
Abstammung und Verwandtschaft der Zuchttierc 316 
Passendstes Alter der wichtigsten Haustiere zur Zucht 319 
Dauer der Zuchtfiihigkeit . . . . . . . . . . . 320 
Temperament, Gemutsart, N aturell. . . . . . . 322 

Das 'Vesen des Temperaments, Temperament und Konstitution, Tempera· 
ment und innere Sekretion S. 323. 

Kondition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Zuchtkondition, Gebrauchskondition, Rennkondition, Ausstellungskondi. 
tion, Mastkondition, Hungerkondition S. 325 bis 327. 

Konstitution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Die Einteilung der Konstitution nach der alten Tierzuchtschule in 
kriiftige, robuste Konstitution, grobe Konstitution, feine Konstitution, 
zarte Konstitution, lymphatische Konstitution S. 328 bis 332. - Altere 
Ansichten uber das Wesen der Konstitution S. 332. - Habitustypen S. 333. 
- Die Ansichten moderner Biologen uber das 'Vesen der Konstitution 
S. 334. - Konstitution und endokrine Drusen: Allgemeines, Schilddruse, 
Keimdriisen, Hypophyse S. 335 bis 338. - Zusammenfassung uber das 
'Vesen der Konstitution S. 339. - Die Dicke der ::\luskelfasern und ihre 
angeblichen Beziehungen zur Konstitution S. 340. 

328 

Die Fruchtbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 
Das vVesen der Fruchtbarkeit S. 347. - GroBe der Ovarien, der GRAAFschen 
Follikel, der Eier; Anzahl der Eier im Ovar S. 348. - Entwicklungs- und 
Lebensfiihigkeit der Foten S. 349. - Extreme Fruchtbarkeitsverhiiltnisse 
bei Siiugetieren S. 350. - Extreme Fruchtbarkeitsverhiiltnisse bei 
Hiihnern: Zuehtwahl auf hohe Eierproduktion, Genotypische Konstitu
tionsformel fur hohe Eierproduktion, Eierproduktion in verschiedenen 
Lebensaltern S. 351 bis 353. 

Friihreife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 
Geschleehtliche Friihreife und die sie beeinflussenden Momente S. 354. -
Physiologische Friihreife S. 355. - Fruhreife als konstitutionelles Merk
mal: Begriff der konstitution ellen Friihreife, Kennzeichen der konstitu
tionellen Friihreife S. 356. - Friihreife, kombiniert mit Anlage zur Mast
fiihigkeit: Wesen der mit Mastfiihigkeit kombinierten Friihreife, Ursachen 
der mit Mastfiihigkeit kombinierten Friihreife, Konstitutionelle Ver
anlagung, innere Sekretion S. 361. 

::\Iastfiihigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 
Wesen der ::'IIastfiihigkeit: Reichliche Bindegewebsentwicklung, Abwegiger 
Stoffwechsel (Fettstoffwechsel) S. 369. - Lage der Fettdepots, Ortliche 
Verteilung des Fettes S. 372. - Physiologischer Zweek des Fettes im Tier
korper S. 375. - Schiidliche Wirkung ubermafliger Fettbildung S. 376. 

l\Iilchproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 
Allgemeiner Uberblick liber die ::\Iilch und die Milchproduktion S. 377. -
lYlaBgebende Faktoren fUr die ::\Iilchproduktion: EinfluB der U mwelt, 
Erbliche Veranlagung S.383. - Zuchtwahl auf hohen l\Iilchfettgehalt 



x Inhaltsyerzeichnis 

S. 383. - Direkte Priifung der Milchleistung: Absolute l\1ilchleistungs. 
priifung, Relative Milchleistungspriifung, Danische Kontrollvereine 
S. 386. - Indirekte Priifung der Milchleistung (Milchzeichen): Merkmale 
allgemeinen Charakters, Beschaffenheit von Raut und Raar, Beschaffen
heit des Euters und der Zitzen, 2\Iilchzeichen, welche zum Rumpfbau in 
Beziehung stehen S. 390. 

Seite 

Arbeitsleistung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 
Pferdetype fUr groBe Schnelligkeit S. 394. - Pferdetype fiir mit Ausdauer 
kombinierter Schnelligkeit S. 396. - Type der Tragtiere S. 397. - Pferde
type des groBen Wagenschlages S. 399. - Wagenpferde mittelschwerer bis 
leichter Type S. 399. - Type der Traberpferde S. 402. - Zugleistung S. 403. 

Zuchtwahl auf Wolleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 
Schafrassen mit Mischwolle S. 409. - Schafrassen mit Glanzwolle 8. 411. 
- Schafrassen mit fettschweiBarmer, maBig gut gebeugter Wolle S. 411. 
- Rassengruppe der Merinoschafe S. 411. - Priifung der Wollqualitaten 
S.413. 

Zuchtwahl bei der Produktion von Pelztieren. . . . . . . . . . . . . 416 
Allgemeine Ubersicht iiber die Pelztierhaltung und -ziichtung S. 416. -
Die Pelzschafe S. 420. - Die Beurteilung der Karakullocke und der Quali-
tat der Lammpelze S. 420. - Bonitierungstabelle fii.r Lammpelzchen 
S.424. 

Kombinierte Leistung bei Rind, Schaf, Gefliigel. . 425 
Beurteilung der Tiere nach dem Punktierverfahren 431 

SchluB. . . . . . . . . . . . . 432 
Per s 0 ne n - u n d Sac h v e r z e i c h n i s 435 



Verzeichnis der Abbildungen 

Scite 

1. Schadel von Bos prim. Boj., gcdrungenhornige Form 7 
2. Schadel von Bos prim. Boj., schlankhornige Form . 8 
3. Schadel eines ungarischen Steppenviehstieres . . . . 9 
4. Scheitelbeindreieck am Schadel des andalusischen Rindes 10 
5. Hockerloses Hamitenrind (Wattussirind) . . . . . . 11 
6. Schadel vom andalusischen und albanesischen Rinde II 
7. Wildrind von Pamiatkowo, Vorderansieht . 12 
8. 'Vildrind von Pamiatkowo, Profilansieht. . . . . . 13 
9. Schadel des Albanesenrindes in halbschrager SteHung 13 

10. Schadel des Albanesenrindes in Seitenansicht. . 14 
11. Schadel des Albanesenrindes, Hinterhauptansicht 14 
12. Hinterhaupt eines andalusischen Rinderschiidels. 15 
13. Stier der illyrischen Brachycerosrasse . . . . . 15 
14. Kuh der illyrischen Brachycerosrasse . . . . . 16 
15. Schadel des schwedischen FjeHrindes, halbschrag 16 
16. Schadel des schwedischen Fjellrindes, Seitenansicht 17 
17. Schadel eines Pustertaler Rindes 18 
18. Schadel einer Tuxerkuh in Vorderansicht. . 18 
19. Schadel einer Tuxerkuh in Seitenansicht. . 19 
20. Schadel eines Kalmuckenstieres, halbschrag. 20 
21. Schadel einer Kalmuckenkuh, halbschrag. . 20 
22. Schadel eines Kalmuckenstieres, Hinterhauptansicht. 21 
23. Kalmuckenkuh. . . . . . . . 22 
24. Tarpanschadel in Vorderallsicht. . . . 23 
25. Tarpanschadel in Seitenansicht . . . . 24 
26. Inselpony von Castelmuccio auf Veglia. 24 
27. Edles Persisches Pferd . . . . . . . . 25 
28. Equus Przewalski Hengst aus Askania Nova. 26 
29. Kirgisenrasse aus Turkestan (Przewalski Typus) Wallach 26 
30. Equus mosbachensis . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
31. Pferdebronce am; einem Hohlenfund in Sudspanien (3. Jhdt. v. Chr.) 28 
32. Form der Schadelkapseln vom Veglia und Kladruber Pferde. 28 
33. RassellInerkmale des Pferdes am Schadel des Fotus. . . . . 30 
34. Dieselben Embryonenschadel wie in Abb. 33 in Vorderansicht 30 
35. )Iufflon und Kreishornschaf. . 31 
36. Heidschnucken der Luneburger Heide 32 
37. Dinkaschaf . :33 
38. Bezoarziegen. . . . . . . . . 34 
39. Ziegenschadel . . . . . . . . 35 
40. Schadelrest der mannlichen Capra prisca. 36 
41. Schadclrest der mannlichen Capra prise a in Seitenansicht 37 
42. Schadelrest der weiblichen Capra prisca 38 
43. Schadel der Angora·Zicge. . . . . 39 
44. Bock der ostgalizischen Landziege. 39 
45. Schadel von Sus scrofa ferus . . . 40 



XLI Verzeichnis del' Abbildungen 

Seite 
46. Siskaschwein von ~ordbosnien . . . . . . . . 41 
47. Schadel von Sus vittatus. . . . . . . . . . . 41 
48. Landschwein des siidlichen und mittleren China 42 
49. Schadel von Sus mediterraneus 43 
50. Biindner Landschwein von Dissentis. . . . 43 
51. Gttlgo (spanischer Windhund). . . . . . . 46 
52. Ein "Tabun" Kirgisenpferde auf del' Steppe 53 
53. Herde von ungarischem Steppenvieh del' Zucht in Dolny-)liholjac 55 
54. Stier del' brachyceren illyrischen Rasse in Weidemastkondition. 56 
55. Primitives Landschwein del' Pinzkischen Siimpfe . . . . . . 56 
56. Altungarische Zackelschafe (Raczka). . . . . . . . . . . . 57 
57. Arabische Vollblutstute "Hadban", Gestiit Babollla (Ungarn) 57 
58. Tekke-Turkmenen Rasse, Wallach. . . . . . . . . . . . . 58 
59. New South Walesscher (Australien) Dairy Shorthornstier "Kitschener of 

Darbalara (419)". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
60. New South Walessche (Australien) Dairy Shorthornkuh "Melba XV von Dar-

balara". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 59 
61. Priesische Kiihe auf del' l\Iarschweide . . . . . . . .. ...... 60 
62. Ostschweizer Braunvieh auf der Sommerwcide am Hornli im ObertoBtaler 

Hiigelland, Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
63. Merinobock Leutewitzer Zucht . . . . . . . . . . . . 62 
64. Original Yorkshire Muttersau moderner englischer Zuchtrichtung . 63 
65. Tibetpony aus Siidchina . . . 64 
66. Kuh des polnischen Rotviehs. . . . . . . . . . 65 
67. Bonihader Kuh, Berner Type. . . . . . . . . 65 
68. Zackelschafe des Vlasicschlages auf del' Alpweide 66 
69. Krainer Landschwein. . . .. ...... 67 
70. Weidende Mangalica Schweine. . . . . . . . . 68 
71. Tatra Rind, charakterisiert durch ungewohnlich starkes Uberbautsein. 

Modifikationsanpassung an die sehr steilen Tatraweiden. ...... 70 
72. Mutterschaf aus dem Gouvernement Wiatka. Kurzschwanzig . . . . . . 72 
73. Ostbocharisches FettsteiBschaf aus Hissar in Zentralasien mit ca. nul' vier 

Schwanzwirbeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
74. Bock del' Zigaja Rasse aus Bessarabien. Schwanzlange mittel . . . . . . 73 
75. Geschorenes Mutterschaf des Tschuschka Schlages mit sehr langem Schwanz 74 
76. Skunk mit halbmondformigem weiBen Nackenfleck, mutative Variation. 75 
77. Skunk mit halbmondformigem weiBen Nackenfleck, mutativ variierend 75 
78. Skunk. Albino Mutation mit wertvollem weiBem Pelz. . . . . . . .. 75 
79. Mutativ entstandene Hornlosigkeit bei der Pinzgauer Rinderrasse 76 
80. Mutative Ohrlosigkeit eines Kreuzungsbockes del' Karakul-Zackelrasse 

(F 2-Generation) in Wolle . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
81. Derselbe Bock wie in Abb. 80. Ohransatzstelle ausgeschoren. . 77 
82. Urspriingliche Kerry-Landrasse . . . . . . . . . . . . . . . 78 
83. Texter-Kerrykuh. Mutation aus del' Kerryzucht mit Mikromelie 78 
84. Verkiimmerungsform des brachyceren Karpathenviehs. . . 79 
85. Verkiimmerungsform des Schwarzviehs der illyrischen Rasse 80 
86. Steppenviehkuh des Posavinaschlages . . . . . . . . . . 81 
87. Ochse des verkiimmerten Posavina Steppenviehs . . . . . 81 
88. Verkiimmertes Individuum des deutschen Edelschweines mit charakte-

ristischer Raupenform . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 82 
89. Verkiimmerte Schweine aus dem Grasland von Kamerun. ..... 82 
90. Langsschnitt durch den Schadel des Bocharahundes mit normalem Bau des 

Tiirkensattels . . . . . . . . . . . . . . . 87 
91. Langsschnitt durch den Schadel einer Bulldogge 88 
92. Schadel eines Yorkshire Schweines. . . . . 88 
93. Schadel des Niata-Rindes in Seitenansicht . 89 
94. Schadel des Niata-Rindes in Vorderansicht. 90 



Verzeichnis der Abbildungen XIII 

Seite 

95. Schadel eines Jersey-Stieres mit Mopsschnauze olme deutliche Nasen-
verklirzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

96. Langsschnitt durch den Schadel eines ungarischen Steppenrindes mit normaler 
Profillinie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

97. Langsschnitt durch einen Tuxer-Rinderschadel, kurzschnauzig aber nicht 
gemopst .............................. 91 

98. Langsschnitt durch einen Tuxer-Rinderschadel. Kurzschnauzig und gemopst 91 
99. Schadellangsschnitt vom Wildschwein. Sella turcica gut entwickelt. . . 92 

100. Schadellangsschnitt vom Y orkshireschwein mit verklimmerter Sella turcica 92 
101. Schadelkapsel-Langsschnitte von verschiedenen Rinderrassen, den normalen 

und abnormalen Bau des Tiirkensattels zeigend. . . . . . . . . . . 93 
102. Dachshund mit stark entwickelter Mikromelie . . . . . . . . . . . . 94 
103. Doppellender-Kalb mit enormer Hypertrophie der Hinterhandmuskulatur 96 
104. Bulldoggen mit charakteristischem Kiirperbau . . . . . . . . . . . . 97 
105. Abwegig gebauter Hundeschadel der Pekineserasse . . . . . . . . . . 97 
106. King Charles Spaniel. Degenerativform mit Zwergwuchs und infantiler 

Schadelbildung. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 98 
107. Normaler Hlihnerschadel, Brahmaputra-Rasse . . . .. ..... 99 
108. Schadel eines Haubenhuhnes mit im Bereich der Stirnbeine stark ent-

wickelter Knochenblase und deformiertem Schnabel. 99 
109. GREGOR MENDEL. . . . . . . . . . . . . . . • . 139 
1l0. F I-Schafe mit einheitlichem Charakter. . . . . . . 140 
111. Schema liber die alternative Vererbung (Pisumtypus) 142 
112. Schema liber die alternative Vererbung (Zea-Typus). 142 
113. Schema liber die Gametenbildung in Fp . 144 
114. Schema der Rlickkreuzung DR X DD . . . . . . . 145 
115. Schema der Rlickkreuzung DR X RR . . . . . . . 146 
116. Kreuzungsrinder des Sudans (El Obeid), Aufspaltung nach den Ausgangs-

rassen zeigend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
117. Englisches Widderkaninchen mit enormer Ohrmuschelentwicklung 170 
118. Erklarung der Chromosomen zu Abb. 119 172 
119. Schema einer dihybriden Kreuzung 173 
120. Schema einer Koppelung. . . . . . . . 175 
121. Schema liber das Crossing over. . . . . 176 
122. Schema einer geschlechtsgebundenen Vererbung. 179 
123. Vererbung der Sperberung . . . . . . . . . . 180 
124. Schema liber den Vererbungsgang der Bluterkrankheit. 182 
125. Schema liber den Vererbungsgang der Rotgrlinblindheit 183 
126. Pferd der Amurkosaken, atavistische Beinstreifung wie bei Equus Prze-

walski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
127. Lippizaner Pferd (Pluto-Slatina III). Mittelform zwischen altspanischem 

und arabischem Pferde. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 190 
128. Lippizaner Pferd (Majestoso Prezovica). Kopf und Rumpf nach dem alt

spanischen Pferde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
129. Lippizaner Pferd (Majestoso XVII). Kopf nach dem altspanischen, Rumpf 

mehr nach dem arabischen Pferde. 192 
130. Mehrzehige Rinderextremitaten . . . . . . . . . 195 
131. Mehrzehige Pferdeextremitat . . . . . . . . . . 195 
132. Ohreinschnitt beim Rinde als Mutation auftretend 218 
133. Luxurierende Zahnkarpfenkreuzungen . . . . . . 275 
134. FI"Maispflanzen. Stark luxurierend und Uniformitat zeigend. 276 
135. Amerikanische Methode der Doppelkreuzung beim Mais zwecks Erzielung 

von Maximalernten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
136. Pinzgauer mal Wallone ....................... 281 
137. Hereford mal Shorthorn "California Favorite". Luxurierende F1-Generation 282 
138. CHARLES ROBERT DARWIN • •..•. . • . . • . • • . . 297 
139. Alteste und primitivste Type des Pinzgauerpferdes . . . . . . . . . . 298 



XIV Verzeichnis der Abbildungen 

Seite 

140. Pinzgauer Pferd der ursprunglichen Zuchtrichtung mit den haufigen 
Fehlern (Senkrucken, abfallendes Kreuz usw.) . . . . . . . ., 299 

141. ~ ach Form und Farbung typisches Pinzgauerpferd guter Zucht der 
Siebzigerjahre . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . 299 

142. Staatshengst ~Iax Diamant der norischen Rasse, stationiert bei Farmach
Saalfelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

143. Hengst der norischen Rasse, "Gothe Vulkan", stationiert in Saalfelden, 
Reprasentant der neuesten Zuchtrichtung 301 

144. Kuh des Spreca Tales (illyrische Blondviehrasse) . . . . . . . . .. 302 
145. Jersey Kuh "Golden Stream". . . . . . . . . . . . . . . . . .. 303 
146. Ahnentafel des ~Iessengers, des Begrunders der amerikanischen Traber 316 
147. Huzulenhengst aus Sadowa Wisznia. Morgenlandischer Kopf von normalem 

Bau .............................. 330 
148. Araberhengst aus Sadowa Wisznia. Kopf zeigt bereits eine gewisse Ver-

feinerung . . . . . . . . 330 
149. Weille Leghorns, Legetype .. .......... 351 
150. WeiBe Leghorns, Fleischtype. .......... 352 
151. Aberdeen-Angus Rind, Fleisch- und 1\Iasttype des Rindes 365 
152. Shorthornrind, Fleisch- und Masttype des Rindes. . . . 365 
153. Typisches Individuum der Southdown-Rasse . . . . . . 366 
154. Hampshiredownbock. Vertreter der einseitigen Fleisch-.Mastrichtung 366 
155. Original englische Yorkshiresau der alten Zuchtrichtung. . . . ., 367 
156. Original Yorkshireeber, Reprasentant der modernen englischen Zucht-

rich tung . . . . . . . . . . . . . . . . 367 
157. Poland-China-Eber. . . . . . . . . . . . 368 
158. Mangalicaschwein im Zustand der V ollmast 368 
159. Wildgans, die Stammform der Hausgans. . 370 
160. Toulouser Gans, extremen ~Iasttypus zeigend. 371 
161. Tuxer Kuh. Typus der Fleischmast ohne Fruhreife. 372 
162. Zebukreuzung aus dem Sudan. Stark entwickelter Fetthiicker 372 
163. FettsteiB- und Fettschwanzformen beim Schafe. Hinteransicht. 373 
164. Bock der Mazechrasse . . . . . . . . . . . . . . 373 
165. Fettsteill- und Fettschwanzformen des Schafes, Hinteransicht 374 
166. Bock des Sivaska-Schlages . . . . . . . . . . . . 374 
167. Typischer Karakulbock Nr. IV der GroB-Enzersdorfer Zucht . 375 
168. FettsteiBschaf von Zentralasien . 376 
169. Hottentottenfrau mit Steatopygie 376 
170. Kirgisenpferde als Milchtiere 378 
171. Friesischer Stier "Adolf" . . 380 
] 72. Friesische K uh "Franziska". 380 
173. Vorzugsbulle "Gerbens" 381 
174. Friesische Kuh "Trijntje" 381 
175. Ostschweizer Braunvieh. Zuchtstier "Hans" 382 
176. Ostschweizer Braunviehzuchtkuh "Maggi" . 383 
177. Vorarlberger Braunviehkuh . . . . . . . . 385 
178. Melkung der einheimischen Schafe auf den verkarsteten Alpweiden der 

Vlasic-Planina. . . . . . . . 385 
179. Kincsem, englische Vollblutstute. . . . 394 
180. Barsoi, russischer Windhund . . . . . 395 
181. Importierter Original Araber "Burgas'·. 396 
182. Vollblut Araber-Hengst "Skowronek" . 397 
183. Wallach "Serko" der Amurkosakenrasse 398 
184. Polnischer Konik (polnisches Landpferd) . 399 
185. Hafflinger Klepper. . . . . . . . . 400 
186. Altspanisches Pferd Kladruber Zucht 400 
187. Anglonormanner "Juvigny". . . . 401 
188. Amerikanische Traberstute "Sunol" . 401 



Verzeichnis der A b bildungen xv 

Seite 
189. Russischer Traber "Polkan II" . . . 402 
190. Hervorragender Percheronhengst "Big Jim" 403 
191. Rheinisch-belgische Stute "Chrisette'" 404 
192. Schwerer Flamlander. . . . . . . . 405 
193. Clydesdalchengst "Prince of Cernahan" 405 
194. Shire-horse. Zucht von Sandringham . 406 
195. Shire-horse. Champion-Stute der Shire-horse-Schau in London 407 
196. Biiffelochse . . . . . . . . . . . . . 408 
197. Angora-Ziegenbock aus Schonbrunn . . . . . 408 
198. Deckhaarschaf aus der Zambesigegend. . . . 409 
199. Bock der Karakulrasse mit grober Mischwolle 409 
200. Mutterschaf der Karakulrasse. . . 410 
201. Bock der Karakulrasse. Mischwolle mit viel Flaumhaar. 410 
202. Bock der Borderleicesterrasse 411 
203. Bock der Lincolnrasse . . . 411 
204. Seelander-Schaf aus Karntcn 412 
205. Kammwollbock 412 
206. Stoffwollbock 413 
207. Wollmuster . . 414 
208. Wollmuster . . 415 
209. Wolle der Meleschafe. 416 
210. Geangelte Blaufiichse. 417 
211. Karakullamm amerikanischer Zucht 417 
212. Karakullamm, drei Tage alt, mit sich offnender Erbsenlocke. 418 
213. Shiraslamm, grauer Farbenschlag des Karakuls. . . 418 
214. Wales Spaniel mit beginnender Lockung der Haare. . . . . 419 
215. Pudel mit typisch spiralformigen Locken.. ...... 419 
216. Wolof-Neger vom Senegal. Lockenbildung des Haupthaares wie bei 

Karakulschafen . . . . . . . . . . . . 420 
217. Karakulfell mit erstklassiger Lockenbildung . . . . . . 422 
218. Breitschwanzfell von prima Qualitat. . .. ...... 423 
219. Stier des Berner Fleckviehs. Ausgangsform der Simmentaler. 426 
220. Kuh des Berner Fleckviehs. Ausgangsform der Simmentaler. 426 
221. Simmentaler Zuchtstier "Hans". . . 427 
222. Kuh der Simmentaler Rasse " Grafin '" 427 
223. Pinzgauer Stier "Bismark" . . . . . 428 
224. Pinzgaucr Zuchtkuh "Sturm". . . . 428 
225. Dairy-Shorthorn Kuh "Melba XVII" aus Melba VIII von Kitschener of 

Darbalara. . . . . 429 
226. Zulavische Kuh . . . . . . . 429 
227. Oxfordshiredown Bock . . . . 430 
228. Bergamaskerrasse des Schafes . 430 



Einleitung 
Die Aufgabe der "Allgemeinen Tierzuchtlehre" besteht in der Haupt

sache darin, jene Naturgesetze kennenzulernen, unter deren EinfluB die Haus
tiere entstanden sind, und dic ihr ganzes Leben beherrschen. Sie hat die Be
ziehungen zu erforschen, die zwischen diesen N aturgesetzen und der Form und 
Leistung der Haustiere bestchen. Ihre Aufgabe ist es vor allem die inneren 
Ursachen jener spezifischen Haustiermerkmale und -eigenschaften festzustellen 
und anderseits den EinfluB der Umwelt, der Scholle, d. h. der von auBen auf den 
Tierkorper wirkenden und ihn verandernden Krafte kennenzulernen; sie hat 
auah zu versuchen dic Grenzen kennenzulernen, welche dicse beiden Arten von 
den Tierkorper umwandelnden Krafte voneinander trennen. Die allgemeine 
Tierzucht muB daher als ein Zweig der Biologie betrachtet werden, ja, sie ist 
ihrem Wesen nach direkt angewandte Biologie. 

Die allgemeine Tierzuchtlehre hat es mit den Haustieren zu tun. Wenn 
man auch annehmen kann, daB das, was man unter einem "Haustier" zu ver
stehen hat, bekannt ist, so diirfte sich doch empfehlen, mit einigen Wort en auf 
das Wesen dieses Begriffes einzugehen, weil ofters Verwechslungen zwischen dem 
Begriff des Haustieres und jenem des bloB gezahmten Tieres vorkommen. Von 
den vielen vorhandenen Definitionen hat in landwirtschaftlichen Kreisen wohl 
die von MARTIN WILCKENS gegebene die groBte Verbreitung gefunden. Sie 
lautet: "Haustier ist ein Tier, welches den wirtschaftlichen Zwecken des Menschen 
durch kiinstliche Ziichtung und Pflege angepaBt ist", oder wie er es an anderer 
Stelle ein wenig breiter sagt: "Die dem Menschen niitzlichen und wirtschaftlich 
verwendbaren Tiere, die sieh unter seinem EinfluB regelmaBig fortpflanzen und 
der kiinstlichen Ziichtung unterworfen werden konnen, sind Haustiere oder sie 
konnen zu Haustieren werden." 

Hieraus ergibt sich, daB mit dem Begriff "Haustier" einmal der wirtschaft
liche Nutzen, den die betreffenden Tiere dem Menschen gewahren, und zweitens 
die Moglichkeit ihrer kiinstlichen Ziichtung, d. i. ihre regelmaBige Fortpflanzung 
unter den yom Menschen gebotenen Verhaltnisscn, innig verkniipft sind. 

Strenge genommen geniigt zur Erklarung des entwickelten Begriffes die 
Tatsache der regelmaBigen Fortpflanzung dieser Tiere unter dem EinfluB des 
Menschen; die erstere Forderung ist ins of ern iiberfliissig, als es wohl kaum ein 
Tier gibt, welches yom Menschen gehegt und vermehrt, nicht irgend einen "wirt
schaftlichen Zweck" im weiteren Sinn erfiillt. Beispielsweise bietet der Kanarien
vogel, der mit seinem Gesang den Handwerker bei der Arbeit erfreut (bzw. 
erfreute) und sie ihm angenehmer gestaltet, genau ebenso eine wirtschaftliche 
Leistung, als etwa die Milch und Fleisch liefernden Rinderrassen. Auch die 
Befriedigung des Schonheitsbediirfnisses des Menschen oder das Auslosen von 
Lustgefiihlen irgend welcher Art durch geziichtete Tiere, sind schlie81ich wirt
schaftliche Leistungen. 

Nicht zu verwechseln mit Haustieren sind jedoch die bloB gezahm ten Tiere, 
die, wie z. B. der Elefant, bald grob wirtschaftliche, bald wieder wie die bunt
federigen Araras oder die Hockohiihner siidamerikanischer Indianer, Leistungen 
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2 Einleitung 

anderer, feinerer Art bieten. Auch diese Tiere leben oft unter der Pflege des 
Menschen, aIle in sie haben durch die geringen Abweichungen ihrer neuen Lebens
weise von der ursprunglichen, durch die bloBe Zahmung, die Fahigkeit der 
regelmaBigen Fortpflanzung verloren. 

Zweck der Haustierzucht ist die Erfullung irgend welcher wirtschaftlichen 
Leistung. Diesbezuglich ware zu unterscheiden: die Verrichtung geistiger 
(Schafer-, Jagdhunde) oder korperlicher Arbeit (Reit-, Trag- oder Zugtiere), die 
Lieferung von Nahrungsmitteln (Fleisch, Fett, Milch, Eier, Honig), von Roh
materialien fUr die menschliche Bekleidung (Pelze, Haute, Wolle, Federn, Seide) 
und von solchen fUr die Beleuchtung (Wachs); abgesehen von dies en Haupt
zwecken dienen die Haustiere noch zahlreichen Zwecken von untergeordneter 
Bedeutung. Dies gilt fUr die bereits erwahnte Befriedigung des menschlichen 
Schonheitsbedurfnisses (z. B. die zahlreichen Luxusrassen der Taube, des Huhnes, 
der Hunde, weiters die durch Gesang ausgezeichneten Rassen verschiedener 
Stubenvogel). Auch zur Befriedigung des Gesellschaftsbedurfnisses des Menschen 
konnen - wie beispielsweise manche Hunderassen - Haustiere dienen. 

Sogar fUr gewissermaBen auf atavistischen Instinkten ruhende Sport
bcdurfnisse werden Haustiere gezuchtet, wie die Kampfstiere der andalusischen 
Rinderrasse und die Kampfrassen des Huhns bei den Malayen. 

Ein letzter Zweck (gewissermaBen ein Nebenzweck) der Haustierhaltung, 
der jedoch nur fur gewisse Haustierspezies und fur bestimmte Gegenden Be
deutung hat, ist die Erzeugung von Dunger, der einerseits als Nahrstoffquelle 
fUr die landwirtschaftlichen Kulturpflanzen und anderseits sogar als Brenn
material, wie in den Steppen Zentralasiens und in den Hochtalern Tibets, zu 
dienen hat. DaB schlieBlich im Haushalte des Menschen noch zahlreiche Neben
produkte der Haustierhaltung, wie Horner, Haare und Borsten, Darme und 
Sehnen, Knochen und Zahne Verwendung finden, sei nur nebenbei erwahnt. 

Die Uberfuhrung bestimmter Tierspezies in den Hausstand ist zwar eine 
uralte, bereits im Zeitalter des geschliffenen Steines (Neolithicum) vor sich 
gegangene Kulturtat des .Menschen. Allein nicht aIle Menschenrassen haben 
dies en hochwichtigen kulturellen Schritt zu tun vermocht. Heute noch leben 
zahlreiche Stamme von Menschen ohne jedes Haustier, obschon ihre Nachbar
volker ihnen seit undenklichen Zeiten mit dem Beispiel der Haustierzuchtung 
vorangehen. Dies gilt vor allem fUr die einst weitverbreitete Rasse der Pygmaen, 
deren bekannteste Vertreter uns in den Z wergvolkern des groBen Zentralafrikani
schen Urwaldes und in den Buschmannern entgegentreten. Uber die Stufe des 
Sammlers oder Jagers haben sie es nicht hinausgebracht. Aber auch die Neger 
vermochten es aus eigener Kraft nicht, sich ein Haustier zu schaffen. Dieser 
Mangel an geistiger Selbstandigkeit fallt urn so mehr in die Augen, wenn man 
bedenkt, daB ihnen Tiere wie die Elenantilope zur Verfugung standen, die zur 
Domestikation wie geschaffen waren. UberalI, wo wir Neger bzw. negroide 
Volker im Besitz von Haustieren sehen, haben sie dieselben von der uralten 
nordafrikanischen Kulturrassc der Hamiten ubernommen; ja, es laBt sich aus 
ihrem korperlichen Verhalten der Nachweis fUhren, daB sie selbst Blut dieses 
Kulturvolkes aufgenommen haben. Wieder cine andere, wenn schon noch 
niedere Kulturstufe nehmen Volker ein, die uber eine einzige oder uber einige 
wenige Haustierspezies nur verfUgen. Fur diese ist es sehr bezeichnend, daB 
gerade der Hund es ist, der wie z. B. bei den Eskimos und anderen Volkern, als 
erstes Haustier in den Dienst des Menschen tritt. 

Mit der Hoherentwicklung der Kultur eines V olkes nimmt nicht nur die 
Zahl der von ihm gehaltenen Spezies von Haustieren zu, sondern innerhalb einer 
jeden Spezies selbst wieder tritt eine weitgehende Verschiedenheit von Typen 
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und Formen auf, welche als Rassen und Schlage unterschieden werden, und die, 
weil weitgehend spezialisiert, den allerverschiedensten Zwecken des Menschen 
in besonders geeigneter Weise dienen. Diesen Zustand der Tierzucht finden wir 
heute bei allen hochkultivierten Volkern der Welt. Als Beispiel, wie diese Zer
splitterung einer Haustierspezies bzw. Haustierhaltung in zahlreiche Sonder
formen, die alle einen mehr oder weniger eng umschriebenen wirtschaftlichen 
Zweck zu erfullen haben, vor sich geht, mogen die entsprechenden Verhaltnisse 
beim Rinde dienen. Wir finden hier 1. einseitig fur die Arbeit geeignete Rassen, 
wie das sudosteuropaische Steppenvieh; 2. eim:eitig fUr quantitative Milch
leistung gczuchtete Rassen, wie z. B. gewisse Zweige des Niederungsviehs; 
3. Rassen, welche bei mittelgroBcr Milchmenge vor allem durch den hohen 
Fettgehalt derselben ausgezeichnet sind (Jersey); 4. Rinder von groBer Fruh
reife und einseitiger Fleischleistung (Shorthorns und Aberdeen-Angus); 5. Rinder 
von sogenannter kombinierter Leistung, bei denen teils eine Kombination von 
Fleisch und Milchleistung (Dairy - Shorthorns, Oldenburger - Wesermarsch
Vieh usw.), teils von allen drci wirtschaftlichcn Leistungen (Berner Fleckvieh 
alter Type, Simmcntaler) in mehr oder weniger vollkommener Weise gegluckt 
ist. 6. Endlich gibt es sogar cine Type (das schottische Hochlandsvieh), welche 
durch ihr .AuBeres, also zum guten Teil malerisch (asthetisch) wirkend, die 
Parkflachen reicher englischer Gutsbesitzer belebt und verschont und deshalb 
gerne gehalten wird. 

Und was die Schafe anbelangt, so unterscheidet man folgende Nutzungs-
richtungen, von denen eine jede durch eine entsprechcnde Type vertreten ist: 

a) Wollrichtung: Tuchwolle, Stoffwolle, Kammwolle, Glanzwolle, Mischwolle. 
b) Fleischrichtung (Down-Schafe). 
c) Fleischrichtung kombiniert mit Fettrichtung (FettsteiB- und Fett-

schwanzschafe) 1). 
d) Wollrichtung, kombiniert mit Fleischrichtung (Merinofleischschafe, Mele). 
e) Milchrichtung (friesische Milchschafe). 
f) Pelzschafe (Karakul). 
g) Pelzrichtung kombiniert mit Milchrichtung (Malitsch). 
h) Pelzrichtung kombiniert mit Fettrichtung (Karakul, Schiras). 
i) Fleisch-, ::\lilch- und Wollrichtung kombiniert (Zackel, Zigaja). 

Es £allt als charakteristische Tatsache auf, daB kcineswegs, wie man vermuten 
sollte, die im engeren Sinnc des W ortes nutzlichsten und notwendigsten Haus
tierspezies, die dem ~fenschen Nahrung, Arbeit und Rohmaterial fUr die Beklei
dung liefern, von ihm am tiefsten durchzuchtet, am starksten verandert worden 
sind, sondern, daB dies gerade bei den seinem Vergnugen, seinem Luxusdedurf
nisse dienenden Haustierspezies der Fall ist. Von den Haustieren der Saugetier
gruppe ist dies beim Hunde der Fall. In noch viel deutlicherem MaDe kommt 
jedoch diese Tatsache bei den Tauben und Huhnern zum Ausdruck. Gerade 
die Haustaubc mit ihrer strenge genom men geringen wirtschaftlichen Nutzlich
keit, weist unter allen Haustierspezies wohl die allergroDte Mannigfaltigkeit 
hinsichtlich Form und Farbe und gewisser Leistungen auf, zerfallt in eine unge
heure Menge von Rassen und Schlagen. Und das trotzdem, daB sie von einer 
einzigen wilden Spezies (Columba livia) abstammt. Schon aus diesem Grunde 
entfallt namlich ein wichtiger Grund zu starkerer Variabilitat. Kommt letztere 
aber trotzdem, wie es ja der Fall ist, zustande, so beweist dies die intensive 

') In vielen Gegenden Zentral- und Westasiens spielt speziell das leicht 
schmelzbare und angenehm schmeck en de Fett des Fettschwanzes und -Eteilles eine 
wichtige Rolle als Fettquelle fUr die Bewohner. 

1* 
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Durchziichtung, welche der Mensch diesem Tiere angedeihen lieB. Ahnlich wie 
bei der Taube, finden wir auch beim Haushuhn, das ja wahrscheinlich eben
falls von nur einer einzigen Wildform abstammt, eine groBe Zahl von Rassen 
und Schlagen erziichtet, die durch Schonheit oder Merkwiirdigkeit des Gefieders 
oder der Gestalt allein eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung im weiteren 
Sinne des Wortes erlangen. 

Uberblickt man die mitgeteilten Tatsachen, dann ergibt sich die Richtigkeit 
des SETTEGASTSchen Ausspruches, nach welchem die Stufe, auf welcher sich 
die Tierzucht eines Landes befindet, den MaBstab fUr die Kultur des betreffenden 
V olkes abgebe. 

Die Tierzucht kann nun selbst wieder unterschieden werden in eine Haus
tierhaltung und die Haustierziichtung im engeren Sinne des Wortes. Letztere 
stellt die hoher entwickelte Form gegeniiber der ersteren vor und bezweckt 
die Vervollkommnung der Form und Leistung (Veredlung unserer Haustiere). 
Sie arbeitet mit strenger Zuchtwahl, um mit ihrer Hilfe und bei Gewahrung 
giinstiger Lebensverhaltnisse iiberhaupt die ins Auge gefaBten wirtschaftlichen 
Ziele in moglichst vollkommener Weise zu erreichen. Vielfach hort man in der 
landwirtschaftlichen Praxis den Gedanken aussprechen, daB eine Hauptauf
gabe der landwirtschaftlichen Tierzucht darin bestande, nicht marktfahige 
Produkte in marktfahige zu verwandeln. Dies ist jedoch nur zum Teile und fiir 
bestimmte Gegenden richtig, denn wie uns die intensive landwirtschaftliche 
Kultur Chinas und Japans zeigt, kann die Produktion nicht marktfahiger Dinge 
unter gewissen Boden- und Klimaverhaltnissen auf ein Minimum herabgedriickt 
werden. Anderseits werden iiberall, und gerade in den am hochsten kultivierten 
Landern am meisten wertvolle und auch fUr die menschliche Ernahrung hoch
wichtige und daher sehr wohl marktgangige landwirtschaftliche Produkte wie 
Mais, Gerste, Hafer usw. ausgiebig zur Produktion eben jener fUr den europaisch
amerikanischen Kulturmenschen unerlaBlichen animalischen Nahrungsmittel 
verwendet. Nur Gegenden, die durch eigenartige physiographische Verhaltnisse 
nicht imstande sind, direkt menschliche N ahrungsmittel zu erzeugen, fUr die 
hat der oben angefiihrte Satz volle Geltung. Solche Gebiete stellen einmal die 
hoheren Gebirgslagen und die Steppen anderseits vor. Alpwirtschaft und 
Steppenwirtschaft stellen charakteristische, von der N atur aus einzig und allein 
zur Viehzucht bestimmte Gebiete vor. In Anbetracht der ungeheuren Flachen, 
die auf diese beiden physiographischen Zonen der Erde entfallen, ist es zu 
verwundern, warum man sich mit diesen beiden Zweigen der Viehwirtschaft 
nicht lebhafter beschiiftigt hat, und wie es moglich ist, daB speziell die relativ 
leicht zu zweckmaBigerer N utzung zu bringende Steppenwirtschaft von fach
wissenschaftlicher Seite (abgesehen von Nordamerika) bisher so gut wie gar nicht 
beachtet worden ist. 

Die Erfolge der Tierzucht, die, wie bereits gesagt, zunachst auf sorgfaltiger 
Zuchtwahl aufgebaut sind, beruhen weiter dann auf der Kenntnis und zweck
maBigen Verwendung der die Vererbung einerseits und jener die Veranderungs
fahigkeit (Variabilitat) andererseits beherrschenden Gesetze. Hieraus ergibt 
sich weiter, daB die "Allgemeine Tierzuchtlehre" es vorwiegend mit dem EinfluB 
der Umweltsfaktoren auf den Tierkorper, ferner mit der Vererbung der aus inneren 
Griinden entstandenen Merkmale und endlich mit den sogenannten allgemeinen 
Rasseeigenschaften, wie Variieren, Verkiimmern, Ausarten und Entarten zu 
tun hat. Neuerdings ist es iiblich geworden auch das Kapitel: "Abstammung 
der Haustiere" als Bestandteil der "Allgemeinen Tierzuchtlehre" aufzunehmen. 
Ein kurzer Uberblick iiber den augenblicklichen Stand dieser Frage mag daher 
auch an dieser Stelle geboten werden. 



Erster A bschnitt 

Abstammung der Haustiere 
Die Lehre von der Abstammung unserer Haustiere von bestimmten wilden 

Ausgangsformen stellt einen Zweig der angewandten Zoologie vor. Wie jede 
Wissenschaft, ist sie sich zunachst Selbstzweck. Abgesehen hievon liegt ihr 
groBer, vorerst padagogischer Wert fUr den Tierzuchter darin, daB sie die Basis 
fur ein allein richtiges, weil natiirliches Einteilungssystem der groBen, sonst 
unubersichtlichen Menge von Rassen und Schlagen innerhalb der einzelnen 
Haustiergattungen abgibt. DaB dann auch der praktische Zuchter aus der Kennt
nis der Abstammung (und daher auch der Haltungs- usw. Anspruche) jener 
Haustierrassen, mit denen er operiert, direkt Nutzen ziehen kann, sei nur an
gedeutet. 

1m Verein mit der auf ihr aufgebauten Rassenkunde erlangt die Abstam
mungslehre endlich auch noch als Hilfswissenschaft sowohl fUr die Ethnologie, 
als auch der Anthropologie Bedeutung. Fur erstere deshalb, weil aus der Kennt
nis der Abstammung bestimmter Haustierrassen auf die Herkunft und eventuellen 
Wanderungen der sie besitzenden Volker oder Stamme mit - wie geradc neueste 
Arbeiten uberzeugend bewiesen haben - relativ groBer Sicherheit geschlossen 
werden kann. Fur letztere besitzen die beim Haustiere dem Experimente zu
ganglichen Habitus- und Konstitutionsformen Interesse, gleichgultig ob sie durch 
innere, etwa innersekretorische, oder auBere, d. h. Umweltseinflusse (Kummer-, 
Uppigkeitsformen usw.) bedingt worden sind. 

Die Uberfuhrung verschiedener wilder Tierspezies in den Haustierstand 
durch den Menschen hat schon im Neolithicum stattgefunden. Es ist bezeichnend, 
daB es gerade die fur den Menschen allerwichtigsten Tiere sind, namlich: Pferd, 
Rind, Schaf, Ziege, Schwein und Hund, die zuerst domestiziert wurden. Auf 
Grund verschiedener Tatsachen muB man annehmen, daB die Zahmung und 
spatere Domestikation an verschiedenen Stellen des Verbreitungsgebietes der 
einzelnen Arten yom Menschen vollbracht worden ist. Es wurden daher nicht 
bloB Tiere aus verschiedenen Spezies derselben Gattung zu Haustieren gemacht, 
sondern innerhalb einer jeden Spezies wiederholte sich auch bei verschiedenen 
Unterarten (Subspezies usw.) derselbe Vorgang. Schon hiedurch allein muBte 
eine gewisse Mannigfaltigkeit der Formen (in Gestalt von Rassen, Schlagen) 
innerhalb der einzelnen Haustierspezies entstehen. Sie wurde jedoch noch wesent
lich vermehrt durch das Auftreten von erblichen Variationen (Mutationen) 
innerhalb dieser Untergruppen, die natiirlich gerade dort am haufigsten auf
treten muBten und sich am ehesten erhalten konnten, wo die Tierzucht inten
siver betrieben wurde und sich auf hoherer Entwicklungsstufe befand. 
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Die Abstammung der Hausrinder 
Die Gruppe der rinderartigen Wildformen kann man zweckmiWig immer 

noch nach L. RUTIMEYER in folgende vier groBe Unterabteilungen einteilen: 
1. Die Buffel (Bubalina). 2. Die Bisons oder Wisente (Bisontina). 3. In die 
mehr weniger Merkmale der Wisente und der echten Rinder in engerem Sinne 
des Wortes in sich vereinigenden Bibovina und 4. die echten Rinder (Taurina). 
Mit Ausnahme der Gruppe der Bisons haben aUe anderen Haustiere geliefert. 
DaB letztere zu keiner der bestehenden Rinderrassen einen Blutanteil geliefert 
haben, geht nicht bloB aus den morphologischen und kraniologischen Verhalt
nissen hervor, sondern ergibt sich auch aus dem biologischen Verhalten der in 
Frage kommenden Rinder. Nachdem diese Frage bereits in den 70er und 80er 
J ahren des vorigen J ahrhunderts erledigt worden ist, beruhrt es uns urn so merk
wiirdiger, wenn neuestens wieder Stirn men laut werden, welche diese Ansicht 
als neu hinstellen mochten und sie vertreten. 

Der groBen Bedeutung wegen, welche die echten Rinder im wirtschaftlichen 
Leben der Volker besitzen, empfiehlt es sich, ihre Abstammung an die 
Spitze der Besprechung zu stellen. Auch hier wieder ist es zweckmaBig, die 
europaischen Rinderrassen von den asiatischen zu trennen und besonders zu 
behandeln. 

I. Abstammung der europaischen Rinderrassen 

Uberblickt man die verschiedenen, im Laufe der Zeit vorgeschlagenen 
Einteilungsgruppen der Hausrinder, so findet man, daB das RUTIMEYER
WILCKENssche System (erganzt durch die ARENANDERsche Form "Akeratos") 
unter den wissenschaftlich gebildeten Zootechnikern entschieden den groBten 
Anhang gewonnen hat. Dasselbe nimmt zoologisch wichtige Merkmale, haupt
sachlich des Schadels, zum Ausgang und unterscheidet folgende Rassengruppen, 
die ursprunglich mehr oder weniger zu bestimmten wilden Stammformen in Be
ziehung stehend gedacht waren: 

1. Die Gruppe Primigenius Rut. (Steppen- und Niederungsrind usw.), 
welche sich yom Ur, vom Bos primigenius Bojanus herleitet. 

2. Frontosus (Breitstirnrind) Rut. Von RUTIMEYER selbst bald als eine 
Kulturform des Primigenius-Rindes erkannt. 

3. Die Gruppe Brachyceros (Kurzhornrind) Rut., sie wird von einer groBen 
Anzahl zum Teil sehr primitiver Rinderrassen gebildet und die Ansichten uber 
ihre Entstehung und ihr Herkommen gehen auseinander (CONRAD KELLER, 
Zurich nimmt asiatischen [Zebu-] Ursprung an, A. NEHRING erklart sie fUr 
Kummerformen des gewohnlichen Urs und L. ADAMETZ halt sie fUr Ab
kommlinge eines besonderen europaischen Wildrindes, das er Bos europaeus 
[brachyceros] nennt, und das dem Bos primigenius immerhin nahe stehen solI). 

4. Die Gruppe Brachycephalus (Kurzkopfrind) Wilckens. Ursprunglich 
bestand auch fUr diese Gruppe die Annahme der Herkunft von einem bestimmten 
eigenen Wildrinde. 

5. Die Gruppe Akeratos (hornlose Rinder) Arenander. Diese Gruppe wurde 
von ARENANDER am teilweise auch noch kurzgehornte Individuen umfassenden 
nordschwedischen FjeUrinde festgestellt und von ihm auf einen hornlosen 
wilden V orfahren zuruckzufUhren versucht. 

Priift man die bisher beschriebenen Reste der Wildrinder aus der Quartar
zeit, so findet man eine betrachtliche Variabilitat bei ihnen und es liegt nahe, 
einzelne dieser Variationsformen als Ausgangsformen zu betrachten und zu 
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versuchen, sie mit den angefiihrten groBen Rassengruppen unseres Hausrindes 
in Beziehung zu bringen. Von dies em Gesichtspunkte ausgehend, waren folgende 
Wildrinder, die samtliche bereits ausgestorben sind, anzufiihren: 

A. Bos primigenius, Bojanus 

Der typische Dr der Deutschen, Tur der Slawen. 1m Diluvium scheint 
dieses machtige Wildrind, das im weiblichen Geschlecht etwa 165 bis 185 em 
Widerristhohe besessen hat, tiber den groBten Teil Europas verbreitet gewesen zu 
sein. Wann diese Form ausgestorben ist, ist nicht genau bekannt; als sicher 

Abb. 1. Schadel von Bos prmngenius Hoj. b Gedrungenhornige Form. London, 
Kensington Museum. (Orig.-l'hot. v_ K_ LIEBSCHER, 'Vien.) 

kann jedoeh gelten, daB sie bis weit ins Mittelalter ein Zeitgenosse des Menschen 
gewesen ist. AbgeRehen von seiner bedeutenden GroBe und den gewaltig ent
wickelten Hornern kommen aIR zoologisch wichtige Merkmale des Schadelbaues 
folgende in Betracht: ebene Stirnbeschaffenheit, kein wesentlicher Ubergang 
der miteinander verwachsenen Scheitel und Zwischenscheitelbeine auf die obere 
Stirnbeingegend, die Augenbogcn niedrig, tiefer licgend als die median an
schlieBenden Stirnpartien, Schlafengruben tief und relativ schmal; Tendenz 
zu starkerer Langenentwicklung der Nasenfortsatze der Zwischenkiefer, welche 
daher meist die Nasenbeine erreichen und haufig noch ein Sttickchen dem Rande 
der letzteren entlang verlaufen. Das Hinterhaupt breit und verhaltnismaBig 
niedrig. AIle diese charakteristischen Schadelmerkmale findet man auch bei allen 
jenen domestizierten Rindern wieder, welche sich vom Dr herleiten. Hingegen 
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nicht vorhanden sind bei letzteren die machtig entwickelten, absolut wie 
relativ sehr langen Dornfortsatze der Riickenwirbel, die den Dr auszeichnen. 
Lange Zeit geiibte kiinstliche Zuchtwahl, die beim Hausrind gegen ein hohes 
Widerrist gerichtet war, hat dies zuwege gebracht. Auch Varietaten des Drs, 
wie jene des Bos primigenius Hahni, Hilzheimer, zeigen bis auf ein einziges, 
spater zu erwahnendes abweichendes Merkmal, aIle iibrigen in ganz gleicher 
Weise. 

DemgemaB findet man, daB nicht nur die Domestikationsgruppe "Primi
genius" des Rindes, sondern auch die als "Frontosus" bezeichnete in den wesent-

Abb. 2. Schadel von Bos primigenius Boj. Schlankhiirnige Form. London, 
Kensington lVIuseum. (Orig.-Phot. v. K. LIEBSCHER, Wien.) 

lichen Schadel- und anderen Merkmalen mit dem Bos primigenius Boj. iiber
einstimmen und daher wohl von ihm abstammen miissen. Dieser Art von Her
kunft ware somit in der Hauptsache: Das Steppenrind, das Niederungsrind 
und das Breitstirnrind, iiber welche folgende Bemerkungen am Platze sind. 

a) "Steppenrind": 1m Schadel- und Korperbau dem Dr ahnlich, in 
guten Lagen von groBen Korperformen. Zuchten: die leuzistisch einfarbigen 
bis stellenweise dunkel angerauchten Steppenzuchten SiidruBlands, Podoliens, 
Ungarns, Siebenbiirgens, der Walachei, der Posavina, Nordserbiens und Mittel
italiens. Entstehungsherd: SiidruBland, von dort durch verschiedene Volker
stamme nach Mitteleuropa und der Balkanhalbinsel gebracht. 

b) "Niederungsrind": Wenn auch in den meisten Schlagen desselben 
der Primigeniuscharakter hervortritt, so laBt sich doch die mischbliitige Beschaf-
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fenheit dieses Rindes unschwer am Schadelbau einzelner atavistischer Individuen 
nachweisen. Eben abgeschlossene Studien A. STAFFES zeigen sogar, daB selbst 
in Holland das "Niederungsvieh" weiter Gebiete vorwiegend brachyceren 
Schadeltypus besitzt, also keineswegs viel Primigeniusblut aufgenommen haben 
kann. Diese Tatsache findet eine einfache Erklal'ung darin, daB zur Zeit der 
Terpen (jener fUr Wohnzwecke kiinstlich erl'ichteten Hugel am Meeresufer) 
das Rind jener Bewohner der Nordseekiiste nahezu ausschlieBlich rein brachycer 
gewesen ist. Das primigene Rind kam nun (wie STAFFE zeigt) im Gefolge einer 
bestimmten Menschengl'uppe in diese Gebiete und so kam es zur Bildung eines 

Abb. 3. Schadel eines ungal'ischcn Stcppcnviehstiel'es. (Ol'ig.-Phot.) 

Mischviehs, innerhalb dessen namentlich im letzten Jahrhundert die Primigenius
individuen wegen der gl'oJ3eren Kol'perfol'men bevorzugt wurden und sich immer 
mehr verbl'eiteten. Hieher gehorende Rassen sind: Die hollandischen Schlage, 
die Ostfl'iesen, Oldenburgel', das Schleswig-Holsteiner Rind, das jiitische Rind, 
die ostpreuf3ischen Hollander, das Danzigel'-Bucht-Vieh, das seinerzeit in Polen 
als Zulawisches Rind eine Rolle spielte, ferner in Frankreich die Nol'manner 
und die auch nach Belgien hiniiberreichenden Flamlander-Rinder. In England 
gehorte zum Niederungsrind die Ausgangsform del' Shorthorns und die Ayrshires. 
Aus domestiziertem Pl'imigenius-Vieh hat sich als Mutationsform das 

c) "Bl'eitstirnrind" (Frontosus)hel'ausentwickelt. Der Unterschied yom 
gewohnlichen Primigenius liegt hauptsachlich in der grof3eren Stirnbreite, wozu 
als untel'geol'dneter Unterschied noch der beim Fl'ontosusschadel gl'oBere, 
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scharfere sexuelle Dimorphismus kommt, der bekanntlich beim wilden Ur recht 
unbedeutend war. DaB tibrigens die Neigung unter (unbekannten) Umstanden 
breitere Stirnen zu bilden, von Haus aus im wilden Bos primigenius steckte, 
beweist das V orkommen solcher Schadel. Vertreter des Frontosusrindes ist 
das Westschweizer Fleckvieh, d. h. die alten Berner, die Simmentaler sowie 
die verschiedenen, sich von Ihnen ableitenden Zuchten Stiddeutschlands, 
Osterreichs, Ungarns usw. 

B. Bos primigenius var. Hahni, Hilzheimer 
Diese bisher nur in Agypten festgestellte Varietat des Urs unterscheidet 

sich vom gewohnlichen Ur nur durch das in maBigem Grade erfolgende 
Hintibergreifen des Hinterhauptsanteiles (der verwachsenen Scheitel-Zwischen-

Abb. 4. Scheitelbeindreieck am Schadel des 
Andalusischen Rindes. (Orig .. Phot. aus L. ADAMETZ, 
Herkunft und vVanderung der Hamiten, ersehlossen 

aus ihren Haustierrassen. vVien 1920.) 

scheitelbeine) auf die obere 
vordere Stirnflache. Es erfolgt 
in Gestalt eines stumpfen 
Dreieckes. Der ganze tibrige 
Stirn- usw. Bau ist prachtig 
primigen. Seine Domestikation 
ging wahrscheinlich in vor
historischer Zeit in Agypten 
vor sich, von wo diese Rasse 
als Hamitenrind sich tiber 
ganz N ordafrika und den ost
lichen Teil Afrikas entlang 
nach Stidafrika verbreitete. 
Einen Zweig dieses Rinder
typus stellt dann auch das 
Rind Stidspaniens (Anda
lusische Rasse) vor, des sen 
Ztichter die Nachkommen der 
zu den Hamiten gerechneten 
alten Iberer (RIPLEY) sind. 
Von hier aus laBt sich dann 
die Verbreitung dieses eigen
ttimlichen Rindes tiber Stid
frankreich (Rind der Auvergne 
und andere) bis nach England 

verfolgen, wo die Longhorns, das schwarze Walesrind, die Devons, Herefords 
und das schottische Hochlandsvieh hinzuzurechnen sind. Neuerdings hat 
SCHEUCH den Beweis erbracht, daB jener Zweig der Pinzgauer, welcher tat
sachlich den Pinzgau bewohnt, den ostlichsten Auslaufer dieses offenbar von 
Spanien herrtihrenden (iberischen) Primigeniusrindes bildet. Nicht hieher 
gehoren jedoch die "Pinzgauer'~ Zuchten des sogenannten Flachgaus; diese 
haben nur die Farbung und Abzeichen, nicht aber den Schadelbau der echten 
Pinzgauer. 

C. Bos europaeus (brachyceros), Adametz 
Reste dieses von Bos primigenius Bojanus verschiedenen kleinwtichsigen 

Wildrindes wurden von ADAMETZ erstmals nach dem Funde in Krzeszowice 
beschrieben. Inzwischen sind eine Reihe ahnlicher Funde gemacht worden, u. a. 
im Jahre 1921 ein vortrefflich erhaltener ganzer Schadel zu Pami:j,tkowo (Posen). 
Durch geringe KorpergroBe (zirka 116 bis 120 em errechnete Widerristhohe) 
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Abb. 5. Hockerloses Hamitenrind CWattussirind) des zentralafrikanischen 
Zwischpnseengebietes. (Orig.-Phot. v. Prof. CIEKANOWSKI, Lemberg.) 

Abb. 6. Schadel vom (rechts) andalusischen (Primigenius) und (links) 
albancsischcn (Brachyceros) Rinde. (Orig.-Phot.) 

11 
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und anderen Sehadelbau unterseheidet sieh dieses Rind deutlieh vom gewahnliehen 
Dr. Die Stirne ist sehr uneben, an das stets auf die Stirne tibergreifende Hinter
hauptsdreieek sehlieBt sieh ein mehr oder weniger stark entwickelter Stirn be in
kamm an; meist ist in der Stirnmitte eine typisehe groBe Stirnbeule vorhanden, 
sie fehlt nur im FaIle exzessiver Entwieklung des Stirnbeinkammes. Die Augen
bagen erheben sieh kraftig tiber die median gelegene Stirnpartie, so daB eine 
umfangreiehe und tiefe Delle den unteren Teil der Stirne einnimmt. Die Sehlafen
gruben sind breit und seieht und die Nasenfortsatze der Zwisehenkiefer kurz; 

. .. 
>!" •. 'Ii . 

. 
/ 

Abb. 7. Wildrind von Pami~tkowo (Europaeus.Form). (Orig.-Phot. v. L. ADAMETZ, 
aus Arbeiten der Lehrkanzel f. Tierzucht a. d. Hochschule f. Bodenkultur, Wien, 

jBd. III.) 

sie erreiehen die N asenbeinrander nieht. Die Hornzapfen sind hier wesentlieh 
kleiner und sehwaeher entwiekelt als beim Bos primigenius, allein sie sind -
handelt es sieh doeh um Wildrinder - immer besser ausgebildet, als bei seinen 
domestizierten Naehkommen. Vieles sprieht dafiir, daB dieser kleinen Art des 
Drs, die bis zum 17. Jahrhundert in Polen als edles Hoehwild gehegten Ture 
angeharten, tiber die FREIHERR VON HERBERSTEIN beriehtet hat, und die erst 
im Jahre 1627 zu Jactorowa ausstarben. Eine groJ3e Gruppe europaiseher Rinder, 
die zur Gruppe Braehyeeros vereinigt worden ist, stammt von diesem Bos europaeus 
(braehyeeros) abo RUTIMEYER hat diesen Schadeltypus zuerst an dem tiber fast 
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Abb. 8. Wildrind von Pami~tkowo (Europaeus.Form), Profilansicht. 
(Orig.-Phot. v. L. ADAl'iETZ, aus Arbeiten d. Lehrkanr,el f. Tierzucht a. d. Hochschule 

f. Eodenkultur in Wien, Ed. IlL) 

ganz Mitteleuropa verbreitet gewesenen, 
primitiven "Pfahlbaurinde" abgeleitet, das 
sich bis auf die jungste Zeit vereinzelt sogar 
noch in den Alpen (als Hasli-Rind in der 
Schweiz, als Dachauer Moosvieh in Bayern, 
als Rendena-Vieh in Tirol usw.) kaum ver
andert erhalten hat. Zuchterische Kunst 
hat sonst allerdings aus dies em zwerg
wUchsigen Pfahlbaurind das Ostschweizer 
Braunvieh, die Schwyzer, Allgauer, Monta
foner, o berinntaler , Lechtaler, Murztaler, 
im Westen die Tarantaise-Rasse u. a. ge
schaffen. Diese Zuchtungsformen des alpinen 
Brachyceros-Rindes werden haufig auch 
zur Form "Alpen-Brachyceros" zusammen
gefa13t. Wie fUr die Alpen, so ist das 
brachycere Rind auch fUr die Karpathen, 
das dort ursprungliche, und auch heute 
noch vorhandene. Es ist auch gegenwartig 
noch durch vorwiegend primitive Zuchten 
vertreten. Brachycer ist dann auch das 
gesamte unveredelte Landvieh Polens, 
Litauens und Westru13lands. Desgleichen 
nahezu das gesamte einheimische Vieh der 
Balkanhalbinsel (Kroatiens, Dalmatiens, 
Bosnien-Herzegowinas, Albaniens, des sud
lichen Serbiens, Mazedoniens). 

Abb. 9. Schadel des Albanesen
rindes in halbscbrager Stellung 
zur Charakteristik der brachyceren 

StirllvPrhaltnisse. (Orig.-Phot.) 
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Westeuropaische Brachycerosrassen sind die miteinander verwandten 
Kerries (Irland), Bretagner, und die in bezug auf Milchfettgehalt hochgeziich
teten Jerseys. 

Abb. 10. Schadel des Albanesenrindes in Seitenansicht. Typus Brachyceros. 
(Orig.-Phot.) 

Von Rotviehschlagen, die mehr oder weniger brachycerer Herkunft sind, 
ware das schlesische und polnische Rotvieh, letzteres eine relativ jiingere Ziich-

Abb. 11. Schadel des Albanesenrindes. Hinterhauptansicht, die brachyceren 
Verhaltnisse zeigpnd. (Orig.-Phot.) 

tung aus dem brachyceren Rind der westgalizischen V orkarpathen hervorgegangen, 
zu erwahnen. In Mitteleuropa sind noch in Deutschland die Angler und in 
B6hmen die Eger!ander (diese allerdings vie! fremdes Blut fiihrend) zu nennen. 
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Val' Einfuhr fremder Viehrassen war auch das Landvieh del' gesamten Sudeten
lander rein brachycer. 

Abb. 12. Hillterhaupt pines andalusischen Rinderschadcls, die primigenen 
Verhaltnisse klar zeigend. (Orig.-Phot.) 

Abh. 13. Stier d('r iHyrischpn Braehycerosrasse. Dunkclgraubrauner Schlag 
des Bosnatales. (Orig.-Phot.) 

Aile diese genannten Brachyzerosrassen und -schlage besitzen, soweit 
sie nicht verkreuzt worden sind, genau denselben Schadelbau, del' eingangs 
dieses Abschnittes als fUr Bas europaeus eharakteristisch beschrieben worden 
ist und leiten ihre Herkunft vom Bas curopaeus abo DaB infollSe del' Volker-
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Abb. 14. Kuh der illyrischen Brachyccrosrasse. Dunkelgraubrauner Schlag 
des Bosnatales. (Orig.-Phot.) 

verschiebungen vielfach auch beim Rinde 
Kreuzungszuchten von sehr verschiedenen 
Graden der Ausgeglichenheit entstanden sind, 
ist begreiflich. Eine Abstammung der brachy
ceren Rinder von asiatischen Rindern (Hypo
these von CONRAD KELLER) laBt sich nicht 
beweisen. 

Wenn in 'einer bestimmten anders
sprachigen Tierzuchtliteratur europaische 
Brachycerosrassen geradezu mit Bibos X oder Y 
bezeichnet werden, so bedeutet dies eine in 
jeder Hinsicht groBe Kritiklosigkeit. Denn 
selbst wenn man den asiatischen Ursprung 
europaischer Brachycerosrassen gelten lieBe, 
kame nach CONRAD KELLER nur das Zebu 
in Betracht und dieses besitzt, wie schon 
LYDEKKER vor fast 50 Jahren gezeigt hat, 
viel zu sehr Merkmale des Genus Bos als daB 
es ein Abkommling der Bibovina sein konnte. 

Vom Bos europaeus stammen dann die 
III der iiblichen groBen Einteilungsgruppe 

Abb. 15. Schadel des schwedischen Fjellrindes 
(halbschrag abgebildet). Typus Akeratos. 

(Orig.-Phot. ) 
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"Akeratos", ARENANDER, zusammengefaBten hornlosen Rinderzuchten abo 
Dieser Typus wurde von ARENANDER an der nordschwedischen sogenannten 
Fjellrasse erstmals festgestellt. Nach seiner Ansicht lieBe sich dies Rind auf eine 
hypothetisch wilde hornlose Stammform zuruckfiihren. Anderseits aber sprechen 
Grunde dafiir, daB es sich bei der Hornlosigkeit urn eine bei den meisten Rassen 
von Rindern, Schafen und Ziegen nicht gerade seltene Mutation handelt, welche 
im vorliegenden FaIle in der im ubrigen charakteristischen Brachycerostypus 
besitzenden Fjellrasse entstanden ist und sich erhalten hat. Fur letztere Ansicht 
sprechen die Tatsachen, daB innerhalb der Fjellrasse fast die Halfte der Individuen 
hornlos, die andere Halfte kurzhornig ist, und daB innerhalb verschiedener 
anderer primitiver Kurzhornrassen stets ab und zu hornlose Individuen vor
kommen, wie dies beim brachyceren litauischen Landvieh, beim nordfinnischen 
und nordrussischen Rinde und an verschiedenen Arten des brachyceren pol
nischen Landviehs (Makow) beobachtet werden kann. Dafur, daB es sich beim 
Akeratostypus urn eine erbliche Variationsform (Mutation) handelt, sprache 
auch die Tatsache, daB beim brachyceren Terpenrinde Hollands gar nicht selten 

Abb. 16. Schadel des schwedischen Fjellrindes . Seitenansicht. (Orig .. Phot.) 

hornlose Individuen vorgekommen sind. Und H. HOYER hat Hornlosigkeit 
sogar an cinem brachyceren Rinderschadel aus dem Neolithicum KongreB
polens nachgcwiesen. 

Reprasentanten dieses aus dem Brachycerostypus hervorgegangenen 
Akeratosrindes sind: 

a ) Zuchtnngsras sen, bei denen die Hornlosigkeit durch Zuchtwahl 
erblich fixicrt worden ist: Aberdeen-Angus, Galloways. 

b) Primitive, erst in jungster Zeit zum Teil in eine Zuchtungsrasse um
gewandelte Rasse : Fjcllrassc. 

In dcn hisher ublich gewesenen wissenschaftlichen Einteilungssystemen 
der Rinderrasscn war ziemlich allgemein noeh ein anderer Rindertypus, namlich 
der Typus "Brachycephalus" (Kurzkopf) aufgenommen. Diese Brachy
cephalie wurde von M. WILCKENS zuerst an den Zillertal-Tuxer-Rindern heobachtet 
und auf Grund dieser Beobachtungen eine spezielle Rassengruppe gebildet. Ur
sprunglich faBte M. WILCKENS fur diese Rindergruppe die Abstammung von 
einem bestimmten, eigenen Wildrinde ins Auge, ging aber bald von dieser Ansicht 
wieder abo Jungste Arbeiten haben den Beweis erbracht, daB die als "Brachy
cephalic" bezeichnete Schadelbaubeschaffenheit durch leichte achondroplastische 
Prozesse hervorgerufen wird. 

A d a In e t z, Allgenlcine Tierzuchtlehre 2 
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Charakterisiert erscheint diese "Brachycephalie" des Rindes durch groBere 
relative BreitenmaBe in allen Teilen des Stirn- und Gesichtsschadels und 

durch Verkiirzung (und 
wenn in hoherem Grade 

A bb. 17. Schiillel eines Pustertaler-Rindes in Vorder
ansieht. Bmehycephalus Typus. (Orig.-Phot.) 

Abb. 18. Schadd ciner Tuxer-Kuh (E 127) in Vorder
ansicht. Brachycephalus Typus mit Mopsbildung. 

(Orig.-Phot.) 

vorhanden, auch Aufstiil
pung [Mopsschnauze]) 
des N asenteiles. 

Mit dieser Brachy
cephalie verbindet sich 
auch Kurzbeinigkeit (Mi
kromelie), leichte Hyper
trophie der Muskulatur 
und ein entschieden ab
wegiger, durch abge
schwachte Oxydations
vorgange gekennzeich
neter Stoffwechsel, der die 
auffaIlend runden Formen 
z. B. der Tux-Zillertaler
Rinder bei selbst maBiger 
Ernahrung zur Folge hat. 
AIle diese und noch an
dere Merkmale jener von 
M. WILCKENS als typisch 
brachycephal hingesteIl
ten Tiroler Schlage be
sitzen, wie ADAMETZ 
zeigte, den Charakter 
einer sogenannten "aty
pischen" leichten Achon
droplasie und werden 
offenbar durch Unter
funktion (Unterentwick
lung) des Vorderlappens 
bzw. auch des Mittelteiles 
der Hypophyse bedingt. 
Die verbildete Sella tur
cica solcher Rassen
schadel weist darauf hin. 
Uberdies hat inzwischen 
CREW bei den Dexter
Rindern experiment ell ge
zeigt, daB die hier neben 
leichten auch vorkom
menden schweren FaIle 
achondroplastischer Ent
wicklung tatsachlich mit 
einer Unterfunktion der 
Hypophyse, und zwar 

bereits wahrend der Entwicklung des Fotus, einhergehen. Gerade die Dexters, 
die aus den primitiven Kerries (durch Mutation) entstanden sind, beweisen iiber
zeugend die Richtigkeit der Annahme, daB es sich bei den sogenannten 
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"brachycephalen" Individuen (oder Schlagen) des Rindes um eine Mutation der 
Hypophyse handelt. Dieselbe ist entschieden eine degenerative Domestikations
erscheinung, welche u. a. bereits den Charakter einer letalen im Sinne Morgans 
erlangt, weil in Dexter Hochzuchten bis zu 30 % lebensunfahige Kalber (so
genannte Bulldog calves) geboren werden. 

In die Gruppe cler "Brachycephalusrinder" wurden ursprunglich neben 
den Zillertal-Tuxern und Pustertalern auch die Eringer in der Schweiz, die 
Egerlander, die Devons u. a. eingefugt. 

Nach clem Gesagten handelt es sich bei der Brachycephalie um eine fast 
bei allen hohergezuchteten Haustieren vereinzelt vorkommende Domestikations
mutation, welche mit der Abstammung von bestimmten Wildformen nichts zu 
tun hat. "Brachycephalie" und Mopsschnauzigkeit tritt ebensogut bei cler Ab
kunft von brachyceren (Dexter-Kerries, Eringer) als auch primigenen (als Niata 

Abb. 19. Schadel ues Tuxer-Rindes in Seitenansicht. Brachycephalus Typus mit 
Mopshildung. (Orig.-Phot. v. L. ADAlIIETZ. aus Arbeiten der Lehrkanzel f. Tierzucht 

it. d. HochschulP f. Bodenkultur in \Vien, Bd. II.) 

innerhalb des Andalusischen Rincles) Rinderrassen auf. Bei den Zillertal-Tuxern, 
an welchen WILCKENS erstmals den Brachycephalustypus vorfand, handelt es 
sich sogar um ein Mischvieh, denn sie stellen ein primigen maBig beeinfluBtes 
Brachycerosrind vor. 

Die Rassengruppen Akeratos und Brachycephalus des Rindes stellen dem
nach, weil nicht auf zoologischen, sondern auf Domestikationsmerkmalen auf
gebaut, kunstliche Einteilungsgruppen vor, die aber nichtsdestoweniger 1m 
naturlichen System doch zweckmaBige Verwendung finden konnen. 

II. Abstammung der asiatischen Rinderrassen 
Die zahlreichen und vielgestalteten Rinderrassen Asiens sind nur sehr un

vollkommen vom wirtschaftlichen Standpunkt aus studiert worden. In Anbetracht 
dessen, daB ihr Verbreitungsgebiet auch nach Europa heruberreicht, und daB 
sie wirtschaftlich (als vorzugliches Fleischvieh) von groBter Bedeutung sind, 
ist dies bedauerlich. Dasselbe gilt auch fur die ausgestorbenen asiatischen Wild-

2* 
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formen, soweit sie mehr oder weniger typische Vertreter der Gruppe der Taurina 
sind. 1m Folgenden soIl der Versuch gemacht werden, auf Grund eigener, zum 
Teil noch unveroffentlichter Arbeiten das iiber der Abstammung dieser Rinder 
lastende Dunkel teilweise wenigstens zu lichten. 

Bos namadicus falc. 
In groBer Zahl wurden Reste dieses Wildrindes aus dem Pleistocen im Ner

buddatale in Indien gefunden und von F ALKONER, besonders eingehend aber von 

Abb. 20. Schadel des Kalmucken
stieres E 312 in halbschrager SteHung. 
(Orig.-Phot. v. L. ADAMETZ, aus 
Arbeiten d. Lehrkanzel f. Tierzucht 
d. Hochschule f. Bodenkultur in Wien, 

Bd. III.) 

Abb. 21. Schadel einer Kalmuckenkuh 
in halbschrager SteHung. (Orig.-Phot. 
v. L. ADAl\IETZ, aus Arbeiten d. Lehr
kanzel f. Tierzucht d. Hochschule 

f. Bodenkultur in Wien, Bd. IlL) 

LYDEKKER (1878) bearbeitet. Letzterer sieht im Bos. nam. eine der Stammformen 
indischer Rinder. Auf Grund der LYDEKKERschen Arbeiten, sowie derjenigen 
meines Schiilers K. LIEBSCHER, der die in der geologischen Abteilung des 
Kensington-Museums in London befindliche Bos-nam.-Reste im Mai 1925 stu
dierte, ergibt sich fiir dieses Wildrind eine ganz ungewohnliche Variabilitat. 
Wahrend manche Schadel weitgehende Ubereinstimmung mit dem europaischen 
Bos primigenius Boj. zeigen, besitzen andere wieder auch deutliche Merkmale, 
die dem Genus Bibovina zukommen. Gerade diese Variabilitat, die wohl Muta
bilitat gewesen sein diirfte, legt die Annahme nahe, daB aus dieser Form heraus 
sich sehr verschieden gestaltete Wildrindformen entwickelt haben mogen, welche 
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ihrerseits wieder die Ausgangsformen fUr entsprechend verschiedenartige do
mestizierte Rinder geliefert haben durften. Zentralasiatische Funde von Resten 
des Bos nam. speziell neueren Datums liegen meines Wissens nicht vor. Hin
gegen wurden verschiedentlich diluviale Wildrindreste gefunden, die als Bos 
primigenius Boj. beschrieben worden sind. Zu diesen gehort auch jenes 1911 von 
Frau PA WLOW als zu Bos. prim. gehorend beschriebenes Schadelstuck, das yom 
:Flusse Czykaj im Transbaikalgebiete herruhrt. Die Abbildung zeigt nun groBte 
.Ahnlichkeit mit Schadeln von Rindern des ostlichen Bochara, fUr welche der 
Nachweis ihrer Zugehorigkeit zu Bos nam. sic her zu erbringen ist. Alle diese 
groBhornigen, zunachst primigen erscheinenden Rinder Zentralasiens kann man 
mit Sicherheit als Abkommlinge eines solchen aus dem Bos. nam. hervorgegan
genen, dem europaischen Bos primigenius Boj. ahnlichen Wildrindes ansehen. 

Dasselbe durfte fUr die Kirgisenrinder gelten, von denen manche Zoo
techniker glaubten, sie seien ein Kreuzungsprodukt von primigenem Steppenvieh 
mit dem Mongolen(Kalmucken)Rind. Eine eigenartige Type stellt das Mongolen
rind, zu welch em auch das Kalmuckenrind des sudostlichen RuBlands gehort, 
vor; der aufrechten Hornstellung wegen wurde diese Gruppe von STEGMANN als 
Orthocerosrind bezeichnet. AuBer durch die eigentumliche Hornform und 
HornsteIlung zeichnet sich der Schadel dieses Rindes durch eine breite, seichte, 
die Stirne median ihrer ganzen Lange nach durchlaufende Rinne und die schmale 
Zwischenhornbreite aus. Gerade diese bei keinem europaischen Rinde vor
kommende mediane Stirnrinne beschreibt LYDEKKER an mehreren der im in
dischen Museum zu Kalkutta auf-
bewahrten Bos-nam.-Schadel sehr genau. 
Die Gemeinsamkeit dieses fundamental 
wichtigen Merkmales beim Bos-nama
dicus- und Orthocerosrinde veranlaBt 
mich zur Annahme, daB auch diese 
Rindertype aus einem Wildrinde, das 
sich yom Bos namadicus ableitet, hervor
gegangen ist. Die groBe Einheitlichkeit 
des Schadelbaues yom Orthocerosrind 
und das hobe Alter desselben spricht 
fUr die Zugehijrigkeit zu einer alten, wohl 
konsolidierten Rassentype, nieht aber zu 
einem Mischvieb. Wurden doch von 
TALKO-HRYNOEWICZ typische Ortho
eerossehadel in vorbistorisehen Grab
hugeln Transbaikaliens gefunden. AIle 
diese Tatsaehen - von anderen Grunden 
abgesehen - sprechen fUr die Haltlosig
keit der Annahmen, daB das Kalmueken
rind ein Kreuzungsprodukt des Zebu 
(KULESOHOW) oder gar des yom Banteng 
J a vas herruhrenden Balirindes (STEG
MANN) ware. 

Abb. 22. Schadel des Kalmuckenstieres 
E 312. Hinterhaupt. (Orig .. Phot. v. 
L. ADAMETZ, aus Arbeiten der Lehr· 
kanzel f. Tierzucht a. d. Hochschule 

f. Bodenkultur in Wien, Bd. III.) 

In vie len Teilen Zentral-, Ost- und Westasiens kommt bald vereinzelt, bald 
zusammenhangend uber groBere Gebiete verbreitet, ein kleines, kurzhorniges, 
in manchen Gegenden mit einem schwachen Fetthocker versehenes Rind vor, 
des sen Schadelbau einige .Ahnlichkeit mit dem europaischen Brachycerosrind 
besitzt. die jedoch nicht so groB ist, daB sie zur vollkommenen Ubereinstimmung 
fUhren wurde. Die Existenz dieser Type hat offen bar Veranlassung zur Hypo-
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these von der Abstammung der enropaischen Brachycerosrinder von asiatischen 
Formen (C. KELLER) gegeben. 

Diese asiatischen Kurzhornrinder, welche sich u. a. dnrch eine anders be
schaffene Konfignration der Stirne, meist auch dnrch andere Beschaffenheit 
der Nasenbeine von den europaischen unterscheiden, halte ich fUr eine Kon
vergenz-(Parallel-)form zu unserer Brachycerostype. Ahnlich wie es in Europa 
neben dem Bos primigenius den kleinen Bos europaeus gab, die aber beide ge
meinsamen Ursprung hatten, und welche die Stammformen abgaben einerseits 
fur die Rassengruppe Primigenius, anderseits wieder fUr Brachyceros - ganz 
ahnlich durften aus dem hochst variablen Bos namadicus Wildrindformen 

Abb. 23. Kalmiickenkuh. (Orig.-Phot. Y. W. GRUND.) 

herausmutiert sein, von denen eine etwa die Stammform wurde fUr die primi
geniusartigen asiatischen Rinder, die andere aber die Ausgangsform bildete fUr 
die asiatischen Brachycerosrinder. Eine nahere Verwandtschaft, ein direktes 
Abstammen einer der beiden Formen, welche eine jede solche Konvergenzgruppe 
bilden, voneinander - z. B. der enropaischen Brachycerosgruppe von der 
asiatischen oder einer der Primigenius-Gruppen von der anderen - ist durchaus 
nicht anzunehmen notwendig, urn die schlieBlich hier doch nnr oberflachliche 
Ahnlichkeit zu verstehen. Es sind nur Konvergenzgruppen im Sinne der Zoologell. 
DaB endlich die besonders fUr Indien charakteristische und wahrscheinlich hier 
im Wusten- und Steppenmilieu des Nordwestens entstandene Gruppe der Buckel
rinder (Zebus) ebenfalls in Beziehungen zum Bos namadicus steht, hat bereits 
LYDEKKER angedeutet. Die manchmal geauBerte Ansicht, daB die Zebus vom 
Banteng, einem echten Bibovinen, abstammen wurden, ist deshalb unannehmbar, 
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weil ihr Schadelbau entschieden taurin ist, mit nur unbedeutenden Anklangen 
an Bibos, und weil solche Anklange auch bei manchem der Schadel von Bos 
namadicus vorkommen. 

Die einschlagigen Daten iiber die in den Hausstand iiber(\efiihrten Bibo
vinen, den Gajal, Banteng und Jak sowie iiber den Biiffel, mogen aus der am 
Sehlusse des Abschnittes beigelegten Tabelle entnommen werden. 

Die Abstammung der Plerderassen 
Die umstehende, von ANTONIUS zusammengesteHte Tabelle gewahrt einen 

guten Uberblick iiber die quartaren Wildpferde, welehe fUr die Abstammung 
unserer heutigen Pferderassen von grol3erer oder 
geringerer Bedeutung sind. Zur Erganzung dieser 
Ubersieht sei folgendes angefiihrt: 

Equus Gmelini Ant. (Syn. Equus Tarpan), 
Tarpan. 

Das Verbreitungsgebiet dieses, im Jahre 1880 
ausgestorbenen, etwa 130 em Widerristhohe 
messenden Wildpferdes umfaBte vor aHem Siid
ruBland und diirfte sich iiber die Steppen bis zum 
Aralsee und wahrscheinlich weiter nach Asien hin 
erstreckt haben. In Mittel- und Westeuropa diirfte 
er, wie ANTONIUS wohl mit Recht hervorhebt, insel
fOrmig in gewissen Gegenden aufgetreten sein. 
Damit stimmt das Vorkommen tarpanartiger 
Hauspferde, die bis Nordspanien vorkommen, 
iiberein. Der Kopf des Tarpan ist ziemlich groB 
und hat breiten Stirn- und verhaltnismaBig kurzen 
Gesichtsteil. Wichtige osteologische Merkmale sind 
die starke, kuppelartige Wolbung der Schadelkapsel 
und die flachen Nasenbeine,-d:ie zusammen nur 
eine maBig tiefe Rinne bilden. Der Bau des Schmelz
geriistes der Zahne ist durch unkomplizierten Bau 
und einfachen Verlauf der Zahn- und Marken
umrisse gekennzeichnet. Bei den tarpanahnlichen 
Hauspferden, die den sogenannten "orientalischen 
Typus" am besten zeigen, betragt der Nehringsche 
Index (Basilarlange mal hundert, dividiert durch 
Stirnbreite) weniger als 240; bei den zwei be
kannten Tarpansehadeln lautet er 228 und 23l. 

Sonstige Merkmale des Tarpans waren: Eine 
gewisse Kiirze des Metakarpus sowie fiinf Lenden
wirbel, wodurch die Geschlossenheit des Rumpfes 
zum Teil zustande kommt. An den Hinterbeinen 
besteht die Neigung zum Verlust der Kastanien. 
Die Haarfarbe war jene unausgesprochene, mehr 
weniger erdfarbige "Wildfarbe" mit dunklem AI
strich entlang dem Riicken, der - nach ahnlich 

Abb. 24. Tarpallschadel in 
Vorderansicht. (Orig.-Phot. 
von Prof. BIRULA VOlll 

St. Petersburger Tarpall
schadel. Von Herrn Doz. 
Dr. O. ANTONIUS frdl. zur 
erstmaligen Publikatioll 

iiberlassell). 

gefarbten Hauspferden dieser Type zu schlieBen - auch noch im Grannenhaar 
des Schwanzes sich erkennen lieB. Einige wenige dunkle Querstreifen an der 
Vorderextremitat (am Unterarm) und meist auch in der Sprunggelenksgegend 
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der Hinterbeine waren vorhanden. Abkommlinge dieses Tarpans sind die un
veredelten Landpferde (bzw. Atavismen derselben) Ostgaliziens und der an
schlieBenden Gebiete Ru13lands, zum Teil auch Litauens und KongreBpolens, 

Abb. 25. Tarpanschadel in Seitenansicht. (Orig .. Phot. Y. Prof. BIRULA des 
St. Petersburger Tarpanschadel. Von Hcrrn Doz. Dr. O. ANTONIUS frdl. uberlassen .) 

Abb.26. Inselpony yon Castelmuccio auf Veglia (Tnsel Krk), Inselform des Tarpans 
(heute ausgestorben). (Orig .. Phot. ADAMETZ·i\fAYItEDER, 1891.) 

wo die sandig-moorige Gegend von Bilgorai eine solche Verbreitungsinsel der 
Tarpanabkommlinge auch heute noch vorstellt. Hauptsachlich diesem Typus 
gehoren ferner an: die bosnisch-herzegowinischen, albanesischen, mazedonischen 
und griechischen Pferde. 1m Sliden Europas gehort der alte Inseltypus hieher 



Die Abstammung del' Pferdel'assen 25 

(z. B. Vegliapony, Ponys verschiedener anderer Mittelmeerinseln). Nach der 
A. STAFFEschen Sammlungfindet sich - allerdings neben del' PRZEWALSKI-Form 

auch unter den keUiberischen Pferden von Soria del' reine Tarpantypus 
vor. Endlich sind Ab
kommlinge des Tarpans 
auch die persischen und 
arabischen Pferde. 

In vorhistorischer Zeit 
domestizierten arische 
Stamme (Sky ten ?) den Tar
pan auf den sudrussischen 
Steppen und vermittelten 
die Pferdezucht (etwa Ende 
des dritten vorchristlichen 
Jahrtausends) den hetti
toiden (armenoiden) Vol
kern Westasiens, von wo 
etwa gegen Anfang de'S 
zweiten vorchristlichen 
J ahrtausends die Kenntnis 
des Pferdes und seiner 
Zucht nach Babylonien ge
langte. Von hier kam die 

Abb. 27. Edles Persisches Pferd. Hochzuchttypus 
des Tarpans. (~ach SUIONOFF und 1\10ERDER.) 

Pferdezucht (im 18. Jahrhundert vor Christi) nach Agypten. Auch die semitischen 
und semitisierten Volker Westasiens kamen erst relativ spat in den Besitz des 
Pferdes, wie sein Fehlen unter den Haustieren bei den alten J uden der 
Patriarchenzeit beweist. Noch viel spater lernten die Araber (etwa urn die 
Zeit der Gehurt Christi) die Pferdezucht kennen. Die Erklarung dieses Um
standes liegt darin, daB echte Wildpferde weder im Bereich der Semiten (Arahien) 
noch der Hamiten (Altagypten) vorkamen. 

Equns fefns, Pallas (Syn. Equus Przew a lskii, Polj.). 
Der heim Hengst zu leichter Ramsung neigende Kopf ist durch eine gewisse 

maBige Langschnauzigkeit gegenuher dem Tarpan ausgezeichnet. Im Schadel
han treten zwar auch noch die Charaktere des "Morgenlanders", d. i. eine gnt 
gewolhte Schadelkapsel lind Breite des Stirnschadels hervor, jedoch hereits in 
erkennbar schwiicherem Grade. Del' NEHRING Sche Index licgt nach SALENSKI mit 
232 his 244·9 bereits an del' Grenze zwischen mittelhreit- und schmalstirnigen 
Pferden. Unverkennbar vollzieht sich beim E. ferus eine gewisse leichte An
niiherung an den Typus des abendlandischen Pferdes. Es steht offenbar am 
Anfang einer Reihe von Pferdeformen, welche allmahlich zum E. germanicus 
Nehr. hinuherfuhren. Der Bau del' Zahne (Verlauf des Schmelzgerustes) ist 
einfach. Die Zahl der Lendenwirbel betriigt funf , die Widerristhohe 130 bis 135 em. 
Sein Bau ist gedrungener als jener des Tarpans und die Extremitaten sind starker 
und hesitzen hreitere Rohrenknochen. Die Farbe wechselt nach Ortlichkeiten 
von del' Wildfarhe zu rotlichhraun. Ein dunklcr Alstrich und einige Quer
streifen an den Vorderextremitaten sind vorhanden . Das PRZEWALsKIsche Wild
pferd, das N. PRZEWALSKI in den Achzigerjahren des vorigen Jahrhunderts in 
del' Dsungarei entdeckte, ist daR einzige heute noch lebende Wildpferd, das als 
Stammform hestimmter Hauspferde in 1<'rage kommt. Allerdings darf nicht 
verschwiegen werden, daB manche Kenner jener Gebiete del' Ansicht sind, daB 
es sich auch bei dies en Wildpferden nur urn - allerdings hereits VOl' sehr langeI' 
Zeit - verwilderte Pferde handle (z. B. GROMCZEWSKJ). Als Begrundung wird 
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die Tatsache angefiihrt, daB jene Gebiete der Dsungarei, die heute mehr oder 
weniger Wiiste sind, nach den zahlreichen Ruinen von Ansiedelungen zu schlie13en, 

Abb. 28. Equus Przewalski Hengst aus Askania Nova. 
1925 importiert nach Schonbrunn. (Orig.-Phot. 

v. Doz. Dr. STAFFE, Wien.) 

einst dicht besiedelte und 
fruchtbare Oasengebiete 
·waren, in deren Nahe selbst 
das Vorkommen von Wild
pferden ausgeschlossen ge
wesen ware. 1m Palaolithi
kum reichte die Verbrei
tung von E. ferus bis 
Frankl'eich und Spanien. 
Sein Vorkommen war ein 
so haufiges, daB es stellen
weise geradezu das wich
tigste Jagd- und Nahrungs
tier des altsteinzeitlichen 
Menschen gewesen zu sein 
scheint (Knochenmauer 
von Solutre). 

Das Domestikations
zentrum des PRZEWALSKI
Pferdes liegt in Zentral
asien, wo es mongolische 
Volker in unbekannter Zeit 
in den Haustierstand iiber

gefiihrt haben. Unter den Haustierresten, die in vorhistorischen Grabhiigeln 
des Transbaikalgebietes von TALKO-HRYNCEWICZ gesammelt wurden (Museum 

Abb. 29. Kirgisen Rasse aus Turkestan (Przewalski Typus) ·Wallach, W. H. 142 em. 
(Phot. von Oberst RUTHOWSKY aus Gulkewicz, Typen und Rassen der Pferde 

RuHlands.) 
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von Troitzkossawsk) befinden sich charakteristische Schadel des Przewalski-Typus. 
Abkommlinge dieses WiJdpferdeR sind die Mongolenpferde, die Pferderassen der 
Mandschurei und Nordchina.s (nicht aber Siidchinas 1) und zum gro13ten Teil 
wohl auch die auBerordentlich widerstandsfahigen Pferde mancher Kirgisen
stamme. Blut des Przewalski-Pferdes fiihrten auch die alten, urspriinglichen 
Magyarenpferde, wie dies die Sze~ler-Pony vielfach heute noch erkennen lassen. 

Equns germanicns, NEHRING. Das Diluvialpferd von Remagen stellt gewisser
maBen einen vergl'i.i13el'ten und vergroberten Przewalski-Typus vor. Mit ziemlich 
schmalem Stirnteil und langem Gesichtsteil (d. h. mit. Merkmalen abendHindischer 
Pferde) verbindet es eine gewolbte Schadelkapsel von bet.rachtlicher Breite 
(volle 22'9% ner Basilarlange!) und gleicht hierin wieder dem morgenlandischen 
Pferdetypus. Das Schmelzskelett dcr Zahne dieses zirka 155 em Widerrist 

Abb. 30. Equus mosbachensis. Oben Seitenansicht, unten Vorderansicht. (Phot. 
v. W. v. REICHENAU, aUB Beitrage z. naheren Kenntnis foss. Pferde a. deutschem 

Pleistocan, Darmstadt 1925.) 

messennen Pferdes zeigt wieder abendlandischen Charakter, namlich einen 
komplizierten und faltenreichen Ban. 

Equus W oldfichi, Ant. diirfte ein schwer gebantes, mit breitcn Gelenken 
(bei relativ schmal en Mittelstiicken) versehenes Pferd von zirka 165 em Wider
risthohe gewesen sein. Der Schadel ist im Stirnteil schmal, im Schnauzenteil 
lang. Die beiden letzteren Spezies im Verein mit E. AbeIi, Ant. (Widerristhohe 
zirka 180 em), E. mosbachensis, siissenbornensis und sequanius haben zweifels
ohne an del' Bildung der sogenannten schweren, abendlandischen (kaltbhitigen) 
Pferderassen hervorragenden Anteil genommen. Dber die Zeit und selbst den 
Ort ihrer Domestikation ist nichts bekannt. Die friihere Ansicht, daB diesel' 
Vor~ang in del' Gegend am unteren Rhein erfolgt sei, erwies sich durch die Unter
suchungen der Pferdereste aus den hollandischen Terpen, die von etwa 600 v. ChI'. 
bis zirka 300 n. ChI'. reichen, als unrichtig. Die hier gefnndenen Reste gehorten 
fast aIle einem leichten, tarpanahnlichen Pferne mit edlem Schadelbau an. Ais 
Stammform der sehr charakteristischen spanischen Pferdetype, welche unter 
anderem durch unsere modernen Kladrnber rein und durch die Lippizaner als 
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zum Teil mit Arabern vermischt dargestellt wird, kommt, wie meine Unter
suchungen zeigten , unerwarteterweise Equus Abeli (offenbar in einer nord
spanischen Lokalform) in Betracht. Speziell die Kladruber zeigen in schlagender 
Form die Merkmale des abendlanrlischen Pferdetypus, die ein Erbstiick ihrer 

Abb. 31. Hohlenfund aus dem dritten Jahrhundert v. Chr. aus Bronce, Jaen 
(Sudspanien). Stellt die ramsnasige altspanische Pferdeform yom E. abeli Typus 
VOT, die in den heutigen Kladrubern als Rest noch vorhanden ist. (Orig.-Phot. 

v . Doz. Dr. A. S'l'AFF E , Wicn.) 

Abb. 32. Form der Schadelkapseln yom Veglia- (links) und Kladruber-Pferde (rechts), 
als Typen des morgenlandischen und abendlandischen Rassetypus. (Orig.-Phot.) 
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wilden Ahnen sind, keineswegs jedoch etwa als "Domestikationsfolgen" gedeutet 
werden kOnnen. 

Ubersicht iiber die rezenten und quarUiren Wildpferde Europas 
(nach Antonius) 

Spezies Fossil Altestes Rezente oder 
nachgewiesen in Vorkommen Aufenthalt 

Subspezies Nachkomnlen 

wild in Sudru13-

Equus Gmelini 
land bis 1880. 

- ~ Steppe Domestiziert in 
Ant. (Tarpan) Ostgalizien, Li-

tauen, Bosnien 

Equus gracilis, 
Wurttf'mberg, 

Ewart 
Frankreich (Skulp- Plio zan 

" 
Keltisehe Ponys 

turen) Spanien ~ 

EquufJ ferus, 
Frankreich 

noch wild in 
Pallas 

(solutre) 
Jungquartar 

" 
Mittelasien (Dsun-

(E. Przewalski) garei) 

E. germanicus, 
N orddeutschland, ) 

Nehr. 
Rheinland, Quartar ,. 

Bohmen (LoB) 

E. Woldiichi, N uBdorf (Lo 3) Dritte Inter-
Ant. Wachau, Mahren glazial ~ " 

Heiligenstadt, 
Zweite Tundra I E. Abeli, Ant. Wels, Karstlander, 
Glazial Waldweide moderne Kalt-

Mahren i blutler 
E. sussenbornensis Su13enborn Erste Inter- Waldweide I Wust glazial ~ 
E. mosbachensis 

Mosbach 
Erste Inter-

v. Reichenau glazial ~ " 
E. sequanius, 

Grenello (Mentone) Quartar Sanson " 
J 

Schweizer bild, 
noch wild in E. hemionus, HyanenhOhle bei Inter-

Pallas Gera, Heiligen- glazial ~ Steppe Mittelasien 

stadt usw. (Dschiggetai) 

Diese Merkmale, die wir bis auf nebensachliche Kleinigkeiten beim E. Abeli, 
Ant., dem Tundrenpferd von Heiligenstadt, dann aber auch bei E. mosbachensis, 
Reichenau, einem schweren Pferde "vom Schlage der norischen Hauspferdrasse", 
wie sich REICHENAU ausdriickt, wiederfinden, sind gegeben durch eine schmale, 
wenig gewolbte, mohr dachartig beschaffene Schadelkapsel, schmale Stirne 
(Nehrings Index groBer als 240), einen relativlangen Gesichts-(Nasen-)teil, lang
liche, niedrige Orbiten, Nasenbeine mit fast senkrechten hohen Seitenwanden 
und einem charakteristischen Zahnbau. Das Schmelzskelett der Backenzahne 
beider Kiefer ist namlich kompliziert gefaltelt und zeigt den Typus der Wald
weideequiden. Die Zahl der Lendenwirbel ist·sechs. Die Korperformen sind groB. 

Als Vertreter des abendlandischen Rassentypus, der sich jedoch begreiflicher
weise gegenwartig durchaus nicht mehr in vollendeter Reinheit bei allen Indi-
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viduen del' hieher zu zahlenden Zuchten vorfmdet, seien (auBer den bereits 
angefUhrten Kladrubern) genannt: die Pinzg~uer, die Shire-horses und die 
schwereren Zuchten des belgischen Pferdes (Flamlander). Das Gros del' 

Abb. 33. Rassenmerkmale des Pferdes, scharf ausgepragt bereits am Schadel des 
Fotus. In der l\litte ein Fotus des altspanischen Kladruber mit konvexer Profil
linie. Riickwarts Fotus des ungarischen Landschlages, im Vordergrund Schadel 
yom Araber, beide als Abkommlinge des Tarpans mit konkaver Profillinie. Aile 

Foten von annahernd gleichem Alter. (Orig.-Phot.) 

Abb. 34. · Dieselben Embryoncn Schadel wie in Abb. 33. fffitte altspanischer 
Kladruber, links Araber, rechts ungarischer Landschlag, siehe Form der Schadel

kapsel und des Nasenrftckens. (Orig.-Phot .) 

europaischen "Rassen" und "Schlage" des Pferdes ist mischbliitigen Ursprungs 
und enthalt mehr odeI' weniger zwar dieselben Rassenelemente, jedoch in sehr 
verschiedenen Mengenverhaltnissen. 
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Die Abstammung des Hausesels 
Die Domestikation des Esels fallt in vol'historische Zeit, sie diirfte wahr

scheinlich in Agypten stattgefunden haben. Als hauptsachlichste Stammform 
kommt der kleine, nubische Wildesel, Equus asinus afl'icanus Fitz., in 
Betracht, der durch dunklen Alstrich, Schulterstreifen und schwach angedeutete 
Beinstreifung und rotlichgraue Rumpffarbung ausgezeichnet ist. 

Sein heutiges nubisches Verbreitungsgebiet liegt ostlich yom Nil bis zum 
Roten Meer, im Siiden bilden die Gebirge Abessiniens die Grenze. 

Eine zweite Wildform: E. asinus somalensis, Noack, der Somali-Esel, 
zeichnet sich durch wesentlich grol3ere, kraftigere Formen, sattere rot- oder blau
graue Farbung und Fehlen des Schulterstreifens aus. Wahrend die Beinstreifung 
scharf hervortritt, ist der Alstrich entweder unterentwickelt oder fehIt ganz. 
Vom Somali-Esel stammen die Massai-Esel und nach ANTONIUS moglicherweise 
auch die groDen, sehr gesuchten leuzistisch weil3en Maskat-Esel abo 

Die Abstammung der Hausschafe 
Viel unsicherer als die Herkunft unserer Pferde- und Rinderrassen ist jene 

der Hausschafe. Diese Unsicherheit erklart sich zum Teil aus der groBen 
Variabilitat der Gruppe und zum Teil auch aus den weniger scharf ausgepragten 
Unterschieden nicht nur der domestizierten Formen, sondern auch der Wild
schafe. Mit einiger Sicherheit kommen als Stammformen folgende Ovidenspezies 
in Betracht: 

1. Ovis l\'Iusimon, der Mufflon. Heute auf Sardinien und Korsika beschrankt, 
lebten wahrend des Diluviums verwandte Formen nicht nur auf den siidlichen 

Abb. 35. .Mufflon (links) und Kl'eishornschaf (l'echts). (Phot. nach BREHMS Tiel'
leben, Bd. 13. Leipzig 1916. 4. Aufl. 

Halbinseln, sondern auch in Mitteburopa. Charakteristische Merkmale sind fiir 
diese Spezies, aul3er den aIlcrdings variablen Hornformen, die Sattelzeichnung 
des Rumpfes und die Kurzschwanzigkeit. Vom Mufflon stammen ab: Die Land
schafe Nordeuropas, in Mitteleuropa die Heidschnucken der Liineburger Heide, 
dann ostlich in Polen die ahnlichen Brzosuwki, deren Verbreitungsgebiet im 
Siiden urspriinglich bis an die Karpathen reichte, sowie die Landschafe des 
nordlichen Rul3lands. AIle diese Rassen stellen primitive, anspruchslose Haus
schafe vor, von kleinen Korperformen und geringer wirtschaftlicher Leistung. 



32 Abstammung der Haustiere 

Sie tragen eine grobe Mischwolle, haben an den Mufflon erinnernde Hornformen 
und sind kurzschwanzig. Besonders dem Mufflon ahnlich sind die halbwild lebenden 
Schafe der kleinen englischen Insel St. Kilda. 

Nach ANTONIUS gehort auch das fast gleichzeitig mit dem Erscheinen des 
Kupfers in Europa auftauchende sogenannte Kupferschaf (zirka 3000 v. Chr.) 
zu den Abkommlingen einer festlandischen und wahrscheinlich mit starkerer 
Hornentwicklung versehenen Form des Ovis Musimon. 

2. Ovis orientalis, Gmelin. Der kleinasiatische Mufflon. So wahrscheinlich 
es auch ist, daB der kleinasiatische Mufflon die Stammform verschiedener Haus
schafrassen sein durfte, so wenig Sicheres ist hieruber bekannt. Von manchen 
Zootechnikern wird das sogenannte Torfschaf der Pfahlbauten (Ovis aries pa
lustris, Rutimeyer) von dieser Spezies abgeleitet. Dies kleine, in beiden Ge
schlecht ern gehornte Schaf, das man wegen seiner Hornform auch als "ziegen
horniges" bezeichnete, kam bis auf die jungste Zeit in wenigen Exemplaren noch 

Abb. 36. Heidselmucken der Lilneberger Heide. (Phot. v. H. ScmuEBELI, 
Berlin lSn.) 

in Graubunden (Nalps) vor. In groBerer Menge fand es C. KELLER auf Kreta 
und na~h anderen Forschern soIl es auch auf Island existieren. Wie HILZHEIMER 
zeigte, ist diese ziegenartige Hornbildung weniger eine Folge der Abstammung 
von bestimmten Wildformen, als vielmehr der Ausdruck von Hemmungsvor
gangen, denen zufolge das Gehorn auf einer jugendlichen Stufe stehen bleibt. 
Fur diese Ansicht spricht auch die von mir gemachte Beobachtung, daB selbst 
unter den Karakulschafen ab und zu solche, dann meist korperlich schlecht ent
wickelte Individuen auftreten. 

3. Ovis Vignei. Diese formenreiche, in verschiedene Subspezies zerfallende, 
yom Kaspisee bis zum Himalaja verbreitete Schafspezies steht durch gewisse 
Formen dem O. orientalis nahe. Als Stammform einer Reihe von wichtigen 
Schafrassen erlangt diese Gruppe ein besonderes Interesse. Schon vor J ahren 
hat C. KELLER darauf aufmerksam gemacht, daB z. B. die Unterart Ovis Vignei 
arkar, Brdt., das Steppenschaf, die Stammform vieler hellhorniger und lang
schwanziger Schafrassen, wie der Merinos, der Zigajas, der Zackelschafe, der 
Bergamasker und auch der zahlreichen Formen der Fettschwanzschafe sei. 
Dieses Steppenschaf zeichnet sich durch einen fUr ein Wildschaf verhaltnismaBig 
langen Schwanz aus; es bewohnt die Steppen Transkaspiens, wo es auch in 
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tieferen, stellenweise bis zum Meeresniveau herabreiohenden Gebieten zu finden 
ist. Es unterliegt keinem Zweifel, daB in diesem ostlioh yom Kaspisee gelegenen 
Gebiete ein uraltes Domestikationsgebiet des Schafes existiert, in welch em als 
altestes nachweis bares Bevolkerungselement nach HUSING die der groBen Rassen
gruppe brachycephaler, hettitoider Menschen angehorenden Kaspier auftreten. 

In dieser Beziehung ist es interessant zu sehen, wie das Verbreitungsgebiet 
z. B. der Zackelschafe sich yom Kaukasus bis zu seinem heutigen groBen ge
schlossenen V er breitungsge biet verfolgen laBt. Letzteres umfaBt vor allem 
Bessarabien, Rumanien, die gesamte Balkanhalbinsel, Ungarn (soweit nicht 
neueingeftihrte Kulturrassen in Frage kommen) und endet an den nordlichen 
Auslaufern des Karpathenbogens. Ahnlich wie die Art der Verbreitung der 
Zackelrasse auf die Kaukasuslander als Heimat hinweist, weist auch jene der 
Zigajas (SiidruBland, Rumanien, Siebenbiirgen) auf den genannten Ausgangs
punkt. Mit diesen Zigajas, die keineswegs bloB ein Kreuzungsprodukt von Merinos 
sind, sondern die einen urspriinglicheren Zweig desselben Stammes vorstellen, ist 
die Gruppe der Feinwollschafe (Merinos) nahe verwandt. Historisch laJ3t sich 
zwar ihr Ursprung aus Kleinasien (aus dem Stromgebiete des Maanderl herleiten, 
doch diirfte ihre wilde Stammform ebenfalls innerhalb der Vignei-Varietaten 
(Ovis vignei arkar?) zu such en sein, wie schon C. KELLER angenommen hat. 
AIle diese Hausschafe sind durch Langschwanzigkeit (mehr als 13 Schwanz
wirbel) und charakteristische Hornbildung gekennzeichnet. Das Vlies stellt 
teils Mischwolle vor, teils besteht es aus einheitlich beschaffenen, feinen, mark
freien und mehr oder weniger eng gewellten W ollhaaren. 

Die iiber riesige Gebiete Siidwestasiens und Nord- und Siidafrikas verbreiteten 
Fettschwanzschafe bilden durch ihre Fahigkeit, groBe Massen von Fett an der 
Schwanz wurzel und entlang der oberen Partien der Schwanzwirbelsaule ab
zulagern, eine interessante An
passungsform eines O. Vignei
Abkommlings an die Umwelt der 
Steppe. Ihre Entstehung scheint 
in friihhistorischer Zeit im 
Zwischenstromland oder Syrien 
stattgefunden zu haben. Auch 
die als Pelzschafe beriihmten 
Karakulschafe gehoren zu solchen 
Fettschwanzschafen, die im 
achten J ahrhundert n. Chr. durch 
die Araber nach Bochara gebracht 
worden sind. Erst hier erlangten 
sie durch entsprechende Zucht
wahl die volle Hohe del' Locken
qualitat ihrer Lammer. Es han
delt sich hei der edlen Locken
qualitat - wie ADAMETZ gezeigt 
hat - um ein mutativ ent
standenes Merkmal, welches un
vollkommen dominanten Erb
gang besitzt und auf Polymerie 
beruht. 

Aus dem ostlichsten Ver-

Abb. 37. Dinkaschaf. Reprascntant dcr alt
agyptischen, langschwanzigen Haarschafe. 
(Phot. nach BREHMS Tierleben, Ed. IV, 

1916, 4. Aufl.) 

treter der Vignei-Schafe, aus dem Ovis Vignei cycloceros, wurde bereits in 
vorhistorischer Zeit jenes durch Hochheinigkeit, Langschwanzigkeit und fast 

A dam e t z, Allgemeine Tierzuchtlehre 3 



34 Abstammung der Haustiere 

horizontal yom Kopf abgehende Horner merkwurdige H1Larschaf erzuchtet, 
das spater, auf afrikanischen Boden verpflanzt, die hochst eigentumliche 
Schafrasse der alten Agypter bildete. Von Agypten trat dieses Haarschaf 
seinen Zug liber den groBten Teil der Nord- und der Ostkuste entlang nach 
Sudafrika an, urn schlieBlich einem neuen Ankommling aus Asien, dem Fett
schwanzschaf, weicnen zu mussen. In entlegenen Gebieten Afrikas findet sich 
jedoch die alte Rasse heute noch vor und das abgebildete Schaf der Haussa
staaten ist ein treues Spiegelbild der altagyptischen Rasse. 

Abb. 38. Bezoarziegen (Capra aegagrus) aus Schonbrunn. (Orig.-Phot. 
v. A. K. SCHUSTER, Schonbrunn.) 

4. Ovis ammon L., Argali. Die Gruppe der in den zentralasiatischen Ge
birgen vorkommenden Argalischafe zerfallt in zahlreiche Unterarten und Lokal
formen, die noch nicht hinreichend genau studiert sind. Hieher gehoren die 
groBten, schwersten Formen, die besonders im mannlichen Geschlecht zum Teil 
gewaltig entwirkelte Horner besitzen, wie z. B. Ovis Poli, Blyth. Nach Annahme 
verschiedener Zootechniker enthalten die groBwuchsigen FettsteiBschafe der 
Kirgisen und Mongolen Blut der Ar~aligruppel) eingekreuzt, falls sie nicht zum 
Teil reinblutige Abkommlinge dersdben sind. 

Das uber die Gebirge des nordlichen Afrika verbreitet gewesene und im 
Diluvium auch das Gebiet der he1ltigen Sahara bewohnende, heute besonders im 

') 1m Diluvium reichte das Verbreitungsgebiet dieser Argalis nicht nur in 
Asien viel weiter (nach Frau P AWLOW nach df'ID Transbaikalgebiete), sOlldern 
auch nach Westen bis Mitteleuropa, da A. NEHRING ihr Vorkommen in Miihren 
nachgewiesen hat. 
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Atlas sich vorfindende Halbschaf Ammotragus lervia Pall., das sogenannte 
Miihnenschaf, das von C. KELLER als Stammform des europaischen Torfschafes 
und verschieclener altafrikanischer Hausschafe ohne Wolle (Haarschafe) an
gesehen wurde, kommt als Stammform von Hausschafen nicht in Betracht. 
Neueren Untersuchungen nach erweist es sich mit dem Hausschaf ais voll
kommen unfruchtbar. Das schlieBt diese Spezies ais Ausgangsform von Haus-

Abb. 39. Ziegenschiidel. Links Capra-prisca-, rechts Capra-aegagrus-Type. 
(Orig.-Phot. v. Dr. E. SAFFERT.) 

schafen naturlich aus. Eine eigentliche Domestikation ist nirgends erfolgt, wohl 
aber eine Zahmung. 

Die Abstammung der Hausziegen 
Es ist sehr charakteristisch, daB samtIiche drei bekannten Spezies von echten 

Wildziegen (zwei lebende, eine ausgestorbene Art), welche die Gattung Caprae 
im engeren Sinn des W ortes bilden, als Stammformen von Hausziegen zu gelten 
haben. 

1. Capra aegagrus, die Bezoarziege, mit einem Verbreitungsgebiet, das 
Kreta, die Gebirge Kleinasiens und den Kaukasus umfaBt. Die Horner verlaufen 
sabelformig gebogen in einer Ebene. Wahrend man fruher seit PALLAS meinte, 
daB aIle europiiischen Hausziegen von der Bezoarziege abstammen wurden, 
weiB man heute, daB dies nicht der Fall ist. W ohl kam in unbekannter Zeit durch 
Einkreuzung in Hausziegen Blut der C. aegagrus verschiedentlich in deren Zuchten, 

3* 
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allein nirgends lieB sich bisher eine tatsachlich reinblutige Aegagrusrasse nach
weisen. Dem Verhalten der Horner nach gehoren zu solchen Kreuzungsrassen 
(falls es sich nicht auch hier urn eine wilde Stammform handelt, die an und fUr 
sich eine Art Mittelstellung einnimmt), die Hausziegen der Schweizer Zentral
alpengebiete, ferner die interessante verwilderte Ziege der kleinen griechischen 
Insel J oura. Letztere wurde eine Zeitlang als Reprasentant der echten wilden 
Stammform unserer Hausziege angesehen, bis L. v. LORENZ-LIBURNAU den 
Nachweis fuhrte, daB es sich hier urn eine Kreuzung verwilderter Hausziegen des 

A b b. 40. Schiidolrest der miinnlichen Capra prisca. Fundort Zloezow in Galizien 1913. 
(Orig.-Phot. ) 

folgenden Typus mit Capra aegagrus, der wilden, auf Joura ursprunglich em
heimischen Bezoarziege handelt. 

2. Capra prisca, Adametz-Niezabidowski. Diese bisher an verschiedenen 
Orten des ostlichen Mitteleuropas nachgewiesene echte Ziegenspezies ist in un
bekannter, jedoch sehr fruher Zeit ausgestorben. Nach den Fundstellen ihrer 
Reste zu schlie Ben, scheint sie weniger wie C. aegagrus ein ausgesprochenes 
Gebirgstier gewesen zu sein, was mit der vortrefflichen Eignung vieler Haus
ziegen fUr das Leben auf der Steppe und in der Ebene gut ubereinstimmt. Die 
erste Serie von Schadeln wurde in Ostgalizien in diluvialen Ubergangsschichten 
gefunden. Von den vielen Unterscheidungsmerkmalen im Schadelbau, die 
zwischen C. aegagrus und C. prisca vorhanden sind, sind folgende die wesent
lichsten: Der Winkel, unter welchem die Hornzapfen yom Schadel nach aufwarts 
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gehen, ist bei C. prisca kleiner, ihre SteHung daher steiler. Die Gehirnhohle ist 
relativ lang und niedrig, sie besitzt fast eine birnformige Gestalt. Am wichtigsten 
jedoch ist das Verhalten der Hornzapfen beim mannlichen Tiere. Sie sind am 
Querschnitt ziemlich flach und besitzen eine auffallend scharfe Vorderkante und 
abgerundete Hinterkanten, d. h. die Merkmale echter Ziegen sind besonders 

Abb. 41. Schadelrest der Capra prise a (mannlich) in Seitenansicht. (Orig.- Phot.) 

scharf ausgepragt. Diese scharfe Vorderkante verlauft deutlich spiralig zuerst. 
nach oben und gleichzeitig ein wenig nach hinten auBen, um dann einen stark 
nach hinten au!3en gerichteten Verlauf anzunehmen. 

Die Spiraldrehung der Vorderkante zeigt natiirlich auch eine Lagever
anderung der beiden Seiten- bzw. AuBenflachen der Hornzapfen an. 

Diese dentliche Spiraldrehung der Hornzapfen, der natiirlich eine viel 
starkere der Hornscheiden entsprechen mu!3, ist wohl das wichtigste Unter
scheidungsmerkmal der C. prisca von C. aegagrus. 

DaB C. prisca die wichtigste Stammform unserer Hausziegen vorstelIt, 
ergibt sich daraus, daB weitaus die meisten Rassen und Schlage derselben cine 
weitgehende bis vollkommene Ubereinstimmung mit ihr zeigen. Die bisher 
herrschende PALLAssche Hypothese, daB aIle unsere europaischen Hausziegen 
von der noch heute lebenden wilden Bezoarziege abstammen, und daB die stark 
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abwcichende Stellung und Bauart der Horner sowie der Hornzapfen, ferner die 
ubrigen Differenzen im Schadelbau der Hausziegen von C. aegagrus teils Soma
tionen, teils im Zustand der Domestikation entstandene Mutationen waren, 
erweist sich in Anbetracht der nahezu ideal en Ubereinstimmung dieser Ziegen
rassen mit C. prise a gewiB als unhaltbar. 

Am vollkommensten zeigen namentlich die Ziegcn der Balkanlander 
(besonders die studierten bosnisch-herzegowinisehen und albanesisehen Haus
ziegen) ferner jene Spaniens, aber aueh die Walliser Sattelziege der Sehweiz 
diese volle Ubereinstimmung mit C. prisea. Die zentralasiatisehen Boeharaziegen 

Abb. 42. Schadelrest der weiblichen Capra prisca. (Orig.-Phot.) 

gehoren auch hieher und die beruhmte Angoraziege Kleinasiens stellt sogar einen 
auf die Spitze getriebenen Priscatypus vor. 

3. Capra falconeri, die Schranbenziege oder der Markhur. Je naeh dem Ver
breitungsgebiet, das bis in das nordwestliehe Indien reieht, werden eine ganze 
Reihe charakteristischer Unterarten unterschieden, die vorwiegend durch auf
fallende Untersehiede im Bau und Verlauf des Gehornes bedingt sind. In fruh
historischer Zeit mussen, nach Abbildungen zu sehlieLlen, Domestikationsformen 
der Schraubenziege im westlichen Asien weit verbreitet gewesen sein, ja, sic 
durften sogar ihren Weg bis Agypten gefunden haben. Urn so merkwurdiger ist 
es, daB heute nur die sogenannte Tscherkessenziege als echter Vertreter des 
Falconeritypus vorkommt; und selbst von derem vorhandenen Schadelmaterial 
oder von den vor kurzem im zoologisehen Garten von Kairo befindlich gewesenen 
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Ie benden Vertretern kennt man merkwurdigerweise nicht einmal den genauen 
Herkunftsort. 

Abb. 43. Schadel der Angoraziege (Bock und Ziege); Prisca-Typus. Stark aus
gepragter Geschlechtsdimorphismus wie bei Capra prisca. (Orig.-Phot.) 

Abb. 44. Bock der ostgalizischen Landziege. Typus der Capra prisca. 
(Phot. v. SCHNAEBELI, Berlin 1873.) 
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Die Abstammung der Hausschweine 
Den drei groBen Formenkreisen der Hausschweine, namlich dem nord- und 

mitteleuropaischen, dem mediterranen und dem asiatischen entsprechen drei 
der Gattung Sus angehorende Spezies von Wildschweinen als Stammformen. 

l. Sus scrofa ferus, das Wildschwein Mittel- und Nordeuropas, dessen 
Verbreitungsgebiet auch noch einen Teil von Nordasien umfaBt. In Europa 
bilden die Alpen und weiter ostlich die Donau von ihrem zweiten Knie an die 
sudliche Verbreitungsgrenze. Der Schadel von S. scrofa ferus zeichnet sich durch 
verhaltnismaBige Lange und Schmalheit, gerade Profillinie und einen langen 
Gesichtsteil aus. 

Von Schadelmerkmalen ist besonders die lange und niedrige Form des 
Tranenbeines wichtig. Das Stirnende ist schrag nach hinten geneigt und der 

Abb. 45. Sus scrofa ferus, Nordungarn. Naturh. Museum, Wien. (Orig.-Phot. 
v. Doz. Dr. A. STAFFE Wien.) 

Gaumen schmal. Von dem mitteleuropaischen Wildschwein leiteten sich ur
sprunglich aIle mittel- und nordeuropaischen Landschweine ab, auch das pra
historische "Torfschwein" Mitteleuropas, soweit nicht die Schweiz in Frage 
kam. Sie stimmen im Schadelbau mit dem von S. scrofa ferus uberein, und 
zeichnen sich unter normalen Futterverhaltnissen durch GroBwiichsigkeit 
(langer, schmaler und hochgestellter Rumpf, oft mit Karpfenrucken) , Frucht
barkeit und Anspruchslosigkeit aus, welch letztere begreiflicherweise mit Spat
reife vereinigt ist. 

Reine Vertreter dieses Sus-scrofa-ferus-Typus finden sich in Europa gegen
wartig nur mehr in yom Verkehr abgelegenen Gegenden. Ein solches groBeres 
Verbreitungsgebiet ist das in Polen befindliche PINsKische Sumpfgebiet. Wenig 
verandert tritt der Scrofa-Typus auch im altbayrischen und hannoverschen 
Landschwein hervor. Sonst sind wohl fast uberaIl in Mitteleuropa die Land
schweine bereits mehr oder weniger "veredelt", d. h. sie fUhren Blut von Ab
kommlingen der spater zu besprechenden Schweinespezies. Dies gilt auch fUr 
die unter dem Namen des "veredelten deutschen Landschweines" ZUS~Lmmen
gefaBten Zuchten. 
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Unter den Ziichtungsrassen gilt das rostfarbene Tamworthschwein Englands 
als ein reinbliitiger Scrofa-Abkommling. Als Domestikationsherd kommt nach 
ANTONIUS das Ostseegebiet in Betracht. 

Abb. 46. Siskaschwein von Nordbosnien \untere Vrbas-Gegend). Primitiver Typus 
des Sus scrofa ferus. (Orig.-Phot. v. ADAMETZ-MAYREDER, 1891.) 

Abb. 47. Sus vittatus von dcr Navarraexpedition. Naturh. Museum, Wien. 
(Orig.-Phot. v. Doz. Dr. A. STAFFE, \Vien.) 

Als Schul beispiel fUr die Anwendbarkeit der Abstammungskunde unserer 
Haustiere in der Ethnologie kann das Vorkommen des verzwergten, reinen 
nordischen Scrofa-Typus besitzenden Siskaschweines im nordlichen Bosnien 
dienen, in einem Gebiete namlich, in welch em das Wildschwein der Spezies 
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Sus mediterraneus angehort. Die aus nordlich der Karpathen gelegenen Sitzen 
eingewanderten Kroaten hatten es von dort in die neue Heimat mitgebracht. 

2. Sus vittatus. Diese formenreiche Spezies ist die Stammform fUr die 
Hausschweine Sud- und Ostasiens. Der Schadel des Sus vittatus ist, verglichen 
mit dem der vorhergehenden Art, kurzer und breiter. Die etwas gewolbte 
Stirne bedingt ein Schadelprofil, das nicht mehr vollkommen geradlinig ist. 
Die Tranenbeine sind kurz und hoch, also vollig verschieden von denen des Sus 
scrofa ferus. Das Verbreitungsgebiet ist Mittel- und Ostasien sowie Vorder
und Hinterindien und die groBen Sundainseln. 

Die yom Sus vittatus abstammenden Hausschweinerassen Asiens sind 
noch wenig studiert. Immerhin ist namentlich fUr manche der sudchinesischen 
Formen eine gewisse Neigung zu Fruhreife und Mastfahigkei tnachgewiesen, 
die sich auch auBerlich in kurzeren, breiteren Rumpfformen und kurzeren 
Beinen auspragt. 1m vergangenen J ahrhundert entstanden vor allem zunachst 
in England eine Reihe von Hochzuchten des Hausschweines, wie die Yorkshires, 
Berkshires und viele andere, spater dann auch in Amerika (Poland-China} 

Abb. 48. Landschwein des sudlichen und mittleren China. Typus Sus vittatus. 
(Phot. nach C. O. LEVINE in Journal of Hered. 1920.) 

und Deutschland (Deutsches Edelschwein usw.) , welche mehr oder weniger 
einer komplizierten Kreuzung ihren Ursprung verdankten. Bei ihnen spiel ten 
entweder alle drei Spezieselemente oder doch zwei derselben in quantitativ 
allerdings recht verschiedenem MaBe, eine wichtige Rolle. 

AIle diese vielen und formenreichen Schlage bzw. Zuchten, die auf diese 
Weise entstanden sind, stellen Produkte des zuchterischen Strebens vor, die 
Wuchsigkeit und Fruchtbarkeit des Sus scrofa mit der Friihreife und Mast
fahigkeit des Sus vittatus oder des Sus mediterraneus zu vereinigen. Denn es 
unterliegt wohl kaum einem Zweifel, daB die wichtigen wirtschaftlichen Leistungen 
der Friihreife nnd besonders der Mastfahigkeit beim Vittatustypus besonders 
stark ausgepragt sind. 

Durch Zuchtwahl, unter Verwendung polymer homozygoter Individuen 
wurde diese Eigenschaft vielfach geradezu ins Extreme entwickelt. DaB es 
sich bei so ungewohnlicher Neigung zur Mastfahigkeit, wie manche Schweine
schlage sie besitzen, bereits urn ein Merkmal von pathologischem Charakter 
(achondroplastischer Art n handelt, ist wohl als naheliegend anzunehmen. 
Durch deutsche und englische Edelschweine ergoB sich dann in den letzten 
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Dezennien das Blut der asiatischen Spezies in starkerem oder schwacherem 
MaBe in fast aUe Landschweine Mitteleuropas. 

Abb. 49. Sus mediterraneus, Kleinasien. Naturh. Museum, Wien. (Orig. Photo 
v. Doz. Dr. STAFFE, ""Vien.) 

Abb. 50. Bundner Landschwein von Dissentis. Typus Sus mediterraneus. 
(Phot. uberlassen v. Doz. Dr. STAFFE, Wien.) 

3. Sus mediterraneus (bzw. Sus scrofa var . mediterraneus), Ulmansky
Staffe. Diese erst neuerdings gleichzeitig von ULMAN SKY und STAFFE fest
gelegte, aber bereits von STROBEL vermutete Spezies (oder Subspezies) nimmt 
eine Mittelstellung zwischen den beiden vorerwahnten Arten ein, sie stellt ge
wissermaBen eine natiirliche Ubergangsform (ohne daB Blutmischung in Frage 
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kame) vor. Dies gilt insbesondere auch fiir die Beschaffenheit des Tranenbeines. 
Ihr Vorkommen, sowohl wild als domestiziert, in prahistorischer Zeit ist fiir 
Italien, die Balkanhalbinsel und Krain nachgewiesen. Auch die rezenten 
Wildschweine des gesamten Mittelmeergebietes besitzen diesen Charakter. 
Von bekannteren Schlagen gehijren hieher die von Minorca-Mallorca, dann 
das in Siidspanien verbreitete iberische Schwein Sansom', das sogenannte 
romanische Schwein im Hinterland von Neapel usw. AIle diese Zuchten sind 
schwarz bis rostfarbig, kiirzer und breitel' im Rumpf und niedriger gestellt als 
die reinbliitigen Vertreter des Scrofa-Typus im nordlichen Europa, wahrend 
ihre Fruchtbarkeit geringer zu sein pflegt. 

Zwar mit fremdem Blut durchsetzt, gehoren doch noch hieher manche 
Landschlage del' siidlichen Ostalpen, die kraushaarigen Mangalicaschweine 
Ungarns und Serbiens, die Turopoljer in Kroatien und viele andere. In diese 
Gruppe gehorte auch das von RUTIMEYER fUr die Schweizer Pfahlbauten fest
gestellte "Torfschwein", dessen Abkommlinge als "Biindnerschwein" sich bis 
auf unsere Tage erhalten haben. 

Die Abstammung der Haushunde 
Die Losung del' Frage nach del' Abstammung del' Haushunde begegnet 

infolge del' groBen Mannigfaltigkeit del' Rassenformen del' Haushunde einerseits 
und del' weitgehenden Variabilitat del' wilden Caniden and81seits groBen 
Schwierigkeiten. Auf Grund eingehender Untersuchungen kommt ANTONIUS 
zur Ansicht, daB man die Stammform del' altesten europaischen Hunde, die 
bereits an del' Wende des Palaolithicum zum Neolithicum nachweis bar sind, 
die somit wohl die ersten und iiltesten Haustiere iiberhaupt vorstellen, unter 
den siidlichen Formen kleiner Wolfe zu such en habe. Von solchen Wildformen 
sind heute bekannt die Rohrwolfe Ungarns (C. lupus minor Mojs.), C. lupus 
deitanus Calen Siidspaniens, ferner Canis Dolderleini. Von den asiatischen Formen 
kame del' Canis pallipes Indiens in Betracht. In Nordafrika eine kleine Wolf
form usw. Ais altestes Kulturgut des Neolithicums gelangte diesel' Abkommling 
kleiner Wolfe nach ANTONIUS aus del' Heimat neolithischer Kultur, die von 
mancher Seite nach Afrika verlegt wird, nach Europa bzw. von Siideuropa nach 
dem Norden. 

DaB in jenen friihen Zeitabschnitten im Verlaufe del' Wanderungen viel
fach Kreuzungen, oft genug unbeabsichtigt, mit den vcrschiedenen Lokalformell 
von Wolfen stattgefunden haben werden, ist Ieicht begreiflich. 1m Folgenden 
sei auf die beigegebene kurze, moglichst iibersichWche Darstellung del' Abstam
mung del' wichtigsten Haushundrassen vel'wiesen. Sie ist auf Grund neuerer 
Arbeiten, namentlich von ANTONIUS (Wien) und HILZHEIMER (Berlin) zu
sammengestellt. 

I. Stammform: Siidliche Wolfe 
von kleiner Gestalt, Abkommlinge hiervon sind: 

1. Canis putiatini Studer 
(alteste Form des Haushundes im ostlichen Mitteleuropa); 

2. Der Dingo Australiens 
(wahrscheinlich halbdome'ltiziert eingewandert und dann verwildert); 

3. Dingo ahnliche und Spitz ahnliche Pariahunde des Orients 
Erganzung: 1. Canis putiatini gilt jetzt als domestizierte Form des friihen 

Neolithicums. Er war von del' GroBe eines mittelgroBen Schaferhundes und 
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im Schadelbau weitgehend Dingo ahnlich. 2. 1m Gefolge des Menschen, wahr
scheinlich mehr oder weniger domestiziert, gelangte der Dingo in vorhistorischer 
Zeit iiber die damals bestehende Landbriicke nach Australien, verwilderte dann 
wieder und steUte bei der Entdeckung Australiens das einzige groBe plazentare 
Saugetier dieses Kontinentes vor. 3. Unter den sogenannten Pariahunden des 
Orientes unterseheidet ANTONIUS drei bzw. vier verschiedene Typen, von denen 
eine infolge groBer Ahnlichkeit ihres Habitus sich an den Dingo anlehnt. 

Von diesem altesten Hunde (Canis putiatini) lassen sich folgende urspriing. 
liche, der vorgeschiehtlichen Zeit angehorende Haushundgruppen ableiten 
und zwar sind sie teils als reinbliitige, teils als Kreuzungsabkommlinge anzu
sprechen. 

Stammform Canis putiatini: 
A. Canis palustris Rut., der Torfspitz (europaisches Neolithicum). 
B. Canis intermedius Woldi'. (Ende des Neolithicum und der La-Tene-Zeit). 
C. Canis matris optimae, Jeitteles (Bronzezeit). 
D. Canis inostranzewi, Anutsehin (im friihen Neolithicum entstanden aus 

Canis put. dureh Kreuzung mit dem Wolf, ;,;pater wahrscheinlich auch aus 
Kreuzung von Wolfen mit Canis palustris und Canis matris optimae). 

Ad A. Vom Canis-palustris-Typus, der im Neolithicum iiber fast ganz 
Europa verbreitet war, unterscheidet man zwei Unterabteilungen, welehe 
weniger in direkter Verbindung stehen diirften, als vielmehr Konvergenzformen 
vorstellen, namlich: 

a) eine europaische Type, mit dem Entstehungszentrum in Europa und 
b) eine solche mit asiatischem Bildungsherd. 
Vom kleinen europaischen Pfahlbauspitz (Canis palustris) leiten folgende 

rezente Hunderassen ihre Abkunft her: Spitze, Pintscher, Terrier alterer Type. 
Dem asiatischen Zentrum gehoren an: die spitzahnlichen Hunde der Samo

jeden, Ostjaken, Tungusen, ferner der chinesische Tschau und der Battaker 
Spitz von Sumatra. 

Ad B. Canis in termedi us W oldr. Diese mittelgroBe Hundeform des 
ausklingenden Neolithicums stellt wahrscheinlieh die Stammform der primitiven 
Laufhunde Mittcleuropas vor. Auch die altertiimlichen bosnischen Bracken 
gehoren hieher. Blut dieser Type hat auch zur Bildung der Foxhunde, SchweiB
hunde und der V orstehhunde beigetragen. 

Ad C. Canis matris optimae J eitteles. Auch diese Form der Bronze
zeit schlieBt sich nach den Untersuchungen von ANTONIUS enge an den Canis 
putiatini an. Gegeniiber dem kleinen Pfahlbauspitz ist sie von wesentlich groBerer 
Gestalt und diirfte einen "vielseitigen Gebrauchshund" abgegeben haben. Seine 
Korperform diirfte in den primitiven Schaferhunden der Gegenwart und in Mittel
europa weiter fortleben. ANTONIUS sieht als Abkommlinge des Canis matris 
optimae die primitiven Schaferhundrassen Frankreichs, Hollands und Belgiens 
an. Die schottischen Collies und die deutschen Schaferhunde sind durch Zucht
wahl abgeanderte Formen der letzten Zeit. 

Aus Kreuzungen des Canis matris optimae mit groBen nordisehen Wolfen 
leiten eine Reihe groBer, schwerer Hunde, die als Hirtenhunde gewohnlich 
bezeichnet werden und zur Verteidigung der Herden gegen Raubzeug Verwendung 
finden, ihre Abstammung her. Hieher gehoren die wolfahnliehen Hirtenhunde 
Bosniens, der Herzegowina, Serbiens, jene der Walachei, Siebenbiirgens, dann 
die leuzistisch weiBen ungarisehen Kommodors, die siidrussischen "Schafpudel" 
(Owczarki), die zottelhaarigen deutschen Schaferhunde und die englischen Bob
tails. Endlich gehort hieher auch noch der gewaltige spanische Schaferhund 
(Martin) und jener der Pyrenaen. Zu den Abkommlingen des Canis matris 
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optimae werden auch die Schweizer Sennenhunde gezahlt, die fiir uns deshalb 
ein besonderes Interesse besitzen, weil aus ihnen heraus die Bernhardiner und 
Leonberger gebildet worden sind. Nach ANTONIUS nimmt die Gruppe der Doggen, 
jener starken schweren Hunde von den schweren Hirtenhunden ihren Ursprung. 
Ihre Entstehung verdankt sie teils vorgenommenen Einkreuzungen von mittel
europaischen groBen Wolfen und folgender, teils entsprechender auf GroBe 
und Massigkeit gerichteter Zuchtwahl. So entstanden die verschiedenen Formen 
europaischer Doggen und Kampfhunde, wie die englischen Mastiffs , die Bullen 
und BarenbeiBer, die Bulldogge und der Boxer, die Bordeaudogge und die 
deutschdanische Dogge. Das Entstehungsgebiet der Doggen ist das westliche 
Mitteleuropa, namentlich GroBbritannien, und ihre Existenz laBt sich, wie der 
von NEHRING beschriebene Canis ferus decumanus beweist, bis in die vorge
schichtliche Zeit zuriick verfolgen. 

Wahrend C. KELLER die echten schweren Doggen von Tibetanerhunden 
ableitet und annimmt, daB sie von Tibet in friihhistorischer Zeit iiber West-

Abb. 51. Galgo: Spanischer Windhund aus Soria, Zentralspanien. 
(Orig.-Phot. v. Doz. Dr. STAFFE; Wien 1924.) 

asien nach Siideuropa und von hier durch die Romer in die Alpen gelangten, 
sieht man neuerdings in der (ihrem Schadelbau nach keineswegs einheitlich 
beschaffenen) Tibetdogge ebenso wie im doggenartigen Neufundlander Kon
vergenzformen der europaischen Doggen. Man nimmt an, daB die Tibetdogge 
aus einem Dingo ahnlichen Pariahunde durch direkte Einkreuzung von Wolfen 
oder indirekt durch Zufiihrung von Wolfsblut fiihrenden Hirtenhund ahnlichen 
Formen entstanden sei (ANTONIUS). Der Neufundlander diirfte seinen Ursprung 
vom Polarhunde nehmen, dem wahrscheinlich europaisches J agdhundblut 
einverleibt worden war. 

Ad D. Canis inostranzewi, Anutschin. Dieser erstmalig im friihen 
Neolithicum am Ladoga-See festgestellte Typus vorhistorischer Haushunde ist 
durch das Hervortreten von Merkmalen nordlicher Wolfe ausgezeichnet. Ur
spriinglich diirfte er aus einer Kreuzung vom Canis putiatini mit nordischen 
Wolfen entstanden sein. Spater diirften Kreuzungen solcher nordischer Wolfe 
teils mit Canis palustris, teils auch mit Canis matris optimae hinzugekommen 
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sein. Die heute noch verbreiteten groBen, auch in der Schadelbildung wolfs
ahnlichen Polarhunde geben eine gute Vorstellung vom Inostranzewi-Typus. 
Beziehungen zum Inostranzewi-Typus diirfte auch der europaische Lappenhund 
und der skandinavische Elchhund besitzen (Kreuzungen von nordischen Wolfen 
mit Canis palustris ?). 

II. Canis lupaster 

Nach HILZHEIMER. Stammform der windhundartigen Rassen. 

1. Gruppe der siidlichen Windhunde 

A. Die reinste Form dieser Gruppe diirfte der charakteristische Windhund 
des alten Rciches in Agypten vorstellen. Ihm ahnliche Abkommlinge stellen 
die Windhunde des agyptischen Sudans vor. Abgesehen von dem bekannten 
flchlanken Bau ist fiir die Windhunde auch charakteristisch, daB sie mit dem 
Auge j agen. Von dies em altagyptischen Windhund nimmt eine groBe Anzahl von 
Hunderassen (namentlieh aber afrikanische) ihren Ursprung. Es gehoren hieher: 
Der Hund der Schilluk am oberen Nil, der Beduinen-Windhund (Slughi), der 
Hund der spanischen Insel Ibiza, der Podenea, der englische Windhund (Grey
hound), das italienische Windspiel, ferner der russische (Barsoi) und der per
sische Windhund (Tasi). 

B. In diese siidliche Gruppe gehort auch der Pariahund des Orients, von 
dem ein Zweig deutlich Windhundtypus erkennen laBt. 

2. Gruppe der nordlichen Windhunde 

(entstanden durch Einkreuzung groBer europaischer Wolfe). 

Hieher gehoren durch Aufnahme von Blut groBer europaischer Wolfe ver
anderte und ungewohnlich groBe und stark gewordene Windhundformen. Re
prasentanten sind: Der schottische Deerhound und der irische Wolfshund. 

Die zur Zeit der Entdeckung Amerikas von den Eingeborenen geziichteten 
Hunde, die nach iiberlieferten Hundemumien zu schlieBen, Konvergenztypen 
zu verschiedenen unserer europaischen Rassengruppen bildeten, lei ten nach 
den Untersuchungen NEHRINGS ihre Abkunft von einer kleinen mexikanischen 
Varietat des W olfes her. 

Was die Abstammung einer Reihe von Haustieren anbelangt, welche, 
obschon wichtig oder interessant, doch nicht jene fundamentale wirtschaftliche 
Bedeutung fUr den Menschen haben, wie die eben besprochenen, geben die fol
genden beiden Tabellen eine kurze orientierende Auskunft iiber deren Abstam
mung und Domestikationszentrum. Auf bloB gezahmte Tierarten, welche, 
obschon vom Menschen ebenfalls wirtschaftlich geniitzt, doch nicht Haustiere 
im engeren Sinne des Wortes geworden sind, da sie der Zuchtwahl nicht unter
worfen werden konnen (wie z. B. der Elefant, Wisent, Zebra und gewisse Hirsch
arten), konnte hier nicht eingegangen werden. 

Die Literatur iiber die Abstammung unserer Haustiere ist zwar eine sehr 
umfangreiche, jedoch zugleich auch eine sehr zerstreute. 

Werke, welche in zusammenhangender Weise groBere Teile dieses Wissens
gebietes behandeln, gibt es sehr wenige. Unter den vorhandenen sind die "Grund
ziige einer Stammesgeschichte der Haustiere" von O. ANTONIUS, Jena 1922, 
das empfehlenswerteste. 
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Zweiter Abschnitt 

Rasse und allgemeine Rasseeigenschaften 
Die groBe Menge der domestizierten und vom Menschen wirtschaftlich 

genutzten Tiere pflegt man der besseren Dbersicht wegen in gri:iBere Gruppen, 
in Rassen, einzuteilen. Wie im folgenden gezeigt werden solI, sind die Ansichten 
daruber, was man als rassebildende Momente annehmen solI, geteilte. Zur 
KHirung der Frage wird es sich empfehlen, zunachst die verbreitetsten Definitionen 
anzufUhren und kurz kritisch zu besprechen. Eine altere, von H. SETTEGAST 
herruhrende lautet: Zu einer Rasse sind aIle Individuen derselben Art zu zahlen, 
welche sich von anderen durch charakteristische Merkmale unterscheiden 
und diese bewahren, solange die bedingenden Umstande nicht machtig genug 
sind, die Charaktere zu verandern. 

Demnach wird hier eine nur relative Bestandigkeit der Rassenformen ange
nommen. Letztere ki:innen sich andern, wenn die Daseinsverhaltnisse andere 
werden oder aber die Zuchtwahl nach einem anderen Zuchtziele orientiert wird. 
Eine andere, von Tierzuchtern oft verwendete Definition ruhrt von M. WILCKENS 
her; sie lautet: Unter "Rasse" begreifen wir eine durch Anpassung an gleich
artige Lebensbedingungen entstandene Gruppe von gleichfi:irmigen Haustieren. 
Wenn die Lebensbedingungen fortdauern, unter deren EinfluB die Rassenform 
entstanden ist, dann erhalt und vererbt sich diese bestandig. Sobald sich 
aber diese Lebensbedingungen andern, andern sich auch die Formen und Lei
stungen der Rassentiere. Die Bestandigkeit der Rassenformen bezieht 
sich also nur auf bestimmte Lebensbedingungen, denen sie angepaBt 
sind. Eine unbedingte Bestandigkeit irgend einer Rassenform gibt es 
nicht. 

Gegenuber der SETTEGASTSchen Definition unterscheidet sich die WILCKENS
sche nur dadurch, daB letztere ein gri:iBeres, ein ganz besonderes Schwergewicht 
auf die Anpassung an ganz bestimmte gegebene Verhaltnisse legt. Diese 
WILCKENssche Definition ist insoferne wichtig, als sie mit den modernen mende
listischen Anschauungen ubereinstimmt, welche das We sen eines Merkmales 
als Reaktionsform auf ganz bestimmte Reize erblicken. 

Als dritte Definition mi:ichte ich noch eine aus dem Bereiche der Anthro
pologie entstammende, anfUhren, namlich die von TOPINARD. Sie lautet kurz 
und bundig: Les races sont les types hereditaire. Erganzend wird dann noch 
hinzugefugt, daB diese ererbten und sich weiter vererbenden "types" morpho
logischen, physiologischen oder pathologischen Charakter besitzen ki:innen. 

Urn uber das Wesen der Rasse volle Klarheit zu erlangen, ist es jedoch 
ni:itig, noch folgendes zu berucksichtigen. WILCKENS hat mit Recht darauf 
hingewiesen, daB der Begriff "Rasse" etwas Kunstliches, vom Menschen Geschaf
fenes, vorstellt und daB er seine Entstehung dem "wissenschaftlichen Ordnungs
bedurfnisse" verdankt. Aus "praktischen Rucksichten" entspringt ein gewisses 
Unterscheidungsbedurfnis, dem zuliebe die Masse der Haustier-Individuen einer 
Art in gewisse Gruppen unterschieden wird. "Rassen bestehen bloB in den 
Gedanken oder wissenschaftlichen Systemen des Menschen, ebenso wie Arten, 
Gattungen und andere Begriffe, in welche die Naturki:irper geordnet werden" 
sagt WILCKENS. Mit diesen Worten ist bereits angedeutet, daB in der land
wirtschaftlichen Tierzucht Rassen ungefahr dassel be sind, was die Spezies oder 
Arten dem Zoologen vorstellen, namlich Einheiten einer hi:iheren Ordnung. 
Ahnlich wie bei der Spezieszugehi:irigkeit handelt es sich auch bei der Abgrenzung 
von Rassen urn gewisse we sen t Ii c heM e r k mal e ki:irperlicher oder funktio-
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neller Art, welche ererbt worden sind, und welche sich unter normalen VerhiUt
nissen auch wieder sicher weiter vererben. Damit sind wir aber auch bereits 
beim springenden Punkte dieser wichtigen Frage angelangt, namlich bei der 
Entscheidung daruber, was ein "wesentliches Merkmal" ist. 

Wenn in der zuchterischen Praxis ein groBer Wirrwarr daruber besteht, 
was eine Rasse ist, und wenn vielfach der eine eine Gruppe von Haustieren als 
Schlag (eine Unterabteilung der Rasse) bezeichnet, welche vom anderen 
bereits als Rasse angesprochen wird, so erklart sich dies aus der verschiedenen 
Auffassung, welche im einzelnen dem Wortchen "wesentlich" zuteil wird. 
Manche lassen als "wesentliche" nur solche Merkmale gelten, welche sozusagen 
zoologischen Charakter haben, das heiBt, welche tiefgreifende zoologische Unter
schiede bedingen, wie etwa bestimmte Merkmale im Schadelbau usw. Ein so 
strenger, zoologischer Unterschied wird vielfach von Vertretern der Wissenschaft, 
namentlich von Fachzoologen innerhalb der landwirtschaftlichen Rassenkunde 
vertreten. Dann pflegt naturlich die Zahl der Rassen aus denen sich eine Haus
tierart zusammensetzt, nur sehr gering zu sein. Als Beispiel, hiefUr sei die ursprung
lich von RUTIMEYER vorgeschlagene Einteilung samtlicher Hausrindformen in 
nur vier Rassen angefUhrt. 1m Gegensatze hiezu begnugt man sich in der prak
tischen Tierzucht meist mit einer viel weniger strengen Auffassung der "wesent
lichen" Merkmale und man liiBt als rassenbildende Merkmale oder Eigenschaften 
solche von viel weniger tiefgreifender N atur gelten, wie zum Beispiel Farbung, 
Korperproportionen, GroBenverhaltnisse, Haarbeschaffenheit und andere. 
Niemals darf man aber aus dem Auge verlieren, daB es sich bei der Bezeichnung 
von "Rasse" stets zum guten Teil um etwas Willkurliches, das heiBt auf Uber
einkommen beruhendes handelt, und daB es einen objektiven und allgemein 
angenommenen MaBstab fUr diesen Zweck nicht gibt. Sollen MiBverstandnisse 
vermieden werden, dann ist eine Aussprache daruber notwendig, ob man den 
streng zoologischen oder aber den praktisch-landwirtschaftlichen Standpunkt, 
dem man ja schlieBlich auch Rechnung tragen muB, einzunehmen willens 
ist. 1m folgenden solI ein aus dem Bereiche der Rinderzucht gewahltes Bei
spiel das Gesagte erleichtern. 

Vom wissenschaftlichen Vom praktischen 
Bezeichnung (zoologischen) (landwirtschaftlichen) 

Standpunkte aus betrachtet, sind 
Die Brachycerosrinder 

(Kurzhornrinder) . . als Rasse zu bezeichnen als Rassengruppe zu bezeichnen 
Unterabteilungen von 

Brachyceros sind: 
1. Illyrisches Rind 
2. Karpathenrind . 
3. Polnisches 

Braunvieh ..... 
4. Polnisches Rot-

vieh .......... . 
5. Angler Vieh ... . 
6. Rendena-Vieh .. 

" 
Schlag 

" 
" " 

" " 

" " 
" " " 

" " 

" " 
Rasse " " 

" " " " " 

" " " " 

" " 
" " 

" " " 
Jener landwirtschaftlichen Einteilung nach, welche das Illyrische 

Rind als Rasse anspricht, zerfallt dann diese Rasse in eine Reihe von Unter
gruppen, von Schlagen, welche sich, wie eben erwahnt, durch weniger wichtige 
Merkmale voneinander unterscheiden. 1m gegebenen FaIle hatten wir z. B. fol
gende Schlage: 

4* 
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1. Die Buza in Kroatien, 
2. Das Bosna-Taler Rind Bosniens, 
3. Das Spreca-polje-Rind Bosniens, 
4. Das schwarze Rind von Imljani (Bosnien) 
5. Das Zwergrind vom Podgorica-polje usw. 
Ebenso umfaBt die Rasse des "polnischen Braunviehs" eine Reihe 

von verschiedenen einfarbigen Gruppen von Rindern, die wir im landwirtschaft
lichen Sinne als Schlage auffassen diirfen, wobei naturgemaB die Nuancen der Ein
farbigkeit eine weite Schwankung (etwa vom hellen graubraun iiber mehr weniger 
rotlichbraun bis zum dunklen schwarz braun der Maydaner Rinder) aufweisen. 
Als solche Schlage kommen z. B. das alte Karpathenrind, die Maydaner und 
nebst dem brachyceren Landvieh verschiedener Gegenden Polens selbst die 
Zuchten in den Rokitno-Siimpfen und in Litauen in Betracht. 

So richtig es ist, vom wissenschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, sich 
an die streng zoologisch begriindete Auffassung des Rassebegriffes zu halten, 
ebenso ist es aber anderseits fUr den praktischen Landwirt zweckmaBig von 
seinem Standpunkte aus sich der praktischen Einteilung zu bedienen. MiBver
standnisse sind ausgeschlossen, wenn der jeweils eingenommene Standpunkt 
rechtzeitig betont wird. SchlieBlich ware bei der Rassenbezeichnung unserer 
Haustiere noch des geographischen Momentes Erwahnung zu tun. Auch hierauf 
hat WILCKENS bereits seiner Zeit aufmerksam gemacht, indem er hinwies, daB 
die Rassen der Haustiere fiir den ausiibenden Landwirt unter anderem auch eine 
ortliche Bedeutung hatten. Schon der Name einer Rasse, dem fast immer ein 
geographisches, auf die urspriingliche Heimat der betreffenden Rasse bezug
nehmendes Beiwort angefiigt erscheint, zeige an, unter welchen Daseins- und 
Lebensbedingungen sie entstanden sei und gebe daher einen Fingerzeig ab, 
welcher Art von Anspriichen fUr das gute Gedeihen der Tiergruppe notig sei. 
Tatsachlich finden wir denn auch bei fast allen Rassennamen gleichzeitig den 
Namen bestimmter Gegenden beigesetzt. So spricht man von einem englischen 
Vollblut beim Pferd, von einem Hollander oder Oldenburger Rind, von 
einem schottischen Blackfaced-Schaf, von einem Y orkshire- oder Berkshire
Schwein u. dgl. mehr. Selbst dort, wo die Rassenbezeichnung von einem charak
teristischen Merkmale abgeleitet erscheint, fUgt man als Beiwort den Namen 
jener Gegend oder jenes Landes bei, in welchem sie entstanden ist. 

Dem menschlichen Ordnungsbediirfnisse entspricht dann auch eine weitere 
Einteilung der Rassen in Untergruppen, so wie es oben beleits angedeutet 
worden ist. Auf Grund von Merkmalen immer weniger wichtiger Art unter
scheidet man solcher Art die Rasse in Schlage, die Schlage wieder in Stamme 
und diese in Familien. So begreift man nach SETTEGAST unter einem "Stamm" 
beispielsweise eine Gruppe von Tieren, welche nach Abkunft, Korperbau, Art 
der Leistung usw. eine gewisse Zusammengehorigkeit bekunden. 

Jene fUr eine bestimmte Rasse "charakteristischen" Eigenschaften und 
Merkmale kommen zwar bei allen Individuen derselben vor, sie sind aber doch 
quantitativ verschieden entwickelt. Strenge genommen miiBte man bei der 
Feststellung solcher "Rassenmerkmale" oder "Rasseneigenschaften" den Mittel
wert von allen die Rasse zu einer bestimmten Zeit zusammensetzenden Indi
viduen bilden. Weil dies praktisch unmoglich ist, so begniigt man sich mit der 
Feststellung eines annaherungsweise richtigen, an einer moglichst groBen Anzahl 
untersuchter Tiere festgestellten Mittelwertes. Der Genauigkeit halber bedient 
man sich bei ihrer Ermittlung der modernen variationsstatistischen Methoden. 
Solche Mittelwerte als Rassencharakter konnen sich auf morphologische Momente 
(wie GroBe und damit zusammenhangend Lebendgewicht, KorpermaBe usw.) 
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oder auf physiologische Eigenschaften (Fruhreife, Spatreife, Schnelligkeit, 
Milchergie bigkeit, Fettgehalt in der Milch, Sch urgewich t von Wolle und dgl.) 
beziehen; ihre Kenntnis ist begreiflicherweise von groBem praktischem Werte. 
Ihrem Wesen nach gehoren die Rassenmerkmale verschiedenen Gruppen an. 

1. Ein Teil derselbcn besitzt geradezu Speziescharakter, d. h. es handelt 
sich um rein zoologische Charaktere, welche der betreffenden Haustierrasse 
durch ihre Abstammung von einer bestimmten Spezies zukommen. Beispiels
weise ist der charakteristische Schadelbau des bosnischen Pferdes in der Haupt
sache ein sole her Speziescharakter (Stammform: der Tarpan), oder aber die 
Schadelbildung des Mongolenpferdes, welches dadurch seine Herkunft vom 
PRZEWALsKIschen Wildpferd erkennen HiBt. 

2. Eine andere Gruppe von Rassenmerkmalen ist hauptsachlich das Produkt 
kunstlicher Zuchtwahl. 1m Gegensatz zu den vorigen spielen sie bei der rein 

Abb. 52. Ein "Tabun" Kirgisen Pferde auf der Steppe. Die Fohlen sind iiber
tags angebunden, getrennt von den ~'[jittern (Beispiel Hir primitive Rassen\. 

praktischen Rassenabgrenzung einerseits und anderseits bei der Charakteristik 
der sogenannten Zuchtungsrassen eine wichtige Rolle. Beispiele hiefUr sehen 
wir in der Fahigkeit zu groBer Milchergiebigkeit bei den Niederungsrindern oder 
in dem hohen Fettgehalt der Milch bei der Jerseyrasse des Rindes. Auch die 
weitgehende Fruhreife und Mastfahigkeit der englischen Shorthornrinder, die 
mit einem typischen Korperbau vereinigt zu sein pflegt, oder aber die Bildung 
edler Locken beim Vliese neuge borener Karakullammer gehoren hieher. Die 
letzte in allen dies en Fallen erkennbare Ursache stellt das Auftreten sogenannter 
Mutationen (erblicher Sprungvariationen) vor, welche vom Zuchter recht
zeitig erkannt und durch geeigncte ZuchtfUhrung oft wcitgehend verstarkt und 
gesteigert werden konnen. 

Eine groBe Reihe moderner Zuchtungsrassen sind auf diese Weise heran
gebildet worden. 

3. Konnen unter gewissen Umstanden auch noch sogenannte Modifi
kationen - allerdings fast immer unterstiitzt durch naturliche Zuchtwahl -
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rassebildend wirken. Freilich kommen sie nur dann in Frage, wenn man sich der 
rein praktischen, der landwirtschaftlichen Rassendefinition bedient. Das heiBt, 
daB unter der Einwirkung eines bestimmten Milieus gewisse an und fUr sich nicht 
eigentlich vererbbare Merkmale und Eigenschaften zur Entwicklung gelangen. 
Als Beispiele konnte man verschiedene Kiimmerrassen bei wohl den meisten 
Haustierarten anfiihren (z. B. das Posavinarind innerhalb des Steppenviehs 
oder um einen extremen Fall zu zitieren, das Hungervieh des Gouvernements 
von Perm in RuBland). Ein sehr bezeichnendes Beispiel liefert auch das von 
ULMAN SKY studierte bosnische Siskaschwein. 

Eine fiir die ziichterische Praxis nach wie vor wichtige und brauchbare 
Rassengruppierung riihrt von SETTEGAST her. Er unterscheidet: 

1. Primitive Rassen, 
2. Ziichtungsrassen, 
3. Ubergangsrassen. 
1. Unter primitiven Rassen - ein Begriff, der sich mit jenem von 

NATHUSIUS friiher bereits aufgestellten, der sogenannten Naturrassen deckt -
versteht SETTEGAST solche, bei welchen die ziichterische Tatigkeit des Menschen 
gegeniiber dem EinfluB der Umwelt in den Hintergrund tritt. Es sind Haustier
rassen, die seit unvordenklichen Zeiten in Form und Leistung unverandert 
geblieben sind. Dadurch, daB sie von "Kultureinfliissen", wie sich SETTEGAST 
ausdriickt, unberiihrt geblieben sind, und daB sie anderseits an die Umwelt, in 
der sie entstanden sind, vortrefflich angepaBt sind, haben sie eine "gewisse 
Stabilitat" erlangt. Wenn SETTEGAST jedoch soweit geht, anzunehmen, daB 
diese "Stabilitat" selbst durch erfolgte Bluteinmischung fremder Rassen keine 
Beeintrachtigung erfahrt, so muB demgegeniiber darauf hingewiesen werden, 
daB diese Annahme auf Grund der modernen Vererbungslehre nicht mehr gelten 
gelassen werden kann. Beispiele -solcher primitiver Rassen sehen wir beim 
Pferde in den kleinen ostgalizischen Landpferden, den Konikis, und im urspriing
lichen Landpferde Bosniens gegeben; beim Rinde im unveredelten illyrischen 
Rind, beim Schaf in den ziichterisch unbeeinfluBten Zackelzuchten der Balkan
lander und beim Schwein in der sogenannten Siskarasse. 

Alle diese primitiven Haustierrassen sind vorwiegend durch zoologische 
Merkmale charakterisiert und haben mangels ziichterischer Beeinflussung durch 
den Menschen beziiglich ihrer Merkmale und Leistungen ihre Reinheit und 
Urspriinglichkeit bewahrt. 

2. Ziichtungsrassen - nach der alteren Auffassung (NATHUSIUS) auch 
als Kulturrassen bezeichnet - sind, wie bereits der Name anzeigt, hochgeziichtete, 
d. h. sie sind nach Form und Leistung durch yom Menschen ausgeiibte kiinstliche 
Zuchtwahl weitgehend verandert, veredelt. Sie sind, wie das SETTEGAST so schon 
ausdriickt, das Produkt bewuBten Strebens nach gesteckten Zielen. 1m Gegen
satz zu den primitiven Rassen tritt bei diesen die wirtschaftliche Leistung, 
treten die physiologischen Merkmale in den V ordergrund, wahrend die morpho
logischen, zoologischen an Bedeutung verlieren. Ihre Bildung griindet sich auf 
spontan entstandene Mutationen und hangt mit mehr oder weniger lang ausgeiibter 
strenger Zuchtwahl zusammen, meist in Verbindung mit Schaffung giinstiger 
Lebensbedingungen. Das Charakteristische der Ziichtungsrassen liegt in hoher 
Leistungsfahigkeit in irgend einer der vielen moglichen wirtschaftlichen Leistungs
richtungen. Daraus ergibt sich bereits, daB ihre Anspriiche an Haltung, Pflege 
und Ernahrung groBe sind, und daB sie bei diesbeziiglichen Anderungen nach der 
ungiinstigen Seite hin ihre Eigenschaften leicht einbiiBen. 1m Gegensatz zur 
groBen Stabilitat der Rassenmerkmale bei den primitiven Haustierrassen finden 
wir bei den hochgeziichteten eine weitgehende Veranderungsfahigkeit. 
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Abb. 54. Stier der brachyceren illyrischen Rasse in vVeidemastkondition. 
Grauviehschlag. Hochweiden dm Vlasic.Planina, Bosnien. Primitive Rasse. 

(Orig.-Phot. v. ADAMETZ-M.HREDER, 1891.) 

Abb. 55. Primitives Landschwein der Pinzkischen Siirnpfe. (Orig .. Phot. 
v. Z .• TAWOR~KI. 1925.) 
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Ein Bild yom Wesen cler Zuchtungsrassen innerhalb der wichtigsten Haus
tiergattungen solI folgencle kurze Ubersicht liefern: 

Abb. 56. Primitive altungarische Zackelschafe (Raczka) mit charakteristischer 
Mischwolle. (Phot. v. SCHNAEBELI, Berlin 1873.) 

Abb. 57. Ambische Vollblutstute " Hadban", Gestut Babolna (Ungarn). Beispiel 
piner Zllchtungsrasse. (Orig.-Phot. v. Prof. Dr. K . K ELLER, Wien.) 

Beim Pferde: 
a) absolute Schnelligkeitsleistung: Englisches Vollblut bzw. fur Trab

leistung der amerikanische oder russische Traber; 
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b) relative SchnelIigkeitsleistung (d. h. SchnelIigkeit kombiniert mit Ans
dauer): Arabisches Pferd; 

c) schwerer Zug: Glydesdale und Shirehorse. 

Beim Rind: 

a ) absolute Milchleistung: Niederungsvieh und Ostschweizer Braunvieh; 
b) hoher Fettgehalt in der Milch : J erseyrind ; 

Abb. 58. Tckke·Turkrnenen Rasse; ~Wallach (W. H. = 160 em) nach Photo 
v. Oberst RUTHOWSKY aus GULKE WICZ, Typpn und Rassen der Pferde Ruf.llands. 

c) Friihreife und Mastfahigkeit: Shorthorn und Aberdeen-Angus; 
d) kombinierte Leistung aller drei Nutzungsrichtungcn: Berner, Simmentaler. 

Beim Schaf: 
a) Milchleistung: Ostfriesisches Milchschaf; 
b) Friihreife und Mastfahigkeit: Leicester, Southdown, Shrop-, Hampshire

und Oxfordshire-down ; 



Abb. 59. ~ew South Walesseher (Australien) Dairy Shorthorn· Stier "Kitsehener 
of Darbalara (419)". Champion auf der Ausstellung 1917. Vater von Kuh Nr. 247. 

(Orig .. Phot. der DarbaJara.Zueht.) 

Abb.60. Xew South vValessehe (Ausstralipu) Dairy Shorthorn-Kuh. Reprasentant 
der ::\Iilch-:\last-Riehtung lwim Hinde. Kuh :Jlelba XV. von Darbalara (4188). Seehs
jahrig 29.432 Pfund Jlileh mit 1:316 Pfund Butterfctt in 365 Tagen. (Orig.-Phot. 

der ])arbalara-~ueht.) 
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c) feine Wolle (Tuchwolle): Merino (Elektoral, Negretti); 
d) Kammwolle bzw. kombinierte Leistungen (Wolle und Fleiseh): Ram

bouillets und neuerdings die Meles und Merino-Fleischschafe; 

e) Pelzschafe: Karakuls; 
f) Kombination von Pelz und Milchproduktion: D1LS Malitschschaf der 

Krim. 
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B eim Schwein: 
a) Fruhreife, Wuchsigkeit und Mastfahigkeit: Yorkshire, Deutsches Edel

schwein, Berkshire und Poland-China; 

b) Weidcfahigkeit und Mastfahigkeit bei mittlerer Friihreife: Mangalica. 
Wie bereits erwahnt, verdanken diese Zuchtungsrassen ihre Entstehung 

zllnachst der kiinstlichen Zuchtwahl, welche gewisse Mutationen richtig erkannte 
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und ziichterisch festlegte. Ein schones Bild des englischen Ziichters YOUATT 
ausbauend, sagt daher SETTEGAST mit Recht: "In der ziichterisch jatenden Hand 
des Landwirtes liegt der Zauberstab, vermoge dessen er diejenigen Typen ins 
Leben ruft, welche seinen Zwecken am dienlichsten sind." Die Zuchtwahl jedoch 
kann nur dann arbeiten, wenn die zur Verfiigung stehenden Tiere beziiglich eines 
ins Auge gefaBten Merkmals, oder einer solchen wirtschaftlichen Eigenschaft 
sich individuell verschieden verhalten. Die weitere Voraussetzung ist somit die 
Variabilitat der Tiere, und zwar muG die hier benotigte Variabilitat yom Keim
plasma ausgehen, sie muB mit anderen Wort en erblicher Natur sein. Hier handelt 
es sich urn eine Zucht auf Leistung und die Kunst des Ziichters besteht bei der 

Abb. 6:3. Merino Bock Leutewitzer Zucht. 
Drei Jahre alt. (Phot. nach einer Lehr

kanzelaufnahme. ) 

Bildung von Ziichtungsrassen in der 
moglichst giinstigen Gestaltung der 
Daseinsverhaltnisse, urn diejenigen 
Tiere zu erkennen, welche die 
starkste Reaktion nach der ge
wiinschten Seite zeigen; die so er
kannten geeignetsten Individuen 
dienen dann zur Weiterzucht und 
zur eventuellen weiteren Steigerung 
des gewiinschten Merkmals. Daraus 
ergibt sich weiter, daB die Existenz 
der Ziichtungsrassen an ganz be
stimmte, und zwar giinstige Hal
tungs- und Ernahrungsverhaltnisse 
gekniipft ist. Ganz besonders handelt 
es sich in den meisten Fallen urn 
eine von Jugend an erfolgende reich
liche und auch gleichmaBig jahraus 
jahrein gebotene Ernahrung. Sie 

sind, wie schon SETTEGAST betonte, in ihrem Entstehen und Bestehen in ganz 
besonderem MaBe an die Kunst des Ziichters gebunden und nur fUr bestimmte 
wirtschaftliche Verhaltnisse berechnet. Wirtschaftlich am Platze sind sie nur 
dort, wo die landwirtschaftliche Kultur eine hohe Stufe erlangt hat und in 
Gegenden mit intensivem landwirtschaftlichem Betrieb, weil nur dort ihre 
hohen Anspriiche an Futter und Pflege befriedigt werden konnen. Diese 
Tatsache, die von grundlegender Bedeutung ist, wird bis auf den heutigen Tag 
haufig genug unterschatzt, wenn man sieht, wie anspruchsvolle Ziichtungsrassen 
zur "Verbesserung" primitiver Landrassen auch dort in Verwendung treten, 
wo die Nahrungsquelle infolge bestehender primitiver WirtschaftsverhaItnisse 
weder reichlich noch gleichmaBig wahrend des ganzen J ahres flieBt. Die vielfach 
geauBerte Meinung, daB die Verbreitung der Ziichtungsrassen geographisch 
nicht begrenzt sei, wegen des bedeutenden Einflusses des Menschen bei ihrer 
Haltung, ist nur bedingt und nur bis zu einem gewissen Grad richtig. Es geniigt 
der Hinweis darauf, daB beispielsweise eine wirtschaftliche Haltung unserer 
durch hohe Milchergiebigkeit ausgezeichneten europaischen Rinderrassen III 

den Tropenlandern bisher nicht erzielt werdcn konnte. 
AIle Individuen einer anerkannten Ziichtungsrasse, welche die fUr sie 

charakteristischen Merkmale ausgepragt besitzen, bezeichnet man als V ollblut
tiere. Die Bezeichnung "V ollblut" darf somit nicht, was oft genug geschieht, 
im Sinne von und gleichbedeutend mit reinrassig gebraucht werden. Es geht 
nicht an, Vertreter von primitiven oder Ubergangsrassen als Vollblut zu be
zeichnen, dazu fehIt ihnen die hohe Leistung sowie iiberhaupt das, was man die 
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"Attribute des ziichterischen Adels" nennt. SETTEGAST definiert " Vollblut als 
den Inbegriff vorziiglicher und charakteristischer Eigenschaften anerkannter 
Z uch tungsrassen" . 

3. Ubergangsrassen. Unter Ubergangsrassen versteht man jene, bei 
welch en sich die groBe Menge der sie bildenden Individuen zwar noch unter 
ziemlich primitiven Verhaltnissen befindet, wo jedoch hinsichtlich Haltung und 
namentlich Ernahrung doch bereits gewisse Verbesserungen zu beobachten sind. 
Ein weiteres Charakteristikum der Ubergangsrassen ware darin zu erblicken, 
daB innerhalb des Verbreitungsgebietes derselben eine Anzahl von sogenannten 
Hochzuchten vorhanden ist. In dies en Hochzuchten wird die Zucht nach allen 
Regeln der Kunst betrieben, ihre Inhaber arbeiten genau mit denselben Mitteln, 

Abb. 64. Orig. Yorkshire .Muttf'rsau modf'rner englischer Zucht richtung. 
(Orig.-Phot. v. Dr. ZABIELSKI, Krakau 1924.) 

welche die Zuchter von Ziichtungsrassen anwenden, d. i. mit strenger Zuchtwahl 
und Schaffung gunstiger Daseinsverhaltnisse. J ede solche Hochzucht stellt ein 
Zentrum vor, von welchem aus die Verbreitung bereits leistungsfahiger Indivi
duen (oder ihres Blutes) der betreffenden Rasse in die Umgebung hin erfolgt. 
Solcherart erfolgt durch Verwendung von gewohnlich mannlichen Zuchttieren 
allmahlich eine Infiltration mit leistungsfahigerem Blute in jene Herden und 
Bestande, in denen die Zucht noch nicht nach bestimmten Grundsatzen be
trieben wird. Als Beispiel fur eine solche Ubergangszucht beim Rind mochte 
ich das in den V orkarpathen und im anschlieBenden Hugelland Westgaliziens 
verbreitete sogenannte polnische Rotvieh anfUhren. 

Landrassen (ihr wirtschaftlicher Wert und ihre Bedeutung). - Der Ausdruck 
"Landrasse" wird in der zuchterischen Literatur besonders fUr in bestimmten 
Gegenden alteinheimische und daher wohl angepaBte Haustierrassen gebraucht, 
welche jedoch noch keine ziichterische Hohe erreicht haben. Er umfaBt daher 
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Raustiere, welche der Gruppe primitiver bzw. der Ubergangsrassen angehoren. 
Ziichtungsrassen pflegt man nicht als Landrassen anzusprechen, sie stehen 
vielmehr in einem gewissen Gegensatz zu ihnen und ihre Verbreitung erstreckt 
sich iiber das urspriingliche Entstehungsgebiet hinaus. Die alten Berner Rinder 
der Westschweiz z. B., die vor 80 bis 100 Jahren noch nicht hochgeziichtet 
waren, die jedoch dank der vortrefflichen Boden- und daher auch Futterver
haltnisse gewisser Teile ihres Verbreitungsgebietes wegen (Simmental, Gebiete 
des Kantons Freiburg usw.) bestimmte korperliche Vorziige aufwiesen, derent
wegen sie die Aufmerksamkeit der Nachbarlander erweckten, waren noch eine 
solche Landrasse; die spater durch Rochzucht aus ihnen hervorgegangenen 
modernen Simmentaler sind es nicht mehr. Bis auf die jiingste Zeit wurden die 
Landrassen ziemlich ungiinstig beurteilt und ihre Zucht vielfach als Zeichen 

Abb. 65. Tibet Pony aus Siidchina. Tarpan·Typus. (Orig.-Phot. v. C. O. LEVINE 

in J ourn. of Hered. 1920.) 

von zuchterischer Riickstandigkeit aufgefaBt. Ihre Leistungen, die fast stets 
nur absolut, nicht aber relativ beriicksichtigt und mit jenen von Ziichtungs
rassen verglichen wurden, stell ten sich naturgemaBerweise als geringer daJ 
und so galt ihre Raltung als unwirtschaftlich und das Um und Auf aller Bestre
bungen zur Rebung der Viehzucht in solchen Gegenden bestand schablonen
haft in der Einfiihrung von Ziichtungsrassen zur Aufkreuzung. Die Erkenntnis 
der Verkehrtheit einer solchen Art der Einschatzung der Landrassen, die so 
ziemlich auf eine Verurteilung in Bausch und Bogen hinauslief, bricht sich 
jedoch gegenwartig immer mehr Bahn. Eine eingehendere Beschaftigung mit 
den Leistungen solcher Landrassen unter Beriicksichtigung der gegebenen 
physiographischen und okonomischen Bedingungen und ziffernmaBige Er
fassung derselben hat namlich wiederholt den Beweis einer groJ3eren Rentabilitat 
ihrer Raltung gegeniiber der von Angehorigen irgend welcher anspruchsvoller 
fremder Ziichtungsrassen erbracht. Will man zu einem objektiven Urteil iiber 
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den Wert oder Unwert von Landrassen gelangen, dann ist folgendes zu beachten. 
Die Landrassen sind typische Produkte der betreffenden Scholle, auf der sie 
leben, d. h. sie sind den klimatischen und Ernahrungs- usw. bedingungen ihrer 

Abb. 66. Kuh des polnischen Rotviehs (Versuchsgut .Mydlniki). ~Iilchleistung 1924: 
49001. (Orig.-Phot.) 

Abb. 67. Bonihaderkuh, Berner-Type. RqHiisenj,ant einer Landrasse vom Uber
gangseharakter. (Orig.-Phot. v. Prof. SEDL2IIAYR, \Vien 1906.) 

Heimat vollendet angepaf3t. Meist, und das ist sehr wichtig, handelt es sich 
dabei urn Existenz- und Produktionsbedingungen ungunstiger Natur, die aus 
wirtschaftlichen oder anderen Grunden nicht oder doch nicht in kurzer Zeit 
anders zu gestalten sind. Bald spielt hier eine gro13ere Armut des Bodens an 
mineralischen Pflanzennahrstoffen, bald ein ungiinstiges Klima bei rauher 

A dam e t z, AlIg;elllcinc Tierzllchtlehre 5 
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Haltung cine Rolle; auch eine ungleiche Ernahrung in den einzelnen J ahres· 
zeiten, oder bestimmte, in der gegebenen Umwelt gelegene Krankheitsursachen 
bzw. Krankheitserreger kommen in Frage. An aIle solche Lebensbedingungen 
pflegen die Landrassen angepaBt zu sein und solange diese nicht im gunstigen 
Sinne geandert sind, werden Landrassen fremden Zuchtungsrassen unter allen 
Umstanden wirtschaftlich uberlegen sein. Einige Beispiele mogen das Gesagte 
erlautern. Den aufreibenden, ungeheure physische Anstrengungen bei karger 
Ernahrung beinhaltenden Dienst der Kirgisenpferde des Tian-Shan-Gebietes, 
einer typischen, zentralasiatischen Landrasse, sind keine zu irgend welcher 
Zuchtungsrasse gehorende Pferde zu leisten imstande. Bezuglieh des Rindes 

Ahb. 68. Zackelsehafe des Vlasie-Sehlages auf der Alpweide. Neben den Schafen 
d(>s Kupres-Polje die best en Zaekel Bosniens vorstellend. (Orig.-Phot. v. ADAMETZ

l\IAYREDER, 1891.) 

sei mir das naheliegende Beispiel der Waldviertler anzufiihren gestattet_ 
Die meist seichte, speziell an Kalk und Phosphorsaure besonders arme Acker
krume des niederosterreichischen Waldviertels hat dort ein leichtes, schwach
knochiges Rind von fast Kummertypus geschaffen, clessen wirtschaftliche 
Leistungen absolut betrachtet, nur maBige sind. Infolge landwirtschaftlicher 
und biologischer Unkenntnis der gegebenen Verhaltnisse meinte man dies Wald
viertler Rind durch Veredlungskreuzung mit hoher gezuchteten Rassen ver
bessern zu konnen. In den vergangenen 40 bis 50 Jahren wurden nacheinander 
lVIariahofer, Scheinfelder, Kuhlander und Simmentaler mit schlieBlich durchaus 
negativem Resultate versucht. Jetzt endlich kehrte man zu den Resten des alten 
Landrindes zuruck und sucht sie mit sichtlichem Erfolge ohne Kreuzung, durch 
Zuchtwahl uncl unter allmahlicher Bessergestaltung cler Daseinsverhaltnisse 
leistungsfahiger zu machen. Das alte, wohlangepaBte Waldviertler Rind zeigte 
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sich eben unter den vorhandenen Verhaltnissen den fremden, anspruchsvolleren 
Rassen wirtschaftlich iiberlegen, sobald die erste, bekanntlich durch Luxurieren 
blendende und irrefiihrende Kreuzungsgeneration voriiber war und sich das 
Blut der fremden Rasse immcr mehr geltend machte. Ein anderes lehrreiches 
Beispiel betrifft eine typische Ubergangsrasse, das polnische Rotvieh. In dem 
aus Vertretern der reinen Niederungsrasse und des polnischen Rotviehs gleich
miWig zusammengesetzten Rinderbestand der Versuchswirtschaft der Krakauer 
Universitat (in Mydlniki) wurde jiingst von 1. BUJWID (1925) unter Beriick
sichtigung aller in Frage kommenden Moment e eine genaue Berechnung der 
Produktionskosten eines Liters Milch fiir die Niederungsrasse und das polnische 
Rotvieh durchgefiihrt, aus der sich die groBere Wirtschaftlichkeit des letzteren 
ziffernma'/3ig ergab. Bei rationeller individueUer Fiitterung und Frischmilch
verkauf stellten sich die Gestehungskosten eines Liters Milch beim Rotvieh um 
15'3% niedriger als beim Niederungsvieh, wobei jedoch die unvergleichlich 
bessere Qualitat der Milch des ersteren nicht beriicksichtigt worden ist. Wird 
hingegen die Milch auf Butter verarbeitet, was bei den von groBeren Stadten 

Abb. 69. Krainer Landschwein, Sau zirka zehn l\Ionatc alt. Tiegerfarbung. 
Xotrajnsko. (Phot. v. Doz. Dr. A. STAFFE, 1912.) 

weiter entfernt gelegenen Giitern unerlaBlich ist, dann tritt diese qualitative 
Uberlegenheit der Rotviehmilch wesentlich scharfer zu Tage, indem sich die 
Produktionskosten eines Kilogramms Butter aus Rotviehmilch um 44·8 % 
niedriger stell en als jene der Butter aus Niederungsviehmilch. 

Das Verdienst, die wirtschaftliche Bedeutung der Landrassen im voUen 
Umfange friih erkannt und gezeigt zu haben, daB dieselben auch unter giinsti
geren Futterverhaltnissen in bezug auf Rentabilitat den Hochzuchten gewachsen 
sein konnen, gebiihrt vor allem den nordischen Staaten (Schweden und "Finn
land) . In Schweden wurde namelltlich durch die unermiidliche Tatigkeit Pro
fessor ARENANDERS in Ultuna, die Leistungsfahigkeit der urspriinglichen, 
geradezu verkiimmerten Fjellrasse im Verlaufe von kaum mehr als drei De
zennien so gehoben, daB die wirtschaftliche Berechtigung ihrer Zucht auBer 
Zweifel steht. Und in Finnland haben Professor VON WENDT in Helsingfoers 
und andere das einheimische Landvieh zu einem hochst erfolgreichen Kon-" 
kurrenten verschiedener bis dahin importiert gewesener Ziichtungsrassen zu 
mach en verstanden, dem heute nach VON WENDT fast 90% des finnischen Rinder
bestandes angehort. In verschiedenen Gegenden Mitteldeutschlands mit weniger 
giinstigen Verhaltnissen der Futterproduktion haben sich den oben beschriebenen 

5* 
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des Waldviertels ganz ahnliche Vorkommnisse abgespielt; keine der versuchs
weise eingefUhrten Ziichtungsrassen konnte auf die Dauer das alteinheimische 
Rind ersetzen und das SchluBresultat solcher "Veredlungsversuche" bestand 
in der Riickkehr zur heimischen Landrasse. 

Die wirtschaftliche Berechtigung der Landrassen, spezieIl des Rindes, die 
bereits zweimal als ein heiB umstrittenes Thema fur internationale landwirt
schaftliche Kongresse (Wien 1907 und Warschau 1925) diente, steht nach den 
vorliegenden Erfahrungen auBer Frage und ebenso wurde wiederholt der Beweis 
erbracht, daB bei einigermaBen gutem Willen und ziichterischer Kenntnis Land
rassen selbst unter giinstiger gestalteten Lebensverhaltnissen sich behaupten 
konnen, indem sie aIlmahlich mehr oder weniger den Charakter von Ziichtungs
rassen annehmen; hiedurch erscheinen sie befahigt, es in bezug auf Rentabilitat 
der Haltung ohne weiters mit fremden Ziichtungsrassen aufzunehmen. Ein anderer 
beachtenswerter Umstand liegt darin, daB Landrassen ofters an in ihrem Ver
breitu:lgsgebiete vorkommende Krankheiten mehr oder weniger voIlkommen 
angepaBt sind, denen fremde und namentlich die empfindlichen Zuchtungs-

Abb. 70. \Veidende Mangalica-Schweine des Gutsbetriebes Pusta EC8eg-Ungarn, 
als Vertreter des kraushaarigen Landschweines. (Orig.-Phot. Y. L. JAKABFY.) 

rassen angehorenden Tiere erliegen. Erinnert sei diesbeziiglich an die groBe 
WiderstandsIahigkeit solcher Landrassen, z. B. des Rindes der Sumpfgegenden 
des ostlichen Mitteleuropas gegen das Blutharnen, vieler Rinder des siidost
lichen Europas und Asiens gegen die Rinderpest, ferner an die relative Immunitat 
von Zeburassen gegen Rinderpest, Texasfieber und Maul- und Klauenseuche. 
Beim Schafe interessiert uns das algerische und marokkanische fettschwanzige 
Landschaf wegen seiner Immunitat gegen den dort sehr verbreiteten Milz
brand und urn auch ein Beispiel vom Menschen heranzuziehen, die Immunitat 
des westafrikanischen Negers gegen das aIlerdings aus Amerika stammende 
Gelbfieber. 

Sonderbarerweise kann gerade aus der Tatsache, daB Landrassen gewohn
lich nicht hochgeziichtet sind und keine absoluten Hochleistungen aufzuweisen 
haben, ein fiir gewisse FaIle sich ergebender Vorteil abgeleitet werden. Es ist 
bekannt, daB bestimmte wirtschaftliche Hochleistungen, wie beispielsweise die 
Mastfahigkeit, in manchen Zuchten einen so hohen Grad der Vollkommenheit 
erlangt haben, daB diese an und fUr sich erwunschte wirtschaftliche Eigenschaft 
bereits einen mehr oder weniger krankhaften Charakter erlangte und daB sich 
dieser in einer schwierigen Aufzucht der Jungen, in der Haufung von Unfrucht-
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barkeit llSW. auBert. Ja, selbst Schwierigkeiten fUr den Absatz der Produkte 
(iiberfette Jungschweine, Schafe usw.), die gewisse Markte zuriickweisen, konnen 
sich daraus ergeben. In solchen Fallen tritt die N otwendigkeit an den Ziichter heran, 
solche allzu hoch getriebene und erblich festgelegte Anlagen gewissermaBen 
zu verdiinnen und das geschieht am vollkommensten durch Verwendung solcher 
robuster, an und fUr sich gesunder, wenn auch durchaus nicht hochgeziichteter 
Landrassen. Typische Falle dieser Art haben wir beim Schwein und was das 
Gefliigel anbelangt, bei der Gans, vor uns. Edelschwein und Landschwein einer
seits, Mastgansrassen wie etwa die Toulouser Gans und die zahlreichen Rassen 
von Landgansen anderseits, stellen solche sich oft zweckmaBig erganzende 
Gegensatze vor. Die Erhaltung von Landrassen ist besonders fiir diese Haus
tierarten geradezu eine ziichterische Notwendigkeit, falls man die Tierzucht 
nicht bloB auf den augenblicklichen Vorteil einstellt, sondern die Zukunft im 
Auge behalt. 

V ollkommen neue Gesichtspunkte fiir die richtige Beurteilung des Wertes 
von Landrassen verdanken wir endlich dem Mendelismus, welche an dieser 
Stelle nur fliichtig skizziert werden mogen. Einschlagige Studien haben namlich 
gezeigt, daB sich in sehr vielen Hochzuchtrassen sogenannte letale und semi
letale Gene (Erbeinheiten) eingeschlichen haben, welche die Ursache von oft 
betrachtlichen Verlusten bei der Aufzucht sind, die alle moglichen morpholo
gischen und physiologischen Abwegigkeiten bedingen konnen und vor allem oft 
Unfruchtbarkeit veranlassen. Solche lebensbedrohende Mutationen kommen unter 
den fUr Ziichtungsrassen erforderlichen, auf weitgehende Ausschaltung der 
natiirlichen Zuchtwahl hinauslaufenden Aufzuchts- und Haltungsbedingungen 
leichter zustande und konnen sich auch leichter ausbreiten. Wir finden sie daher 
bei Ziichtungsrassen keineswegs selten. Die unter viel natiirlicheren und harten 
Daseinsverhaltnissen lebenden Landrassen zeigen im allgemeinen solche Mu
tationen nicht. So erklart sich die Tatsache, daB beispielsweise Verwandtschafts
zucht viel rascher ungiinstige Folgen bei Ziichtungsrassen, hingegen kaum, zum 
Teil sogar iiberhaupt nicht, bei Landrassen zeitigt. Es scheint, daB selbst die 
durch solche ungiinstige Mutationen entstandenen heterozygotischen Individuen 
durch die natiirliche Zuchtwahl noch vor Erlangung der Geschlechtsreife aus
gemerzt werden und es daher zu keiner Verbreitung solcher schadlicher Merk
male usw. in der betreffenden Zucht kommen kann. 

Landrassen stellen somit in dieser Beziehung gewissermaBen die Reserven 
an gesunder, normaler erblicher Beschaffenheit vor, auf welche man ganz beson
ders bei bestimmten Haustierarten (man denke vor allem an das Schwein!) 
zuriickgreifen muB, solI die Wirtschaftlichkeit nicht Schaden leiden. 

Allgemeine Rasseeigenschaften 
Zu jenen allgemeinen Rasseeigenschaften, welche yom landwirtschaftlichen 

Standpunkt aus betrachtet wichtig sind, gehoren die Anpassungsfahigkeit, die 
Fahigkeit zu variieren, das Verkiimmern, das Ausarten und das Entarten oder 
Degenerieren. 

1. Die Anpassungsfahigkeit 

Man versteht darunter die Fahigkeit einer Rasse (bzw. der sie zusammen
setzenden Individuen), sich in mehr oder weniger vollkommenem MaB an neue 
Lebensverhaltnisse zu gewohnen. Die sich anpassenden Tiere miissen imstande 
sein, sich vermoge der ihnen innewohnenden regulatorischen Vorrichtungen mit 
den geanderten Faktoren des Klimas, der Ernahrung und der Haltung in Uber
einstimmung zu setzen. Bei vollkommener Anpassungsfahigkeit erleiden die 
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wichtigen und charakteristischen Rassemerkmale keine tiefer greifenden Ver
anderungen, bei unvollkommener hingegen ist dies der Fall. 

Obschon ein gewisser Grad von Anpassungsfahigkeit mit zum Wesen der 
Rassen iiberhaupt gehort, denn ohne sie hatten sich die betreffenden Tiere nicht 
zum Haustier geeignet, ist diese wichtige Eigenschaft sowohl bei den einzelnen 
Rassen, als auch bei den verschiedenen Haustiergattungen in recht ver
schiedenem Malle entwickelt. Wenn beispielsweise es trotz mannigfaltiger Ver
suche nicht gegliickt ist, den Bison, sei es in Europa oder sei es in Amerika, zum 
Haustier zu machen, so liegt dies wahrscheinlich an seiner gering entwickelten 
Anpassungsfahigkeit. Dasselbe gilt fiir den machtigen 8iidafrikanischen Biiffel 
und in abgeschwachtem Mall fiir den wenigstens einer vollkommenen Zahmung 
zuganglich gewesenen Elephanten. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, 
ist es wichtig, daB gerade die aitesten und zugleich wichtigsten Haustiere des 
Menschen eine auffallend stark entwickelte Anpassungsfahigkeit besitzen. Beim 

Abb. ,71. Brachyceres Tatra·Rind, charakterisiert dureh ungewohnlich starkes 
Uberbautsein. Modifikationsanpassung an die sehr steilen Tatra·Weidpn. (Orig .. Phot. 

v. Dr. JAWORSKI, Krakau.) 

Pferd liefert die Gruppe der vom Tarpan (Equus Gmelini Ant.) sich ableitenden 
Pferde ein gutes Beispiel von der enormen Anpassungsfahigkeit dieses Typus. 
Von England reicht ihr Verbreitungsgebiet durch ganz Mittel- und 8iideuropa 
nach 8iidwest- und Mittelasien, um auch noch ganz 8iidchina und einen Teil 
von 8iidasien und der siidasiatischen Inselwelt zu umfassen. Und in Afrika 
nennt es ganz Nord-, Ost- und 8iidafrika seine neuere Heimat. Ein ahnlich 
ungeheuer ausgedehntes Verbreitungsgebiet besitzt die groBe Rasse (zoologisch 
aufgefallt) des Fettschwanzschafes. Neben 8iidwest-, Mittel- und Ostasien 
umfal3t es so ziemlich ganz Afrika mit alleiniger Ausnahme des Kongo-Urwaldes, 
der begreiflicherweise dem Schafe keine Lebensmoglichkeit bietet. So wie diese 
beiden Rassetypen verhalt sich ahnlich eine Reihe von Haustiergattungen; 
von ihnen seien nur der Hund, die Katze und der Esel erwahnt, sie alle besitzen 
ein ganz aullerordentlich entwickeltes Anpassungsvermogen. Es erweckt fast 
den Eindruck, als wenn gerade den 8teppentieren diese Fahigkeit der Anpassung 
in jeder Beziehung und in besonderem Maile zu eigen ware. Die Umwelt der 
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Steppe mit ihren klimatischen und Ernahrungsextremen scheint bereits in den 
sie bewohnenden Tieren die Anlage fiir eine leichte Anpassung zu entwickeln. 
Tatsachlich sind im Gegensatz zu den bisher erwahnten Haustieren aHe jene, 
die an ein spezifisches und mehr gleichartiges Milieu einseitig und gut angepaBt 
sind, durch ein relativ geringes Anpassungsvermogen iiberhaupt ausgezeichnet. 
In diese Kategorie fallt z. B. das Renntier, das seine einseitige Anpassung an 
das Polarklima auszeichnet und die (zoologisch aufgefaBte Rasse) des Zebu
rindes. Trotz seines ziemlich groBen Verbreitungsgebietes iiberschreitet das 
Zebu nirgends jene Zone, die man als subtropische bis tropische bezeichnet. 
Speziell vom klimatischen Faktor "Trockenheit der Luft" , wie in Wiisten oder 
wiistenahnliche Gebiete besitzen, hangt ferner die Verbreitung bzw. die An
passungsmoglichkeit des Kamels abo Und fiir den Grunzochsen (Bibos gruniens) 
mit dem kleinst0n Verbreitungsgebiet entscheidet der Faktor Hochgebirgslage. 
Die Anpassungsfahigkeit kann dabei mit einer groBen Veranderlichkeit (Varia
bilitatj del' betreffenden Tiergruppen gepaart sein, ein Fall, der dnrch das hochst 
variable Zeburind illustriert wird, oder sie kann von auffallender Unveranderlich
keit begleitet sein, wie wir dies beim Esel und der Katze feststellen konnen. 

2. Die VariabiliUit 

Unter Variabilitat versteht man die Fahigkeit der eine Rasse bildenden 
Einzeltiere vom Rassetypus abzuweichen. Bereits an anderer Stelle wurde 
erwahnt, daB die Einzelindividuen einer Rasse niemals beziiglich der einzelnen 
wesentlichen Merkmale sich vollig gleich verhalten. Desgleichen pflegen die 
von reinrassigen Elterntieren stammenden N achkommen niemals die fraglichen 
Merkmale oder Eigenschaften in vollig gleichem MaBe wie die Eltern zu besitzen; 
abgesehen davon, daB auch unter diesen diesbeziiglich keine absolute Gleichheit 
herrschen wird. Diese Erseheinung bezeichnet man als Variabilitat. Diese Va
riabilitat ist jedoch nichts Einheitliches; je nach den ihr zugrunde liegenden Ur
sachen unterscheidet man heute (nach E. BAUR) drei yerschiedene Arten von 
Variabilitat, namlich 1. die Modifikatioll, 2. die sogenannte Kombillation 
und drittens die Mutation. 

a) Die Modinkation. - Modifikation nennt man jene Ungleichheit der eine 
Rasse bildenden Einzeltiere, welche durch auBere Einfliisse, wie etwa Er
nahrung, klimatische Faktoren, iiberstandene J ugendk:ankheiten ltsw. ver
anlaBt worden ist. Die einzelnen Individuen konnen hiedurch ungleich beein
fluBt worden sein und werden dann trotz eventuell urspriinglich gIeicner Ver
anlagung sich verschieden verhalten. Wesentlich ist, daB diese Art der Variabilitat 
nicht erblicher Natur ist. 

Bei den getrenntgeschlechtlich sich fortpflanzenden Haustieren tritt die 
Modifikation wohl immer in Verbindung mit der Kombination auf. Vollkommen 
rein tritt sie bei sich selbst befruchtenden Pflanzen wie Z. B. den Bohnen in 
Erscheinung, wo sip. von JOHANNSEN eingehend studiert worden ist. Driickt 
man die einzelnen Merkmals- oder Leistungsgrade durch die Zahl der sie he
sitzenden Individuen aus, und ordnet man diese Werte in Form von Abszissen 
und Ordinaten an, so liiBt sich eine Kurve darstellen, welche der Zufallskurve 
gIeicht (E. BAUR). 

b) Kombillation (Variabilitat durch Neukombination). - Diese Art erblicher 
Variabilitat ist nach E. BAUR durch die MENDELschen Vererhungsgesetze zu 
erklaren und beruht auf der Bastardspaltung und Neukombination der 
betreffenden, die Rassemerkmale bedingenden Erbeinheiten. Ein voIles Ver
standnis der hier in Frage kommenden Verhaltnisse ist erst nach Kenntnis-
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nahme der MENDELschen Vererbllngsgesetze moglich, auf welche daher hier 
schon verwiesen werden muB. Nur soviel 'lei hier bemerkt, daB ahnlich wie jede 
Spezies der Zoologen, so auch jede Rasse sich aus kleiusten systematischen 

Abb. 72. Mutterschaf aus dem Gouvernemcnt \Viatka. Kurzschwanzig. (Phot. 
nash BERESOWSKJS Atlas der Schafzucht.) 

Abb. 73. Ost-Bocharisches-Fettsteil.lschaf (Q) aus Hissar in heutralasien mit zirka 
nur vier Schwanzwirbeln. (Phot. nach BERESOWSKIS Atlas der Schafzucht.) 

Einheiten, sogenannten Elementararten dort, hier etwa Stamme oder Familien 
genannt, zusammensetzt. 

Dadurch, daB diese Elementareinheiten dieser einzeluen Familien und Stamme 
beziiglich der einzelnen Rassemerkmale und der sie bedingenden "Faktoren" 
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(vielfach heterozygot) verschieden beschaffen sind, kommt es bei Paarung der 
Tiere zu steter Neukombination dieser Erbfaktoren. Als Resultat dieser Vor
gange tritt eine streng nach den MENDELschen Gesetzen sich abwickelnde Ver
erbung in Form von "Variabilitat" aut. Mit anderen Worten, es spielt sich llier 
ein iihnlicher Vorgang (nur naturlich in vielfach abgeschwachtem MaBe) ab, wie 
etwa bei der Kreuzung verschiedener Rassen selbst. Auch hier spiegeln die er
haltenen Resultate haufig die Zufallskurve wieder. 

Aus der Natur del' eben geschilderten Vorgange ergibt sich die strenge 
und gesetzmaBige Vererbung jener auf Kombination beruhenden Variabilitat. 

c) lllutation.-Unter "Mutation" (DEVRIES), fruher auch als Sprungvariation 
bezeichnet, versteht man das Erscheinen von Nachkommen mit neuen Merk
malen oder Eigenschaften, ohne daB hieb'::)i Kombination odeI' Modifikation in 
Frage kame. Diese Mutationen treten gewohnlich unter ganz normalen Lebens
bedingungcn, also aus nicht bekannten inneren Ursachen auf und zeichnen 
sich durch volle Erblichktit aus. 

Abh. i4. Boek der Zigaja-Rasse aus Bessarabien. Schwanzlange mittel. (Phot. 
nach BERESOWSKl'S Atlas der Schafzucht.) 

Ursprunglich war man der Ansicht, daB es sich bei Mutationen nur urn 
bedeutende erbliche Abweichungen vom normalen Rassentypus handle, etwa 
wie in Fallen, wo innerhalb einer pigmentierten Zucht plOtzlich ein Albino, 
ein pigmentloses Individuum auftritt und dergleichen mehr. Reute sind die 
Biologen anderer Meinung, sie rechnen erbliche, weder durch Modifikation 
noch durch Kombination bedingte Variationen auch dann zu den Mutationen, 
wenn sie nur geringfugige Abweichungen vom betreffenden Rassenmerkmal 
vorstellen. Selbstverstandlicherweise fallen nur die groben, stark en Abweichungen 
als Neuerscheinungen auf und werden vom Zuchter sofort erkannt, wahrend 
die geringen wohl in der Mehrzahl der Falle iibersehen werden, oder nur zufallig 
festzustellen sind. 

An und fur sich, wenn es sich nicht urn ganz grobe Neuerscheinungen 
handelt, sind Mutationen nicht ohne weiteres von Kombinationen und Modi
fikationen zu unterscheiden, erst der weitere Zuchtungsversuch kann die Ent
scheidung bringen. 

Die Ansicht mancher Biologen, daB es sich bei den bisher sicher festgestellten 
Mutationen durchwegs urn sogenannte "Verlustmutationen" handeln solI, 
d. h. daB sich die Erbsubstanz der neuen, der mutierten Form, durch das Fehlen 
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der einen oder der anderen Erbeinheit von jenem der Ausgangsrasse unterscheidet, 
steht mit der Tatsache in Widerspruch, daB zahlreiche Mutationen unserer 
Haustiere durch ihre Dominanz, die doch die Anwesenheit eines Faktors 
bedingt, charakterisiert sind. Als nachstliegende Beispiele fUr diese Behauptung 
mochte ich nur auf das diesbeziigliche Verhalten del' Hangeohrigkeit und der 
Kurzohrigkeit, ferner des Fettschwanzes und des Krummschwanzes hinweisen , 
alles Mutationen, die beim Schafe vorkommen, und die nach meinen Unter
suchungen von bestimmten Faktoren, von anwesenden Erbeinheiten im K eim
plasma hervorgerufen werden. 

Fiir den praktischen Landwirt haben solche Mutationen eine groBe Be
deutung, weil zahlreiche Haustierrassen durch sie gebildet worden sind. 
Mutationsrassen sind zum Beispiel die hornlosen Zuchten von Rindern, Schafen 
und Ziegen, dann die durch sogenannten Angorismus (d. h. Langhaarigkeit) 

Abb. 75. Geschorenes Mutterschaf des Tschuschka-Schlages (Bessarabien) mit sehr 
langem Schwanz. Extremvariationen der Schwanzlange. (Phot. nach BERESOWSKIS 

Atlas der Schafzucht.) 

ausgezeichneten: beim Schaf (Leicesterwolle) , bei der Ziege (Angoraziege), 
beim Hund, Kaninchen und Meerschweinchen. Ferner gehoren hieher die 
einhufigen Schweine, die durch die eigenartige Lockenbildung ihrer Lammer 
ausgezeichneten Karakulschafe, die durch verkiirzte und zum Teil verkriimmte 
Extremitaten charakterisierten Dachshunde und (jetzt ausgestorbenen) Ankon
schafe. Es gehoren hieher die interessanten Fettschwanz- und FettsteiBschafe 
und dergleichen mehr. Und eben so wichtig ist die rassenbildende Rolle der 
Mutation innerhalb der Pflanzenzucht. 

Yom Wesen der Mutation laBt sich gegenwartig nur soviel sagen, daB es 
sich hiebei urn Veranderungen im Keimplasma handeln muB ; es geht dies aus 
der Vererbung jener durch Mutation entstandenen Merkmale und Eigenschaften 
hervor. VoUig unbekannt sind hingegen die naheren Umstande, unter denen 
diese Keimplasmaanderungen erfolgen, und welches eventuell ihre Ursachen 
sind. Vor allem muB daran festgehalten werden, daB in den meisten 
beobachteten Fallen die Mutation unter durchaus normalen, gewohnlichen 
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Umweltsverhiiltnissen aufgetreten ist. Hier kann es sich also wohl nur urn innere, 
endogene Ursachen handeln, iiber die wir aber noch keine Kenntnis haben. 
Gestiitzt auf die Beobachtungen, daB manche Spezies relativ viel, andere wieder 

Abb. 76. Skunk (Mephitis pudita) mit halbmondformigem weWen Nackenfleck . 
. Mutative Variation. (Phot. v. DETLEFSEN and HOLBROOK aus Journal of Hered. 1921.) 

Abb. 77. Skunk (Mephitis pudita) mit halbformigem weil.len Nackenfleck
mutativ variierend. (Phot. v. DETLEFSEN and HOLBROOK aus Journal of Hered. 1921.) 

Abb. 78. Skunk (Mephitis pudita) Albino-Mutation mit wertvollem weil.len Pelz. 
(Phot. v. DETLEFSEN and HOLBROOK aus Journal of Hered. 1921.) 
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wenig Mutationen aufweisen, hat man die Annahme von Mutationsperioden, 
in denen sich manche Tier- und Pflanzenspezies befinden sollen, zur Erklarung 
herangezogen, obwohl damit nicht viel gewonnen ist. 

GroBem Interesse begegneten die experimentellen Untersuchungen TOWERS 
zur Erforschung der Mutationsursachen. TOWER fand im Kolorado-Kartoffel
kafer (Leptinotarsa decemlineata) ein geeignetes Studienobjekt. LieB er be
stimmte AuBeneinflusse auf normale Kafer einwirken, so konnte er scheinbar 
in hohem Prozentsatz Mutationen in ihren Nachkommen erzwingen. Beispiels
weise setzte er vier Paar Kafer einer hohen Temperatur aus (350 e), wobei neben 
niedrigem Luftdruck auch noch groBere Trockenheit (45% relative Feuchtigkeit) 
angewandt wurden. - Unter dem Einflusse dieser geanderten Klimafaktoren 
wurden drei Portionen Eier abgesetzt, aus welchen nur 14 unveranderte Individuen, 
hingegen 82 Mutanden der von TOWER Leptinotarsa decemlineata pallida ge
nannten Form und zwei Individuen Leptinotarsa decemlineata immaculothorax 
erzielt wurden. Es traten somit unter diesen extremen Klimaverhaltnissen in 

Abb. 79. Mutativ entstandenc Hornlosigkeit bei der Pinzgaum Rassc. Pinzgauer 
Kuh von Jochberg bei Aurach in Tirol. (Orig.-Phot. v. Dr. A. STAFFE. 1923.) 

liberwiegendstem MaBe Mutationen und zwar zwei vollkommen verschiedene 
gleichzeitig auf. Beide mutierten Formen (Leptinotarsa decemlineata pallida 
und immaculothorax) find en sich, wenn schon selten, auch in der freien Natur. 
TOWER fand unter 6000 untersuchten freilebenden Individuen ein mutiertes. 
In den abgeanderten Klimafaktoren TOWERS hatten wir demnach sogenannte 
idiokinetische (F. LENZ) zu erblicken, das heiBt solche, welche imstande sind 
auf das Keimplasma, auch Idioplasma genannt, del' Keimzellen verandernd 
einzuwirken. 

DaB keine andere Ursache als die genannten fur das Auftreten der Mu
tationen in diesen Versuchen verantwortlich gemacht werden durfen, bewies 
TOWER dadurch. daB er nach dem eben erwahnten Versuche dieselben vier Paare 
von Kolorado-Kafern unter gewohnlichen Verhiiltnissen zweimal zur Eiablage 
brachte, wobei sich zeigte, daB aus siimtlich zur Entwicklung gelangten Eiern 
nur normale Individuen hervorgingen 1). 

1) N euerdings begegnen diese TOWERschpll Resultatp gcwissell Zweifclll, so 
daB N achpriifungcll notwelldig erscheinell. 
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Aus diesen und anderen Versuchen schloB man, daB auBergewohnliche 
Reize verschiedener Art (thermische, chemische, physikalische), wenn sie auf 
die Keimzellen einwirken, Mutationen auszulosen imstande sind, und daB die 
solcherart entstandenen Mutationsformen mit jenen iibereinstimmen, die sich 

Ahh. 80. Mutative Ohrlosigkeit eincs Kreuzungshockes der Karakul-Zackelrasse 
(P2 = Genpration) in ·Wollc. (Orig.-Phot.) 

Ahh. 81. Derselhe Bock, wie in Ahb. 80. OhransatzstPlle ausgeschoren. (Orig.-Phot.) 
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manchmal spontan in der freien Natur finden. Ferner nimmt man an, daB ver
schiedenartige Reize ein und dieselbe Mutation hervorrufen konnen (z. B. Lepti
notarsa decemlineata palIida, sowie daB anderseits diesel ben (gleichen) Reize 

Abb. 82. ·Ursprungliche Kerry .Landrassc (S. W. Irland), Allsgangsform fUr die 
mutativ entstandenen Dcxters. (Phot. n. engl. Diapositiv.) 

Abb. 83. Dexter-Kerry-Kuh. :flIutation aus dcr Kerry Zucht mit Mikromelie usw. 
und groBcr Fleischwuchsigkeit und Mastfahigkeit. (Phot. n. engl. Diapositiv.)l 

verschiedene Mutationen bedingen konnen (z. B. sowohl die Form Leptinotarsa 
decemlineata pallida, als auch Leptinotarsa decemlineata immaculothorax). 

Eine wesentliche Erweiterung und wohl auch eine andere Beleuchtung erfuhren 
die TOwERschen Untersuchungen durch MORGAN und seine Schule. MORGAN 
verwendete zu seinen in groBtem MaBstabe unternommenen und durch Jahre 
fortgesetzten Studien eine Drosophilaart (Drosophila melanogaster), die Bananen-
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oder Obstfliege. Er kommt zu folgendem Resultat: 1. Die Mutationen, deren 
Anzahl im Laufe der Ziiehtung auf mehrere Hunderte anwuchsen, erfolgten 
ric h tun g s los. 2. Sie traten unter den ii blichen Haltungs bedingungen, also 
wohl scheinbar ohne nachweis bare Ursache auf. 3. Die Ursachen der 
Mutation, idiokinetische Faktoren, konnten nicht gefunden werden. 
4. AUe diesbeziiglich unternommenen Versuche, wie Atherbehandlung, Radium
bestrahlung, Verwendung von 
Sauren und Alkalien, von Zucker, 
Salzen und dergleichen verliefen er
gebnislos. Und zwar war es gleich
giiltig, ob diese Behandlungsarten 
im Larvenstadium, im Puppen
stadium oder mit dem Imago
stadium vorgenommen wurden. 
Das fundamental verschiedene Er
gebnis der MORGANSchen Arbeiten 
liegt im Gegensatze zu jenem 
TOWERS darin, daB es unmoglich 
war, willkiirlich irgend welche 
Mutation auszulosen. 5. Es traten 
auch sogenannte "let ale Fak
toren" auf, welche deshalb in
teressant sind, weil diese tOdlichen 
Faktoren Eigenschaften (Muta
tionen) veranlassen, welche, wenn 
homozygot bedingt, fUr das be
troffene Tier den Tod bedingen. 

Um nur ein Reispiel einer 
solchen tOdlichen Mutation an
zufUhren (MORGAN hat deren eine 
groDe Anzahl gefunden), sei jene 
hervorgehoben, bei welcher die 
homozygotischen Wei be hen sich 
bis zur Geschlechtsreife entwickeln, 
auch eine normale Entwicklung 
der Eier in den Ovarien zeigen, 
dann aber nicht imstande sind die 
Eier abzulegen und infolgedessen 
zu Grunde gehen. 

Abb. 84. Verkiimmernngsform des bracllY
eeren Karpathenviehs, 1893. (Orig.-Phot.) 

Diese tOdlichen Mutatiouen sind deshalb so interessant, weil sie einen Finger
zeig dafiir geben, auf welche Art bei den hoheren Tieren gewisse Krankheits
anlagen erblichen Charakters entstehen. E. BAUR hat die Ansicht ausgesprochen, 
daB das, was man als Mutation bezeichnet, vieUeicht nichts Einheitliches vor
stelle, sondern verschiedene Dinge umfasse. Die letalen Mutationen sind deshalb 
zuchterisch wichtig, weil sic, wie jiingste Untersuchungen gezeigt haben, viel 
haufiger unter unseren Haustieren vorkommen, als man bisher meinte . Nament
lich die so oft als typischer Inzestzuchtschaden bezeichnete mehr oder 
weniger starke Unfruchtbarkeit findet groBten Teiles auf diesem Wege ihre 
Erklarung. 
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3. Verkiimmern 
Wenn Haustiere unter ungiinstige Daseinsverhaltnisse gelangen und wenn 

namentlich die Ernahrung wahrend bestimmter Zeiten eine ungeeignete oder 
ungeniigende ist, dann leidet die Korperentwicklung Schaden und die Leistungen 
gehen zuriick oder horen auf, die Tiere verkiimmern. N achdem man fUr gewohnlich 
wohl annehmen darf, daB Ziichtungsrassen angehorende Tiere nicht in derart 
ungiinstige Verhaltnisse versetzt werden, so wird das Verkiimmern praktisch 
sich fast nur auf primitive Rassen beschranken. Verkiimmerte Rassen unter
scheiden sich von den ihnen verwandten nicht verkummerten durch Spatreife, 
geringes Lebendgewicht mit entsprechend kleinen Korperformen, eigenartigen 
Korperproportionen (extreme Schmalheit und Kurze des Rumpfes) und geringer 

Abb. 85. Verkummerungsform des Sehwarzviehs von der illyrisehen Rasse (Imlany) 
aus dem Sandsehak-Novibazar. Stier zirka drei Jahre alt. (Orig.-Phot. v_ ADAlI1ETZ

II'IAYREDER, 1891.) 

Leistungsfahigkeit, wenn es sich urn Milchproduktion oder Mast handelt. Der 
Verkiimmerung unterliegen gewohnlich nur Teile von Ras>len , seItener kommt 
es in weiteren Gebieten durch eine Art von natiirlicher Zuchtwahl zur Heran
bildung eines ganzen Schlages. Dauert eine solche Schadigung nur kurze Zeit, 
betrifft sie eine oder hochstens zwei Generationen, dann ist die Moglichkeit 
vorhanden, durch gute Aufzucht und entsprechende Ernahrung verhaltnismaf3ig 
bald die Nachkommen wieder auf die urspriingliche Ziichtungsstufe zu bringen_ 
Diese Art von Verkiimmerung steUt sich als eine nicht eigentlich vererbbare 
(man spricht nur von einer 2 bis 3 Generationen betreffenden Nachwirkung) 
Eigenart, als eine Modifikation dar. Hat aber ein solcher Vorgang viele Ge
nerationen lang gedauert, dann hat ein natiirlicher Ziichtungsvorgang die dem 
Nahrungsminimum am best en angepaf3ten, etwa mutativ entstandenen Indi
viduen besonders zur Vermehrung gebracht, und dann erscheinen die Kummer
formen in erster Linie als ein ZiichtungsresuItat. Aus dies en Tieren wieder gut 
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geformte und leistungsfahige zu ziiehten, erfordert viel Ziiehterarbeit und einen 
langen Zeitraum, denn hier haben wir es mit einer erbliehen Eigensehaft zu tun. 

Als eharakteristisehes Beispiel eines sole hen Kiimmerrindes kann naeh 
v. MIDDENDORF das sogenannte Sehwanzvieh des Gouvernements Perm gelten. 

Abb. 86. Steppenviehkuh des Posavina.Schlages, Nordostbosnien. (Orig.-Phot.) 

Abb. 87. Ochse des verkiimmerten Posavina-Steppenviehs (~ordostbosniell). 

Illfolge Kastration deutlicher Hochwuchs gegeniibcr dem gesehlechtlichell IlldiYiduum 
von Abb. 86. (Orig.-Phot. Y. AnAMETz-l\!AYREDER.) 

Ad u met z, Allgemeine Tierzuchtlehre 6 
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Infolge der ganzlieh unzureiehenden Winterernahrung kommt es unter anderem 
zu mangelhafter Knoehenausbildung. Die Stirnbeine zeigen handtellergroBe un
verknoeherte Stellen und dergleiehen mehr. Seinen Namen tragt es von dem 

Ahb. 88. Verklimmertcs Individuum des deutschcn Edelschweines mit charak
teristischer Raupcnform. (Orig.-Phot. v. Doz. Dr. STAFFE, 'Viell.) 

Abb. 89. Verkiimmerte Schweine aus dem Grasland von Kamcrun. (Orig.-Phot. 
v. K. STAFFE, 1914.) 

haufigen Vorkommen einer so weitgehenden Sehwaehe der Tiere am Aus
gange der winterliehen Stallhaltung, daB sie beim Sehwanze ins Freie gezogen 
werden miissen. 
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4. Ausarten 
Das Ausarten ist eine Erscheinung, die sich nach ARNDT bei leistungs

fahigen Ziichtungsrassen dann einstellt, wenn Individuen derselben durch einen 
Umweltswechsel von ihrer Leistungshohe herabsinken, dabei aber an Gesundheit, 
korperlicher Entwicklung und wohl auch in konstitutioneller Beziehung gewinnen. 
1m wesentlichen stellt das Ausarten einen RegenerationsprozeB vor, durch 
welchen eine infolge von Hochzucht gesundheitlich geschwachte, degenerativ 
beeinfluBte Gruppe von Tieren durch neue, innerhalb gewisser Grenzen auf sie 
einwirkende Umweltsreize sich wieder der urspriinglichen Ausgangsform nahert. 
Ausarten ist, wie aus spatercn AusfUhrungen sich ergeben wird, das Gegenteil 
von Entarten oder Degenerieren, es ist eine Umkehr zur urspriinglichen natiir
lichen Form. Ausartungsprozesse treffen wir in der praktischen Tierzucht auf 
Schritt und Tritt, zum groBen Teil gehoren die beim Akklimatisieren von Ziich
tungsrassen angehorenden Tieren beobachteten Veranderungen hieher; nur 
werden dieselben yom Praktiker gewohnlich falschlicherweise als Degeneration, 
das heiBt als etwas fUr die Erhaltung der Tiere Ungiinstiges angesprochen, 
wahrend sie yom biologischen, wissenschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, 
wie erwahnt, im Gegenteil fUr die Erhaltung der betreffenden Tiergruppe recht 
niitzliche V organge sind, namlich Folgen von Regenerationsprozessen. 

Besser als durch allgemeine Behandlung dieser Frage wird ein gut gewahltes 
Beispiel das, urn was es sich hier handelt, dem Verstandnisse naher bringen. Vor 
zirka einem halben Jahrhundert wurden in der landwirtschaftlichen Landeslehr
anstalt zu St. Michele in Siidtirol Rinder der Oberinntaler Rasse rein geziichtet. 
Der Rassecharakter dieses Rindes ist kurz folgender: Lebendgewicht gering; er
wachsene Kiihe zirka 400 kg; Gesichtsteil relativ kurz, Beinlange mittel, Haut 
diinn, Horner fein. Milchergiebigkeit relativ bedeutend. Obwohl die eingefUhrten 
Tiere gut ausgesucht waren, auch wiederholt durch neueingestellte reinrassige 
Stiere frisches Blut in die Herde gebracht worden ist, anderten sich die dort nach
gezogenen Tiere nach Form und Leistung, sie arteten aus. Dabei war die Tatsache 
auffallend, daB die nun aufgetretenen Korperformen groBe Ahnlichkeit hatten 
mit jenen der dort einheimischen sogenannten Etschtaler Rinder. Die Tiere wurden 
wesentlich schwerer und ihre Korperformen groBer. Am Kopf verlangerte sich 
der Nasenteil auffalIend, so daB der Gesamteindruck des Kopfes lang und schmal 
war. Auch die Beinlange nahm wesentlich zu. Die Haut wurde derb, dick und 
die Horner grob, ja, sie nahmen angeblich sogar eine andere Richtung (nach 
unten) an. Die vorziigliche Milchergiebigkeit wandelte sich in eine schlechte 
urn. Es wird hieriiber folgendes Beispiel angefUhrt: Eine frisch eingefUhrte 
Original-Oberinntaler Kuh lieferte bei einem Lebendgewicht von 360 kg, neumelk 
taglich 18 Liter Milch. Die reinrassig erziichtete Ururenkelin hingegen wog 557 kg 
und gab neumelk nur mehr 8·8 Liter Milch. Ahnlich, wenn schon nicht ganz so 
extrem lagen die Verhaltnisse bei anderen Kiihen und ihren N achkommen. 

In ganz ahnlicher Weise wurde fUr PreuBisch-Schlesien durch umfangreiche 
Messungen und Wagungen festgestellt, daB das eingefiihrte hollandisch-frie
sische Niederungsvieh in der Nachzucht schwerer wurde, im Korperbau im all
gemeinen bessere Proportionen erlangte, jedoch in der Milchergiebigkeit trotz 
alIer Pflege und guter Fiitterung zuriickging. 

Namentlich bei hochgeziichtetem Milchvieh kann man diese Form "des 
Ausartens" bei EinfUhrung in fremde, jedoch iiber giinstige DaseinsverhiUt
nisse verfiigende Gebiete feststellen. Es scheint, daB dieser mit der Ein
gewohnung in neue wenn auch nur wenig verschiedene Daseinsverhaltnisse 
verbundene Reiz, nach Art eines "Luft- oder Klimawechsels" diese anregende, 

6* 
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im biologischen Sinne entschieden giinstige Wirkung zuwege bringt. Es braucht 
durchaus nicht immer der EinfluB der Scholle zu sein, der sich hier zeigt; zU:r 
Erklarung geniigt der durch eine maBige Daseinsveranderung auf den tierischen 
Korper ausgeiibte Reiz allein schon. Diesen durch das Ausarten veranlaBten 
Anderungen der Leistungen der Ziichtungsrassen kann nur durch kraftig ein
setzende Zuchtwahl nach der gewiinschten Richtung hin entgegengearbeitet 
werden. 

5. Entartung (Degeneration) 
Der Ausdruck "Entarten" wird in der praktischen Tierzucht sehr haufig, 

jedoch wie soeben entwickelt wurde, keineswegs immer im biologischen Sinne 
richtig gebraucht. In Anlehnung an ARNDT hat man unter Entartung eine ganz 
bestimmte Art von Variation unserer Haustiere zu verstehen. Dem Wesen nach 
iRt die Entartung nichts anderes als eine Mutation, welche sich von der gewohn
lichen Artung nur dadurch unterscheidet, daB die neu entstandenen erblichen 
Merkmale oder Eigenschaften fUr das betreffende Tier schadlich sind, und daB 
das betreffende Tier selbst, oder haufiger noch seine N achkommen durch die 
Neuerwerbung dem Absterben, der Ausmerze iiberantwortet erscheinen. Ur
spriinglich steUte man sich den EntartungsprozeB allmahlich einsetzend und 
iiber eine Reihe von Generationen verbreitet, wirksam vor. Nach den bereits 
besprochenen Studien MORGANS braucht dies jedoch keineswegs der Fall zu 
sein, denn gewisse Entartungsmerkmale bedingen (wenn sie z. B. dominanten 
Charakter besitzen) die Vernichtung bereits ihres ersten Tragers. Wenn trotz
dem solche lebensverhindernde (letale) Varianten in bestimmten Gruppen von 
Tieren weiter vererbt werden, so hangt dies mit einer ganz bestimmten Art 
(rezessiver Erbgang) ihres Auftretens zusammen, iiber welche spater, bei Behand
lung der MENDELschen Vererbung, gesprochen werden soIl, weil erst die Kenntnis 
dieser das Verstandnis fUr diese ziichterisch interessanten Vorgange ermoglicht. 

Veranlassung zur Degeneration konnen ebenso wie fUr jede Mutation innere 
(endogene), wie nach ARNDT leicht auch auBere (exogene) Ursachen sein. An 
letztere denkt speziell ARNDT, wenn er sagt: "Entartung ist also nur eine einfache 
Fortsetzung der Artung gewisser Organismen in einer bestimmten Richtung hin, 
aber hervorgerufen durch Einfliisse, Reize, Verhaltnisse, welche dies en im all
gemeinen nicht giinstig sind, den Ernahrungsvorgangen in ihnen sich mehr oder 
weniger feindlich gegeniiber verhalten, ihre Lebensenergie immer mehr schwachen, 
das Ganze somit hinfalliger, widerstandsloser machen, daher dam it wieder dem 
Untergange weihen." DaB eine entsprechende Reaktionsfahigkeit der betreffen
den Tiere vorausgesetzt, Mutationen, die den Charakter von Degeneration 
besitzen, durch verschiedenartige AuBeneinfliisse, wenn sie extrem genug 
gewahlt werden, oder haufig, oder lang genug einwirken, veranlaBt werden konnen, 
wird vielfach angenommen. Es hange, so nimmt nun ARNDT an, nur yom Grade, 
von der Starke irgend eines gewahlten Umweltreizes (Kalte, Warme, Elektri
zitat, gewisse Chemikalien usw.) ab, urn dementsprechend bloB anregend, also 
giinstig, oder hemmend, das heiBt schadlich auf die Lebensvorgange des tierischen 
Organismus einzuwirken. 

ARNDT leitet von diesen, mit zahlreichen Reizen in der verschiedensten 
Weise bewahrheiteten Feststellungen sein "biologisches Grundgesetz" ab, das 
lautet: Schwache Reize regen an, wirken niitzlich, kraftigen, starke Reize 
derselben Art hemmen, wirken schadlich und endlich sehr starke Reize Yer
nichten, toten. Von dies em biologischen Grundgesetze, das unter allen Um
standen auch fUr das Verstandnis zahlreicher ziichterischer Vorgange von 
Wichtigkeit ist, macht nun ARNDT in der folgenden Weise zur Erklarung der bald 
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gunstigen, bald schadlichen Wirkung bestimmter Reize Gebrauch. Er beobachtet 
die Wirkung irgend eines Ausgangsreizes (z. B. der Warme) in verschiedener 
Dosierung auf irgend ein Organ oder einen Organismus und findet dann: 1. daB 
ein solcher maBiger Reiz auf den Organismus gunstig, anregend wirkt; 2. daB 
ein starkerer Reiz derselben Art auf denselben Organismus hemmend, ungunstig 
(eventuell, nach seiner Annahme, also auch bereits auf das Keimplasma der 
Keimzelle ungunstig und verandernd) einwirkt; 3. daB dieselbe Art von Reiz 
in sehr starkem MaBe lebensvernichtend auf denselben Organismus wirkt. 

Durch dieses biologische Grundgesetz sucht ARNDT das Verstandnis der 
Variation teils in der Form der Modifikationen (bei schwacher), teils bereits als 
Mutationen (bei starker Einwirkung) zu erkHiren. Er sagt dann ferner: Man kann 
diesen Satz aber auch umkehren, indem man einen ganz bestimmten Reiz in 
gleichbleibender Starke auf Organism en einwirken laBt, welche einen ver
schiedenen Grad von Reizempfindlichkeit besitzen. Dann haben wir 
den umgekehrten Fall wie £ruher, namlich ein und derselbe Reiz wird auf den 
Organismus A, der nur maBig empfindlich ist, z. B. giinstig, anregend wirken, 
wahrend er den starker empfindlichen Organismus B bereits schadigen wird und 
fUr den sehr empfindlichen Organismus C wird er bereits von vernichtender 
Wirkung sein. 

Eine gute Illustration zu dieser Umkehrung des ARNDTschen Satzes liefert 
die in der landwirtschaftlichen Praxis bekannte Tatsache, daB die menschliche 
Raut sich im Fruhling rascher und starker braunt als in anderen J ahreszeiten, 
eine Erfahrung, die manche (BERNARD) zu dem FehlschluB veranlaBte, daB die 
Fruhlingssonne aktinisch starker sei als die Rerbstsonne. Und doch handelt 
es sich dabei nur darum, daB wahrend des Winters die pigmentproduzierenden 
Zellen der Raut des durch die ultravioletten Strahlen ausgeiibten Reizes ent
wohnt werden, so daB im Fruhling, wenn das Sonnenlicht allmahlich wieder an 
ultravioletten Strahlen reicher wird, bereits der nur maBige Gehalt des Sonnen
lichtes an dieser Strahlengattung genugt, urn eine verhaltnismaBig starke Wirkung 
(Pigmentproduktion!) auszulosen. GewissermaBen durch Nichtiibung wahrend 
des Winters wurde die Reizempfindlichkeit der betreffenden Zellen erhoht. 
DORNO (1920) sagt diesbezuglich: " ... und das ist in physiologischer Rinsicht 
recht interessant, denn hiemit durfte ein guter Beweis dafUr erbracht sein, daB 
die Lichtentwohnung des Menschen im Winter ihn ganz besonders reaktions
fahig bei steigender Sonne macht. Trotz der relativ starken und anhaltenden 
winterlichen Sonnenstrahlung des Rochgebirges fehlen ihr doch die kurzesten, 
zur Pigmentbildung am meisten beitragenden Strahlen; sie treten erst mit 
steigender Sonne auf (bzw. die im Winter als kurzeste vorhandenen nehmen mit 
steigender Sonne relativ weit starker zu als die langwelligeren Teile des Spek
trumsl, und diese aktinisch besonders wirksamen Strahlen fallen auf eine Raut, 
welche ihrer ganz entwohnt war." 

Diese Umkehr des ARNDTschen Satzes wurde dann vielleicht zur Erklarung 
jener Vorgange heranzuziehen sein, bei denen die erblichen Variationen unter 
normalen, unveranderten Lebensverhaltnissen, also scheinbar aus vollig un
bekannten Ursachen heraus erfolgen. In solchen Fallen handelt es "ich urn innere 
(endogene) Ursachen und man hatte somlt bei den betreffenden Individuen, die 
bei unveranderten Umweltsreizen mutieren, eine aus irgend welchen Grunden 
veranlaBte groBere Reizempfanglichkeit anzunehmen. 

Wir haben nun die Degeneration im engeren Sinn des Wortes als einen im 
Grunde genommen nattirlichen Vorgang kennengelernt, der einen Sonderfall 
der Mutation vorstellt. Es ist bekannt, daB die Mutationen richtungslos zu 
sein pflegen; stellen sie nun irgend ein fUr das Individuum schadliches Merkmal 
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oder Eigenschaft vor, betreffen sie eine ungiinstige Abanderung eines lebens
wichtigen Organes, dann haben wir es mit einer Sondergruppe zu tun, die als 
Degenerationsmerkmale im engeren Sinne des W ortes unterschieden werden. Es 
ist nun beachtenswert, daB bereits ARNDT den Zusammenhang zwischen gewissen 
Merkmalen und Leistungen unserer hochst entwickelten Ziichtungsrassen und 
der Entartung erkannte und scharf betonte, wenn er z. B. wortlich sagt: "AIle 
veredelten Geschopfe (in bezug auf unsere j eweiligen Bediirf
nisse) sind degeneriert." Seine Begriindung geht dahin, daB er darauf auf
merksam macht, wie sehr abhangig solche Ziichtungsrassen von der mensch
lichen Pflege sind, wie sie nur kiinstlich, durch EinfluBnahme des Menschen 
iiberhaupt am Leben erhalten werden konnen usw. 

In neuester Zeit ist der Eugeniker W. SIEMENS bei seinen Untersuchungen 
iiber das Wesen der Domestikationsmerkmale zu dem auf den ersten Blick etwas 
befremdenden Resultat gekommen, daB aUe Domestikationsmerkmale iiber
haupt eigentlich pathologischer Natur waren, weil die damit ausgestatteten 
Tiere unter natiirlichen Verhaltnissen, d. h. in der freien Natur, durch sie in 
ihrer Existenz schwer gefahrdet waren. Demnach miiBte man nach SIEMENS scher 
Auffassung aUe iiberhaupt irgend welche Domestikationsmerkmale besitzenden 
Tiere schlechtweg als de~eneriert.e betrachten. DaB das entschieden zu weit 
gegangen ist, beweist die Uberlegung, daB z. B. fUr das Pferd gewisse Domestika
tionsfarben wie die Falbfarbe, oder die del' Braunen, oder das hohe Widerrist 
del' morgenlandischen Rassen, das ebenfaUs ein Domestikationsmerkmal ist, und 
dergleichen mehr, gewiB auch in der freien Natur keinerlei Gefahr bedeuten 
wiirden. Selbst die Schimmelfarbe hat als eine Type des Leuzismus in einem 
gewissen Milieu durchaus nichts "abwegiges", wie die im gefrorenen Boden 
Nordsibiriens mit Haut und Haar erhaltenen Reste diluvialer Pferde beweisen. 
Ebenso ist es wohl nicht gut einzusehen, warum die hangende Mahne des Haus
pferdes ein Degenerationsmerkmal sein solI. Man muB da doch wohl unterscheiden 
zwischen gewohnlichen Domestikationsmerkmalen, welche gewohnlich zwar nicht 
im Freileben der wilden Haustiervorfahren aufzutreten pflegen, deren Schadlich
keit oder Gefahrlichkeit fiir den Trager, wenn iiberhaupt vorhanden, nur un
bedeutend ist, und zwischen solchen, welche offenkundigen pathologischen 
Charakter besitzen, und daher fUr den Bestand der damit ausgestatteten In
dividuen verderblich sind. Die letzteren werden vielfach (biologisch betrachtet) 
durch Hemmungsbildungen ausgezeichnet sein und als solche auf tiefer greifenden 
.Anderungen del' Lebensvorgange des Organismus beruhen. 

Es ist beachtenswert, daB viele del' echten Degenerationsvorgange sich in 
gleichartiger Weise bei so ziemlich allen Gattungen landwirtschaftlicher Haus
tiere iiberhaupt vorfinden. Es sind charaktmistische Konvergenzerscheinungen 
im Sinne der Zoologen. Ihr Erscheinen diirfte somit del' AusfluB £lines vor
laufig nicht naher gekannten biologischen Gesetzes sein. Beispiele solcher all
gemeiner, d. h. sich auf die meisten Haustiergattungen und -rassen erstreckender 
Degenerationsmerkmale sind: 

1. Der Albinismus. Vollstandiger Pigmentmangel del' Haut, del' Haare 
oder Federn und des Auges (daher rotliche Augen) kennzeichnet den Albino. DaB 
dies eine echte Entartung bedeutet, ergibt sich nicht nur daraus, daB es sich 
dabei um eine typische Hemmungsbildung (was die Erzeugung des Pigmentes 
angeht) handelt, sondern auch daB diese albinotischen Tiere gegen Gifte, Krank
heitsursachen und Schadlichkeiten des Klimas und der N ahrung viel widerstands
loser sind wie gefarbte. Ziichter aller moglicher Hausgefliigel- und Haussaugetier
rassen haben die Hinfalligkeit der Albinos gegeniiber normalbeschaffenen 
tausendfach festgestellt, und sind sich iiber die Natur dieses Merkmales nicht 
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im Unklaren. Wo immer solcheAlbinos in del' freien Natur erscheinen, verschwin
den sie wegen ihrer Anfalligkeit und Hinfalligkeit sehr rasch wieder. Nirgends 
gelang es, in freier Wildbahn einen Bestand von Albinohirschen oder Albino
rehen aus Einzelmutanden zu erzielen und dauernd zu erhalten ; stets verschwanden 
die erzielten Tiere nach einer Reihe von J ahren ganz von selbst. 

2 . Wieder ein anderes , das Knochengertist betreffende Degenerations
merkmal, stcllt die sogenannte Mopsschnauzigkeit VOl' . Am bekanntesten 
beim Hunde, wo Mops und BuHdogge diese Schadelbildung besitzen, finden wir 
sie abel' allch hanfig hei gewissen hochgeztichteten Schweinen (bei den Yorkshire 
namentlich alterer Zuchtrichtung) und auch beim Rinde usw. Hier bildet die 
sogenannte BuUdoggschadelform das "Niatarind" Slidamerikas, das DARWIN 
zuerst beschrieb, abel' irrttimlicherweise als Rasse ansprach. Auch bei diesel' 
Form handelt es sich um eine Hemmungsbildung, welche VOl' aHem durch eine 
Verktirzung des Gesichtsteiles in die Augen £aUt. Wahrend del' Nasenteil des 

Abb. 90. J,,'1ngsschnitt dUl'{·1t den Schadel des Boeharahundes mit nol'malem Bau 
des Tiirkp)lsattels und dem entsprechendnn nol'malen Bau del' Hypophyse. 

(Orig.-Phot.) 

Schadels st;1rk verktirzt, oft auch noch aufgesttilpt ist, zeigt die Stirne und 
del' Unterkiefer normale Liinge. Deshalb ragt del' Unterkiefer stark tiber das 
Oberkieferende hinweg, wie es bei Bulldoggen oft in extremer Form vorkommt. 
Gerade diese ab und zu immer wieder in den halbwild auf den weiten Ebenen 
Stidamerikas gehaltenen Rinderherden auftretenden Niatas beweisen durch ihr 
Verhalten schr deutlich, d a B wir es hier mit einem Degenerationsmerkmal zu 
tun haben. Solange namlich das Futter auf den Pampas gentigend hoch 1st, 
konnen die Niata weiden. Sobald jedoch ein Dtirrejahr eintritt und die Rinder 
genotigt sind von der normalen Art - unter Verwendung del' Zunge - des 
Weidens abzustehen, wenn sie die abgestorbenen, am Boden liegenden Halme 
aufzunehmen und die Grasnarbe bis tief zur Wurzel hinab abzubeif3en ge
zwungen sind, dann sind die Niatas verloren, weil sie mit ihren verbildeten 
Kiefern nicht gentigenci Futter aufzunehmen vermogen. Sie verenden als die 
ersten Opfer cler betreffenden Herden an Erschopfung. Man sieht in dies em 
Vorgang klar das Walten del' " natiirlichen Auslese". Gerade dieses Beispiel 
ist deshalb lehrreich , weil dies offenknndige echte Dcgenerationsmerkmal sofort 
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gleiehgiiltig fUr den Fortbestand der betreffenden Tiere wird, wenn der Mensch 
eingreift, wenn kiinstliehe Fiitterung einsetzen wiirde. Tatsaehlieh wurden 
denn aueh solehe Niatas in ehilenisehen Tiergarten lange Jahre gehalten. 

Abb.9l. Langsschnitt durch den Schadel einer Bulldogge. Man beachte den ver
bildeten Tiirkensattel als Beweis fiir den abnormen Bau der Hypophyse. (Orig.-Phot.) 

Abb. 32. Schadel eines Yorkshireschwpines, degenerative Veranderungen namentlich 
im Gesichtsteil zeigend. (Orig .. Phot.) 

Die Mopsschnauzigkeit ist in neuerer Zeit als in den Formenkreis der 
Aehondroplasie gehorend erkannt worden; sie steUt gewissermaBen den ersten, 
leiehtesten Grad dieser namentlieh dureh versehieden weitgehende Veranderungen 
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des Skelettes charakterisierten Abwegigkeit vor. Zwischen dieser Anfangsform 
der Achondroplasie und deren lebensunfahigen Endformen (beim Rind z. B. 
durch die sogenannten Bulldogg- oder Mondkalber vorgestellt) gibt es verschiedene 
Zwischenstufen, von denen eine derselben seiner Zeit als sogenanntes Ankon
oder Otterschaf eine gewisse tierziichterische Beriihmtheit erlangt hatte. 1m 
Jahre 17\)1 fiel namlich bei dem Farmer Seth Wright in MassachusettR ein "dachs-

Abb. 93. Schadel des Niata-Rindes in Seitenansicht. (Orig.-Phot. des zool. Museums 
in Kopenhagen.) 

beiniges" Bocklamm. Herangewachsen wurde es zum Stammvater der erwahnten 
Ankonzueht, welche die kiinstliehe Zuchtwahl damals in gewissen Teilen der 
Vereinigten Staaten deshalb bevorzugte, weil die Tiere infolge der Kurz beinigkeit 
keiner hohen Umzaunungen bedurften. Ein Gegenstiick zum Otterschafe ist 
der Dachshund. Auch diese Hundeform gehort in den Kreis der leichten und 
atypischen Achondroplasie. Sie wurde, nachdem sie als degenerative Mutations
form zufallig aufgetreten war, wegen ihrer Absonderlichkeit vom Menschen 
ziichterisch festgehalten und zu einer Rasse verallgemeinert. In der freien Natur 
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Abb. 94. Schadel des ~iata-Rindes in Vorderansicht. (Orig.-Phot. des zoologisellPll 
:Museums in Kopcnhagen.) 

Abb. 95. Schadel eines Jersey-Stieres mit ~lopsschnauze o11ne deutliche Kascn
verkllrzung. (Orig.-Phot.) 
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wiirde sich unter gewohn1ichen Verha1tnissen eine solche Hundeform niemals 
lebensfahig erha1ten, diese Art ist eben eine entartete. 

Abb. 96. Langssclmitt durch cincn Schadel des ungarischen Steppenrindes mit 
normaler Profillinie. (Orig.-Phot. Y. L. ADAMETZ aus Arbeiten der Lehrkanzel 

f. Tierzucht an der Hochschule f. Bodcnkultur in \Vicn, Bd. IL) 

Abb. 97. Langsschnitt durch einen Tuxer-Rinderschadel. Kurzschnauzig aber nicht 
gemopst. (Orig.-Phot. v. L. AD"DIETZ aus Arheiten der Lehrkanzel f. Tierzucht 

an der Hochsehuk f. Bodcnkultur in \Vien, Bd. II.) 

Abb. 98. Langssehnitt <lurch cinen Tuxcr-Rinderschiidel. Kurzschnauzig und ge
mopst. (Orig.-Phot. v. L. ADA}IETZ aus Arbeiten der Lehrkanzel f. Tierzucht 

all d('r Hochsclmle fli.r Bodenkultur ill \Vicn, Bd. 11.) 

Diese eben behande1ten Entartungsmerkma1e - Stigmata degenerationis 
konnen morpho1ogischer oder auch physio1ogischer (funktioneller) Natur sein. 



92 Rasse und allgemeine Rasseeigenschaften 

Beide Arten sind nach ARNDT der AusfluB derselben abwegigen, inneren "ato
mistisch chemischen", d. h. einschHigigen Ernahrungsvorgange in die AuBen
welt. DaB sie unter Umstanden aus irgend welch en Grunden, und sei es eventuell 
nur der der Neuheit, und fast konnte man sagen, oft der HalHiehkeit wegen, 
yom Menschen herausgegriffen und durch Zuchtwahl vermehrt werden, ja sogar, 
daB sie geradezu in charakteristische Rassenmerkmale verwandelt werden konnen, 
die, solange die damit ausgestatteten Tiere im Zustand der Domestikation leben, 

Abb. 99. Schadellangsschnitt yom Wildschwein. 
Sella turcica gut entwickelt, daber auf eine normal 
entwickelte Hypophyse weisend. (Orig .. Phot.) 

A bb. 100. Schadelliingsschnitt yom Y orkshire
schwcin mit verkiimmerter Sella turcica, Unter

entwicklung der Hypophyse. (Orig.-Phot.) 

fUr sie keine besondere Gefahr 
bedeuten, das alles ergibt sich 
bereits aus der Betrachtung 
der bisher angefuhrten Bei
spiele. Nicht leicht verstand
lich wird den Laien die bereits 
einmal erwahnte Ansicht 
ARNDTS sein, daB aIle unsere 
hochstgezuchteten und be
sonders leistungsfahigen Haus
tierrassen mehr oder weniger 
degenerierte seien. Urn dies 
zu verstehen, muB darauf hin
gewiesen werden, daB jedes 
Organ oder jedes Gewebe 
dadurch abwegig, unnaturlich, 
d. h. krankhaft beschaffen 
sein kann, daB es entweder 
gegenuber der Norm unter
entwickelt, oder uberent
wickelt ist. DaB aueh eine ein
seitige trberentwicklung, bio
logisch betrachtet, schadlich 
ist, geht bereits aus der Be
trachtung hervor, daB hie
durch der harmonische Ablauf 
der Lebensprozesse, die har
monische Funktion aller Or
gane des Korpers gestOrt 
erscheint. Gerade ein solcher 
charakterisiert den vollkom
menen Gesundheitszustand, 
die Norm. Weil nun verschie
dene wirtschaftliche Hoch
leistungen der Haustiere ge

rade auf einer solchen Uberentwicklung bestimmter Organe beruhen, so ergibt 
sich bereits aus dieser Betrachtung die theoretische Berechtigung zu dieser 
Auffassung, denn die Uberfunktion eines Organes muB notwendigerweise die 
Tatigkeit anderer beeintrachtigen. Sehr deutlich sehen wir dies bei einseitig 
hochentwickelter Milchergiebigkeit z. B. des Rindes, ausgepragt. Extrem gute 
Milchkuhe sind anspruchsvoll an Futter und Pflege, halten sich trotzdem ge
wohnlich mager und pflegen gegen gewisse Infektionskrankheiten, besonders 
die Tuberkulose, eine groBere Empfanglichkeit als andere Individuen zu be
sitzen. Ganz besonders kommt dann diese groBere Anfalligkeit beim Versetzen 
in andere Klima- und Haltungsverhaltnisse zum Ausdruck. Dieses haufige 
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Versagen der natiirlichen Schutzvorrichtungen und der regulatorischen Ein
richtungen iiberhaupt sehen wir denn auch bei der Einfiihrung sehr milch
reicher Zuchten in neue, weniger giinstige Daseinsverhaltnisse oft genug auf
treten. 

So sonderbar es also auch klingt, so ist tatsachlich eine besonders hohe Milch
leistung vom biologischen 
Standpunkt aus betrachtet be 
reits mehr oder weniger als ein 
Degenerationsmerkmal anzu
sehen, das iiberdies oft noch von 
anderen Merkmalen dieser Art 
begleitet wird. 

Wieder andere wichtige wirt
schaftliche Leistungen, z. B. die 
Friihreife und Mastfahigkeit, 
beruhen direkt auf einem krank
haften Vorgang, dessen Wesen in 
einem abwegigen Stoffwechsel 
zum Ausdruck kommt. Die ech
ten friihreifen Mastzuchten be
ruhen namlich keineswegs bloB 
auf iippiger J ugendernahrung; 
sie sind vielmehr durch eine Art 
von erblicher Fettsucht, die ur
spriinglich als Domestikations
variation auftrat, vom Menschen 
aber durch Zuchtwahl zum 
Rassenmerkmal umgewandelt 
wurde, charakterisiert. Auch hier 
sehen wir eine erbliche Krank
heitsanlage auf ganze Rassen 
iibertragen und fixiert. Beispiele 
solcher hervorragender Ziich
tungsrassen von hohem wirt
sch aftlichem Wert sehen wir beim 
Rinde in den Shorthorns und den 
Aberdeen-Angus, beim Schaf in 
den Leicesters und Southdowns 
oder heim Schwein in den groBen 
weiBen Y orkshires oder noch 
deutlicher in den mittleren und 
kleinen Zuchten des englischen 
Schweines. Und beim Gefliigel 
haben wir die Aylesburry- und 
die Rouenente, die Toulouser und 
Emdener Gans und das Dorking
huhn als Beispiele solcher aus

Abb. 101. Schiidelkapsel, Langsschnitte von 
verschiedenen R,indcrrassen, den normalen und 
abnormalen (flachen und verkiirzten) Bau des 
Tiirkensattels zeigend. Obere Reihe links: 
Zillertaler-Rind; rechts: Ung. Steppen-Rind. 
Mittlere Reihe links: Pustertalcr-Rind; rechts: 
schottisches Hochlands-Rind. Untere Reihe 
links: Tuxer-Rind; rechts: Jersey·Rind. (Orig.-

Phot.) 

gesprochener Hochzuchten auf Friihreife und Mastfahigkeit vor uns. Von allen 
diesen Mastrassen ist es eine allgemeine bekannte Erfahrung, daB sie gegeniiber 
den gewohnlichen Landrassen durch eine relative Unfruchtbarkeit, Empfindlich
keit in der Jugend und allgemeine Hinfalligkeit iiberhaupt charakterisiert sind. 
Schon alte englische Autoritaten stellten fiir die Shorthorns fest, daB keine 



94 Rasse und allgemeine Rasseeigenschaften 

andere Rinderrasse so haufig minderwertige, lebensunfiLhige usw. Kalber 
bringe als sie. Und ahnliches ist fiir die Leicesterschafe bekannt. 

AIle diese einseitigen Mastrassen konnen erfahrungsgemaB nur dann bei 
relativer Gesundheit und fortpflanzungsfiLhig erhalten werden, wenn ihre Daseins
bedingungen zu optimalen gestaltet werden (Licht, Luft, bestimmte Art der 
Ernahrung, bei Pflanzenfresseru vor allem Weidegang). 

3. Ein ziichterisch wichtiges Entartungsmerkmal stellt feruer der Herm
aphrodismus und die Pseudointersexualitat unserer Haustiere vor. Vereinzelt 
treten zwar beide Formen innerhalb aller Gruppen von landwirtschaftlichen 
Haustieren auf, relativ am haufigsten findet man sie aber beim ~chwein und der 
Ziege. Beim echten Hermaphrodismus handelt es sich urn das Vorkommen sowohl 
von mannlichcn, als auch von weiblichen Keimdriisen in demselben Individuum, 
welche allerdings gleichzeitig nicht vollkommen funktionieren konnen. Es 
kommen dabei verschiedene Kombinationen vor, insofern als z. B. eine Gonade 
ein Ovarium, die andere ein Testikel sein kann ; oder aber es konnen beide Gonaden 

Abb. 102. Dachshund mit stark entwickelter 
~Iikromelie. Vertreter der atypischen, auf die 
Extremitaten beschrankter Achondroplasie. 
(Phot. v. KLEIN, Niirnberg, aus BREHMS Tier-

leben, Bd. XII, 1915, 4. Aufl.) 

(eventuell auch nur eine) Ovo
testes sein und endlich kommt 
der seltene Fall vor, daB in 
der Bauchhohle desselben In
dividuums zwci Ovarien und in 
einem unvollkommen entwickel
ten Hodensack zwei Testikel 
sich vorfinden. Die Gestalt der 
auBeren Gesch1echtsteile kann 
dabei eine au13erordentlich ver
schiedene, bald mehr mannlich, 
bald mehr weiblich orientierte 
sein. Eine befriedigende Er
klarung dieser Erscheinung liegt 
nicht vor. Man spricht zwar von 
friiherem oder schnellerem oder 
Htarkerem Funktionieren z. B. 
der das weibliche Geschlecht be-

stimmenden Geschlechtsfaktoren gegeniiber dem spateren oder langsameren 
oder schwacheren Einsetzen der mannliches Geschlecht bestimmenden Faktoren 
usw., ein voIles Verstandnis wird jedoch hiedurch nicht vermittelt. 

Neben diesem echten Hermaphrodismus kommt als Folge wahrscheinlich 
hormonaler Abwegigkeiten bei den Haussaugetieren (besonders bei Schweinen 
und Ziegen) auch die sogenannte Pseudointersexualitat vor. Die akzessorischen 
Teile des Geschlechtsapparates (WOLFF scher und MULLER scher Gang) und die 
auBeren Geschlechtsorgane sind es, we1che bei solchen Tieren eine mehr oder 
weniger innige Mischung mannlicher und weiblicher Elemente aufweisen und 
das abwegige Verhalten bedingen. Haufiger als bei anderen Haustiergattungen 
finden sich solche Pseudointersexe, bei denen nur eine Art von Keimgewebe 
vorkommt, bei Ziegen und Schweinen. Der gewohnliche Fall ist der, daB ein Tier 
in seiner Jugend weibliches Verhaltcn zcigt, urn bci fortschrcitender Entwicklung 
schlie13lich mehr oder weniger weit in der Richtung des anderen Geschlechtes 
verandert zu werden. CREW, der solche FaIle besonders bei Ziegen untersuchte, 
fand bei den au13eren Geschlechtsorganen nahezu aIle Ubergange von der weib
lichen zur mannlichen Form. Er erwahnt FaIle, in denen ein Tier in unerwachsenem 
Zustande auf Ausstellungen als weib1iches Geschlecht Preise erzielte, urn spater, 
nach Eintritt der sexuellen Reife, durchaus mannlichen Charakter anzunehmen. 
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DaB es sich dabei urn genetisch begriindete, d. h. vererbbare Vorgange handelt, 
ergab sich aus der Tatsache, daB diese Abnormitat in speziellen Familien auf
trat. Nach England z. B. soIl die Anlage hiezu durch drei im Jahre 1897 als 
Kitze eingefiihrte Toggenburger Ziegen gebracht worden sein. CREW meint, daB 
solche Intersexualitat auch die Folge von Kreuzung zweier Rassen sein konne, 
welche beziiglich der Natur jener bei der Geschlechtsbestimmung (und bei dem 
diesbeziiglich regulierenden Entwicklungsmechanismus) eine wichtige Rolle 
spielenden Genen sehr voneinander verschieden waren. 

Wichtig ist es zu beachten, daB solche Degenerationsmerkmale oft genug 
gehauft bei den Vertretern mancher Haustierrassen vorkommen, so daB es sogar 
Rassen gibt, die gleichzeitig durch eine ganze Reihe der verschiedensten morpho
logischen und physiologischen Degenerationszeichen charakterisiert sind; dies 
gilt besonders fiir die dem menschlichen Vergniigen dienenden Sport- und Luxus
rassen beim Hunde und beim Gefliigel. 

Zur Vervollstandigung des von der Degeneration bei unseren Haustieren 
gezeichneten Bildes soIl im folgenden fiir die wichtigsten Haustiergattungen eine 
Reihe von typischen Degenerationsmerkmalen, die entweder innerhalb der 
betreffenden Tiergruppe haufig auftreten, oder direkt Rassecharakter erworben 
haben, kurz besprochen werden. 

1. Die Degenerationsmerkmale beim Pferde. Es ist iiberaus interessant zu 
sehen, daB beim Pferde keine Degenerationsmerkmale hoheren Grades, keine 
Merkmale ausgesprochener pathologischer Art auf ganze Rassen durch die kiinst
liche Ziichtung verbreitet worden sind. Es erklart sich das offenbar aus der 
Art seiner Beniitzung, die ohne ein hohes MaB von konstitutioneller Harte und 
Gesundheit nicht denkbar ist. Wenn es also auch keine typischen Degenerations
merkmale als Rassenmerkmale hier gibt, so treten selbstverstandlicherweise 
vereinzelt, innerhalb einer jeden Rasse ab und zu all die verschiedenen Stigmata 
degenerationis, die bei Haustieren iiberhaupt vorzukommen pflegen, auch auf. 
Albinismus, Rhachitis, Dummkoller, Roaren, Zwerg- und Riesen
wuchs, Aspermie (neuestens bei den Clydesdales-Pferden ofter vorkommend) 
mogen als bekanntere aus dem Heer der iiberhaupt moglichen angefiihrt 
werden. 

2. Bf'ispif'le fiir Degenerationsmerkmale beim Rinde. a) Degenerationsmerk
male, die gleichzeitig Rassencharakter erlangt haben: die bereits erwahnte 
extreme Friihreife und Mastfahigkeit (erbliche Fettsucht); nur bedingt: 
Hypertrophie und Hyperfunktion der Milchdriise (extrem hohe Milch
leistung); Hornlosigkeit usw. b) Albinism us, Rhachitis, Bleichsucht 
(Unterentwicklung des Systems der blutbildenden Organe) Mopskopfigkeit, 
Achondroplasie, verschiedene Formen der Unfruchtbarkeit usw. Als 
ziichterisch wichtiges Degenerationsmerkmal, das speziell beim Rind bei hoch
geziichteten Rassen (den Shorthorns, schwarzbuntem Niederungsvieh und 
Simmentalern) ofters auf tritt, ware die sogenannte Doppellendigkeit 
zu erwahnen. Es handelt sich dabei urn eine typische Hypertrophie der 
Muskulatur der Hinterhand, besonders der Ober- und Unterschenkel, der eine 
gewisse Unterentwicklung der Vorhandmuskuiatur gegeniibersteht. Solche 
Tiere zeigen stark vorspringende Muskeln, die namentlich im Bereich der Ober
schenkel sich stark nach riickwarts vorwolben. Neugeboren soIl die Breite der 
auBeren Darmbeinhocker zur Hiiftbreite entgegengesetzt wie bei normalen 
Kalbern sein. 

DaB es sich hier tatsachlich um ein charakteristisches Degenerationsmerkmal 
handelt, beweist die Tatsache, daB Doppellender-Kalbinnen relativ unfruchtbar 
sind (sie rindern auch seltener und weniger offenkundig), und daB sie als Kiihe 



96 Rasse und allgemeine RassePigenschaften 

schlechte Milchleistung besitzen. DaB sole he Doppellender-Kalber fur ihre Mutter 
eine Gefahr bedeuten, dadurch, daB sie meist schwierige Geburten veranlassen, 
zeugt ebenfalls von degenerativem Charakter dieser Variation. 

3. Beispiele fUr Degenerationsmerkmale beim Schafe. Hier liegen die Ver
haltnisse ahnlich wie beim Rinde, insofern als auch extreme Mastfahigkeit und 
Fruhreife neben Hornlosigkeit gleichzeitig Rassenmerkmal und Degenerations
merkmal sind und naturlich auch all die anderen schier end los en Formen der 
Entartung vorkommen konnen. Ais ein fur die Gruppe der Schafe , und hier 
wieder fur die Gruppe der feinwolligen, merinoartigen Schafe spezifisches Stigma, 
kann die sogenannte Tra ber krankhei t, eine erbliche Ruckenmarkserkrankung, 
angesehen werden. 

Abb. 103. Doppellender-Kalb (vom Niederungsvieh) mit enormer Hypertrophie 
der Hinterhandmuskulatur. (Phot. nach Schonberger Landwirtschaftliche 

Bilder bogen. ) 

4. Degenerationsmerkmale bei Ziegen. Fur die Ziegen kommen als relativ 
ha ufiger a uftretende eigenartige Degenera tionsmer kmale besonders Un f rue h t -
barkeit, speziell der Boeke, als Folge von Unterentwicklung oder Unterfunktion 
(Infantilismen, Aspermie usw.) der Sexualorgane in Betracht, ebenso ist Pseudo
intersexualitat in manchen hochgezogenen Stammen nicht allzu selten. 

5. Degenerationsmerkmale beim Schwein. Bei den hochgezuchteten fruh
reifen und besonders mastfahigen Schweinerassen tritt die pathologische Note 
dieser wirtschaftlichen Leistung unverkennbar hervor. Es unterliegt kaum einem 
Zweifel, daB es sich dabei urn eine Art hypophysarer Fettsucht handeln 
durfte. Ebenso weisen verschiedene Eigentiimlichkeiten des Skelettes (Mops
schnauzigkeit, VergroBerung der BreitenmaBe des Schadels, Verbildung des Turken
sattels, Mikromelie usw.) auf einen Zusammenhang mit Achondroplasie. 

Von echter Zwitterbildung und von der Neigung zum Auftreten von 
Intersexen abgesehen, tritt Unfruchtbarkeit und Lebensschwache der Ferkel 
als Folge des Vorhandenseins sogenannter "letaler" Faktoren (siehe gegebenen 
Ortes) relativ haufig gerade in den Hochzuchten auf. 
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6. Degcnerationsmerkmale beim Hund. a) Rassenbedingende Entartungs
merkmale sind die bereits erwahnte Achondroplasie (Dachshund), dann die 
Haarlosigkeit der Nackthunde, Zwergwuchs h6heren Grades in Verbindung 

Abb. 104. Bulldoggen mit eharakteristischem Kiirperbau. (Mikromelie, Kurz
schnauze usw.) Formenkreis der Aehondroplasie. (Phot. von Th. FALL, London, 

naeh 1. WATSON: The Dog book, Bd. II, London 1906.) 

Abb. 105. Ahwegig gehauter Hundeschadel. Rasse: Pekinese. (Orig .. Phot.) 

mit verschiedenen anderen Hemmungserscheinungen (am GebiB, dem Gesichts
und Stirnschadel usw.) und die zahlreichen verschieden miteinander kombiniert 
auftretenden Stigmata dcgenerationis, wie wir sie z. B. bei der Bulldogge wahr
nehmen. 

A:d a In e t z. Allgenleine Ticrzuchtlchre 7 
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Speziell die Bulldogge stellt eine durch und durch pathologische Hundeform 
vor, bei der eine auffallende Haufung der verschiedensten Entartungsmerkmale 
stattgefunclen hat, wie Zwergwuchs mittleren bis (bei einzelnen Zuchten) hoheren 

Abb. 106. King Charles Spaniel. 
Degenerati"form mit Zwerg
wuchs und infantiler Sehadel
bildung_ (Orig.-Phot. v. I. K. 
COLE, New-York, aus J. VVAT
SON, The Dog book, Bd. II, 

London 1906.) 

Grades, Verkiirzung des Gesichtsschadels, 
Verbildung des Stirnschadels, sehr haufig Vor
kommen von Stummel- und Krummschwanz , 
nach neuenFeststellungen TANDLERS von Hydro
cephalus und einseitiger Neigung zu Fett
ansatz. Bekannt sind die Schwergeburten bei 
dieser Rasse und ganz besonders die bei den 
modernen Zwergbulldoggen. Auch den fUr die 
wilden Kaniden lebenswichtigen Instinkt des 
Spiirens hat die Bulldogge verloren. Es unter
liegt keinem Zweifel, daB diese Hunde im Zu
stand des Freilebens in allerkiirzester Zeit zu
grunde gehen miiBten. Ihre Lebensfahigkeit ist 
nur an den Domestikationszustand gebunden. 
Ihre Existenz verdankt diese Rasse unzweifel
haft ihrer Absonderlichkeit, ihrer HaBlichkeit, 
die den Menschen reizte und ihn veranlaBte, 
diese Type, die urspriinglich vereinzelt innerhalb 
der englischen Mastifform aufgetreten sein mag, 
festzuhalten, zu vermehren und zu einer be
sonderen Zucht, einer eigenen Rasse umzu
gestalten. 

7. Degenerationsmerkmale beim Huhn. 
.Ahnlich wie beim Hund, der weitgehend fiir 
Luxuszwecke des Menschen geziichtet wurde 
und daher Degenerationsmerkmale in besonderer 
Fiille und Intensitat aufweist, liegen die Ver

haltnisse beim Huhn, nur daB hier der Mensch fast noch weitgehender Ab
anderungen ungiinstiger Art zustande gebracht hat. Beim Huhn finden wir sehr 
verschiedenartige Degenerationsmerkmale, welche teils in· groBerer, teils in 
geringerer Anzahl miteinander kombiniert, ven;chiedene Rassen bilden. 

Solche Rassenmerkmale degenerativen Charakters, die aber gleichzeitig 
von groBer wirtschaftlicher Bedeutung sind, waren: Die auf hohe Eier
prod uktion geziichteten Hiihnerrassen, wie besonders die Italiener, Minorkas 
und andere; ferner durch Friihreife und Mastfahigkeit besonders aus
gezeichnete Rassen wie die Dorkings. Auch die als wirtschaftliche Leistung so 
geschatzte hohe Eierproduktion ist ihrem Wesen nach bei biologischer Auf
fassung, doch auch nur ein physiologisches Degenerationsmerkmal, denn diese 
Eigenschaft geht bei exzessiver Entwicklung naturnotwendigerweise mit dem 
Verlust des fiir die Erhaltung der Art unerlaBlichen Brut- und Fiihrungs
instinktes Hand in Hand. Es ware j a unmoglich, daB die Tiere gleichzeitig 
das ganze Friihjahr und den Sommer iiber Eier legen und briiten, eines 
schlieBt das andere aus. So kam es, daB die mit regerem, iibermaBig tatigem 
Geschlechtstrieb - denn die Eierproduktion ist ja eine Funktion desselben -
ausgestatteten Individuen den hochwichtigen Brut- und Fiihrungsinstinkt 
einbii13ten. So vorteilhaft diese gesteigerte Eierproduktion in wirtschaftlicher 
Beziehung auch fiir den Menschen sein mag, die ihn veranlaBte, sie auf aIle Weise 
zu fordern und ziichterisch Zll befestigen, so nachteilig stellt sie sich biologisch 
betrachtet dar. 1m Freileben wiirden solche Tiere ohne Nachkommen enden und 
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in einer Generation aussterben. Beispielsweise macht CREW (1925) darauf auf
merksam, daB es bei hervorragend guten Legehennen infolge "physiologischer 
Erschopfung", hervorgerufen durch ubermiWige Eierproduktion, sehr haufig 
zum Hervortretell von Merkmalen des mannliehen Geschlechts komme (sex 
reversal). Er sagt: "Man darf erwarten, daB fast j ede einem besonders leistungs
fahigen Stamm angehorende Henne fruher odeI' spateI' einige mannliche Merk
male entwickeln wird." 

DaB die weitgehende Fruhreife und Mastfahigkeit manchcr Hiihnerrassen 
degenerativen Charakter besitzt, braucht nach dem fruber gesagten nicht 
mehr bewie;;en zu werden. 

Ein spezifiseh morphologisches 
Degenerationsmerkmal finden wir 
sodann bei del' Gruppe del' so
genannten Haubenhuhner, na
mentlieh bei den mit eincr Voll
haube ausgestatteten, wie den 
Paduanern, die als prachtige Zicr
huhner beliebt sind. Abgesehen 
davon, daB sie den fur die Mittel
meer-Huhnerrassen erwahnten 1n
stinktverlust mit dies en teilen, 
sind sic durch die stark ent
wickelte, aus langen, sehlaffen, 
siehelformigen Federn zusammen
gesetzte Haube ausgezeiehnet. 
Diese Haube sitzt auf einer bla
sigen, etwa hal bkugelformigen Auf
treibung del' Stirnbeine. 1nfolge 
diesel' Knochenblase bilden die 
Stirnbeine in del' Profillinie mit 
den anschlieBenden Scheitelbeinen 
nicht wie beim gewohnlichen Huhn 
eine flachbogige Linie, sondeI'll 
einen rechten, bis manchmal sogar 
einen spitzen Winkel. Diese auf
getriebenen Stirnbeinc sind sehr 
dunn, stellenweise sogar lucken
haft, so daB sie fur das Gehirn 
keinen guten Schutz bieten und 

Abb. 107. Normaler Ihihnerschadel, Brahma
putra.Rasse. (Orig.-Phot.) 

Abb. 108. Schadel cines Haubenhuhnes 
(Paduaner-Rasse) mit irn Bereiche del' Stirn
beine stark entwiekelter Knochenblase und 

deformiertem Schnabel. (Orig.-Phot.) 

den Charakter einer MiBbildung annehmen. Abel' auch die Federhaube ist 
insofern schiidlich fUr dip. Erhaltung del' Art, als sie beim NaBwerden im Regen 
bzw. im betauten Gras, auseinanderfallt und ihre Federn den Tieren in die 
Augen hangen, sie dann nicht nul' am Sehen direkt behindern, sondern auch 
leieht AnlaB zu Entzundungsprozessen des Auges abgeben. Unter solchen Um
standen sind die Tiere del' Gefahr ausgesetzt, eher eine Beute von Raubwild zu 
werden, odcr sich beim Durchschlupfen durchs Gebusch dcn ohnedies wenig ge
schutzten Schadel zu verletzen. Auch diese Zierde del' ganzen Rassengruppe, 
diese Federhaube erweist sieh somit beim naheren Zusehen als ein typisches 
Degenerationsmerkmal. AuBerdem gesellen sich bei vielen diesel' Haubenhuhner 
noch andere Stigmata degenerationis hinzu, wie z. B. ein verkurzter, dunner, 
ja oft luckenhafter Schnabel, dem manehmal das halbe Da0h fehlen kann und 
dessen Spitze gekrummt i'lt. Auch Kurze del' Beine tritt binzu und bei mancher 

7* 
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dieser Zuchten findct sich auch das pathologische Degenerationsmerkmal des 
Verlustes des Brut- und Fuhrungsinstinktes. Hier wie z. B. bci den als Mast
geflugcl geschatzten Houdans und dann bei den feinknochigen (jedoch nicht zu 
den Haubenhuhnern gehorenden) Dorkings, findet sich als abwegiges Merkmal 
noch das Vorkommen einer fUnften Zehe (Polydaktylie). 

Von sonstigen Degenerationsmerkmalen (leichteren Grades), die alle durch 
die kunstliche Zuchtwahl des Menschen zum Rassenmerkmal geworden sind, 
waren beim Huhn noch zu erwahnen: die eigentumliche Veranderung der Federn 
bei den sogenannten Seidenhuhnern, die Schwanzlosigkeit des (Kaul-) 
Huhns, der typische Zwergwuchs, dessen sichere Vererbung es moglich machte, 
nahezu samtliche Huhnerrassen, die Cochins nicht ausgenommen, in die Zwerg
form uberzufuhren, die Hupfer, die sich nach Art der Sperlinge fortbewegen 
konncn und andere mehr. 

8. Degenerationsmerkmale bei der Taube. An Mannigfaltigkeit und lnten
sitat der Degenerationsmerkmale werden die Huhner noch von den Tauben 
ubertroffen; sind doch gerade die Tauben in ganz besonderem MaBe Gegenstand 
der Liebhaberzuchtung durch den Menschen gewesen, und daher begreiflicher
weise auch ungewohnlich tief beeinfluBt und verandert worden. Dabei ist hier 
noch der Umstand zu berucksichtigen, daB gerade die Haustauben trotz der 
ihnen innewohnenden ungeheuren Variabilitat von einer einzigen guten Spezies, 
der Columba livia abstammen. 

Der Kurze wegen sei es mir gestattet, unter den zahlreichen degenerativ 
beeinfluBten Taubenrassen eine einzige, allerdings besonders stark degenerierte 
herauszugreifen und kurz zu zergliedern: die sogenannten Purzeltauben. 
Als Beispiel diene der englische kurzstirnige Purzler, der Ruhm und Stolz so 
vieler Liebhaberzuchter, wie DARWIN ihn nennt. Zunachst zeigen sich die 
Hemmungsbildungen an ihm schon darin, daB er so ziemlich zu den kleinsten 
Haustauben uberhaupt gehort (Zwergwuchs). Eine ausgesprochene Jugend
form besitzt dann der runde und daher ebenfalls eine gehemmte Entwicklung 
anzeigende Kopf dieser Taube. Der fast kugelige mit stark vorgewolbten 
Stirnbeinen versehene, gegen die Norm ver kurzte Kopf tragt einen ver
kummerten, weil sehr kurzen, dunnen und schmalen Schnabel. Nach 
ARNDT besagt eine Zuchterregel plastisch, daB der Schnabel am runden Kopfe 
wie ein in eine Kirsche eingestecktes Gerstenkorn abstehen solI. Dieser un
vollkommen entwickelte Schnabel wird der Rasse doppelt zum Verhangnis. 
Einmal ersticken Oiters die -jungen Tiere im Ei, weil sie wegen der Schwache 
des Schnabels die Eischale nicht zu bewaltigen vermogen, und anderseits sterben 
in jenen Fallen, wo der Pflegeinstinkt bei den Elterntauben noch vorhanden 
ist, die Jungen Oiters Hungers, weil der verkummerte Schnabel der Eltern eine 
ordentliche Futterung nicht zulaBt. Gerade in den vollkommensten Zuchten 
ist der Brutinstinkt ubrigens verkummert, oder auch ganz geschwunden, 
so daB zur Zucht dieser Rasse sogenannte Ammen, d. h. Bruttauben gewohn
licher Art verwendet werden mussen. 

Von sonstigen morphologischen Dcgenerationsmerkmalen, die noch fUr 
diese Rasse charakteristisch sind, waren die verkurzten Beine und die unvoll
kommen entwickelten Schwungfedern erster Ordnung zu erwahnen, von denen 
statt der gewohnlichen zelm bei dies en Purzlern nur neun entwickelt zu sein 
pflegen. Eine Eigentumlichkeit solI auch in der Art der Flugelhaltung liegen; 
die Tiere lassen namlich die Flugel "als waren sie halb gelahmt" hangen. 

Zu all dies en tiefgreifenden Degenerationsmerkmalen kommt nun noch 
als besonders interessantes die Art des Fluges dieser Taubenrasse. Sie haben, 
wie dies schon der Name anzcigt, die Gepflogenhcit, im Fluge sich zu uber-
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schlagen, zu purzeln. Da dies Uberschlagen beim Fluge sozusagen fortwahrend 
erfolgt (vom indischen Purzler wird angegeben, daB er sich manchmal in 
der Minute 20- bis 30mal iiberschlage I), so ist es selbstverstandlich, daB solche 
Tiere in der freien Natur sofort eine Beute der Raubvogel sein wiirden. Aber 
selbst in der Domestikation wird diesen ~~uben diese Gewohnheit oft genug 
verhangnisvoIl, wenn sie z. B. infolge des Uberschlagens Hindernisse, wie Aste 
usw. iibersehen und sich beschadigen. Diese interessante Eigenschaft des 
Purzelns erkHirt nun ARNDT als Ausdruck einer tiefgehenden Ernahrungs
starung des Nervensystems, als Ausdruck einer Neurose selbst! Vielleicht ist 
es hier am Platze, auf eine bei gewissen Hausmausen vorkommende Eigenschaft 
hinzuweisen, die ein Analogon hiezu vorstellen diirfte, namlich das sogenannte 
"Tanzen". Eine japanische Ziichtungsrasse der Hausmaus besitzt die Eigen
tiimlichkeit wahrend des Laufes sich um sich selbst zu drehen, zu tanzen. Ahn
liches wurde neuerdings auch bei Kaninchen usw. beobachtet. Auch hier handelt 
es sich um eine tiefgreifende nervose Starung, um degenerativ-mutative Vor
gange im Zentralnervensystem. 

Diese Beispiele mogen geniigen, um im Wesen der Degeneration fUr die 
Lebensfahigkeit der mit ihnen ausgestatteten Individuen verhangnisvolle 
Mutationsvorgange erkennen zu lassen. Weil diese Mutationen richtungslos ver
laufen und aIle Gewebe und Organe betreffen konnen, so erklart es sich, daB 
manche von ihnen sich auch in wirtschaftlicher Richtung bewegen und dann 
vom Menschen als erwiinschte und wertvolle Merkmale und Eigenschaften 
nicht nur ziichterisch festgehalten, sondern durch entsprechende Ziichtung ge
steigert worden sind. 

Uberblickt man das fiir die verschiedenen Arten von Degenerations
erscheinungen Eigenartige, so kommt man zu dem Schlusse, daB es sich 
bei ihnen um typische Domestikationsvorgange handelt, welche, weil 
mutativ entstanden, erblicher Natur sind, und welche das Leben der betreffen
den Tiergruppe unter den normalen Daseinsbedingungen der wilden Stammform, 
in der freien N atur teils erschweren, teils voIlkommen unmoglich machen wiirden. 

Nicht nur die Leistungen solcher Tiergruppen, sondern auch ihr Fortbestand 
ist an die vom Menschen geschaffene, gewissermaBen kiinstliche U mwelt gekniipft. 
Wichtig ist dabei im Auge zu behalten, daB selbst die iiblichen wirtschaftlichen 
Leistungen der Haustiere, insoferne sie mit Hilfe der kiinstlichen Zuchtwahl 
auf eine besondere Hohe emporgeziichtet wurden, im biologischen Sinne den 
Charakter von mehr oder weniger tiefgreifenden Degenerationsmerkmalen 
erhalten haben und solcherart die Annahme W. SIEMENS bestatigen, daB, wenn 
schon nicht aIle, so doch die meisten der sogenannten Domestikationsmerkmale 
pathologischer Art sind. 

Selbstverstandlicherweise handelt es sich auch bei ihnen um durchaus 
"natiirliche" Vorgange, die (als Mutationen) auch in der freien Natur vereinzelt 
auftreten. Hier werden sie jedoch von der natiirlichen Zuchtwahl, die bei Haus
tieren weitgehend ausgeschaltet ist, rasch ausgemerzt. Handelt es sich doch 
hiebei meist um Merkmale und Eigenschaften, welche fiir die damit ausgestatteten 
Tiere schadlich sind; die Entwicklungs-, die Variationsrichtung pflegt in solchen 
Fallen eine ungiinstige zu sein. 

Von diesem Standpunkte aus betrachtet, wird ein Zusammenhang hergestellt 
mit jenen Griinden, aus welchen Tausende und Abertausende von Tierspezies 
der Vorwelt ausgestorben sind. Die Palaontologie lehrt namlich, daB sie aIle 
ein Opfer ihrer aIlzuweit getriebenen Spezialisierung geworden sind. Teils handelt 
es sich dabei um aIlzu einseitige, aIlzu voIlkommene Anpassung an ganz 
bestimmte Daseinsverhaltnisse, teils, was so ziemlich auf dasselbe hinauslauft, 
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um auf die Spitze der Vollkommenheit entwickelte einzelne Merkmale. Gering
fiigige Anderungcn in der Umwclt geniigten dann, um das Ausstcrben solcher, 
an und fur sich vortrcfflich ausgcstatteter Arten und Gattungen zu vcr
anlassen. 

Wie relativ im iibrigen der Begriff der Degeneration selbst in der freien 
Natur, ,venigstens unter bestimmten Umstanden aufgefaBt werden muB, beweist 
das Vorkommen der fast nur fliigellosen Insekten auf den Kerguelen-Inseln. 
Beispielsweise sind von den dort vorkommenden neun Kaferspezies samtliche 
fliigellos, waren somit unter gewohnlichen Umstanden entschieden als "dege
neriert" anzusprechen. Unter den ganz speziellen ortlichen Verhaltnissen ist 
jcdoch diese Fliigellosigkeit eine durch die natiirliche Zuchtwahl vermitteltc 
Anpassungserscheinung, die geradezu als zweckmaBig, als niitzlich zu beurteilen 
ist. Eine in der freien Natur entstandene, an und fur sich ungiinstige, schadliche 
Mutation crscheint in dicsem Gebiete gcgeniiber den normalcn, gefliigelten 
Formen als besser angepaBt und wird durch die natiirliche Zuchtwahl allcin 
erhalten. FRANZ (1924) hebt diesbeziiglich hervor: "daB im iibrigen der kon
vergcnte Fliigelverlust der Kcrguelcn-Insekten auf Ziichtung im Kampfe ums 
Dasein beruht, da gcfliigclte Formen von den dort herrschenden heftigen Stiirmen 
ins Meer geweht wiirden, und nur ungefliigelte Abnormitaten sich fort
ziichten konntcn". 

Dritter Abschnitt 

EinfluB der Umweltfaktoren auf den Korper 
der landwirtschaftlichen Haustiere 

I. Der Einfluf3 des Klimas auf den Tierkorper 
M. WILCKENS gebiihrt das Verdienst, die hauptsachlichsten Umweltfaktoren, 

namlich das Klima, die N ahrung und die Ubung, als besondere Kapitel in die 
allgemeine Tierzucht aufgenommen, ausfiihrlich behandelt und dadurch ein 
fUr den praktischen Landwirt hochst wichtiges Wissensgebiet zum ersten Male 
betreten zu haben. Wenn auch heute das schwierige Gebiet, besonders was den 
EinfluB des Klimas betrifft, noch lange nicht in allen seinen Teilen wissenschaft
lich erforscht ist, so diirfte es doch im Interesse eines besseren Verstandnisses 
vieler praktischer Ziichtungsfragen sein, wenigstens das, was hieriiber bekannt 
ist, hier kurz zusammenzufassen. Nach J. HANN versteht man unter Klima 
die Gesamtheit der Witterungserscheinungen, welche den mittleren Zustand 
der Atmosphare an einer bestimmten Stelle der Erdoberflache kennzeichnen. 
Es setzt sich aus einer Reihe von Klimaelementen zusammen, wie Temperatur 
(Warme und Kalte), Wassergehalt der Luft (Trockenheit und Feuchtigkeit), 
Bewegung (Wind) der Luft, Luftdruck, Sonnenlicht, Luftelektrizitat usw. 

Der EinfluB des Klimas erstreckt sich einmal als direkter auf die Korper
decke, die Haut der Tiere und auf die Atmungsorgane; dann aber auf indirektem 
Wege, unter Vermittlung der Hautnerven, auf den Gesamtstoffwechsel der 
Tiere. Die Starke der Reaktion und der ausgelosten Veranderungen hangt ab 
von der Starke, mit der die einzelnen Klimafaktoren zur Wirkung gelangen, 
dann aber auch in geringerem Grade von der Empfanglichkeit der betreffenden 
Tiere. 
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1. Einfluf3 der Temperatur auf den tierischen Korper 
1m praktischen Leben ist eine Beobachtung des Einflusses Yom Klima

faktor "Temperatur" allein nicht maglich, weil wohl immer andere Klima
elemente mit ihm mehr oder weniger kombiniert in Wirkung treten. Immerhin 
lassen sich gewisse Feststellungen dort machen, wo er in extremer Form zur 
Geltung kommt. Wir sehen dann, wie weitgehend abhangig sich die Hautent
wicklung vom Faktor Temperatur erweist. Zum Verstandnisse der hier auf
tretenden Vorgange ist es aber notwendig, sich die Zusammensetzung der Raut, 
die aus drei deutlich verschiedenen Schichten gebildet wird, in Erinnerung zu 
rufen, namlich: 1. Epidcrmis oder Oberhaut, 2. die Kutis oder Lederhaut und 
3. die Subkutis oder das Unterhautbindegewebe. Die Entwicklung dieser 
Schichten schwankt in bedeutendem MaBe je nach dem \Varmeklima der be
obachteten Tiere. Ganz allgemein kanncn wir feststellen, daB in einem warm en 
Klima lebende Tiere eine diinne Raut besitzen und daB an dieser diinnen Raut 
die Oberhaut verhaltnismaBig starker entwickelt ist als bei den in kiihlem oder 
kaltem Klima lebenden Tieren. Umgekehrt ist die Entwicklung des Unterhaut
bindegewebes im warmen Klima eine auffallend schwachere. Weil die Subkutis 
an der Rautdicke aber einen wesentlichen Anteil besitzt, so erklart sich die 
diinne, feine Raut so vieler Tiere eines warmen Klimas zum Teile durch deren 
Unterentwicklung. Beispiele fiir diese Vorgange beim Zustandekommen der 
Rautdicke magen folgende angefiihrt werden: Die Raut des arabischen Pferdes 
in seiner trocken heiBen Reimat zeichnet sich durch Feinheit und weitgehendo 
Armut an Unterhautbindegewebe aus, infolgedessen aIle Knochenleisten und 
Muskelgrenzen scharf und deutlich durch die Raut hindurch zu erkennen sind 
und das zustande kommt, was der Tierziiohter mit "trockene" Form bezeichnet. 
Yom Rinde wieder ist auffallenderweise gerade das im relativ warmeren (und 
trockeneren) ungarischen Tieflande lebende ungarische Steppenrind, trotzdem 
es Winter und Sommer iiber im Freien lebt, gegeniiber den in kiihleren Gebieten 
(z. B. in den Alpen) heimischen Rassen durch geringere Gesamthautdicke gekenn
zeichnet. Und ahnliche Verhaltnisse finden wir bei den siidspanischen Rindern, 
sei es in der Reimat, sei es in Siidamerika, wo nach ROULIN besonders fiir die 
in den heiBen Lanos halbwild lebenden Tiere die relative Feinheit der Raut 
bekannt ist, wahrend die auf der Rochebene von Bogoda gehaltenen gleich
rassigen Rinder eine derbe Raut besitzen. Vor vielen J ahren hatte ich Gelegen
heit, durch Untersuchungen iiber die Dicke der einzelnen Rautschichten bei 
verschiedenen europaischen Rinderrassen folgendes festzustellen: 

Ungarisches 
Steppenrind 

Lavanttaler 
Rind ...... . 

I (le~~~~~en I Dicke del' Oberl~~~~ I Dicke del' ~=del'haU!_1 Dicke del' Untel'haut 

f-Iaut nun) (l 0 mm I 0.':0 nun: % 

4·5 0·051 1·13 1·225 27·22 3·227 71·71 

9·5 0·045 0·47 1·341 14·12 8·Il3 85·40 
Pinzgauer I 

Rind. . . . . . . 12·0 0·048 0·40 1·564 13·03 10·385 j 86·54 

Bei sonst gleichen Verhaltnissen sehen wir speziell z~wischen jencn beiden 
Rassen, deren Reimat in klimatischer Beziehung die graBten Unterschiede auf
weist, namlich dem ungarischen Steppenvieh in der mehr oder weniger trockenen 
warmen ungarischen Tiefebene und den im feucht kiihlen typischen Alpenklima 
beheimateten Pinzgauern, auch in der Rautdicke iiberhaupt und in der Ent
wicklung der einzelnen Rautschichten den graBten Unterschied auftreten. 
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Das ungarische Steppenrind besitzt namlich absolut genom men eine unverhiilt
nismaBig diinne Haut, an welcher jedoch die geringe Entwicklung des Unter
hautbindegewebes (absolut wie relativ betrachtet) neben verhiiltnismaBig gut 
entwickelter Oberhaut auffallt. Diese Epidermisdicke kann im heiBen Klima 
unter gewissen Umstanden, bei einer bestimmten Lebensart der Tiere, enorme 
Dimensionen annehmen, wie z. B. dies beim Nashorn, Elefanten, Tapir und FluB
pferd der Fall ist. 

1m selben MaBe werden aber im warmen Klima auch die Hautgebilde, 
wie die Haare, Klauen, Hufe und gegebenenfalls die Horner, gleichsinnig 
beeinfluBt. Die der Epidermis der Haut entsprechenden Gehorne z. B. der An
tilopen Afrikas zeichnen sich, wie WILCKENS schon anfUhrte, durch ihre kriiftige 
Entwicklung vor jenen der europaischen Gemse aus, der einzigen europaischen 
Antilopenart. Dnd die Entwicklung der Hornscheiden beim Rinde zeichnet sich 
- ganz abgesehen von der Lange, die ja auch noch von der Hornzapfenlange 
abhangt - im heiBen Klima durch ihre nach Dickenwachstum gerichtete Ten
denz aus. Dicke Hornscheiden haben z. B. im Gegensatze zu den Rassen feucht 
kiihler Gebiete das ungarische Steppenvieh, besonders aber das Battussirind 
des zentralafrikanischen Zwischenseegebietes. DaB an und fUr sich feinhornige 
Rinderrassen im warmen Klima grobe Horner erlangen, hat WILCKENS an den 
nach Dngarisch-Altenburg eingefiihrten Allgauer Kiihen direkt feststellen konnen. 
Dnd daB es auch mit der Entwicklung und Beschaffenheit von Huf bzw. Klauen 
bei Pferd, Rind und Schaf die gleiche Bewandtnis hat, braucht nur mit dem 
kurzen Hinweis auf dichte Hornbeschaffenheit des Hufes von in warmem und 
namentlich in trockenwarmem Klima lebenden Pferden (arabisches, ungarisches 
Pferd) erhartet zu werden. 1m Gegensatze hiezu steht die bekannte ungiinstige 
Beschaffenheit des Hufhorns bei Pferderassen Mitteleuropas. 

Eine Erklarung iiber die in warmem Klima vor sich gehenden Anpassungs
erscheinungen der Haut hat WILCKENS folgenderart zu geben versucht: "Wenn 
die Nerven der auBeren Haut von warmer oder von kalter Luft gereizt werden, 
dann andern sich die Blutverteilung und die Ernahrung in der Lederhaut und in 
der Unterhaut. Warme erregt die Temperatur empfindenden Nerven 
der auBeren Haut, die ihren Erregungszustand durch Vermittlung des Tem
peraturzentrums im Gehirn auf die sympathischen Nervenfasern der BlutgefaBe 
in der Haut iibertragen; diese Nervenfasern werden durch den EinfluB der Warme 
gelahmt, die BlutgefaBe erweitern sich und das Blut stromt in groBerer Menge 
in die auBere Schichte der Lederhaut, wo es seine Warme durch die Oberhaut 
ausstrahlt. Bei dauerndem Einflusse der Warme - wie im warmen Klima -
wird die mittlere und innere Schichte der Lederhaut sowie die Dnterhaut ver
haltnismaBig blutarm, weil eben das Blut in groBerer Menge in die auBere, der 
Oberhaut zunachst liegende Schichte der Lederhaut eintritt. Die mittlere 
und innere Schichte der Lederhaut sowie die Unterhaut empfangt also weniger 
Ernahrungsmaterial. Daher kommt es, daB die Haare, welche in der mittleren 
und inneren Schichte der Lederhaut ihren Boden haben, in ihrer Ernahrung 
und Wachstum beschrankt werden; sie bleiben kiirzer, ihr Stand wird weiter 
und sie konnen sogar ganz schwinden. Dagegen wird die Oberhaut dicker und 
die sie ernahrenden blutreichen GefaBwarzchen der Lederhaut erstrecken sich 
weit in sie hinein. Nach HER. PAUL ist es in der Tat auffallend, wie mit der Riick
bildung der Behaarung und der Verdickung der Oberhaut die Ausbildung der 
GefaBwarzchen der Lederhaut zunimmt; bei dicht behaarten Tieren hat die 
Oberflache der Lederhaut gar keine oder nur wenig merklich sich erhebende 
Warzchen auBer denen, die tief in der Lederhaut stecken und die Haare auf sich 
tragen und ernahren. An den Stellen mit stark verdickter Oberhaut, wie an den 
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Sohlenballen, wo die Oberhaut einer schnelleren Abnutzung ausgesetzt ist, sind 
die ernahrenden Lederhautwarzchen wieder in groBer Zahl und entsprechender 
Ausbildung vorhanden." "In der sparlicher ernahrten Unterhaut wird die 
Entwicklung des lockeren Bindegewebes beschrankt, in welchem sich das Fett 
ablagert. Aber nicht nur die Fettablagerungsstatte verkleinert sich, sondern 
auch die Fettbildung selbst wird herabgesetzt, weil das Nahrungsbediirfnis 
im warmen Klima geringer ist. Ein starkes Fettpolster in der Unterhaut wiirde 
die Tiere im warmen Klima oder in warmer J ahreszeit nur belastigen, weil die 
Warmeabgabe dadurch erschwert wiirde." 

Der EinfluB des kalten Klimas auf die Beschaffenheit von Haut, Horn 
und Haar ist dadurch charakterisiert, daB die in kaltem Klima lebenden Rassen 
einer bestimmten Haustiergattung durch eine betrachtlich dickere Haut aus
gezeichnet sind, und daB die bedeutende absolute Dicke der Haut zum groBen 
Teil auf Rechnung der machtigen Entwicklung des Unterhautbindegewebes 
zu setzen ist. Hingegen pflegt in einem solchen Klima die Oberhaut absolut 
und relativ schwacher entwickelt zu sein. Beispiele, welche diese Behauptung be
kraftigen, wurden schon von DARWIN und ROULIN gesammelt. So stellte ROULIN 
unter anderem fest, daB die Haut der in den Gebirgen von Kolumbien den 
groBten Teil des J ahres in einer Klimazone von 9 bis 10° C verbringenden Rinder 
auffallend dick ist, obschon die Angehorigen derselben Rasse in den heiBen 
Provinzen Mariquita und Neyba eine diinne, mit feinen Haaren bedeckte 
Haut besitzen. Desgleichen tragen die in dem 2500 m hohen Paramos-Gebirge 
Kolumbiens verwildert lebenden Schweine ein dickes, fast wollartig krauses 
Haarkleid. Auch DARWIN fand die Haut der auf den rauhen Falklandsinseln 
lebenden Haustiere gegeniiber jener gleichrassigen des benachbarten Fest
landes auffallend dick. 

Was die Hornscheiden der im kalten Klima lebenden Schafe und Rinder 
anbelangt, so scheint allerdings, wie WILCKENS ausgefiihrt hat, im allgemeinen 
speziell bei Rindern die Neigung zur Bildung von diinnwandigen und wohl 
auch kurzen Hornscheiden zu iiberwiegen, und tatsachlich kann man beim 
hochgeziichteten Niederungsvieh der Nordseekiiste Ofters das Blut der Fleisch
haut durch die feine Hornschichte an der Hornursprungsstelle durchschimmern 
sehen. Allein diese Tatsache, die vielleicht dureh die erlangte Verfeinerung der 
Konstitution zu verstehen sein kann, findet in den groB und ziemlich derb 
gehornten schottischen Hochlandsrindern ein in diese Regel nicht passendes 
Gegenstiick. Rasseliche Zugehor und Art der Ernahrung scheinen auf die 
Dicke der Hornscheiden auch von groBem EinfluB zu sein. Auch die von 
WILCKENS als eine Folgeerscheinung des kalten Klimas angefiihrte Horn
losigkeit der Rinder, die besonders zahlreiche im feucht kiihlen Klima Nord
europas beheimatete Zuchten auszeichnet, muB wohl anders (durch Mutation) 
erklart werden und diirfte mit dem Klima nicht zusammenhangen. Fiir eine 
solche Ansicht spricht auch der Umstand, daB Hornlosigkeit selbst bei den 
Hamitenrindern des alten Agypten, also in einem sehr heiBen Klima, vorkam. 

1m Gegensatze zur oben behandelten Frage ist der EinfluB des kalten 
Klimas auf die Entwicklung der Haare sehr deutlich festzustellen. Der Haar
wuchs ist nicht nur durch massenhaftes V orkommen der sogenannten Flaum
haare bei den Haussaugetieren dichter und bietet einen besseren Warmeschutz, 
sondern es treten auch grobere, durch relativ groBe Dicke und Lange ausgezeich
nete, sogenannte Grannenhaare in den Vordergrund. Ein charakteristisches 
Beispiel konnen die schottischen Hochlandsrinder abgeben, die nicht nur wie 
andere, rauhe Gebiete des Kontinents bewohnende Rinderrassen im Winter 
mit langer und dichter Behaarung versehen sind, sondern die diese fast spannen-
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langen Zoten selbst im feuchtkiihlen Sommer ihrer Heimat tragen. In sehr iiber
zeugender Weise laBt sich der EinfluB eines kiihlen Klimas auf das Dickerwerden 
der Haut und auf das Erscheinen einer groben, struppigen Behaarung bei den 
gealpten Rindern feststellen. Wahrend die derselben Rasse und demselben Stamme 
zugehorenden Heimkiihe im Sommer das bekannte glatte, feine Deckhaar und 
eine rasscmaBige Feinheit der Haut besitzen, haben die gealpten Tiere desselben 
Stalles eine dickere Haut und einen groben, oft direkt struppigen Haarwuchs. 

Uber die Art und Weise, auf welcher die geschilderten Veranderungen 
von Haut und Haar bei unseren Haustieren zustandekommen, liefert WILCKENS 
folgende Erklarung: "Kalte erregt die Gefiihlsnerven der auBeren Haut; 
diese bewirken durch die Ubertragung ihres Erregungszustandes auf die sym
pathischen Nervemasern der HautblutgefaBe eine Erregung dieser Nerven 
und eine Verengerung der BlutgefaBe. Dadurch wird das Blut aus der auBeren 
Schicht der Lederhaut herausgetrieben bzw. dessen Bestand in derselben ver
mindert; daher kommt die Blasse der Oberhaut in kalter Luft. Dagegen ist 
die mittlere und innere Schichte der Lederhaut sowie die Unterhaut starker 
mit dem aus der auBeren Lederhautschichte verdrangten Blute erfiillt. Die Haare 
in der mittleren und inneren Schichte der Lederhaut, sowie der Unterhaut 
empfangen mehr Ernahrungsmaterial; daraus erklaren sich das iippigc Wachstum 
und der dichtere Stand der Haare in der Lederhaut und die reichliche Entwick
lung von lockerem Bindegewebe in der Unterhaut. 1m kalten Klima oder in 
kalter J ahreszeit erhalten die Tiere auf diese Weise einen Schutz durch dichteren 
und langeren Haarbesatz sowie durch Bildung eines starken Fettpolsters, da 
sich in den zahlreichen Zellen des Unterhautbindegewebes reichlich Fett ab
lagern kann, wenn das in der Kalte gesteigerte Nahrungsbediirfnis durch ver
mehrte Nahrungsaufnahme befriedigt wird. Das Fettpolster im Unterhaut
bindegewebe beschrankt die Warmeabgabe des Organismus und gewahrt den 
Tieren einen starken Schutz gegen die Kalte." 

Es ist selbstverstandlich, daB dieser von WILCKENS gelieferte Erklarungs
versuch nur unter der V oraussetzung denkbar ist, daB bei den in Frage 
kommenden Tieren die Anlage zu vermehrter Haarentwicklung gegeben ist und 
daB der Kaltereiz zugleich auch die Entwicklung dieser Haarkeime in der 
Lederhaut anregt. 

EinfluB der Temperatur auf die Stoffwechselvorgange des Tierkorpers. N ach 
der landlaufigen Ansicht setzt eine warme Umgebung den Stoffwechsel der 
Tiere herab und die Kalte steigert ihn. Dieser Ansicht, welche die von der Korper
oberflache durch Strahlung und Leitung bedingten Warmeverluste ins Auge 
faBt, verleiht WILCKENS mit folgenden Worten Ausdruck: "Der durch den Ein
fluB der Warme auf die temperaturempfindenden Nerven der auBeren Haut 
ausgeubte Reiz beschrankt durch die Ubertragung ihres Erregungszustandes 
auf die Muskelnerven die Tatigkeit der willkiirlichen Muskeln. Die willkurliche 
Bewegung und damit die durch Muskelarbeit vermehrte Eigenwarme des Tieres 
wird herabgesetzt. Weil dadurch auch der Stoffverbrauch vermindert wird, 
so sinkt das Nahrungsbediirfnis. Die Nahrungsaufnahme wird beschrankt und 
damit auch die Tatigkeit der Kaumuskeln und der unwillkiirlichen Muskeln 
des Verdauungskanals. Durch die in warmer Luft beschrankte Abgabe der Eigen
warme des Tieres erhoht sich die Blutwarme, was eine Erregung der SchweiB
zentren im Riickenmark zur Folge hat; durch die schweiBerregenden Nerven 
wird die Tatigkeit der SchweiBdriisen in der Lederhaut angeregt. Der reichlich 
abgesonderte SchweiB verdunstet an der Oberflache der Haut und die dazu 
notige Verdunstungswarme wird dem Tierkorper entzogen, wodurch er abge
kiihlt wird." 
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RinzuzufUgen ware dem Gesagten no,;h, daB die durch Untersuchungen 
R. STIGLERS beim Menschen nachgewiescne Uberlegenheit der Warmeregulierung 
(bei schwerer Arbeit und hciBer Luft) pigmentierter Raut gegeniiber der schwach 
pigmentierten durch Leitung und Strahlung zu erkHiren ist. Da nach histo
logischen Untersuchungen die pigmentierte Raut des Negers blutgefaBreicher 
ist, als jene des weiBen Menschen, so erklart sich die bessere Warmeabgabe des 
ersteren zwanglos, um so mehr, als bei der durch schwere korperliche Arbeit in 
heiBer Luft bedingten gesteigerten Korpertemperatur die RautgefaBe erweitert 
sind und daher von mehr Blut durchdrungen werden. tibung, das heiBt Anpassung 
spielt auch auf dem Gebiete der Warmeregulierung, wie noch gezeigt werden 
wird, eine groBe Rolle. 

Was die Klilte in ihrem Einflusse auf den Tierkorper anbetrifft, so steigert 
sie hauptsachlich die Tatigkeit der willkiirlichen ::\Iuskeln und durch diese den 
Stoffwechsel. "Dadurch wird auch die Bildung dcr Eigenwarme erhoht. Infolge 
der gesteigerten Muskelarbeit wird der Stoffwechsel lebhafter und der Stoff
verbrauch groBer. Damit vergroBert sich auch das Nahrungsbediirfnis. Wenn 
dieses durch vermehrte Nahrungsaufnahme behiedigt wird, dann erhoht 
wiederum die gesteigerte Tatigkeit del' willkiirlichen und del' unwillkiirlichen 
Muskeln des Verdauungskanals die Eigenwarme des Tieres. Nimmt das Tier 
mehr Nahrung auf als dem Stoffverbrauche entspricht, dann Wild der Uber
schuB als Fett aufgespeichert." 

DaB auch bei scheinbarer korperlicher Ruhe bei Kalte Muskelarbeit verrichtct 
und del' Stoffwechsel erhoht werden kann, wird u. a. durch das "Zittern" des 
Tierkorpers erwiesen. Eine Anpassung des hoheren tierischen Korpers an eine 
dauernd kalte Umgebung erfolgt einerseits durch Entwicklung eines dichten, 
feinen Flaumhaares odeI' von Flaumfedern oder andererseits durch die Bildung 
entsprechender Fettschichten, besonders in del' Subkutis. Auf beiden Wegen 
schiitzt sich del' Korper VOl' allzu groBem Warmeverluste. Ein Beispiel fUr den 
ersten Fall sehen wir in dem auch wirtschaftlich kostbaren Pelzwerk verschiedener 
nordischer Tiere (Zobel, Marder, Nerz). Bei Tieren hingegen, die sich vorwiegend 
in einem die Korperwarme besonders gut leitenden Medium, z. B. im Wasser 
aufhalten, wie z. B. die Seehunde, Walrosse und ganz besonders die Wale, treten 
mehr oder weniger machtig sich entwickelnde Fettschichten als geeignete Schutz
vorrichtungen des Korpers auf. Schon KLUGE hat nachgewiesen, daB unter 
sonst gleichen Umstanden bei einer Differenz zwischen Korper- und AuBen
temperatur von 18·2° C eine nur 0·2 em dicke Fettschichte den Warmeverlust 
auf rund die Ralfte herabsetzt. Ahnlich, wie weiter oben beziiglich del' Warme
regulierung im warmen Milieu ausgefiihrt wurde, scheint nach den Versuchen von 
DURIG und LODE an gutgenahrten Runden auch eine Gewohnung an kalte 
Bader einzutreten und daB dieselbe auf dem Wege iiber die RautblutgefaBe 
erfolgt. 

Zur Vermeidung von MiBverstandnissen muB ausdriicklich betont werden, 
daB die im vorhergehenden kurz geschilderten, durch die Temperatur ver
anlaBten Stoffwechselvorgange fUr die praktischen Verhaltnisse allein Richtig
keit haben. Wird der yom theoretischen bzw. wissenschaftlichen Standpunkte 
aus wichtige Grund- odeI' Erhaltungsumsatz allein beriicksichtigt, dann 
allerdings findet man nach A. DURIG diesen von der Temperatur unabhangig. 
Unter dem Erhaltungsumsatz verstehen die Physiologen die bei absoluter Ruhe 
pro ein Kilogramm Lebendgewicht in der Stunde produzierte Menge Kohlen
saure. Sie betrug beim Menschen 228 bis 236 em3 und erwies sich, praktisch aus
gedriickt, iiberall gleich. Ob man den Grundumsatz in den Tropen (Batavia) 
odeI' im Polarklima Gronlands untersuchte, er war iiberall gleich hoch wie im 
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gemaBigten Klima und hier wieder gleich im Winter wie 1m Sommer, im Tal 
oder auf groBer Bergeshohe. 

Von diesem theoretischen Wert ist naturlich jener yom landwirtschaftlichen 
Standpunkte aus wichtige Stoffwechsel, der sich unter den gewohnlichen 
Lebensverhaltnissen oder der zum groBen Teil durch Sinnes- und Muskel
tatigkeit in seiner Intensitat beeinfluBt wird, verschieden. Auf diesen hat auch 
die Temperatur einen ganz bedeutenden, wenn auch, wie geschildert wurde, 
nur indirekten EinfluB. Es sei zur Illustration dieser Verhaltnisse beispiels
weise angefuhrt, daB selbst ruhende Arbeitsochsen zur Erhaltung ihrer Korper
temperatur je nach der herrschenden Stalltemperatur auf 1000 kg Lebend
gewicht 3·8 bis 5,8 Starkemehl (Starkewerte) benotigen, um den Warmeverlust 
zu ersetzen und die Korpertemperatur auf der normalen Hohe zu erhalten. 
Ein gutes Bild von der durch die Kalte veranlaBten Steigerung der Stoff
wechselvorgange sowie von der unter gewohnlichen Lebensverhaltnissen dadurch 
bedingten Wechselwirkung zwischen herrschender Temperatur und auf
genommener N ahrung liefert der seinerzeit, von HERZOG KARL TREonoR mit 
einer Katze angestellte Versuch. Das Tier wurde durch volle sechs Monate 
durchaus gleichmaBig ernahrt. In dem auf die kalte J ahreszeit entfallenden 
Zeitabschnitte (16. Jannnr bis 30. Marz) blieb ihr Korpergewicht, praktisch 
betrachtet, gleich (2,557 bis 2·650 kg), mit der Zunahme der Temperatur beim 
Fortschreiten der J ahreszeit nahm auch das Korpergewicht des Tieres zu und 
erreichte Mitte Juni, bei Beendigung des Versuches, 3·047 kg. In der kalten 
J ahreszeit war der Stoffwechsel unter den ublichen normalen Lebensver
haltnissen lebhafter gewesen; das bewiesen die groBere Kohlensaureausscheidung 
und die ihr entsprechende groBere Sauerstoffaufnahme sowie das Gleichbleiben 
des Lebendgewichtes. Die beobachtete, wahrend 6 Stunden bei -3·2° C pro
duzierte Kohlensauremenge war beispielsweise um 83% groBer als jene in der 
gleichen Zeit bei +30,8° Umgebungstemperatur gebildete Kohlensauremenge. 
Infolge der Ersparnis eines Teiles der stickstofffreien Bestandteile des Futters 
bei warmer Umgebung in der warmen Jahreszeit konnte das Tier aus dem nicht 
fUr Zwecke der Warmeproduktion verwendeten Teil dieser Nahrstoffe FeU 
bilden und im Korpergewicht zunehmen. 

Die Kenntnis des Zusammenhanges, der zwischen dem Stoffwechsel im 
tierischen Korper und der Temperatur der ihn umgebenden Luft besteht, ist 
wegen der z. B. bei kalterer Stalltemperatur notwendigen groBeren Nahrstoff
menge der Tiere fUr den praktischen Landwirt sehr wichtig. A.hnlich wie die 
Temperatur der umgebenden Luft wirkt auch jene des aufgenommenen Futters 
auf den Tierkorper und seinen Nahrungsbedarf. Wird zum Beispiel kaltes, 
eventuell noch wasserreiches Futter gegeben, so ergeben sich hieraus durch das 
im Korper notwendige Erwarmen des Futters Warmeverluste, welche sich, wenn 
sie nicht durch einen NahrungszuschuB gedeckt werden, in der tierischen 
Produktion geltend machen. Zum Beispiel lieferten in einem von MARKER 
veranlaBten Versuch Kuhe, die unter anderm mit kalten Diffusionsschnitten 
gefUttert wurden, 13·6l Milch taglich, wahrend sie sonst unter gIeichen Um
standen bei Verabreichung derselben Schnittemenge in heiBem Zustande 15·4 l 
Milch lieferten. 

Der Vollstandigkeit halber sei noch kurz des Einflusses der Temperatur 
auf gewisse Entwicklungs- und Wachstumsvorgange im Tierreiche gedacht. 
Man kann das kurz gefaBt etwa so ausdriicken, daB man sagt: Warme (natudich 
innerhalb gewisser Grenzen) regt die tierischen Entwicklungsvorgange an, Kalte 
verringert sie. Auch hier wurde zunachst auf dem Gebiete der niederen Zoologie 
eine Anzahl von Beweisen dieses Satzes geliefert. So war bekannt, daB gewisse, 
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auf den Kiemen der Fische lebende Schmarotzer (Polystomum integerimum 
und Diplozoon paradoxum) nur im Sommer bei warmerer Temperatur Eier 
produzieren, in der kalten Jahreszeit jedoch nicht. Wurden hingegen mit solchen 
Parasiten behaftete Fische wahrend des Winters im Aquarium im temperierten 
Raume gehalten, dann erfolgte keine Unterbrechung der Eierproduktion. Ahn
lich wird Hydra grise a bei 20° C geschlechtsreif, nicht aber unter 10°. Der die 
Entwicklung beschleunigende Einflul3 der Warme zeigt sich deutlich bei den 
O. TOFoHRschen Versuchen mit Eiern des Mauergecko, Tarentola mauretanica, 
die bei 20° C 180 und bei 29° C nur 120 Tage als zur Entwicklung notwendig 
feststellten. 

Besonders wurde dann die Rolle der Temperatur bei der kiinstlichen 
Parthenogenese durch LOEB und HARVEY studiert. Sie stellten fest, dal3 die 
Eier einer Molluske (Lottia gigantea), durch kleine Mengen bestimmter Chemi
kalien zur Reifung gebracht, diese bei 18° C in nur ein Drittel der Zeit erreichten 
als bei 8° C. Ahnliche Beobachtungen, welche aIle den die Entwicklung beschleu
nigenden Einflul3 der Warme feststellten, liegen in Menge vor. 

Die Entwicklung der Ringelnatter erfolgt nach Bohr bei 28° C fast dreimal 
so schnell als bei 16° C, die Ausbriltungsgeschwindigkeit des Hiihnereies verlauft 
bei 40° C etwa doppelt so schnell als bei 340 C. Allerdings verlauft die normale 
Entwicklung des Hiihnchens nur zwischen 35 und 39° C; bei hoherer Temperatur 
erscheinen haufig Mil3bildungen und bei zirka 43° C stirbt das Ei abo Unter 
28° C wieder hort die Entwicklung auf, es tritt die Kalteruhe ein (DARESTE). 

Als Beispiel fUr den fordernden Einflul3 der Warme auf gewisse Lebens
aul3erungen sei die Beobachtung mitgeteilt, dal3 die Feldheuschrecke bei 15° C 
Lufttemperatur 80 mal in der Minute zirpt, bei 20° C jedoch 120 mal. Hieher 
gehort wohl auch die in der Praxis bekannte Tatsache, dal3 der bei hoherer 
Temperatur normale, kraftige Heiltrieb der Wunden bei Kalte sich in einen 
ungiinstigen verwandelt. Die Schilderungen der Polarforscher he ben stets die 
langsame Heilung und die Neigung zu Eiterungen selbst kleiner Wunden hervor. 
Vielleicht hangt mit der tieferen Stalltemperatur im Winter die alte Erfahrung 
zusammen, dal3 gerade bei Winterlammungen die Neigung des Auftretens der 
Lammerlahme besteht, und dal3 die einfachste und relativ sichere V orbeuge 
gegen diese septische Erkrankung der Lammer im Verschieben der Ablammung 
auf die warmeren Monate liegt. Die Abwehrfunktionen der Korperzellen scheinen 
inncrhalb gewisser Grenzen ebenfalls bei hoherer Temperatur wirksamer zu sein. 

Endlich wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dal3 die VAN 'THoFFsche 
Regel (die sogenannte RGT oder Reaktions-Geschwindigkeit-Temperaturregel), 
welche besagt, "dal3 die Geschwindigkeit der meisten chemischen Reaktionen 
bei gewohnlicher Temperatur, durch eine 10 gradige Temperaturerhohung unge
fahr verdoppelt bis verdreifacht wird" (KANITZ 1915), nicht blol3 fUr die gewohn
lichen chemischen Reaktionen gilt, sondern, daB sie innerhalb gewisser Grenzen 
auch fUr die Geschwindigkeit mal3gebend sei, mit welcher sich viele Lebensvor
gange abspielen. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend hat KANITZ (1908) 
die Beeinflussung der Graviditatsdauer seitens der Bluttemperatur beim Menschen 
vermutet und berechnet, dal3 ein Unterschied in der Korpertemperatur der 
Mutter von 0·52° C bereits einen Unterschied von 10 Tagen in der Schwanger
schaftsdauer bedingen konne. Diese theoretische Annahme wurde nach KANITZ 
durch O. WELLMANN (1910) gestiitzt, indem er nachwies, dal3 1. Arbeitsstuten, 
die zur Zucht dienen, eine urn einige Tage kilrzere Trachtigkeitsdauer haben, 
und 2. dal3 die mittlere Trachtigkeitsdauer der Stuten, die im Juli bis September 
fohlen, merklich kiirzer ware (326 Tage), als der von Marz bis Mai fO"hlenden 
Stuten (343 Tage). 
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Dies Ergebnis sei nach dem Genannten dann zu verstehen, \Venn man 
annimmt, daD die Korpertemperatur der Stu ten in den letzten Trachtigkeits
monaten fur die Trachtigkeitsdauer ausschlaggebend ware; und ferner durch 
die Annahme, daD die Korpertemperatur der Stu ten im Sommer eine hohere 
als im Winter sei. Letztere Annahme sei deshalb sehr wahrscheinlich, weil 
CONGDON und SUMNER durch den EinfluD einer erhohten Umgebungstemperatur 
bei Mausen eine Steigerung der Korpertemperatur um 1° C nachweisen konnten. 
Allerdings muB erwahnt werden, daD PRZYBRAM bei seinen Warmeratten keinen 
solchen EinfluD auf die Trachtigkeitsdauer beobachtet hat. 

Tritt man anderseits unter diesem Gesichtswinkel an die Erfahrung heran, 
daD die sogenannten abendlandischen Pferde, wie auch M. WILCKENS nach
gewiesen hat, mit einer im allgemeinen etwas hoheren Korpertemperatur tat
sachlich eine kurzere Trachtigkeitsdauer verbinden, wahrend die sogenannten 
"Morgenlander" umgekehrt eine etwas niedrigere mittlere Korpertemperatur 
neben langerer mittlerer Trachtigkeitsdauer besitzen, so scheint die Erscheinung 
wohl fur die KANITzsche Anschauung zu sprechen. 

Weniger klar kommt der EinfluB der Warme naturlich bei den hoheren, 
mit bestimmter glcichbleibender Korpertemperatur versehenen Tieren zum 
Ausdruck. 

Auch hier wurde verschiedentlich, z. B. von WILCKENS, auf die durch die 
Warme veranlaBte raschere Korperentwicklung und namentlich auf den im heiBen 
Klima beobachteten fruheren Eintritt der Geschlechtsreife (besonders beim 
Schweine) hingewiesen. Allein hier kommt es doch durch das Hineinspielen 
anderer Faktoren (N ahrung) leicht zu Fehlschlussen. Vor allem spielt auch die 
Rassen- bzw. die Spezieszugehorigkeit eine ausschlaggebende Rolle. So sei nur 
auf die bekannte Tatsache hingewiesen, daD die im heiBen Klima lebenden 
arabischen Pferde spatreif, die im feuchtkuhlen Klima Mitteleuropas beheima
teten Flamlander und Belgier usw. aber fruhreif sind. Freilich handelt es sich 
hier abel' um zwei Pferdetypen, die deshalb nicht gut miteinander verglichen 
werden konnen, weil sie die N achkommen zweier vollig verschiedener Spezies 
von Wildpferden vorstellen. 

Ebenso laBt sich nicht wohl eine allgemein giiltige Regel iiber den EinfluB 
der Temperatur auf bestimmte Organe (etwa Drusen) und der von ihnen bedingten 
wirtschaftlichen Leistung (etwa Milchleistung) aufstellen. Auch hier spielten die 
Rasse bzw. die gewahlte Spezies und der Umstand, ob sie in einem bestimmten 
Klima entstanden und an dasselbe vollkommen angepaBt ist, die wichtigste 
Rolle bei der Entscheidung dieser Frage. Es wurde beispielsweise der Satz aus
gesprochen, daB die Milchergiebigkeit im gemaBigten Klima bei unseren Haus
tieren am groBten sei und im heiBen sinke. Diese Beobachtung gilt abel' nur, 
wenn wir uns auf Rinder und womoglich auf das Verhalten unserer Rassen nach 
dem Versetzen in ein heiDes Klima beschranken. Sie ist zum Beispiel falsch, wenn 
man sich erinnert, daB die Ziegen Arabiens enorm entwickelte Euter zeigen 
und an Milchergiebigkeit unseren Ziegen nicht nachstehen. Oder man beachte, 
daB yom Buffel, also einem in den Tropen entstandenen Haustiere, es sowohl 
in Indien als auch, und zwar besonders in Sudchina, Rassen gibt, die sich durch 
eine vortreffliche Milchergiebigkeit auszeichnen. AuBer dem von auDen kommen
den Reiz (hier die Warme der umgebenden Luft) kommt - unter sonst gleichen 
Umstanden naturlich - eben noch das innere Moment der Reizempfindlichkeit 
des betreffenden Tierkorpers in Frage. Reizempfanglichkeit und entsprechende 
Reaktion sind aber fur verschiedene Haustierspezies oder selbst Rassen recht 
verschieden. 
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2. Einflui3 geringerer bzw. groi3erer LufUeuchtigkeit 
auf den Tierkorper 
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Uber den EinfluB trockener bzw. feuchter Luft auf den Stoffwechsel der 
Tiere (unter sonst gleichen Verhaltnissen) ist wenig Positives bekannt. 1m all
gemeinen besteht die Ansicht, daB trockene Luft innerhalb gewisser Grenzen 
den Stoffwechsel anregt, feuchte hingegen herabsetzt. Wird doch der gunstige 
EinfluB des Bergklimas zum Teile wenigstens mit auf die Lufttrockenheit zuruck
gefUhrt. Es spricht hiefUr ferner der allgemein bekannte auBerordentlich gunstige 
EinfluB, den das trockene und lichtreiche Klima der Stepp en und Halbwusten 
Sud- und Nordafrikas auf die Ausheilung der menschlichen Tuberkulose besitzt, 
sowie die Tatsache, daB Steppentiere, trotz ihrer groBen Widerstandsfahigkeit 
sowohl gegen Hitze wie Kalte, gegen Feuchtigkeit recht empfindlich sind. 
Namentlich mit kuhler Temperatur verbundene groBere Luftfeuchtigkeit ruft 
z. B. bei Steppenschafen leicht Katarrhe der Atmungswege hervor, zu denen 
sich - als indirekte Wirkung feuchten Klimas - auch noch durch das unge
wohnte, wasserreiche Weidefutter hervorgerufene Darmkatarrhe zu gesellen 
pflegen. 

Zahlreiche Tiere, darunter wichtige Haustiere, sind an eine vor allem durch 
groBe Trockenheit ausgezeichnete Umwelt vorzuglich, ja zum Teil sogar so 
einseitig angepaBt, daB ihr normales Gedeihen geradezu von einer gewissen Luft
trockenheit abhangig ist. Wenn man von gewisse Steppen oder Halbwusten 
bewohnenden Antilopen (wie Addax nasamaculatus des Sudans, Oryx leucoryx 
Arabiens u. a.) und Gazellen (Gazella subguturosa des persisch-mesopotamischen 
Grenzgebietes) absieht, welche selbst in der heiBen Jahreszeit monatelang ohne 
Wasser zu trinken leben konnen, dann zeichnet sich unter den Haustieren vor 
allem das Kamel durch seine vorzugliche Anpassung an eine trockene, wusten
artige Umwelt aus. Nach DAUGHTY werden in Arabien die Kamele wahrend der 
relativ reichen Fruhlingsvegetation 2 bis 2Y2 Monate lang uberhaupt nicht ge
trankt. Und nach AUGIERAS vermochten die Kamele in der zentralen Sahara 
bei anstrengendem Expeditionsdienst volle 16 Tage ohne Wasser auszuhalten. 
1st jedoch den Kamelen die Moglichkeit der Weide ganz genom men, dann sind 
sie bereits nach einer Woche am Ende ihrer Krafte. Nach LEHMANN ist "dem 
Fortkommen der Kamele uberall dort eine Grenze gesetzt, wo der in der Luft 
enthaltene Wasserdampf im Monatsmittel eine Spannkraft von mehr als 11 bis 
12 mm erreicht." 

In ahnlichem, wenn auch bereits geringerem Grade sind gewisse Esel
und Schafrassen (z. B. der Fettschwanzgruppe) weitgehend an das Leben in 
trockenen Steppen und Halbwusten angepaBt. 

Diesen Arten und Rassen von Haustieren ist in Zukunft eine noch viel 
groBere Rolle zu spielen beschieden, als es heute der Fall ist, wenn erst einmal 
eine Rationalisierung der (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Nord
amerika) bis jetzt vollig wild gehandhabten "Steppenwirtschaft" platzgreift, 
denn daB die Steppenwirtschaft eine mindestens ebenso groBe, falls nicht noch 
groBere Bedeutung als die Alpwirtschaft fUr die menschliche Ernahrung 
besitzt, geht aus dem Umstande hervor, daB nach BUXTON (1923) etwa ein 
Funftel der ganzen Erdoberflache, das ist ein Gebiet von der ungefahren 
GroBe Afrikas, Steppe, Halbwuste oder Wuste vorstellt. 

Biologisch interessant ist die Beobachtung, daB auch der Klimafaktor 
Luftfeuchtigkeit direkt und indirekt die KorpergroBe und Fruchtbarkeit selbst 
hoher organisierter Tiere deutlich zu beeinflussen vermag. Eine gewisse, auf 
mehreren kleinen, wasserlosen, im Roten Meer gelegenen Inseln vorkommende 
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Lokal£orm der Gazella arabica beispielsweise stellt nach BUXTON (1923) geradezu 
eine Zwergform dieser Spezies vor, welche kaum ein Drittel des Lebendgewichtes 
der kontinentalen Form aufweist. Und die im Halbwustengebiete Zentral
australiens lebende mausartige Spezies Sminthopsis crassicaudata bringt in 
Zeiten, in denen infolge hinreichender Feuchtigkeit die Vegetation etwas besser 
gediehen ist, 10 Junge im Wurfe, wahrend in den Durreperioden sich nur 4 bis 
5 Junge im Wurfe befinden (SPENCER nach BUXTON). 

3. Einfluf3 des Luftdruckes auf den tierischen Organismus 

In den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts hat der Physiologe VIAULT 
zu Morochocha in Peru in einer Hohe von 4390 m durch Blutuntersuchungen 
an sich und seinen Begleitern eine bedeutende Zunahme der roten Blutkorperchen 
festgestellt; die Zahl der roten Blutkorperchen war von 5,000.000 im Kubik
millimeter Blut wahrend des Aufenthaltes der Versuchspersonen in niedrigen 
Hohenlagen bis auf zirka 8,000.000 in den genannten Hohen gestiegen, und zwar 
ging diese Vermehrung innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes (zirka 8 Tagen) 
vor sich. 

Anfanglich meinte man, daB es sich dabei nur um eine scheinbare Ver
mehrung, verursacht durch gewisse technische Mangel bzw. Veranderungen 
an der Zahlapparatur handle. Allein durch die zahlreichen folgenden kritischen 
Untersuchungen, mit strenger Kontrollanordnung uber diesen Gegenstand, 
wurde schlieBlich doch der ursprungliche Befund VIAULTS bestatigt. Unter 
anderem hatte der russische Militararzt LA WRINOVICZ an 35 gesunden kraftigen 
Personen am Pamirhochplateau eingehende Blutuntersuchungen durchgefUhrt. 
Die Hohe des Versuchsortes betrug rund 4000 m, der mittlere Barometerstand 
rund 480 mm, die mittlere J ahrestemperatur 3° C und die relative Feuchtigkeit 
nur 47%. Seine wichtigsten Resultate sind: 1. Die Zahl der roten Blutkorperchen 
der Versuchspersonen nahm nach kurzem Aufenthalte in dieser Hohe um 
57 bis 60% gegenuber der Norm zu und 2. vergroBerte sich ebenso der Ham0-
globingehalt des Blutes um 10·5% bis 15·7%. Beim Ubergang ins Tal von Neu
Margelan kehrte die Zusammensetzung des Blutes nach ein bis zwei Monaten zur 
Norm zuruck. 

Zur Erklarung dieser und zahlreicher anderer ahnlicher auffallenden Be
funde dienten verschiedene Hypothesen. BUNGE nahm eine gewisse Eindickung 
des Blutes in groBeren Hohen an, so daB dadurch eine schein bare Vermehrung 
der roten Blutkorperchen erfolge. Dieser Eindickungshypothese steht die 
ZUNTzsche Verteilungshypothese gegenuber, welche durch eine verschiedene 
Verteilung der roten Blutkorperchen eine Erklarung bieten will. MIESCHER endlich 
nahm an, daB durch den Sauerstoffmangel der dunnen Luft in groBeren Hohen eine 
Reizung des Knochenmarkes verursacht wurde, die zu einer gesteigerten Blut
korperchenbildung fUhre. 

Unter solchen Umstanden blieb zur Entscheidung dieser Streitfrage nur 
der Weg ubrig, durch genaue Bestimmung des gesamten Hamoglobingehaltes 
von Tieren und durch Vergleich dieser Resultate mit jenen von au Berst sorgfaltig 
gewilhlten, in jeder Beziehung (nach Abstammung, korperlichem Verhalten und 
Ernahrung usw.) gleichen Kontrolltieren, zu sehen, ob es in der Hohenluft 
tatsachlich zu einer Vermehrung an Hamoglobin im Blute kommt. Diese technisch 
schwierigen Versuche, die namentlich von der MIEsERschen und JAQuETschen 
Schule durchgefUhrt wurden, stellten die absolute Vermehrung des Hamoglobin
gehaltes im Blute der Hohentiere einwandfrei fest. Aber diese, wie gesagt, 
nicht mehr zu bezweifelnde Hamoglobinvermehrung im Hohenklima stellt sich 
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nach DURIG keineswegs als so groB dar, daB sie das Absinken des Sauerstoff
druckes in groBeren Hohen zu kompensieren vermochte. 

Es ware verlockend, aus dieser VergroBerung des Hamoglobingehaltes, 
bzw. aus der Vermehrung der roten Blutkorperchen im Hohenklima auf gesnnd
heitliches Verhalten der betreffenden Tiere Schltisse abzuleiten. Weil gerade 
in landwirtschaftlichen Kreisen der EinfluB des Bergklimas bei der Alpung 
in manchmal unwissenschaftlicher und iibertriebener Weise dargestellt wird, 
so verlohnt es sich der Mtihe, mit einigen Worten auf die sich aus der erwahnten 
Blutveranderung ergebenden Momente einzugehen. Zunachst konnte man an
nehmen, daB infolge de;; durch das Bergklima gegcbcnen Ancizes zur vermehrten 
Bildung von roten Blutkorperchen die Blutbildung eine besonders gtinstige 
sein mtisse, und daB, weil ja die roten Blutkorperchen die Trager des Sauer
stoffes sind, die Stoffwechselvorgange besonders lebhafte waren. Diesen Ge
danken hort man tatsachlich auch oft in landwirtschaftlichen Kreisen aus
sprechen. Allein dem ist, wie DURIG gezeigt hat, keineswegs so. N ach ihm trifft 
man im Gegenteile gerade in den Alpengegenden Chlorose haufig und ihre Heilung 
erfolgt durchaus nicht leichter als in der Ebene. Auch der an das eben Gesagte 
sich anschlieBende Gedankengang: der Eisengehalt des Elutes konne als das 
Kriterium fUr sein Sauerstoffbindungsvermogen dienen, laBt nach DURIG im 
Stich. Beispielsweise betrage der Eisengehalt des Elutes bei Schweizern nur 
ein Ftinftel desjenigen der Danen! Freilich mag zur Erklarung solcher groBen 
histochemischen Differenzen wohl auch die Rassenverschiedenheit der beiden 
genannten Volker beitragen. Sind doch die einen Vertreter der langschadeligen 
nordeuropaischen Rasse, wahrend die modernen Schweizer in der Hauptsache 
der kurzkopfigen alpinen Rasse angehoren. 

1m niedrigeren Luftdruck haben wir wohl das charakteristischste Merkmal 
des Gebirgsklimas vor uns. Hand in Hand mit dem Kleinerwerden des Luft
druckes - beim Aufstieg in groBeren Hohen - erfolgt nattirlich auch die Ab
nahme des Sauerstoffdruckes und dadurch wieder eine Verschlechterung der 
Bedingungen fUr die Sauerstoffversorgung des Elutes. Theoretisch konnte man 
annehmen, daB diese V organge zu einer kompensatorischen Vermehrung des 
Hamoglobins fUhren mtisse. Allein trotz einer tatsachlich erfolgenden maBigen 
Vermehrung des Hamoglobingehaltes ist, wie DURIG hervorhebt, von einer vollen 
Kompensation keine Rede. 

Beobachten wir die einschlagigen Vorgange, d. h. die Atmungsmechanik 
und den Chemismus, zum besseren Verstandnisse an einem nach DURIG extrem 
gewahlten Beispiel. In einer Hohe z. B. von 5000 mist die Luftverdtinnung so 
weit gediehen, daB der Sauerstoffteildruck in der Lunge nur mehr zirka 
50 mm Hg betragt und Mensch und Tier nur mehr rund die Halfte jenes 
Sauerstoffquantums im Liter Luft atmen, wie in der Ebene. Die Folge ist eine 
Verschlechterung der Sauerstoffversorgung des Blutes und hiedurch ein un
gtinstiger Einflu13 auf die Verbrennungsvorgange. Infolge des Auftretens unvoll
kommen abgebauter Stoffwechselprodukte wird zunachst eine erregende 
Wirkung und spater bei ihrem gehauften Auftreten ein lahmender EinfluB 
auf die Atmung hervorgerufen. 

Zunachst entstehen in mittleren Hohen, nach DURIG etwa von 2000 m, wenn 
sich das Elut nur mehr unvollkommen mit Sauerstoff sattigen kann, im Blut 
unvollkommene Verbrennungsprodukte in Bolcher Menge, daB sie die Atmung ver
groBern, und zwar geschieht dies sowohl durch Vertiefung der Atemztige, als auch 
durch Steigerung ihrer Frequenz. Trotz dieser Atmungsverbesserung kann 
jedoch die infolge der geringen Dichte der Luft veranlaBte unzureichende Ver
sorgung des Blutes mit Sauerstoff nicht wettgemacht werden, es tritt, wie schon 
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erwahnt, trotzdem keine Kompensation ein. Interessant und beachtenswert ist, 
daB nach DURIG in geringen Hohen, etwa 2000 m, die Atmung nicht nur nicht 
wachst, sondern im Gegenteil vermindert erscheint (Verflachung). Die Erklarung 
fUr diese sonderbare Tatsache liegt darin, daB mit dem Sinken des Teildruckes 
des Sauerstoffes in der Lunge Hand in Hand auch ein Sinken des Teildruckes 
der Kohlensaure geht. Mit der Verminderung des Kohlensaurereizes vermindert 
sich eben auch die Atmung. Erst in Hohen von iiber 2000 m tritt dann in der 
eben geschilderten Weise ein maJ3iges Ansteigen der Atmung wieder ein, ohne 
daB es jedoch zu einer vollen Anpassung der Atmung an die entsprechende 
Hohe kommt. Gelangt der Organismus schliel3lich in solche Hohe, daB saure, 
unvollstandige Verbrennungsprodukte des Stoffwechsels in groBerer Menge ent
stehen - eine Erscheinung, die, weil individuell sehr schwankend, in recht ver
schiedenen Hohen auftritt - so kommt jener Zustand krankhafter Art zur 
Entwicklung, den man als Bergkrankheit bezeichnet. 

Eine wichtige Frage ist die nach der Beeinflussung des Stoffwechsels im 
Hohenklima, bzw. bei niedrigem Luftdrucke. Nach DURIG zeigt der menschliche 
(und daher wohl auch der tierische) Organismus im Hohenklima eine deutliche 
Tendenz zum Stickstoffansatz. Dies gilt sowohl fUr maBige, als auch fiir groBe 
Hohen und der im Korper festgelegte Stickstoff werde bei der Riickkehr ins 
Tal nicht sofort ausgestoBen. Wenn schon der einwandfreie Beweis dafiiI, daB 
es sich bei dieser Stickstoffretention urn EiweiJ3 handelt, noch nicht erbracht 
worden ist, so glaubt DURIG dies doch annehmen zu sollen. Die naheliegende 
Frage, ob in dieser Stickstoffzuriickhaltung eine vorteilhafte Wirkung des Hohen
klimas zu erblicken ist, laBt sich vorlaufig noch nicht beantworten. 

Zum Schlusse seien noch die interessanten Resultate der an verschiedenen 
Personen angestellten Versuche ALFR. LEHMANNS (Kopenhagen) mitgeteilt. 
Er fand, daB "der jahe Ubergang yom Meeresniveau zu einer Hohe, wo der Luft
druck urn 90 mm niedriger ist, keinen nachweisbaren EinfluB auf die Muskel
kraft, die ebensowenig in konstanter Weise von einem dauernden Aufenthalt 
in der erwahnten Hohe beeinfluBt wird, hat". "Dagegen geht mit der Riickkehr 
zum Meeresniveau stets eine, ja nach den Temperaturverhaltnissen mehr 
oder weniger betrachtliche Steigerung der Muskelkraft einher." Die Erklarung 
LEHMANNS greift auf die bekannte Erscheinung der Vermehrung der roten 
Blutkorperchen im Gebirge zuriick und konnte, wenn sie richtig ware, als indi
rekter, aber iiberzeugender Beweis fUr die Hamoglobinzunahme im hoheren 
Gebirge dienen. Er sagt: "Findet nun die Riickkehr nach dem Meeresniveau 
in wenigen Tagen statt, so kann der Hamoglobingehalt nicht sofort auf die Norm 
zuriickgehen und das Individuum besitzt also tatsachlich mehr Hamoglobin 
als eigentlich notwendig. Es findet also eine starkere Oxydation der Gewebe 
als unter normalen Umstanden statt und dies tritt unter anderem als eine Ver
groBerung der Druckkraft zutage. Der UberfluB an Hamoglobin muB aber bald 
verschwinden, denn rote Blutkorperchen gehen stets in groBer Zahl zugrunde, 
und wenn unter dem veranderten Luftdrucke eine geringere Anzahl neu gebildet 
wird, so muB das Blut also nach und nach hamoglobinarmer werden. Wenn hier 
ein RiickschluB von den Veranderungen der Muskelkraft auf die Hamoglobin
menge erlaubt ist, so wird die GroBe der letzteren schon in wenigen Wochen 
auf die Norm reduziert." 

Zu diesen Versuchen muB hinzugefUgt werden, daB alle anderen moglichen 
Klimaelemente als ausgeschlossen zu betrachten sind, und daB diese einwandfrei 
festgestellte Erscheinung der Zunahme der Muskelkraft nur als eine Wirkung 
des Uberganges aus geringerem zu hoherem Luftdrucke erklart werden 
kann. 
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Physiologische Wirkungen des Hohenklimas. Wenn man beriick
sichtigt, daB ein betrachtlicher Teil unserer mitteleuropaischen Rinder den 
Sommer iiber gealpt wird, d. h mehrere Monate im Alpenklima verlebt, so ge
winnt die Frage nach dem EinfluB des Hohenklimas auf den Tierkorper ein groBes 
Interesse, urn so mehr, als man beim Menschen dem Klima in mittlerer Hohen
lage eine charakteristische Heilwirkung zuschreibt. 

Der Grund fUr diese Heilwirkung beim Menschen und der ebenfalls bekannten 
giinstigen, kraftigenden Beeinflussung des Haustierkorpers wird am sichersten 
dadurch zu erkennen sein, daD man das Verhalten der einzelnen Klimafaktoren 
in mittleren Berglagen feststellt unCI die Unterschiede ermittelt, die zwischen 
dies em und dem Verhalten derselben Faktoren im Tale zur selben Zeit vorhan
den sind. Wir hatten nann: 

1. Die Temperatur im Hohenklima. 1m Bergklima werden zu der in Frrrge 
kommenden Zeit, das ist im Sommer, im allgemeinen die TemperaturverhliJtnisse 
fUr die Tiere giinstigere als im Tale sein, wo bereits die Hitze das Befinden der 
Tiere haufig beeintrachtigt. Ausnahmsweise allerdingR, bei Einbruch schlechter 
Witterung, eventuell von SchneefalI, kann die Gesundheit der Tiere namentlich 
bei fehlenden Stallungen und eines gewissen Heuvorrates auf der Alpe direkt 
gefahrdet sein. Namentlich entstehen unter solchen Umstanden durch das auf
genommene kalte Futter leicht Darmkatarrhe, die manchmal chronisch werden. 
SolI doch in manchen Alpengegenden aus diesem Anlasse geradezu ein Prozent
satz des Rinderbestandes an mehr oder weniger deutlich vorhandenen chronischen 
Reizungszustanden der Darmschleimhaut leiden. 

2. Die Feuchtigkeit der Luft. Auch dieser Faktor bietet im Alpenklima 
gegeniiber dem Talklima keine so bedeutenden Unterschiede dar, daB der 
spezifische EinfluB des Hohenklimas dadurch erklart werden konnte. Bei klarem, 
sonnigem Wetter diirfte wohl die Hohenluft trockener sein als die im Tale. 

3. Bewegte Luft (Wind). Ein durchgreifender Unterschied zwischen Berg
und Talklima diirfte in dieser Beziehung nicht bestehen. 

4. Das Licht im Hohenklima. Unter sonst gleichen Umstanden erscheint 
das Licht in den Hohen durch die wesentlich reinere Beschaffenheit und die 
geringere Dichte der Luft reicher an ultravioletten Strahlen als wie im Tale. 
DaD unter 801chen Umstanden (die im folgenden zu besprechende) physiologische 
Wirkung des Lichtes auf den tierischen Organismus im Bergklima in vollkomme
nerer Weise vor sich gehen muD, ergibt sich von selbst. Das veranderte Licht
klima in Hohenlagen diirfte zum Teil an des sen EinfluD auf den tierischen Or
ganismus beteiligt sein. 

5. Das Pontentialgefalle und die Luftionisation. Bisher war ein EinfluD 
der elektrischen Spannung und der Unterschiede in der Luftionisation auf die 
physiologischen Vorgange beim Menschen nicht nachweisbar. 

6. Der Luftdruck im Hohenklima. Dieser Klimafaktor erscheint im Berg
klima von jenem des Tales wesentlich verschieden; es muD daher auch aus dies em 
Unterschiede heraus der EinfluD des Bergklimas auf den Tierkorper ein ver
anderter sein. In welcher Richtung die abgeanderten physiologischen Wirkungen 
sich bewegen und welcher Art die abgeanderten Stoffwechselvorgange im Hohen
klima sind, wurde bereits bei der Besprechung des Einflusses geringeren Luft
druckes auf den tierischen Organismus ausfUhrlich erortert. Hier sei auf jene 
Ausfiihrungen verwiesen. 1m iibrigen diirfte der in den Berglagen niedrigere 
Luftdruck jenes abgeanderte Klimaelement vorstellen, dem der Hauptanteil 
an der spezifischen Wirkung des Hohenklimas zukommt. 

Unter Umstanden kann speziell der Faktor "Luftverdiinnung" einen Grad 
erreichen, daB er ausgesprochen pathologische Erscheinungen - die Berg-

8* 
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krankheit - auslOst. Als eine chronische Form der Bergkrankheit wurde an 
Rindern die in Kolorado, Wyoming und New Mexico in Nordamerika auf den 
dortigen Hochalpen beobachtete "brisket desease" von G. GLOVER und 
E. NEWSON erkannt. Als erste Erscheinungen werden eine gewisse Mattigkeit, 
Straub en der Haare, Hangenlassen der Ohren und FreBunlust genannt. Die 
Tiere magern ab, leiden an unstillbarem Durchfall und an "feuchten Husten". 
Schliel3lich treten wassersuchtige Schwellungen im Unterhautbindegewebe 
der Brust- und Unterkiefergegend, sowie im Bereiche der Hinterbeine und am 
Bauche auf. Viele Kalber sterben bereits, ehe es zu solchen Schwellungen kommt. 
Sonst zeigen die erkrankten Tiere erschwertes Atmen und eine Beschleunigung 
der Herztatigkeit bis zu 120 Schlagen in der Minute. Manchmal erfolgt auch 
Blutaustritt aus der Nase. Meist sterben die Tiere innerhalb eines Monates, 
rloch kann die Krankheitsdauer von zwei W ochen bis drei Monate wahren. Am 
empfindlichsten erwiesen sich junge Rinder und solche, welche aus tiefergelegenen 
Teilen df's Landes stammen, dann aber auch Tiere, die nach Tieflandsbullen 
gezogen waren. Der Tod erfolgt gewohnlich durch Herzlahmung infolge von 
Erschopfung, worauf das erweiterte und vergroBerte welke Herz und die An
sammlung groBerer Flussigkeitsmengen in der Brust- und Bauchhohle, sowie 
in der Subkutis hinweisen. AIle Symptome und die Tatsache, daB das einzige, 
bei rechtzeitiger Anwendung unfehlbare Heilmittel gegen diese Krankheit der 
Transport der erkrankten Tiere in tiefere Lagen ist, sprechen dafUr, daB es sicb 
hiebei um eine mangelhafte Anpassung an groBe Hohen handelt. B. GRABCZEWSKI 
(1924) beobachtete bei seinen Reisen im Tian Schan, daB die von den Kirgisen 
auf den dortigen Hochalpen (bis uber 4000 m Seehohe!) gesommerten Pferde, 
Rinder und Kamele oft verwarfen, und daB nur die Schafe, diese geborenen 
Hochgebirgstierc, keinerlei Zeichen yom schadlichen Einflusse der verdunnten 
Luft dieser Hohen erkennen lieBen. 

Sonst ware noch die wesentlich groBere Reinheit der Hohenluft hervor
zuheben, die sich nicht bloB auf einen geringeren Staubgehalt beschrankt, 
sondern die auch durch eine Abnahme der Pilz- und Bakterienkeime mit zuneh
mender Hohe charakterisiert ist. Fur die Schleimhaute der Atmungswege wirkt 
eine solche Staub- und keimarme Hohenluft als wesentlich geringerer Reiz als 
die dies bezuglich ungunstiger beschaffene Talluft. 

Als letzter Punkt, der zwar selbst mit dem Hohenklima nichts zu schaffen 
hat, der aber als ein charakteristisches Moment der in den Alpen gefuhrten 
Lebensweise anzusehen ist, ware noch die eigenartige, den Stoffwechsel maBig 
anregende Bewegung der gealpten Haustiere anzufuhren. Durch die Fortbewe
gung auf vielfach steilem Weidegebiete, wie man es mit Vorliebe dem Jung
vieh zumutet, wird eine vorzugliche Ausbildung der gesamten Korpermuskulatur 
und des Skeletts in die Wege geleitet und dort, wo die ererbte Fahigkeit zur 
Ausbildung gut gestellter GliedmaBen und zweckmaBiger Korperformen vor
handen ist, deren Ausbildung ausgelost. 

Der Einfluf3 des Lichtes auf den tierischen Korper 

Der EinfluB des Lichtes auf den Tierkorper ist teils ein lokaler, die Haut 
betreffender, teils ein allgemeiner, den Gesamtstoffwechsel beeinflussender. 
Das Sonnenlicht, mit dem wir es hier zu tun haben, setzt sich aus den verschie
denen sich t baren Lichtstrahlen und (wenn wir von den ebenfalls unsicht
baren ultraroten Strahlen absehen) aus einem unsichtbaren Anteil, den soge
nannten ultravioletten (so benannt, weil sie im Spektrum jenseits des Violetts 
liegen) Strahlen zusammen. Wegen ihrer Fahigkeit, chemische Prozesse aus-
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zu16sen, heiBen letztere auch chemisch aktive oder wegen ihres physikalischen 
Verhaltens auch kurzwellige Strahlen. Wahrend die sichtbaren Lichtstrahlen 
im allgemeinen von geringerer Wirksamkeit auf die Raut sind, vermogen die 
ultravioletten Strahlen namentlich in der pigmentarmen Raut charakteristische 
Veranderungen auszu16sen. Treffen solche kurzwellige, ultraviolette Strahlen 
etwa als Sonnenlicht z. B. auf eine pigmentarme Raut, so dringen sie einige 
Millimeter (in der menschlichen Raut zirka 4!) tief in dieselbe ein und erzeugen 
bei nur maBiger Konzentration eine deutliche Erweiterung der BlutgefaBe, 
sonst unter Umstanden aber auch eine deutliche, mit Serum- und BlutzelIen
austritt einhergehende Entziindung (Erythema solare). Gleichzeitig erfolgt 
durch Reizung einer in der malpigischen Schicht der Raut zu unterst licgcnden 
Zellage eine Pigmentproduktion, welche nach erfolgter Ab16sung der obersten 
Schichten der Epidermis die neue zarte Raut mehr oder weniger gebraunt hinter
laBt. Der sich hiebei abspielende Vorgang liegt darin, daB die ultravioletten 
Strahlen auf die Basalzellen als Reiz wirken; infolgedessen wird durch Oxy
dation von Tyrosin Melanin, d. h. Pigment gebildet und dasselbe ordnet sich um 
den Zellkern mantelartig an und schiitzt ihn solcher Art vor den ultravioletten 
Strahlen. Bei starkerer Einwirkung der ultravioletten Strahlen kommt es zur 
Durchtrankung des Gewebes mit arteriellem Serum infolge der hyperamischen 
Wirkung dieser Strahlen, d. h. zur Entziindung (JESIONEK, 1923). 

Solche, infolge des iiberstandenen sogenannten "Sonnenbrandes" gebraunte, 
also pigmentierte Raut ist nun gegen den schadlichen Reiz der ultravioletten 
Strahlen (von 380 bis 325 fh Wellenlange) geschiitzt. Der dabei in Frage kommende 
physiologische V organg gipfelt darin, daB die chemisch wirksamen Strahlen 
des Sonnenlichtes beim Auffallen auf die dunkle, pigmentierte Raut in Strahlen 
von groBerer Wellenlange, und zwar speziell in Warmestrahlen umgewandelt 
werden, welchen kein solcher schadlicher EinfluB auf das Gewebe der Raut 
zukommt. Nach STIGLER hat FINSEN die Schutzwirkung des Pigmentes dadurch 
experimentell nachgewiesen, daB er seinen Arm stellenweise mit schwarzer 
Farbe bedeckte und dann der Sonne aussetzte. Die Entziindung, der Sonnen
brand, gefolgt von Pigmentierung, trat nur an den unbedeckt gewesenen Stellen 
der Raut auf, die geschwarzt gewesenen blieben unverandert. Die Warme ist 
somit, wie bereits die HAMMERschen Versuche bewiesen, am Zustandekommen 
des Erythema solare und der Braunung durchaus nicht beteiligt, wie man so 
haufig meint. Es ergibt sich dies auch schon aus dem Auftreten des dem Touristen 
wohlbekannten "Gletscherbrandes " , das heiBt einer von Braunung gefolgten 
Rautentziindung, welche trotz der kalten Luft beim Wandern auf Gletschern 
bei klarem Wetter selbst im Bereiche der abgeharteten Gesichtshaut leicht 
auf tritt, und die nur eine Folge des in der reinen und diinnen Rohenluft groBeren 
Gehaltes des Sonnenlichtes an ultravioletten Strahlen ist, wozu auch noch das 
an chemisch aktiven Strahlen relativ reiche von der Schneeflache reflektierte 
Licht kommt. 

Auch die Tatsache, daB Sonnenlicht nach dem Passieren einer wasserigen 
Losung von schwefelsaurem Chinin oder von Kanadabalsam, welche Substanzen 
die ultravioletten Strahlen vernichten, keine Fahigkeit mehr besitzt, als Reiz 
auf die Raut zu wirken, beweist den Zusammenhang zwischen dem Auftreten 
des Erythema solare und den ultravioletten Strahlen. 

Nach diesen Ausfiihrungen kann es keinem Zweifel unterliegen, daB die 
physiologische Rolle des iiberall im Tierreiche verbreiteten Pigmentes darin 
besteht, die Raut der Tiere vor der schadlichen Wirkung der ultravioletten 
Strahlen zu schiitzen. Das ist um so verstandlicher, als selbst die Pflanzen in 
gewissen Gegenden einer Reihe von Schutzvorrichtungen gegen die lebens-
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feindliche Konzentration dieser unter Umstanden den Tod der Chlorophyll
korner und der ganzen Zellen bedingenden ultravioletten Strahlen bedurfen. 
Es ist interessant festzustellen, daB beispielsweise aIle hoheren Wirbeltiere 
Pigment, wenn schon nicht in Haaren und Federn, so doch in der Haut fUhren. 
Eine Ausnahme macht nur der Grottenolm, der in eil1em lichtlosen Milieu lebend 
des Schutzes gegen Licht eben nicht bedarf, der jedoch trotz alledem, wie bekannt, 
die Fahigkeit zur Pigmentbildung keineswegs ganz eingebuBt hat, falls das 
Sonnenlicht wieder auf seinen Korper wirkt. 

Sonst findet man, wie gesagt, selbst bei vollkommen weiBhaarigen, wild
lebenden Tierarten, wie etwa den Eisbaren oder den Polarfuchsen und Polar
has en eine intensiv pigmentierte Haut. Man nennt diese Form von mit gefarbter 
Korperhaut verbundener WeiBhaarigkeit Leuzismus zum Unterschiede von 
jener Pigmentlosigkeit von Haar oder Feder, die gleichzeitig auch mit voll
kommener Abwesenheit von Pigment in der Haut verbunden ist, den Albinis
mus. Wahrend der Leuzismus eine Anpassungserscheinung an die polare Umwelt 
darstellt, mussen wir im Albinismus eine erbliche Domestikationsvariation 
erblicken, welche ausgesprochen degenerativen Charakter besitzt. Letzteres 
ergibt sich aus der groBen Hinfalligkeit der Albinos oder Kakerlaken, sowie 
aus der Uberlegung, daB es sich hier urn eine Hemmungsbildung handelt, die 
von weitgehendem Verlust regulatorischer Fahigkeiten Zeugnis gibt. 

DaB das Pigment und die charakteristische Verteilung mehr noch als fUr 
den Zootechniker, fUr den Zoologen und Biologen insoferne Interesse hat, als 
hiedurch eine gewisse Farbungsanpassung bestimmter Tiergruppen an ganz 
bestimmte Arten der Umwelt ermoglicht wird, sei nur kurz erwahnt. So ent
steht eine mehr oder weniger weitgehende Anpassung nicht nur an die nordische 
Umgebung, von der bereits gesprochen wurde, sondern auch an die Umwelt 
der Steppe und Wuste mit ihren charakteristischen, schwer definierbaren, aus 
Braun, Gelb und Grau sich zusammensetzenden Farbentonen und dergleichen 
mehr. 

Bezeichnend fur viele solcher als "Wildfarbung" bezeichnete Saugetier
farbungen ist die "Zonenfarbigkeit" der Haare an bestimmten Teilen des Korpers. 
Man versteht darunter das zonenartige Auftreten verschiedener Farben (meist 
von Schwarz, Braun in allen Tonen und WeiB) am selben Haar, wie es beim 
Wolf, beim Wildpferd der Mongolei (Equus ferus), dann auch beim Winterkleide 
von Hirsch und Reh vorkommt. 

EinfluB des Lichtes auf den tierischen Stoffwechsel. Wenn 
schon von DURIG ausgefUhrte Versuche zeigten, daB der "Grundumsatz" 
beim Menschen durch Belichtung nicht geandert wird, so zeigt doch der Ausfall 
zahlreicher anderer Versuche, daB unter gewohnlichen Verhaltnissen und wohl 
auf indirektem Wege zustande gebracht, eine anregende, beschleunigende Be
einflussung des Stoffwechsels durch Licht nachweisbar ist. Schon zahlreiche 
altere zoologische Untersuchungen uber die Entwicklungsschnelligkeit von 
Eiern und Larven von Insekten oder verschiedenen SuB- und Seewassertieren 
lassen eine solche Entwicklungsbeschleunigung im belichteten Zustand erkennen. 
Dies hat WILLIAMS EDWARDS fUr die Entwicklung der Froscheier und Larven 
gezeigt; in schwarz umhullten GefaBen war sie wesentlich langsamer als in belich
teten. Was dann die einzelnen Arten von Lichtstrahlen anbetrifft, so stimmen 
BECLARD, der mit Fliegeneiern und Fliegenlarven, und YUNG, der mit verschie
denen SuB- und Seewassertieren arbeitete, darin uberein, daB die beste Ent
wicklung den sichtbar violetten und blauen Lichtstrahlen entsprach. Diesen 
beiden Arten von Lichtstrahlen scheint aomit ein belebender, den Stoffwechsel 
anregender EinfluB zuzukommen. Ebenso einfache, wie in ihrem Resultate 
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klare Versuche sind seit langem bekannt. Als Beispiel mag folgender mit Tauben 
angefiihrter gelten. Tauben gleicher Herkunft und vollig gleicher Beschaffen
heit wurden in zwei Partien geteilt. Die eine Partie wurde im Finstern, die andere 
im Lichte gehalten und festgestellt, wie lange die Tiere ohne Nahrung am Leben 
blieben. Wahrend die im Lichte gehaltenen Tauben nach 14 bis 15 Tagen starben 
und 3'8 g taglichen Korpergewichtsverlust hatten, hielten die in der Dunkelheit 
gehaltenen volle 24 Tage aus. Ihre tagliche Gewichtsabnahme betrug nur 2·6 g. 
Daraus ergibt sich klar, daB der Stoffwechsel der Tiere im Lichte wesentlich 
raschey vor sich ging und die Reservestoffe des Korpers weit friiher erschopft 
waren, wie bei den im Dunkeln befindlich gewesenen Tauben. Die Erklarung 
des Gegensatzes zwischen den Resultaten dieses Versuches und den Feststellungen 
DURIGs, nach denen der Grund- oder Erhaltungsumsatz unabhangig yom 
Lichte sich erwies, liegt darin, daB die Tiere im belichteten Zustande sich lebhafter 
gebardeten und solcher Art den Stoffwechsel erhohten. Wir sehen hier ein ganz 
ahnliches Verhalten wie beim friiher behandelten EinfluB der Temperatur auf 
den Stoffwechsel. Auch dort fanden wir den scheinbaren Widerspruch. Yom 
landwirtschaftlichen Standpunkte interessante Versuche iiber den EinfluB des 
Lichtes wurden auf Veranlassung von Prof. WEISKE von GRAFFENBERGER 
in Breslau ausgefiihrt. Verschiedene Gruppen von Kaninchen wurden bei 
qualitativ und quantitativ vollkommen gleicher Ernahrung teils in hellem Lichte, 
teils unter maBigem AbschluB des Lichtes eine bestimmte Zeit hindurch ge
fiittert. Das taglich zugewogene Futter wurde von beiden Partien gleich gut 
verdaut, jedoch nahmen die im Dunkeln gehaltenen Tiere deutlich mehr an 
Korpergewicht zu als die im Hellen befindlichen, bei denen der Stoffwechsel 
lebhafter verlief. Bei der Untersuchung der geschlachteten Tiere ergab sich, 
daB trotz gleichen Futterkonsums beider Gruppen die im Dunkeln gehaltenen 
Kaninchen wesentlich fettreicher waren. Der Fettgehalt der belichteten Tiere 
verhielt sich zu dem der im Dunkeln gehalteten wie folgt: 

A. Junge Kaninchen: 
Nach 16 tagiger Fiitterung wie 100: 126 

46 100:119 

B. Ausgewachsene Kaninchen: 
N ach 24 tagiger Fii tterung wie 100: 216 

75 100:138 

Daraus ergibt sich, daB aus gleichen Futtermengen die im Dunkeln gehal
tenen Tiere eine nicht unbetrachtliche groBere Fettmenge gebildet hatten. 
Gleichzeitig ersieht man, daB die im Dunkeln gebildeten Fettmengen bei den 
erwachsenen Kaninchen wesentlich groBere waren, als jene der jungen Tiere. 
Wirkte der LichteinfluB langere Zeit auf den Tierkorper ein, so wirkte er schad
lich auf den Organism us ; dies erkennt man daran, daB der Fettansatz bei Licht
entzug nicht proportional der Versuchsdauer ausfiel. Bei jungen wie alten 
Kaninchen ging die Mehrproduktion an Fett mit der Versuchsdauer zuriick. 
Uberdies wurde der Nachweis erbracht, daB bei langerer Dauer des Lichtentzuges 
sich die Blutmenge ebenso verminderte, wie im Blute selbst die Zahl der roten 
Bl u tkorperchen. 

DaB man in der landwirtschaftlichen Praxis von diesem giinstigen EinfluB 
einer gewissen Verdunkelung der Stalle bei der Mastung langst Gebrauch macht, 
ist wohl allgemein bekannt. Weniger wird die zweite, aus dem zitierten Ver
suche ergebende Lehre in der landwirtschaftlichen Praxis geniigend beherzigt, 
namlich die Notwendigkeit eines lichten, hellen Stalles fiir Jung- und Zucht-
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vieh. Diesbeziiglich sei angefiihrt, daB schon vor langerer ZeIt von FINSE~ die 
Zunahme des Hamoglobingehaltes des Blutes durch Lichtbehandlung nachge
wiesen worden ist. Noch sei der fOrdernde EinfluB des Sonnenlichtes auf den 
Haarwuchs erwahnt, der bei der aus verschiedenen Ursachen angewandten 
Bestrahlung der menschlichen Haut mit Sonnenlicht nach langerer Kur beachtet 
wird. Nach FRANKFURTER sieht man dann die Patienten "mit cinem ziemlich 
dichten Flaum bedeckt, welcher sich bei partieller Bestrahlung nur auf den 
betreffenden Korperteil erstreckt". Der im allgemeinen innerhalb gewisser 
Grenzen und als Heilfaktor angewandte giinstige EinfluB des Sonnen,lichtes 
zeigt sich in der nach Sonnenbadern festgestellten deutlichen Vermehrung der 
roten Blutkorperchen, sowie in dem von allen Heliotherapeuten iibereinstimmend 
beobachteten "auffallig" giinstigen EinfluB des Sonnenlichtes auf ver
schiedene Schmerzen. Die groBe Heilwirkung, welche dem Sonnenlichte bei dem 
sonst so schwierig und gewohnlich nur chirurgisch erfolgreich zu behandeln
den Fallen von Gelenkstuberkulose zukommt, ist durch die groBen, erstmals 
zu Leysin gemachten Erfahrungen ROLLIERS geradezu weltbekannt geworden. 
FRANKFURTER kommt unter solchen Umstanden zu dem Schlusse: "Die heil
same Wirknng des Lichtes laBt sich kurz folgender Art znsammenfassen: Gestci
gerter Stoffwechsel, Besserung der Blutbildung und Blutbeschaffenheit; Er
hohung der Wachstumsvorgange und des Gewebeaufbaues namentlich an den 
Knochen, Veranderung der Zirkulation, Beeinflussung des Nervensystems, 
Abtotung der Bakterien." Beziiglich des letzteren Punktes sei noch erwahnt, 
daB nach Beobachtungen an der menschlichen Haut die bakterientotende Wirkung 
des Lichtes aber nur bis 1·5 mm in die Hauttiefe reicht und daB dieses .Moment 
im menschlichen oder tierischen Korper wohl nicht in Frage kommt. Hingegen 
ist die Fahigkeit des Lichtes, bei entsprechend langer Einwirkung auBerhalb 
des Korpers der Tiere selbst die widerstandsfahigsten Dauersporen der Bakterien 
zu vernichten, von auBerordentlich groBer hygienischer und wirtschaftlicher 
Bedeutung. Neu ist die Anwendung des kiinstlichen Lichtes in Hiihnerstallen 
zur Verlangerung der Zeit zur Futteraufnahme, urn auf diesem rein indirekten 
Wege die Eierproduktion im Winter anzuregen. 

VerhaltnismaBig jiingeren Datums ist die Kenntnis des Einflusses des 
Sonnenlichtes auf die Knochen bild ung wachsender Tiere. Diese Bedeutung 
des Lichtes laBt sich namentlich auf zum Teile indirektem Wege erweisen, inso
ferne als neuere Untersuchungen den groBen Heilwert des Sonnenlichtes oder 
des an ultravioletten Strahlen reichen Lichtes der Quarzlampen bei Rachitis, 
jener beim Menschen und bei verschiedenen Haustieren vorkommenden Domesti
kationskrankheit, einwandfrei feststeUten. Es handelt sich hiebei urn eine tief 
in den Organismus eingreifende, fast aUe Organe direkt oder indirekt in Mit
leidenschaft ziehende StCirung vor allem der Knochenentwicklung, bei welcher 
das osteoide Gewebe die Fahigkeit Kalksalze aufzunehmen und zu binden ver
loren hat. Unter den mannigfachen Ursachen dieser Abwegigkeit ("Domesti
kation", "endokrine Funktionen", Kalkmangel, oder fehlerhaftes Verhaltnis 
von Kalk zu Phosphorsaure im Futter, Mangel an fettloslichem A-Faktor, usw.) 
stellt Lichtmangel den keineswegs unwichtigsten vor. Die "Ultraviolett-Licht
Bestrahlung" steht nach H. WIMBERGER (1925) beziiglich des Erfolges in der 
modernen Rachitisbehandlung an erster Stelle und die Lichttherapie erklart 
nach ihm auch die jahreszeitlichen Schwankungen der Rachitiskurven (beim 
Menschen) am besten. Tatsachlich konnte auch HUTCHISON zeigen, daB in gewissen 
Bezirken Indiens, in denen die kleinen Kinder der V ornehmen aus religiosen 
Griinden zumeist in dunklen Wohnraumen" leben, Rachitis sehr haufig ist, 
wahrend ;ie bei den Kindern der niederen Stande, trotz vielfach unzulanglicher 
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oder minderwertiger, am A-Faktor armen Nahrung nicht vorkommt (H. WIM
BERGER 1925). Nach WIMBERGER hat RACZYNSKY bereits 1921 den gunstigen 
EinfluB des Lichtes auf den Mineralstoffwechsel bei Hunden nachgewiesen. 
N ach sechswachiger Versuchsdauer zeigte der im Lichte gehaltene Hund gegen
uber dem im Dunkeln befindlichen "bedeutend hahere Kalk- und Phosphor
werte". An Ratten wurde ferner der Nachweis gefuhrt, daB die Belichteten 
gegenuber den im Dunkeln gehaltenen sich nicht nur karperlich besser ent
wickelten, sondern daB sie auch graBere FreBlust und Beweglichkeit und kraf
tigeren Haarwuchs zeigten - alles Momente, welche auf einen lebhafteren Stoff
wechsel hinweisen. Wenn endlich WIMBERGER die auffallende Feststellung ver
schiedener Forscher zitiert, nach welcher von schwarzcn und wei8en Ratten, 
die bei "rachitogener" (d. h. A-Faktor-armen) Kost gehalten und kurzzeitig 
bestrahlt wurden, nur die sch,varzen, und zwar samtliche, erkrankten, die weiBen 
jedoch rachitisfrei blicben, so laBt sich dies offenbar durch das bei den schwarzen 
Individuen in Haut und Haar vorhandcne Pigmcnt erklaren; die wirksamen 
ultravioletten Strahlen wurden durch das reichlich vorhandene Pigment in 
unwirksame Warmcstrahlen umgewandclt. 

Endlich schreibt PRA WOHENSKI (1914, 1915) dem durch Reichtum an 
ultravioletten Strahlen ausgezeichneten Lichtklima Sudostru13lands vor allem 
die kraftige Knochenentwicklung jener dort gezuchteten Traber gegenuber den 
in anderen Teilen RuBlands aufgezogenen zu. Es wurde dieser Nachweis an 437 
gemessenen, in verschiedenen Teilen RuBlands gezuchteten Orlow- und 
amerikanischen Trabern gefUhrt. Wurde, Moskau als Zentrum, RuBland in vier 
Quadranten geteilt und die in letzteren gezuchteten Traber untersucht, dann 
steUte es sich heraus, da8 die im Sudostquadranten RuBlands gezuchteten 
Pferde im allgemeinen die kraftigste Knochenbildung besaBen. DaB es sich 
hier keineswegs urn den EinfluB eines an Pflanzennahrstoffen besonders reich en 
Bodens handeln kann, beweist die Tatsache, daB dieser mit Steppencharakter 
behaftete SUdostquadrant an Gute des Bodens von dem fruchtbaren, durch 
seine Schwarzerde beruhmten Sudwestquadranten wesentlich ubertroffen wird. 
Der Unterschied liegt nach PRA WOHENSKI im trockenen, lichtreichen Kon
tinentalklima dieser Steppen. Durch die gunstigen Insolationsverhaltnisse 
werden fUr den tierischen Organismus bezuglich der Assimilation der Kalksalze 
besonders gunstige Verhaltnisse geschaffen, welche im Vereine mit einigen 
anderen Faktoren jene vortreffliche Skelettentwicklung und die Eignung fur 
andauernde groBe Leistungen schaffen. 

II. Der Einflu:f3 der Ubung auf den tierischen Korper 
Unter Ubung versteht man den "regelmaBigen und dauernden Gebrauch" 

der Organe. Ubung macht - wie das Sprichwort sagt - den Meister, d. h. uber
schreitet die methodische Arbeit eines Organes oder eines Organsystems nicht 
eine gewisse Grenze und wird dieselbe in der wachstumsfahigen Periode geleistet, 
so erfolgt eine vollkommenere Entwicklung dieser Organe und ihre Leistung 
erfahrt eine entsprechende Steigerung. Umgekehrt buBt ein Organ durch Nicht
gebrauch an Leistungsfahigkeit ein und kann selbst nach abgeschlossenem 
Karperwachstum bis zu einem gewissen Grade ruckgebildet werden, atrophieren. 
Wenngleich ein jedes tierische Organ (und zwar innerhalb gewisser Grenzen 
selbst noch beim erwachsenen Individuum) dem Einflusse der -Cbung unterliegt, 
so tritt der EinfluB von Gebrauch oder Nichtgebrauch doch am scharfsten an 
den willkurlichen Muskeln und an den Knochen in Erscheinung. Der arbeitende, 
noch wachstumsfiihige Muskel nimmt an Umfang und Masse zu, sein Quer-
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schnitt, der in einem bestimmten Verhaltnis zur Leistungsfahigkeit steht, wird 
groBer. Diese Zunahme resultiert aus der VergroBerung der einzelnen Muskel
fasern, die den Muskel bilden; ob in einem solchen Falle auBerdem noch eine 
Weiterentwicklung der stets anwesenden verkummerten (rudimentaren) Muskel
fasern, die auch beim erwachsenen Tiere vorhanden sind, angeregt wird, ist 
noch ungewiB. Mit dem arbeitenden Muskel wird passiv der mit ihm in Ver
bindung stehende Knochen bewegt und gelangt zu besserer Ausbildung. 

Nach A. DURIG (1916) bezeichnet man lange fortgesetzte, sich immer wieder
holende Arbeitsperioden als Training. Je nach der Art und dem erwunschten 
Grade der Arbeitsleistung ist die notwendige Dauer des Trainings sehr verschieden. 
"Wahrend z. B. bei Marschversuchen ein maximales Training schon nach etwa 
14 Tagen erreicht war, waren fur das Erzielen konstanter Leistungen und Um
satze bei den Raddrehversuchen von HEINEMANN mehrere Monate erforderlich" 
(DURIG). Wie bedeutend das AusmaB des Erfolges beim Training sein kann, 
beweisen die Versuche von PEDER, der seine Leistung am Ergographen von 
4000 auf 28.000 Meterkilogramm zu steigern vermochte. Bei der Marscharbeit 
im freien Terrain erzielte DURIG eine Leistungssteigerung von 0·182 auf 0·282 
Pferdekraft als Effekt, der durch Stunden produziert werden konnte, ohne 
Uberanstrengung herbeiz~fiihren". "Diese Steigerung war erzielt worden, indem 
der Aufwand an Energie fur die gleich groBe Leistung infolge des Trainings 
herabgemindert worden war, so daB im geubten Zustande unter Erhaltung 
derselben GroBe der Verbrennungen, also bei gleichem Verbrauch wie vor dem 
Training, mehr Arbeit geleistet werden konnte." (DURIG 1916.) 

Beim noch wachstumsfahigen Knochen besteht die Neigung, infolge der 
Ubung in der Richtung des Muskelzuges zu wachsen, sodaB hiedurch oft betracht
liche Formabanderungen am Tierkorper zustande kommen konnen. Sehr deutlich 
laSt sich dies an der bedeutenden Langenentwicklung jener das Widerrist bil
denden Dornfortsatze der Brustwirbel beim englischen Vollblutpferde im Gegen
satze zum niedrigen Widerrist seiner wilden Stammform (Tarpan) und der 
schweren abendlandischen Pferderassen erkennen. 

Ebenso erklartWILCKENS den langen Hals der Rennpferde im Gegensatze 
zu den Lastpferden, "weil jenes bei rascher Bewegung seine, langs des Halses 
verlaufenden - zum Teil auch an den Halswirbeln entspringenden - und an 
Schulterblatt und Bugspitze sich ansetzenden Muskeln kriiftiger wirken lassen 
muS, urn die Vorderbeine hoch zu heben". 

Auch beim Rinde findet er hiezu ein Gegenstuck: den langeren Hals des 
Nlederungsviehs im Gegensatze zum kurzen des Gebirgsviehs. Ersteres musse 
beim Weiden auf flachem Boden seinen Kopf tief hinabsenken, wahrend die 
Rinder im Gebirge mit dem Kopfe bergauf zu weiden pflegen. 

Endlich macht WILCKENS noch auf den breiteren Nacken der Weiderinder 
im Gegensatze zum schmalen von Stallrindern aufmerksam und bringt die erstere 
Form mit der Wirkung der beim Abrupfen des Grases tatigen N ackenmuskeln 
in Beziehung. Den charakteristischen Unterschied im gesamten Korperbau 
zwischen Niederungs- und Gebirgsrinder erklart H. BERCYI (1911) als Folge des 
Weideganges der Tiere einmal in der ebenen Niederung, das andere Mal im 
Gebirge, auf mehr oder weniger steilen Lehnen, d. h. also Anpassung infolge 
von Ubung. Namentlich das Uberbautsein des Kreuzes beim Gebirgsvieh und 
die Abschussigkeit des Kreuzbeins (infolge von Knickung nach abwarts beim 
zweiten Wirbel) und Beckens beim Niederungsrinde sollen durch Cbung wahrend 
der Entwicklungszeit erst entstehen, weil Kalber beider Rassegruppen gewohn
lich mit geradem Kreuz geboren werden. BERM sagt: "Beim Weiden in der 
Niederung lehnt das Rind den V orderkorper weit vor, die HinterfiiBe werden 
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unter den Rumpf gestellt und der Hals wird lang vorgestreckt. Damit der Schwer
punkt des Tieres nicht vor die V orderfiiBe fallt, miissen die HintergliedmaBen 
nach vorn zu weit unter den Korper gestellt werden, wobei der Riicken leicht 
nach oben gekriimmt wird." Die Folgen dieser Art des Weidens in der Ebene 
sind: Verlangerung des Halses und der Schulter sowie Abschiissigkeit des 
Kreuzes. Das Weiden im Gebirge bedingt hingegen eine Haltung des Tierkorpers 
(Zuriicklehnung des Tierkorpers, riickstandige Stellung der HinterfiiBe, Senkung 
der Wirbelsaule in der Lendengegend), welche eine Verkiirzung des Halses 
und cler Schulter sowie Dberbautsein des Kreuzes veranlasse. Letzteres sei 
beim Gebirgsrinde clurch Aufwartsbiegung des Kreuzbeines, ebenfalls in der 
Gegend des erstcn oder zweiten Wirbels, hervorgerufen. 

Ein besonders lchrrciches Beispiel yon der Bedeutung der M uskel ii bung 
liefert das von MIESOHER (1897) studierte Verhalten des Rheinlachses, der von 
dem Zeitpunkte, in welchem er das Mecr verlaBt und den Rhein aufwartssteigt, 
bis zum Verlaichen (und a uch nachher in der Regel) keine N ahrung zu sich 
nimmt. In dieser langen Zeit absoluten Hungers, die normal fiir die Baseler 
Rheingegend 6 bis 9Yz Monate umfaBt, entwickeln sich bei den Tieren die Ge
schlechtsorgane und reifen die Geschlechtsprodukte. In wclchem Umfang dies 
geschieht, beweist der Umstand, daB die Eierstocke, die urspriinglich nur 0·2% 
des Lebendgewichtes der Fische besitzen, bis zu 25~~ vom Lebendgewicht er
reichen. Wahrend dieser Hungerperiode des SiiBwasserlebens der Rheinlachse 
werden bestimmten Teilen des Korpers Stoffe cntzogen, die zur Ernahrung, 
zum Leben der Tiere und fiir die Geschlechtsreifung notig sind. Daher nimmt 
nicht nur das absolute Fleischgewicht, sondern auch der EiweiBgehalt des Rumpf
fleisches (letzterer um 4·3%) abo Diese EiweiBverluste betreffen hauptsachlich 
den Seitenrumpfmuskel, der auch mikroskopisch nachweisbar degeneriert. 
Interessant ist nun, daB gerade diejenigen Muskeln, die fUr die Fortbewegung 
des Tieres am notigsten sind, die sich also in steter Ubung befinden 
(z. B. der obere und untere Langenmuskel, die Schwanzmuskeln und die Kiefer
und Zungenbeinmuskeln) vor Abmagerung auffallend geschiitzt bleiben und 
sich vielleicht sogar auf Kosten der yom Seitenrumpfmuskel abgegebenen Stoffe 
ernahren (MIESOHER). Keine Veranderung zeigen auch die Brust-, Bauch-, 
Riicken- und Afterflossen, da auch sie in stetem Gebrauche stehen. 

Bekannt ist die Tatsache, daB iiberall dort, wo sich Muskeln an Knochen 
ansetzen und wo es zur Entwicklung von Hockern oder Leisten kommt, diese 
um so starker sich entwickeln, je ausgiebiger die betreffenden Muskeln gebraucht 
werden. 

Die wesentlich intensivere Be,,"egung, beispielsweise der wilden Tiere, 
bedingen derartig weitgehende Dnterschiedc am Skelette, daB man meist im
stande ist, die Knochen der wildlebenden Spezies von jenen ihrer domestizierten 
Abkommlinge zu erkennen. RUTIMEYER hat in dieser Beziehung auf folgende 
Unterscheidungsmomente an den Knochen von Wild- und Hausschwein auf
merksam gemacht: 

1. Die Entwicklung der Schneide- und Eckzahne (der sogenannten Waffen) 
und der sie tragenden Knochen ist beim Wildschwein eine wesentlich bessere. 

2. AIle Muskelansatze, besonders sichtbar am Schadel, sind hicr starker 
entwickelt, aIle mit Muskulatur bedeckten Knochenflachen zeigen eine kornige, 
adrige Struktur infolge starkerer Auspragung aller, auch der feinsten GefaB
und Nervenrinnen; 

3. desgleichen sind beim Wildschwein auch die groBen GefaB- und Nerven
rmnen (z. B. die Ober- und Unteraugenhohlenrinnen) kraftiger entwickelt; 

4. selbst die Glastafel der Knochen zeigt (auf Kosten der Diploe) eine 
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bessere Ausbildung, sie zeigt eine scharfe splitterige Bruchflache, im Gegensatz 
zur mehr schwammigen Textur beim Hausschwein. 

5. Zeigt die Knochenoberflache der wilden Schweine einen trockenen Firnis
glanz, jene der zahmen einen matten, fettartigen Glanz. 

Zahlreich sind auch sonst die Beispiele, die zur Demonstration der Folgen 
von Gebrauch bzw. Nichtgebrauch gesammelt wurden. 

DARWIN hat bereits festgestellt, daB bei unserer Hausente das Gewicht 
der Fliigelknochen urn 25% gegen dem der wilden Stammform abgenommen 
hat, wahrend gleichzeitig das Gewicht der Beinknochen deutlich groBer geworden 
ist. Erstere stehen im Zeichen des Nichtgebrauchs, letztere in dem der vermehrten 
Inanspruchnahme. In ganz der gleichen Weise laBt sich auch fUr andere Arten 
von Hausgefliigel (Hiihner, Ganse) beweisen, daB ihre Brustmuskulatur schwacher 
entwickelt, daB ihre Fliigelknochen leichter und kleiner und ihr Brustbeinkamm 
niedriger geworden ist. 

Wenn DARWIN auf verschiedene Vogelarten auf kleinen Inseln im groBen 
Ozean hingewiesen hat, die ihr Flugvermogen eingebiiBt haben und wenn er 
darin eine ererbte Folge des Nichtgebrauches, weil dort keine Raubtiere vor
handen seien, erblicken will, so diirfte diese Erklarung bei der Mehrzahl der 
heutigen Biologen allerdings keinen Anklang finden. Gibt doch bereits der Um
stand zu denken, daB auf manchen solcher Inseln die Mehrzahl der vorhandenen 
Vogelarten trotzdem ihr Flugvermogen erhalten haben. (Siehe das Kapitel "Ver
er bung erwor bener Eigenschaften".) 

Eine interessante hieher gehorende Wahrnehmung solI in manchen Gegenden 
Australiens an den dort verwilderten Kaninchen gemacht worden sein. Es handelt 
sich urn eine wesentlich starkere Entwicklung der drei letzten Zehenglieder, 
die aus der neuen Lebensweise heraus erklart wird. Wahrend der jahrlichen 
Diirreperiode sollen namlich die Kaninchen sich stellenweise an eine Art von 
Baumleben angepaBt haben, insoferne als sie auf geeignete, vielfach schrag 
gewachsene Baume des Laubfutters wegen klettern. 

Lehrreich sind die Versuche VOlTS, urn das Verhalten tatiger, geiibter und 
untatiger Knochen bei unzureichender Nahrung festzustellen. Die mit kalk
armer Nahrung gefiitterten jungen Tauben hatten Rohrenknochen, welche -
weil bei den Bewegungen beniitzt - yom Gewichte kaum etwas eingebiiBt 
hatten, wahrend das Brustbein und der Schadel zu diinnen, lOcherigen Gebilden 
verandert worden waren. "Tatige und untatige Knochen zeigten also in dem 
Versuche von VOlT ein verschiedenes Verhalten, insoferne als die tatigen Knochen 
eine Bevorzugung vor den untatigen erfuhren: es ist der Kampf der Teile im 
hungernden Organismus." (LIPSCHUTZ.) 

So wie die willkiirlichen Muskeln, konnen auch die unwillkiirlichen durch 
Ubung zu starkerer Entwicklung angeregt werden. Das bekannteste, oft zitierte 
Beispiel ist das yom absolut hohen Herzgewichte von Rennpferden der englischen 
V ollblutrasse verglichen mit ahnlich schweren, gewohnlichen Tieren. N ach 
SCHWARZENECKER betragt ersteres zirka 6 bis 6Y2 kg, letzteres nur 4 bis 4Y2 kg. 
Es hat sich in diesem wie im folgenden FaIle eine zweckmaBige "funktionelle 
Hypertrophie" des Herzens infolge des Trainings eingestellt, die eine groBere 
Leistungsfahigkeit dieses Organes gestattet. Ferner konnte an einem groBen 
Materiale seinerzeit in Deutschland der Nachweis erbracht werden, daB in ahn
licher Weise bei der im zweiten Dienstj ahre stehenden Mannschaft allgemein 
eine VergroBerung des Herzens feststellbar war. 

Wichtige neuere Arbeiten iiber den EinfluB der Muskelarbeit auf die inneren 
Organe wurden von KULBS ausgefUhrt. Er lieB Hunde desselben Geschlechtes 
und Wurfes in einem Tretgopel laufen und so eine bestimmte Muskelarbeit 
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leisten. Abgesehen davon, daB hiedurch eine bessere Entwicklung der Skelett
muskulatur iiberhaupt erzielt wurde, kam es auch zu einer besseren Entwicklung 
der inneren Organe, besonders wurden erheblich hohere Gewichte von Herz 
und Leber gegeniiber dem KontroHtiere festgestellt. AuBerdem zeigte das Herz
und Leberfett einen bedeutend hoheren Lezithingehalt beim Arbeitstier. Das 
Mark der Rohrenknochen war beim Arbeitstiere rot, beim KontroHtiere (RUHN) 
hingegen gelb und verfettet. 

Versuche an wilden Kaninchen (KULBS) bewiesen, daB das urspriinglich 
hohere Herzgewicht in der Gefangenschaft, im engen Kafig gehalten, rasch 
zuriickgeht. Das relative Herzgewicht nahm nach sechs Monaten urn 25% ab, 
dabei nahm das Fett des Herzbeutels urn das Dreifache zu. 

Die bessere Entwicklung der Muskeln als Folge yon Ubung ist dadurch 
zu erklaren, daB der arbeitende Muskel wesentlich mehr Blut enthalt, als der 
ruhende. 

Da nun Blut das Baumaterial fiir aHe Gewebe ist, so steht auch der arbeitende 
Muskel diesbeziiglich unter giinstigeren Ernahrungsverhaltnissen und es ist 
die Moglichkeit gegeben, daB er sich namentlich bei ererbter Anlage besser ent
wickelt. 

Uber die Blutverteilung im Kaninchenkorper liegen instruktive, wenn 
auch altere Beobachtungen J. RANKES vor. RANKE untersuchte die Blutver
teilung einmal im Ruhezustande und dann durch Curare in Muskelkrampf 
(d. h. in dem Zustand der Arbeit) versetzter Tiere. Er fand: 

1m Driisen- und Blutleitungsapparat 
1m Bewegungsapparat ............... . 

bei Ruhe 

63·4% 
36'6% 

bei Muskelkrampf 
34,0% 
66,0% 

Wie ersichtlich ist, fiihrt der arbeitende Muskel urn zirka 80% mehr Blut 
als der ruhende. Dazu bemerkt WILCKENS: "Der Muskel empfangt wahrend 
der Verkiirzung nicht nur relativ - indem sein Blutstrom beschleunigt wird 
- sondern auch absolut mehr Blut, so daB in der Zeiteinheit nicht nur mehr 
Blut durch den tatigen Muskel stromt, sondern auch in ihm enthalten ist als 
im ruhenden. Diese Blutmenge wird dem Driisen- und Blutleitungsapparate 
entzogen." Und ferner: "Diese Steigerung der Blutzufuhr in einem tatigen 
Organe, wobei auch der Blutlauf beschleunigt und die BlutgefaBe erweitert 
werden, haben die Versuche LUDWIGS mit SCZELKOW und SADLER an Muskeln 
erwiesen. J. RANKE hat nachgewiesen, daB der Muskel je nach seinem groBeren 
oder geringeren Blutgehalte eine groBere oder geringere Gesamtarbeit zu leisten 
vermag. Die Arbeitsfahigkeit des Muskels und damit sein Stoffumsatz steht 
nach RANKES Versuchen im unmittelbaren Verhaltnisse zu den ihm zustromen
den Blute." 

"Zwischen der Arbeitsfahigkeit und dem Blutgehalte eines Muskels besteht 
also eine Wechselbeziehung, aber stets ist der Reiz zur Arbeit - der von einem 
Nerven seinem Muskel mitgeteilte Erregungszustand - die erste Bedingung 
zur Steigerung der Blutzufuhr in dem arbeitenden Muskel. Demnach bewirkt 
der haufige Gebrauch eines Muskels auch eine haufige Vermehrung seines Blut
gehaltes. Damit vermehrt sich das ihm zu Gebote stehende Ernahrungsmaterial; 
er vergroBert seine Masse durch Wachstum und durch Verdickung seiner Ge
webselemente. " 

Neue Untersuchungen haben diese alteren bestatigt; so hat WEBER (1915) 
nachgewiesen, daB die BlutgefaBe im arbeitenden, nicht ermiideten Muskel 
erweitert sind, und daB derselbe daher gut durchblutet ist und somit auch gut 
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ernahrt wird. Deshalb kommt es weder zu ausgiebigerer Bildung, noch zu einer 
raschen Anhaufung der durch die Muskelarbeit gebildeten Ermiidungsstoffe 
(namentlich des Kenotoxins WEICHARDTS). Durch die groBere Blutmenge 
erhalt der arbeitende Muskel mehr Sauerstoff zur Oxydation jener Stoffe zu
gefiihrt. 

DURIG macht ferner darauf aufmerksam, daB, wie PALM:FJN experimentell 
nachgewiesen hat, das Training auch beim Erwachsenen, aber nicht Muskelgeiiben 
zu einer VergroBerung des Muskelvolums fiihrt. "Wenn nun kein Zweifel be
stehen kann, daB es sich hiebei nicht um eine Neubildung von Muskelfasern 
handelt, so zeigt doch die gleichzeitige Retention von EiweiB, die sogar am 
Schlechtgenahrten stattfindet, wie dies CASPARI einwandfrei nachgewiesen 
hat, daB der lebhaftere Muskelstoffwechsel zu einer Einlagerung von wahrschein
lich funktionell zu bewertendem EiweiB an den vorhandenen Muskelfasern 
fiihrt" (DuRIG). 

Auf diese Weise kommt wohl vor allem das Hartwerden des trainierten 
Muskels zustande, wenn schon zum Teil auch eine Steigerung des Muskeltonus 
und des Zellturgors hieran beteiligt sein diirfte. 

Gleichzeitig mit dem arbeitenden Muskel erfahrt auch der durch ihn in 
Tatigkeit versetzte Knochen eine vermehrte Blutzufuhr (zunachst in die 
Beinhaut) und erhalt hiedurch die Moglichkeit zur besseren Entwicklung, falls 
seine Wachstumfahigkeit noch vorhanden ist und die vermehrte Blutzufuhr oft 
genug erfolgt. 

Als Resultat der Muskeliibung bzw. des Unterbleibens derselben, galt 
lange Zeit auch die typische Schadelform des Wildschweines im Gegensatze 
zu jener der hochgeziichteten Yorkshirerasse. H. v. NATHUSIUS hatte den Ge
danken ausgesprochen, daB die eigentiimliche, durch Verkiirzung und mops
artige Aufstiilpung des Gesichtsteiles nebst nach vorne geneigter Hinterhaupt
schuppe charakterisierte Schadelform der Y orkshireschweine eine Folge des 
verminderten Gebrauches der Muskeln des Riissels und jener des Nackens sei, 
weil den Tieren die Moglichkeit zu ausgiebiger Wiihlarbeit fehle. Beim Wiihlen, 
so meinte er, wiirde die Riisselspitze nach abwarts gedriickt, wahrend gleich
zeitig durch die energische Kopfbewegung von Seite der Nackenmuskeln ein 
energischer Zug nach hinten ausgeiibt und das Hinterhaupt daher nach riick
warts gezogen wiirde. Der Schadel wird dadurch gewissermaBen ausgereckt 
und seine Profillinie - beim Wildschwein - schon gerade. Durch Unterbleiben 
des Wiihlens neige sich der Schadelteil nach vorne und der Gesichtsteil nach 
oben, es entstiinde solcherart die bekannte, mehr oder weniger stark (oft geradezu 
rechteckig) eingeknickte Profillinie, wie sie namentlich friiher als gewiinschte 
und beliebte Schadelform die Yorkshires kennzeichnete. 

Diese v. NATHUSIuSsche Erklarung fand nicht nur in Ziichter- sondern 
auch in Zoologenkreisen Anklang. NEHRING beispielsweise wies darauf hin, 
daB aIle wiihlenden oder grasenden Tiere eine gestreckte, aIle bei der N ah
rungsaufnahme keine besonderen Kopfbewegungen ausfiihrenden Tiere eine 
mehr rundliche Schadelform hatten. - Heute wissen wir jedoch, daB die eben 
geschilderte Erscheinung in der Hauptsache eine Domestikationsform degenera
tiven Charakters ist, die als pathologischer Konvergenzvorgang in fast allen 
hoheren Haustierspezies auftreten kann. Wir kennen diese Schadelform beim 
Schwein, Rind usw., also bei wiihlenden und grasenden Spezies, ebenso aber 
auch beim Hund, der zur Nahrungsaufnahme keine besonders energische Kopf
bewegung benotigt; ja gerade bei letzterem werden die hochsten Grade der 
Verbildung erreicht (Bulldogge und Mops). 
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Einflut3 der Ubung auf die Drusen des Tierkorpers 
Am haufigsten wird der fordernde EinfluB des regelmaBigen Gebrauches 

an der Milchdriise entwickelt. Hier tritt er in der Tat auBerordentlich deutlich 
hervor. Jeder Landwirt weiB, daB ein zweckmaBiges Melkverfahren (HEGELUND
sche Methode) durch den entsprechenden, mechanischen Driisenreiz bei einem 
und demselben Tiere - entsprechende Fiitterung natiirlich vorausgesetzt -
den Milchertrag erhohen, und daB umgekehrt durch schlechtes, unvollkommenes 
Melken selbst gute Melkkiihe rasch "verdorben" werden. Trotzdem geht es 
nicht an, die Sache so darzustellen, als waren die verschiedenen, durch hohe 
Milchleistung ausgezeichneten Rinderrassen in der Hauptsache ein Produkt 
der Ubung, ein Ergebnis "vieljahriger, durch zahlreiche Geschlechtsfolgen fort
gesetzter Ubung der Milchdriise". 

Schon hier sei vorgreifend erwahnt, daB eE> eine Vererbung erworbener 
Eigenschaften in dem hier in Frage kommenden Sinne (Steigerung der Milch
ergiebigkeit durch gutes Melken und Vererbung dieser solcherart kiinstlich 
erhohtcn .Milchergiebigkeit) nicht gibt. Die hohen Milchleistungen als Rassen
eigenschaft wurden vielmehr in der Weise erzielt, daB durch gutes Melken neben 
guter Ernahrung eben jene Individuen erkannt wurden, in welchen die Fahig
keit Zll hohen Milchertragen von Haus aus erblich festgelegt war. Durch Ver
wendung der so erkannten, gut en Melkerinnen zur Naehzucht und stets weiter 
geiibter Zuchtwahl wurden die typischen Milchviehrassen geschaffen. 

Ahnlich wie bei der Milchdriise liegen die Verhaltni1Jse auch bei den mann
lichen Geschlechtsdriisen unserer Haussaugetiere. Auch bier kam es durch den 
haufigeren Gebrauch der mannlichen Tiere zur Zucht in Verbindung mit aus
giebiger Ernahrung zu ausgiebigerer Entwicklung des Hoden, und die einsetzende 
Zuchtwahl veranlaBte es, daB an Stelle der periodisch auftretenden Brunft 
die Dauerbrunft beim mannlichen Individuum sich einstellte, und daB in vielen 
unserer Haustierrassen die gegeniiber der wilden Stammform bereits morpho
logisch wesentlich starker entwickelten Hoden als charakteristisches Domesti
kationsmerkmal aufzufassen sind. Die speziell bei Stieren und Bocken unserer 
Hausrinder und Schafe gegeniiber den wilden Formen machtig vergroBerten 
Hoden sind ein bekanntes Beispiel hiefiir. 

Nach dem Gesagten ist der EinfluB der Ubung auf die Vervollkommnung 
der Leistung irgend eines Organes bei den aufeinanderfolgenden Generationen 
nur ein indirekter und keineswegs im Sinne des Lamarckismus zu deutender. 
Die durch Ubung feststellbare, eventuell hohere Leistung eines Organes bestimm
ter Individuen zeigt den Grad der Reaktionsfahigkeit desselben an und bietet 
daher dem Ziichter Gelegenheit im gewiinschten Sinne Zuchtwahl zu treiben. 
Von einer Vererbung der durch Ubung gesteigerten Leistungsfahigkeit, d. h. ganz 
allgemein ausgedriickt von einer "Vererbung erworbener Eigenschaften" ist 
nach dem heutigen Staude der Vererbungswissenschaft keine Rede, das mag, 
wie bereits einmal erwahnt, der fundamentaJen Bedeutung dieser Tatsache 
wegen nochmals hervorgehoben werden. 

Der EinfluB der Ubung macht sich in ahnlicher Weise auch im Bereiche 
des Verdauungsapparates, in der mehr oder minder guten Entwicklung 
bzw. Funktion der verschiedenen Verdauungsdriisen geltend. 

1m tatigen Zustande, das ist wahrend der Verdauung, ist, wie schon altere 
von CLAUD BERNARD hinsichtlich der Speicheldriisen ausgefiihrte Versuche 
bewiesen, die Blutzufuhr zu den verdauenden Organen vergroBert. Man kann 
sich hiefiir schon auf rein praktische, einfache Weise iiberzeugen; beispielsweise 
ist die Magen- und Darmschleimhaut von wahrend der Verdauung getoteten 
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Tieren durch ihre Blutfiille rotlich gefarbt und die Bauchspeicheldriise, die 
Leber und lVIilz sind infolge von Blutfiille vergroBert. Bei hungernden Tieren 
ist umgekehrt die lVIagen- und Darmschleimhaut blaB, weil blutleer, und die 
genannten iibrigen Verdauungsdriiscm von kleinerem Volumen. 

VeranlaBt werden diese Vorgange durch den von der Nahrung auf die in 
der Darmwand befindlichen Driisennerven ausgeiibten Reiz. Je nach der 
physikalischen bzw. in noch erbohterem :HaBe je nach der chemischen Be
schaffenheit der aufgenommenen N ahrung werden bestimmte Driisenarten des 
Verdauungsapparates gereizt. Als Folge dieses Reizes sehen wir die starkere 
Blutzufuhr und die vermehrte Abscheidung von den betreffenden Verdauungs
saften eintreten. 

Solcherart ist dann auch die lVIoglichkeit gegeben zur besseren Entwicklung 
der betreffenden Gewebe iiberhaupt, indem nach WILCKENS: "ein Teil des, infolge 
der Verdauungstatigkeit vermehrt zustromenden Blutes zur Bildung der Ver
dauungssafte verwendet wird, ein Teil aber dient zur VergroBerung der be
treffenden Verdauungsorgane." "Eine wirkliche Vermehrung der Gewebs
elemente - insbesondere der Driisen- und lVIuskelfasern - ist wohl nur zur 
Zeit des Wachstums moglich, aber eine Verdickung derselben kommt auch 
nach AbschluB des Wachstums zustande." 

V on dem entwickelten Gesichtspunkte aus betrachtet, wird es verstandlich, 
daB sich je nach der Art der aufgenommenen Nahrung die Entwicklung des 
ganzen VerdauungsapplHates eben sowohl wie jene seiner einzelnen Abteilungen 
andern, sich derselben innerhalb ge,visser Grenzen anpaBt. Wenn daher, wie 
spater gezeigt werden solI, Tiere mit einer schwer verdaulichen, rohfaserreichen 
und kohlehydratreich'3n Nahrung durch einen relativ langen lVIagendarmkanal 
und machtig entwickelten Speicheldriisen ausgestattet sind, und wenn umgekehrt 
Tiere, welche ein konzentriertes, eiweiBreiches Futter genieBen, durch einen 
kiirzeren Darmkanal ausgezeichnet sind, so stellt diese Beschaffenheit des lVIagen
darmtraktes eine his zu einem gewissen Grad durch Ubung erlangte bzw. ab
anderungsfahige Anpassung vor. Die Nahrung wirkt hiebei durch die Art 
(chemische Natur) der in ihr enthaltenen Nahrstoffe vorwiegend auf jene lVIagen
abteilungen und Darmabschnitte usw. als Reiz, welche die fiir die Verdauung 
der betreffenden Nahrstoffe wesentlichen Verdauungssafte absondern. Fiir die 
Starke kamen in Frage die Speicheldriisen und der Pankreas (Bauchspeichel
driise), fiir die EiweiBarten der Labmagen und der Diinndarm inklusive der 
Bauchspeich81driise, fiir die Fette vorwiegend die Leber usw. 

Bei den eine besonders rohfaserreiche Nahrung genieBenden Wiederkauern 
endlich kommen noch jene als Vormagen bekannte lVIagenabteilungen in Betracht, 
welche zwar keinerlei verdauende Driisen beherbergen, wohl aber das Futter 
in einer fiir die Verdauung giinstigen Weise beeinflussen, eine sogenannte V or
verdauung veranlassen. 

Auch auf ihre Entwicklung ist die namentlich in der Jugend aufgenommene 
Art von Nahrung wichtig. 

Einfluf3 der Ubung auf die Gehirnentwicklung unserer Haustiere 

Wie aIle Organe, so unterliegt auch das nervose Zentralorgan, das 
Gahirn, dem Einflusse von Ubung bzw. von vermindertem Gebrauch. DARWIN 
hat bereits nachgewiesen, daB das Gehirn der Hauskaninchen verglichen mit 
jenem der wilden, relativ kleiner geworden sei. Er erklart diesen Vorgang, der 
auf eine geringere geistige Leistungsfahigkeit schlie Ben 11iBt, damit, daB das 
Hauskaninchen durch die ihm yom :YIenschen erwiesene Pflege und durch dessen 
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Schutz keine Gelegenheit mehr hatte, sein Gehirn zu iiben. 1m wilden Zustande 
muB es stets vor Gefahren auf seiner Hut sein und befindet sich in steter Nahrungs
suche. Alle Individuen, welche ein weniger leicht reaktionsfahiges Gehirn besitzen, 
fallen entweder Feinden zum Opfer oder gehen in Zeiten des Hungers zugrunde. 
Die natiirliche Zuchtwahl ist hier ununterbrochen am Werke und verhindert 
die Fortpflanzung der mit schlechter organisiertem Gehirn ausgestatteten Indi
viduen. 1m Domestikationszustande fallt diese natiirliche Zuchtwahl weg, es 
vermehren sich Tiere mit besserer und geringerer Entwicklungsfahigkeit des 
Gehirnes in gleichem MaBe und iiberdies entfallt auch noch in weitgehendem 
MaBe der sonst durch die Ubung in der Jugend auf das Gehirn der Kaninchen 
ausgeiibte Entwicklungsreiz, so daB als weitere Folge cin unterentwickeltes 
Gehirn resultiert. 

In umfangreicher Weise hat neuerdings KLATT ahnliche Untersuchungen 
an verschiedenen anderen Haustierarten angestellt. Auch er nahm - was aller
dings nur unter gewissen Voraussetzungen als richtig gelten gelassen werden 
darf - den Inhalt der Schadelkapsel als MaBstab fUr die Entwicklung des Ge
hirnes und als MaBstab fiir die H6he der Intelligenz. Mit alleiniger Ausnahme 
einer bestimmten Gruppe von Haushunden zeigte sich bei allen Haustierspezies 
sonst eine relative Verschlechterung dieser einschlagigen Verhaltnisse, das Gehirn
volumen war geringer. 

Folgende, iiber die Veranderungen der Schadelkapazitat handelnde Tabelle 
zeigt den EinfluB der Ubung des Gehirnes bei wilden und das Unterbleiben 
derselben bei Haustieren sehr deutlich (nach KLATT): 

ntis, wild, mittlere Schadelkapazitat ............... . 
Frettchen, zahm, Schadelkapazitat ................ . 
Wildschaf Schadelkapazitat ...................... . 
Hausschaf (gleich groB) Schadelkapazitat ........... . 
Wildziege, Schadelkapazitat ...................... . 
Hausziege (gleich groB) Schadelkapazitat ........... . 
Wildschwein, Schadelkapazitat .................... . 
Landschwein (bei freiem Weidegang) ............... . 
Hochgeziichtete, englische Schweine ................ . 
Wolf ........................................... . 
Haushund (gleich groB) ........................... . 
Schakal ......................................... . 
Haushund (gleich groB) ........................... . 
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Wie sehr bei gegebener Anlage die geistigen Fahigkeiten, besonders mancher 
Hunde, durch Ubung entwickelt werden k6nnen, beweisen uns die zahlreichen 
bekannt gewordenen, hervorragenden Leistungen mancher Schafer-, Vorsteh
hunde und Pudel. 

Hier ware auch der Ort, auf den groBen EinfluB der Ubung auf die Leistungs
fahigkeit der Brieftauben zu verweisen. Der gesteigerte Ortssinn dieser 
Tauben kommt namlich trotz erblicher Veranlagung doch nur durch eine sach
gemaBe Ubung zur vollen Entwicklung. Es ist bekannt, wie gering anfanglich 
die Leistungen solcher Tauben sind. Schon Wettfliegen von Anfangern iiber eine 
Entfernung von 100 km verursacht nach H. KOHL WEY riesige Abgange und 
selbst nach Monaten pflegen sich versprengte Individuen wieder einzustellen. 
Gerade unter den Nachkommen solchen Materiales findet man leistungsfahige 
Tiere. Durch Ubung (unterstiitzt durch Auslese) erlangt dann die Ortsfindigkeit 
einen so hohen Grad, daB alte Tauben Entfernungen von 500 bis 600 km zu 

A dam e t z, Allgemeine Tierzuchtlehre 9 
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durchfliegen vermogen. Unterbleibt die Ubung der Brieftauben, dann geht 
dieser bewunderungswurdige Ortssinn rasch verloren. 

Und welche Bedeutung der Ubung des Gehirnes beim Menschen zukommt, 
braucht wohl nicht erst naher ausgefuhrt zu werden, beruhen doch die Erziehungs
methoden alIer Kulturvolker so gut wie ausschlie13lich auf der "Ubung" des 
jugendlichen Gehirnes. 

ill. Einfluf3 der Nahrung auf den Tierkorper 
Der EinfluB der N ahrung auf den Tierkorper ist ein zweifacher; einmal 

ein direkter, auf die Beschaffenheit des Verdauungstraktes gerichteter, dann 
ein indirekter, die Korperform uberhaupt oder die Beschaffenheit bestimmter 
Organe betreffender. 

Wie auBerordentlich groB der EinfluB der Nahrung auf den Verdauungs
kanal ist, ersieht man, wenn man extreme Verhaltnisse betrachtet. So ist bei
spielsweise die Darmlange der eine leicht verdauliche, eiweiBreiche Nahrung 
zu sich nehmenden Fleischfresser nur zirka 4·5 mal so lang als die horizon tale 
Rumpflange, wahrend die Darmlange der eine voluminose und schwer ver
dauliche Nahrung genieBenden Wiederkauer bis zum 28fachen der horizontalen 
Rumpflange betragt. Und innerhalb einer und derselben Tierspezies selbst wieder 
finden wir, daB beispielsweise die wilde Stammform sich meist durch einen relativ 
wesentlich kurzeren Darmkanal gegenuber den aus ihr hervorgegangenen 
Haustierrassen auszeichnet. Dies gilt nicht nur fUr Arten, die von Natur aus 
AlIesfresser sind und bei denen die betreffenden Verhaltnisse begreiflicherweise 
am alIerscharfsten hervortreten, sondern es gilt sogar auch fUr Wiederkauer. 

Folgende Beispiele alterer Herkunft mogen das Gesagte illustrieren: 

Mufflon, Verhaltnis der Rumpf- zur Darmlange Wle 1 :23 
Hausschaf, 1 : 28 
Wildschwein, " " " " "" 1: 9 
Hausschwein (europaisches) Verhaltnis der Rumpf- zur Darmlange wie 1: 13·5 
Siamesisches Hausschwein, Verhaltnis der Rumpf- zur Darmlange wie 1: 16. 

Die Erklarung fUr dies charakteristische Verhalten liegt darin, daB die 
wilde Stammform freie Nahrungswahl besitzt, wahrend ihre domestizierten 
Abkommlinge ihrem Instinkte nicht folgen konnen, sondern auf jenes Futter 
angewiesen sind, das der Mensch fur sie bestimmt. Nun ist es eine interessante 
Tatsache, daB bei freier Wahl die Tiere instinktmaBig gerade die eiweiBreichsten 
Futtermittel bevorzugen. Am scharfsten muB sich daher gerade beim Schwein 
dieser Umstand geltend machen, da das Wildschwein vermoge seiner Lebens
weise in der Lage ist, sich eiweiBreiche, animalische Nahrung leichter und aus
giebiger zu verschaffen als wie sein domestizierter Nachkomme. Namentlich 
bei den primitiven Landrassen handelt es sich dann vorwiegend urn eine weniger 
gunstig zusammengesetzte vegetabilische Nahrung, die, weil am billigsten zu 
beschaffen, den Tieren geboten wird. 

Und daB auch der wild lebende Wiederkauer in der Lage ist, wenigRtens 
wahrend eines groBen Teiles im Jahre sich zarteres Futter oder aber eiweiLl
reichere Samereien zu verschaffen, ist begreiflich. 

Versuche, die den Nachweis solcher Veranderungen im Bereiche des Ver
dauungstraktes zum Ziele hatten, wurden vielfach gemacht. Am bekanntesten 
wurden in der zoologischen Literatur die yom englischen Anatomen JOHN 
HUNTER an der See move ausgefUhrten Futterungsversuche. - Es gelang ihm, 
ein Tier an Kornerfutter zu gewohnen. 
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Der Magen der sich von Fischen nahrenden See move besitzt nun den 
Charakter des Raubvogelmagens, das heiBt die innere Magenhaut ist weich. 
Durch die andauernde Kornerfiitterung anderte sich dieser Raubvogelcharakter 
des Magens in jenen der Kornerfresser urn, bei denen, wie etwa bei der Taube, 
die sogenannte Hornhaut des Magens das wesentlich anders geartete Moment 
vorstellt. WILCKENS fiihrt die Ermittlungen EDMON STONES an, nach welchem 
die Heringsmove der Shettlandinseln (Larus tridactylus) zweimal jahrlich die 
Struktur ihres Magens andert, indem sie je nach der vorwiegend aufgenommenen 
Nahrung im Sommer (bei Kornernahrung) die Magenbeschaffenheit des Korner
fressers, ahnlich wie bei der Taube, im Winter bei Fischnahrung, jene des Raub
vogels aufweist. Ebenso wurde umgekehrt wie bei der Seemove durch HOLMGREN 
experimentell der Kornerfressermagen der Taube durch Fleischfiitterung in 
den Raubvogelmagen verwandelt. 

Ziichterisch wichtig sind die von M. WILCKENS vorgenommenen Fiitterungs
versuche bei Kalbern, urn den EinfluB der Nahrung auf die verschiedenen 
Magenabteilungen zu demonstrieren. Zwei Kalber gleicher Rasse und Abstam
mung wurden folgender Art gefiittert und sodann in bezug auf die einzelnen 
Magenabteilungen untersucht. 

Kalb Nr. I (eiweiBreich ernahrt) wurde durch 44 Tage ausschlieBlich mit 
Milch gefiittert und dann geschlachtet. Das V olumen der beiden wichtigsten 
Vormagen, des Pansens und der Haube, betrug 6430 ccm. Das Volumen des 
Labmagens und des aus technischen Griinden mit gemessenen Pfalters umfaBte 
5075 ccm; beide Gruppen von Magenabteilungen hatten zusammen 11.505 ccm 
und die relativ gute Entwicklung des fiir die EiweiBverdauung wichtigen Lab
magens ergibt sich aus dem yom Verhaltnisse 1: 1 wenig abweichenden Ver
haltnisse beider angefiihrter Gruppen von Magenabteilungen. 

Das Kalb Nr. II, das von moglichst friiher Jugend an extensiv gefiittert 
wurde, wurde zunachst bei der Kuh belassen, urn nach 48 Tagen vollkommen 
entwohnt, ausschlieBlich mit weniger eiweiBreicher Tranke, Heu und Hafer 
ernahrt zu werden. 1m Alter von 63 Tagen hatte es das gleiche Lebendgewicht 
wie das eiweiBreich ernahrte Kalb erreicht und wurde geschlachtet. Die ent
sprechenden Ergebnisse bei diesem Kalbe lauteten: Volumen von Pansen und 
Haube = 15.000 ccm und jenes yom Lab- und Blattermagen = 7820 ccm. Das 
Verhaltnis beider war daher rund wie 1:2 und ebenso war die Summe der beiden 
Gruppen von Magenabteilungen (22.820 ccm) rund zweimal so groB wie beim 
Kalb Nr. I. 

WILCKENS zieht aus diesem trotz gewisser Mangel wichtigen, sowie aus 
ahnlichen Versuchen folgenden SchluB: "Durch langere Fiitterung von 
Lammern und Kalbern mit Milch vermochte ich die drei ersten Magen
abteilungen in ihrer Entwicklung zuriickzuhalten und die Entwicklung des 
Labmagens zu fordern, wodurch die Zahl derjenigen Driisen vermehrt wurde, 
deren Saft die EiweiBkorper der Nahrung verdauen. Der Magen der jungen 
Wiederkauer erhielt durch ausschlieBliche Milchnahrung die Eigenschaft und 
beziiglich der EiweiBverdauung die Leistungsfahigkeit eines Fleischfresser
magens. Wenn dann nach der Entwohnung von der Milch die Lammer und 
Kalber mit einem der Milch ahnlich zusammengesetzten eiweiB- und phosphat
reichen Futter (z. B. mit Leinsamen und Leinkuchen, Malzkeimen, Hafer und 
Heu) ernahrt wurden, dann behielten sie die Elgenschaft der ausgiebigen Ei
weiBverdauung und ihre Korperentwicklung, insbesondere die Entwicklung 
ihres Rumpfes erlangte einen weit hoheren Grad, als die der jungen Tiere, 
deren Magen eine schwer verdauliche und eiweiBarme Nahrung zu verdauen 
hatte." 

9* 
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Die Erfahrungen der praktischen Tierzucht stimmen mit den WILOKENsschen 
SchluBfolgerungen ii berein. 

Es ist bekannt, daB nur in der J ugend eiweiBreich ernahrte Tiere imstande 
sind, im erwachsenen Zustande in groBerer Menge gebotenes eiweiBreiches Futter 
gut zu verwerten. Umgekehrt konnen nur solche Individuen bei einem schwer 
verdaulichen und eiweiBarmen Futter relativ leistungsfahig bleiben, wenn sie 
von Jugend an daran gewohnt waren. So verlieren beispielsweise die Heid
schnucken ihre Fahigkeit auf der Heide zu gedeihen, wenn sie trotz reiner Rasse 
an anderen Orten und bei besseren Futterverhaltnissen aufgewachsen sind. 
Desgleichen geht die erst durch den Weltkrieg allgemeiner bekannt gewordene 
Geniigsamkeit der galizischen Konikis und ihre Fahigkeit, nahrstoffarmes, 
rohfaserreiches Futter zu verwerten, verloren, wenn sie unter giinstigen Futter
verhaltnissen aufgewachsen sind. Der EinfluB der Ubung, um den es sich auch 
bei diesen V organgen im wesentlichen handelt, tritt gerade in diesen Beispielen 
scharf zutage. Nichtsdestoweniger vermochte aber selbst eine jahrtausendelang 
wahrende Ubung nicht die besprochene Eigenschaft zu einer unter allen Um
standen bleibenden, das heiBt zu einer dauernden Rasseneigenschaft zu machen. 
Mit anderen Worten, die hundertfaltig von Generationen erworbene Eigen
schaft, rohfaserreiches usw. Futter zu verwerten, verwandelte sich bis zum 
heutigen Tage nicht in eine Erbeigenschaft, gemaB dem biologischen Gesetze, 
nach welchem sich erworbene Eigenschaften nicht vererben. 

Was dann den EinfluB der Ernahrung (und zwar speziell der Jugend
ernahrung) auf das Skelett und den Korperbau betrifft, so kann als allgemein 
giiltiges Gesetz jenes abgeleitet werden, daB innerha.lb einer und derselben Rasse 
von Jugend auf eiweiBreich ernahrte Tiere normalen gegeniiber durch groBere 
BreitenmaBe des Rumpfes auffallen. DaB die Entwicklung ebenfalls beschleunigt 
wird, ist wohl selbstverstandlich, allein es ware ein Irrtum zu glauben, daB man 
durch iippige Jugendernahrung allein echte Friihreife erzeugen konne. Das 
was auf diesem We~e zu erreichen ist, stellt eben nur eine natiirliche Friihreife, 
man konnte sie wohl der echten Friihreife gegeniiber als physiologische oder 
normale bezeichnen, vor. 

Ahnlich wie beim Rumpfe die BreitenmaBe eine relative Zunahme als Folge 
iippiger Jugendernahrung erkennen lassen, gilt dies auch fiir die BreitenmaBe 
des Schadels. 

Mit dieser Verbreiterung, besonders der StirnmaBe, geht beim Rinde haufig 
eine Verkiirzung des Gesichtsteiles am Schadel Hand in Hand. Beim Schweine 
wurden ahnliche Beobachtungen iiber die Breitezunahme am Schadel bereits 
durch H. v. NATHUSIUS und spater dann durch A. NEHRING gemacht, welch 
letzterer geradE'zu eine Mastungs- und eine Hungerform am Schweineschadel 
unterschied. 

Ais Folge eiweiBarmer J ugendernahrung resultiert eine Art von physiolo
gischer Spatreife, die sich auBer durch Verzogerung der Korperentwicklung 
noch haufig durch Kleinbleiben der Tiere und vor allem durch relativ schmale 
Formen des Rumpfes sowohl als auch des Schadels zu erkennen gibt. 

Man wird nicht fehl gehen, wenn man behauptet, daB im groBen und ganzen 
die durch die Ernahrung veranlaBten Erscheinungen am Tierkorper das vor
stellen, was man den EinfluB der Scholle zu nennen pflegt. Unter den dabei 
in Frage kommenden Faktoren spielt die Ernahrung gewiB die Hauptrolle. 

DaB beziiglich des Einflusses der Nahrung auf den Tierkorper in manchen 
landwirtschaftlichen Kreisen auch falsche Ansichten herrschen, sei noch kurz 
erwahnt. 

Als Beispiel sei die von PALLAS und DARWIN wiedergegebene Meinung 
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angefiihrt, nach der die FettsteiB- und die Fettschwanzschafe Zentralasiens 
ihre machtigen Fettpolster nur bei reichlicher Steppenweide, unter dem Ein
flusse der dort heimischen Salzflora entwickeln konnten. Als erster hat bekannt
lich JUL. KUHN in Halle durch den praktischen Mastversuch an FettsteiB
schafen diesen Irrtum widerlegt. Und daB auch die Gruppe der Fettschwanz
schafe, zu denen auch die Karakulschafe gehoren, auch bei uns und bei jeglicher 
Art von reichlicher Fiitterung machtige Fettschwanze entwickeln, diirfte heute 
wohl allgemein bekannt sein. Als ahnliches V orurteil, das heute noch in land
wirtschaftlichen Kreisen weit verbreitet ist, kann die Annahme gelten, daB die 
erwahnte Pelzschafrasse der Karakuls ihre wertvolle Lockung des Lammvlieses 
nur bei Steppenfutter, ja, wie einzelne meinen, nur bei der Aufnahme einer 
bestimmten Grasart (einer Windhalmart) beibchalt. 

Es braucht wohl nicht naher ausgefiihrt werden, daB diese Ansicht auf 
einem Irrtum bcruht und von arger Verkennung der einschlagigen VerhiiJtnisse 
zeugt. 

DaB gewisse Bestandteile mancher Futtermittel allerdings ganz merk
wiirdige Wirkungen, die sich u. a. selbst auf die Farbung, beispielsweise des 
Gefieders mancher Vogel erstrecken konnen, hervorzurufen vermogen, sei des 
Intercsses wegen noch kurz angefiihrt. 

In Kreisen der Voge11iebhaber ist es z. B. bekannt, daB beim Gimpel (Pirula 
europaea) die Fiitterung mit Hanfsamen eine schwarzliche Verfarbung der 
normalerweise roten Brustfedern bedingt. Und beim mehr oder weniger he11-
gelb gefarbten Kanarienvogel veranlaBt wahrend der Mauserung eine Beimischung 
von Paprika zum Futter eine orangerote Gefiederfarbung. 

Wohl am interessantesten jedoch diirfte die bei gewissen brasilianischen 
Papageien von WALLACE beobachtete Umfarbung sein. GenieBen die gewohnlich 
griinen und den groBten Teil des Jahres von Friichten lebenden Tiere das fett
reiche Fleisch gewisser Welsarten, so verfarben sie ihr Federkleid in ein rotliches 
Gelb. Eine sole he Futterperiode tritt aber alljahrlich einmal ein, wenn nach 
dem Riickgang der groBen Uberschwemmungen des Amazonenstromes die 
zuriickgebliebenen Tiimpel allmahlich austrocknen und die darin gefangenen 
Fische den Papageien eine willkommene Abwechslung in der Kost bieten. 

DaB durch Zumischung von feingepulverten Krappwurzeln zum Tauben
futter, infolge Einlagerung des Farbstoffes in die Knochensubstanz die Knochen 
rotlich gefii.rbt werden, diirfte bekannt sein. 

SchlieBlich sci noch die merkwiirdige Wirkung des Buchweizenstrohes 
erwahnt. Werden Schafe langere Zeit mit Buchweizenstroh gefiittert und dann 
an die Sonne getrieben, so tritt an jenen Schafen, die mit pigmentfreien Korper
stellen behaftet sind, an diesen Hautpartien eine lebhafte Entziindung, die 
sogenannte Buchweizenkrankheit auf. Hier handelt es sich um einen giftigen 
Bestandteil des Futters, der, im Blute kreisend, die Hautnerven in einen solchen 
Erregungszustand versetzt (sensibilisiert), daB der sonst normale und unschad
liche Reiz de~ Sonnenlichtes geniigt, um Hautentziindungen hervorzurufen. 

Eine ahnliche Erklarung diirfte dem von DARWIN angefUhrten, Lachnantes 
tinctoria betreffenden Fall zugrunde liegen. GenieBen die halbwild lebenden 
Schweine gewisser Teile der Vereinigten Staaten diese Wurzel, so bleiben die 
dunkel pigmentierten gesund, wahrend den pigmentlosen die Klauen abfallen. 

DaB weiBgefesselte Pferde nach der Weide auf Trifolium hybridum-Schlagen 
ofters an heftigen Entziindungen an diesen Hautstellen erkranken, ist bekannt 
und ebenfalls durch das Vorkommen sensibilisierender Stoffe zu erklaren. 

1m neuen Lichte sehen wir endlich den EinfluB der Nahrung auf den Tier
korper durch die Arbeiten der Physiologen und Biochemiker der letzten zwei 
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Dezennien. Durch sie lernten wir erst die Bedeutung der Mineralstoffe der 
Nahrung richtig einschatzen und wurden mit den Ursachen bekannt, weshalb die 
EiweiBarten verschiedener Futtermittel von verschiedener Wirkung sind (voll
kommene und unvollkommene EiweiBarten n. Sogar ein vollkommen neues Gebiet 
der Futterungslehre wurde eroffnet, indem die wichtigeRolle zu erforschen begonnen 
wurde, welche den sogenannten Erganzungsstoffen und Vitaminen fur Wachs
tum, Leben und Gesundheit der Tiere zukommt. Namentlich die letztgenannte 
Arbeitsrichtung hat in zuchterischer Beziehung bereits wertvolle Resultate 
geliefert. Sie beweist, daB die Ernahrungslehre durchaus nicht so einfach be
schaffen ist, wie man bis vor kurzem meinte, da man glaubte, mit der quanti
tativen Feststellung einiger Nahrstoffgruppen, oder mit dem Kaloriengehalt 
(bzw. dem Starkewert) des Futters, das Auslangen zu finden. Diese neue For
schung hat auch bereits eine Reihe von Gesundheitsstorungen und selbst ernsten 
Krankheiten bekannt gemacht, die teils durch Vitamin- oder Erganzungsstoff
mangel (sogenannte Avitaminosen) oder aber durch einen solchen im Vereine mit 
abwegiger Zusammensetzung des Aschengehaltes des Futters verursacht werden. 

Wenn wir von solchen Krankheiten, die hauptsachlich und in erster Linie 
durch mangelhaften Mineralstoffgehalt der Weide oder des Futters bedingt sind 
(z. B. Knochenbruchigkeit !), absehen, zu welchen wohl auch eigenartige Krank
heitserscheinungen der Rinder und anderer Haustiere, wie z. B. der "Stallmangel" 
gewisser Gebirgslagen Sachsens, die "Bush sickness" Neuseelands, die "Tmpaction 
paralysis" Australiens, gehoren durften, dann ware die in Sudafrika in manchen 
J ahren in bestimmten Gebieten - meist im Anschlusse an lange Durreperioden -
auftretende, geradezu zu einer wirtschaftlichen Kalamitat anwachsende "Stij f
zickte" und "Lamzickte" als hochinteressante Weidekrankheit komplizierten 
Ursprungs erwahnenswert. Sie tritt namentlich bei jungen oder milchenden 
Rindern, bzw. Ziegen (aber auch bei StrauBen), auf und laBt Knochenerkrankun
kungen (Schwellungen der Gelenkenden gewisser Rohrenknochen, und Ent
artungserscheinungen im Bereiche des peripheren sowie des Zentralnerven
systems) erkennen. 

Folgende Ursachen (C. FUNK, nach verschiedenen Autoren, 1922) mussen 
sich zur Kette zusammenfugen urn diese schwere, wenn unbehandelt, gewohnlich 
zum Tode fuhrende Krankheit hervorzurufen: 

1. Eine in bezug auf Mineralstoffe und Vitamine ungunstige Beschaffen
heit des Weidefutters (als Folge gewisser Boden- und Klimaverhaltnisse). 

2. Abwegiger Appetit (pica) der Tiere, ausgelost durch das abwegig be
schaffene Futter, dem zufolge solche Tiere "Leichenmaterial" aufnehmen. 

3. Vorhandensein faulender tierischer Teile (Kadaver). 
4. Vorhandensein von Saprophyten in den faulenden tierischen Stoffen, 

welche Toxine bilden. 
5. Vorhandensein eines Faulnisgiftes, etwa eines dem Botulinustoxin ahn

lichen, heftig wirkenden Toxins (todliche Menge 0'000,001 mg pro 1 kg Lebend
gewicht). 

Das bisher auf dem Gebiete der Vitaminforschung Geleistete, erweckt die 
Hoffnung, daB durch sie fur die Tierzucht wichtige Resultate in Zukunft zu 
erwarten sind. Es scheint die Zeit gekommen zu sein, in welcher die Fiitterungs
lehre tatsachlich einen wissenschaftlichen Charakter anzunehmen beginnt, und 
daB die Worte (1894) eines so bedeutenden Agrikulturchemikers, wie 
E. SCHULZE, Zurich einer gewesen, ihre Geltung verlieren: "Das Gebaude der 
Futterungslehre weist noch manche Lucke und Fehlstellen auf" und "der Nutzen, 
welchen die Praxis von den wissenschaftlichen Bestrebungen auf diesem Ge
biete bis jetzt gezogen hat, ist daher nur ein beschrankter." 
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Viert6r Abschnitt 

Vererbung 
Unter Vererbung verstpht man die gesetzmaBige Ubertragung korperlicher 

und geistiger Eigenschaften von einer Generation auf die folgenden. Dabei ist 
festzuhalten, daB die betreffenden Merkmale keineswegs immer von der Eltern
generation auf die der Kinder iibertragen werden miissen, vielmehr konnen sie 
unter Umstanden eine oder mehrere Generationen hindurch verborgen bleiben, 
um erst bei entsprechenden Paarungen, das ist also nach entsprechender Mischung 
der Keimplasmen, wieder zu erseheinen. Wesentlich ist, hiebei nur die Gesetz
maBigkeit der V organge. Es liegt in der N atur der Sache, daB nur sole he Merk
male und Eigenschaften vererbt werden konnen, we Ie he im sogenannten Keim
plasma, der in den GAschlechtszellen vorhandenen Erbmasse, begriindet liegen. 
Blof3e Modifikationen, die eine Anpassung an die Umwelt darstellen, ohne daB 
das Keimplasma verandert worden ware, sind nach dem heutigen Stande der 
\Vissenschaft, als nicht eigentlich vererbbar zu betrachten. Gerade auf diesem, 
bis zum Jahre 1900 so dunklem Vererbungsgebiete sind durch die geniale Weg
weisung GREGOR ME~DELS in den letzten Jahren ungeahnte Fortschritte und 
Einblicke gewonnen worden, die man sich noch vor einem Vierteljahrhundert 
nieht hatte traumen lassen. 

Des besseren Verstfmdnisses halber empfiehlt es sich, zunachst kurz jene 
Anschauungen wiederzugeben, die vor dem Erseheinen der MENDELschen Arbeiten 
in den Kreisen der wissenschaftlich gebildeten Tierziichter iiblich waren. Am 
besten orientieren wir uns hieriiber aus den gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
verbreitetsten und angesehensten einschlagigen Lehrbiichern und Vererbungs
schriften. Es mogen daher die Ansichten von M. WILOKENS und H. SETTEGAST, 
zweier auf dem Gebiete der Tierzucht fiihrender Personlichkeiten, angefiihrt 
werden. WILOKENS, von Haus aus Arzt, kommt (1871) in seinen Beitragen zur 
landwirtschaftlichen Tierzucht zu dem Sehlusse: "Die Gesetze, welche die Erb
lichkeit regeln, sind ganzlich unbekannt und niemand vermag zu sagen: wie 
es komme, daB dieselbe Eigentiimliehkeit in verschiedenen Individnen einer Art 
und in Einzelwesen verschiedener Arten, zuweilen erblieh ist, und es zuweilen 
nicht ist." 

Er ist der Ansicht, daB "aIle Abanderungen der Formen des Tierkorpers 
den Ein£liissen der Ernahrung zuzuschreiben sind" und fiihrt als Stiitze dieser 
Ansicht die Worte KUHNS (1862) an: "Der ganze summarisehe Inhalt des Themas 
von Bildung und Verbesserung der Rassen, unrl demnach des ganzen physiolo
gischen und okonomischen Problems der Tierzucht, beruht auf der Ernahrung 
des jungen Tieres." In krassem Lamarckismus befangen, nimmt WILOKENS an, 
daB die solcherart durch abgeanderte Ernahrung ausgelosten neuen Eigenschaften, 
weil yom Individuum selbst erworben, auch weiter vererbbar waren, allerdings 
nicht als solche selbst, wohl aber in der Anlage. Und an einer anderen Stelle 
driickt er sich diesbeziiglich in folgender Weise kraB aus: "Samtliche Vererbungs
regeln sind so regellos, daB wohl kaum zwei Tierziichter in ihren Beobachtungen 
und in ihren Erfahrungen miteinander iibereinstimmen, es sei denn, daB einer 
dem anderen nachsehreibt." 

1m allgemeinen wurde "als sehr sic her" angenommen und "hat die 
wenigsten Anfechtungen von allen Vererbungsregeln erfahren" die Behauptung: 
daB der Vater mehr auf den Vorderteil, die Mutter mehr auf den Hinterteil vererbe. 
Dieses sogenannte Vererbungsgesetz, bemerkt WILOKENS etwas malitios, habe 
spater ein "Amendement" erhalten, "wonach zwar die Vererbung der Mutter 
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auf den Hinterteil anerkannt wird, doch aber die Vererhungskraft des Vaters 
der Mutter den Schweif streitig macht, so daB RL"EFF behaupte, er habe in ein
zelnen Gestiiten die Produkte mancher Hengste ausschlieL3lich nach ihrem 
Schweife ohne ein Stammregister herausfinden kannen". 

Wenn man bedenkt, daB solche und ahnliche Anschauungen iiber die Ver
erbung in Kreisen von Tierziichtern und Tierarzten VOl' knapp einem halben 
Jahrhunderte gang und gabe waren, dann erkennt man die Berechtigung 
eines Val' einiger Zeit gefallenen Ausspruchcs, daB sich alles iiber die Vererbung 
Bekannte jener Zeit nicht wesentlich iiber das Niveau von "Histarchen" erhebe. 
Tatsachlich muten uns diese Anschauungen an, als waren sie ein AusfluB ziich
terischen Aberglaubens. 

Und was SETTEGAST anbelangt, so kommt er zu dem Schlusse, daB jenes 
Gesetz, nach welch en bei den Tieren die Vererbung unter allen Umstanden 
so wirkt, daB von vornherein del' EinfluB zu bestimmen ware, den Vater odeI' 
Mutter, bzw. die Voreltern, auf Gestaltung und Wesen des Kindes ausiiben 
miissen, noch nicht gefundcn worden sei. Hingegen kenne man aus zahlreichen 
Einzelbeo bachtungen a bgeleitete V erer bungs l' e gel n . 

Unter den alteren Regeln, welche jedoch unter den praktischen Ziichtern 
bis zum heutigen Tage noch Anhanger besitzen, war wahl jene die verbreitetste, 
nach welcher vaterlicherseits die auBere Konfiguration, die Karperform und von 
del' Mutter die inneren Organe vererbt werden sollten. Solche und ahnliche so
genannte Vererbungsregeln waren jedoch schon in jener Zeit von den scharfer 
beobachtenden Ziichtern als falsch bezeichnet worden. In diesen Kreisen nahm 
man an, daB die Vererbungsfahigkeit unter normalcn Verhaltnissen beiden Eltern
teilen in gleichem MaBe zukomme, und daB daher das Kind beziiglich seiner 
Eigenschaften eine innige Mischung, "eine harmonische Verschmelzung" vater
licher und miitterlicher Eigenschaften vorstelle. Eine graBere Vererbungskraft, 
warun tel' man das MaB der Vererbungsfahigkeit verstehen wollte, kame keinem 
del' beiden Geschlechter zu, und zwar auch dann nicht, wenn es sich urn be
stimmte einzelne Organe handelt. Und wenn man in del' Praxis zwecks Ver
edlung von Herden sich vorwiegend mannlicher Tiere bediene, so geschehe dies 
nul' aus dem naheliegenden Grunde, weil man eventuelle Vorziige nul' so ver
haltnismaBig rasch auf eine graB ere Anzahl von Nachkommen iibertragen kann. 
Allerdings waren viele Ziichter del' Ansicht, daB speziell dem mannlichen Gc
schlechte eine graB ere Variabilitat gegeniiber dem weiblichen zukomme, so daB 
das mannliche Geschlecht in einer Herde gewissermaBen den Fortschritt, das 
weibliche abel' ein Element des Beharrens vorstelle. 

Jene eben erwahnte "Vererbungskraft", so nahm speziell die SETTE
GASTSche Schule an, kanne von auBeren odeI' inneren Momenten mehr odeI' 
weniger, und zwar voriibergehend odeI' dauernd, beeinfluBt werden. Die Ver
schiedenheit del' zli verschiedenen Zeiten gezeugten Geschwister fande hiedurch 
ihre Erklarung. Voriibergehend kanne beispielsweise die Vererbungsfahigkeit 
durch zu groBe Jugend des Zuchttieres, durch schlechten Ernahrungszustand, 
Nachwehen nach Krankheit desselben und dergleichen mehr geschwacht erschei
nen. Eine dauernde Herabsetzung del' Vererbungskraft wiirde durch vorge
riicktes Alter odeI' durch Siechtum bedingt. V orgreifend sei es mil' gestattet zu 
erwahnen, daB die eben wiedergegebenen alteren Ansichten iiber die Starung 
des Vererbungsganges durch die erwahnten karperlichen Zustande gegenwartig 
als unrichtig erkannt worden sind. Heute wissen wir, daB selbst zu junge odeI' 
zu alte Tiere, sofern sie iiberhaupt nur fruchtbar sind, ihre bestimmten Eigen
schaften und Merkmale in durchaus normaler, gesetzmaBiger Weise vererben. 
DaB unter solchen Umstanden die Fruchtbarkeit eventuell eine geringere sein 
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kann, daB vielleicht auch die Entwicklungsfreudigkeit der Nachkommen solcher 
Zuchttiere leiden kann, ist begreiflich, hat jedoch mit der Vererbung im engeren 
Sinne des W ortes nichts zu tun. . 

Unter dem EinfluB der Lehren LAMARcKs stehend, bekannte sich ein 
GroBteil der Ziichter zur Anschauung, daB nicht nur die altiibernommenen 
Merkmale und Eigenschaften der Eltern, sondern auch die von ihnen im Laufe 
ihres Lebens erworbenen, auf die Nachkommen iibertragen werden. Hieher 
gehoren vor allem solche, welche durch die Umwelt, durch die Haltung und 
Ernahrung, durch die Ubung der verschiedenen Organe der Tiere usw. aus
gebildet worden sind. Von ihnen nahm man an, daB sie "indirekt", d. h. in dor 
Anlage vererbt wiirden, etwa wie die Milchergiebigkeit, Wiichsigkeit und 
gewisse Arten von Leistungsfahigkeit fUr bestimmte Gebrauchszwecke. Alle 
diese Ansichten haben, wie gezeigt werden wird, durch die ncuercn Vererbungs
studien eine starke Korrektur erfahren. GewissermaBen als Quintessenz aller 
gemachten praktischen Erfahrungen konnte man im vorigen Jahrhunderte in 
Ziichterkreisen folgende sogenannte Vererbungsregeln als richtig anerkannt 
finden: 

1. Ahnliches mit Ahnlichem gepaart gibt Ahnliches. 
2. Unahnliches mit Unahnlichem gepaart gibt Ausgleichung. 
So scheinbar selbstverstandlich die erste Regel auch klingen mag, so wissen 

wir heute dennoch, daB sie trotzdem nur unter gewissen Umstanden richtig 
ist. Namlich dann, wenn die mit dem gleichen Merkmal ausgestatteten, gepaarten 
Tiere beziiglich desselben homozygot sind. Sind sie jedoch heterozygot, dann 
resultiert unweigerlich Aufspaltung, die Regel versagt. 1m Kapitel iiber die 
MENDELsche Vererbung werden zahlreiche Beispiele hiefUr erbracht werden. 

DaB die zweite Regel schon friiher, in vormendelscher Zeit, als keineswegs 
berechtigt angesehen wurde, beweist die z. B. von M. WILCKENS vorgenommene 
Fassungsanderung, indem er sagt: Unahnliches mit Unahnlichem gepaart gibt 
U nahnliches. 

Es ist hier nicht der Ort, naher auf die Sache einzugehen und zu zeigen, unter 
welchen Verhaltnissen fUr diese zweite Vererbungsregel die erste Fassung zutrifft 
und unter welchen die zweite, die WILCKENssche Fassung. Das folgende Kapitel 
iiber Mendelismus wird auch hieriiber Aufklarung bringen. 

Die Ansichten iiber das Wesen der Vererbungsvorgange unter den Natur
forschern waren in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts zwar weniger 
verworren als jene der Tierziichter, allein auch sie waren recht unbefriedigender 
Natur und vermittelten keinen tieferen Einblick. 

Als Beispiele fUr die damals herrschenden Anschauungen sei die im 
Jahre 1868 verkiindete "provisorische" Hypothese DARwINs von der Pan
genesis und dann die WEISMANNsche Lehre von der Kontinuitat des Keim
plasmas, gegen Ende dieses Jahrhunderts verbreitet, angefUhrt. 

DARWIN lehrte, daB wahrend des Lebens von jeder Korperzelle ununter
brochen "Keimchen" abgegeben wiirden, welche im Korper zirkulieren und auch 
in die Geschlechtszellen kommen wiirden. Hier stellten sie dann die Trager der 
Vererbung vor. EAST hebt diesbeziiglich mit Recht hervor, daB solche Hypo
thesen, wie dic DARwINsche, hochstens den philosophisch Veranlagten befricdigen 
konnten. 

Ihnen gegeniiber steUt die Lehre WEISMANNS (1892) entschieden einen 
Fortschritt vor. Nach WEISMANN ist das "Keimplasma" jene Substanz, welche 
die Vererbung vermittelt. Ihr Sitz sei in den Keimzellen, den Geschlechtszellen. 
Hier liege sie im farbbaren Anteile der Zellkerne, im Chromatin, vor und wiirde 
unverandert von einer Generation auf die folgende iibertragen. Weil namlich 
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die Keimzellen der hoheren Tiere direkt aus den elterlichen Keimzellen her
vorgehen, also unabhangig von den ubrigen Korperzellen entstehen, so verhielten 
sich die Keimzellen der aufeinanderfolgenden Generationen wie verschiedene 
Stucke einer und derselben Substanz (Kontinuitat des Keimplasmas). Nach 
WEISMANN bilden daher die Keimzellen der hoheren Tiere gewissermal3en den 
unsterblichen Anteil des Korpers, im Gegensatze zu den Zellen der verschiedenen 
Korpergewebe, welche dem Verbrauche, dem Tode unterliegen. Dem Keim
plasma komme somit praktisch genommen Unsterblichkeit zu. 

Dies Keimplasma besitzt nun nach WEISMANN die Fahigkeit, Stoffe auf
zunehmen, zu wachs en und sich zu vermehren. Es besitzt einen komplizierten, 
durch Vererbung erlangten 13au und setzt sich aus kleinsten Einheiten, den 
Biophoren, zusammen. Treten die Biophoren in sich entwickelnde Korperzellen, 
so bedingen sie deren Charakter (als Muskel-, Nerven- usw. Zellen), sie sind 
die Trager der Zelleigenschaften. Die Biophoren bauen sich zu hoheren Einheiten 
auf, den Determinanten, welche bereits uber den Charakter von ganzen Zell
bezirken entscheiden sollen (etwa bei der Scheckung hatte man Determinanten 
fur die weil3en und farbigen Hautstellen anzunehmen) und diese wieder bilden 
Ide, und diese Ide als hochstes morphologisches Element des Keimplasmas 
die Idanten. In den bei der Zellteilung auftretenden, bei starker Vergrol3erung 
erkennbaren Kernstucken, den Chromosomen, sieht WEISMANN diese Idanten 
und in den Mikrosomen seine Ide. 

Yom Boden seiner Hypothese aus mul3te WEISMANN die Vererbung er
worbener Eigenschaften ablehnen, da sie mit der angenommenen weitgehenden 
Stabilitat des Keimplasmas unvereinbar war. 1m ubrigen genugte sie, urn viele 
Vererbungsvorgange befriedigend zu erklaren. 

1m Gegensatze zu anderen Vererbungstheorien baut sich die WEISMANNsche 
bereits auf verschiedenen tatsachlichen Beobachtungen zytologischer Natur 
auf und besitzt zum Teil eine experimentelle Basis. Sie entspricht daher, wie 
EAST mit Recht vor kurzem hervorhob, mehr denn aIle vorherigen, jenen An
forderungen, die man an eine experimentelle Arbeitshypothese zu stellen pflegt. 
Sie stellt den Ubergang zur modernen Vererbungslehre vor, welche auf den 
Vererbungsexperimenten und den sie erklarenden genialen Hypothesen G. MEN
DELS ruht, des sen unsterbliches Verdienst es ist, die Vererbungswissenschaft 
zu einer streng experimentellen gemacht zu haben. 

Mendels Vererbungsregeln 
Durch die von GREGOR MENDEL in den Funfziger- und zu Anfang der Sechziger

jahre im Klostergarten zu Altbrunn durchgefuhrten Untersuchungen wurde 
erstmals der Grund zu tieferem Verstandnis der V erer bungsvorgange gelegt. 
MENDEL arbeitete mit Pflanzen, hauptsachlich mit Erbsen, welche Wahl sich 
als aul3erordentlich glucklich erwies. Er griff Eigenschaften bzw. Merkmale 
gleicher Art, sogenannte Merkmalspaare, heraus, beispielsweise rote und weiBe 
Blute oder gelbe und grune Farbe der Samen usw., kreuzte, bzw. paarte die mit 
solchen entgegengesetzten Merkmalen gleicher Gruppenzugehorigkeit versehenen 
Individuen miteinander und stellte die Vererbungsweise dieser Merkmale durch Be
obachtung einer Reihe von Generationen fest. Die solcherart von ihm gefundenen 
"MENDELschen Vererbungsregeln", durch welche unter anderem zahlenmaBig das 
Wiedererscheinen solcher Merkmale speziell in der zweiten Generation klargelegt 
wurde, fanden wider Erwarten bei den Vertretern der Wissenschaft keineswegs das 
richtige Verstandnis. Sie blieben yom Jahre ihrer Veroffentlichung (1864) bis 
zum Jahre 1900 unverstanden und unbeachtet. Erst in dies em Jahre wurden 
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sie unabhangig voneinander durch DE VRIES, CORRENS und E. TSCHERMAK 
wieder entdeckt, urn von nun an eine geradezu beherrschende Stellung in der 
Biologie einzunehmen. Bald darauf gelang es zu zeigen, daB diese Vererbungs
regeln sich keineswegs auf das Pflanzenreich beschranken, sondern daB sie viel
mehr auch bei den Tieren und sogar beim Menschen volle Giltigkeit besitzen. 
Der EinfluB, den diese MENDELschen Resultate inzwischen auf die biologische 
Wissenschaft im weitesten Sinne des Wortes genommen haben, kann geradezu 
ein beispielloser genannt werden. Tausende von Botanikern und Zoologen, 
Landwirten undArzten arbeitenheute in dieser Richtung, und in Amerika existiert 
eine Reihe von Instituten, die, mit groBen Mitteln ausgestattet, ausschlieBlich 

Abb. 109. GREGOR :MENDEJ~ 1822 bis 1884. 

in dieser Richtung forschen. Die Vererbungslehre, die bis zum Erscheinen der 
MENDELschen Arbeiten in der Hauptsache ein Feld recht verschiedenartiger 
Spekulationen war und der experimentellen Begriindung fast ganz entbehrte, 
wurde mit einem Schlage zum Range einer exakten Wissenschaft erhoben, die 
in ungeahnter Weise uns Einblicke selbstin rein praktisch geartete Gebiete, 
wie die Pflanzen- und Tierzucht, ja sogar die Medizin gewahrte und solcherart 
Fortschritte praktischer Art wie auch in Erkenntnis theoretischer Richtung 
vorbereitete. 

Mit VALENTIN HAECKER nehmen wir an, daB die Ergebnisse dieser MENDEL
schen Untersuchungen in der Aufstellung dreier bei der Merkmalspaarung (Rassen
kreuzung im weiteren Sinne des W ortes) giiltigen V erer bungsregeln und einer 
Erklarungshypothese gipfeln. 
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1. Vererbungsregel: Uniformitiitsregel 

Sie besagt, daB die N achkommen von Eltern, welche korrespondierende, 
antagonistische (oder allelomorphe) Merkmale, die zusammen eines der fruher 
erwahnten Merkmalspaare bilden, besitzen, gleich sind. 

AIle Individuen einer so gebildeten ersten Filialgeneration (F 1) gleichen 
einander (untereinander) vollkommen. 

Wenn wir die Eltern (P = Parentalgeneration), deren Merkmale sich als 
korrespondierende gegentiberstehen und die zusammen eben ein solches Merk
malspaar bilden, in dieser Beziehung mit der F 1-Generation, gewissermaBen 
mit ihren ersten Kreuzungsnachkommen, vergleichen, so sind drei FaIle moglich: 

a) An den Nachkommen einer solchen Paarung (F rGeneration) tritt das 
Merkmal des einen Elters in gleicher, unveranderter Art auf. Beispiel: Bei der 
Paarung eines vollkommen pigmentlosen Tieres (Albino) mit einem pigmentierten 
erscheint eine pigmentierte F 1-Generation. Dabei ist es gleichgtiltig, welches 
von den beiden Elterntieren pigmentiert und welches pigmentlos ist. Der vater
liche und mtitterliche EinfluB ist daher insoferne auf das Resultat des Erb-

Abb. llO. F I-Schafe mit einheitlichem Charakter. (Phot. SEVERSON aus East 
and Jones, 1919.) 

ganges vollkommen gleich. Man pflegt in diesem FaIle jenes elterliche Merkmal 
(hier also die Farbe) , welches in der ersten Kreuzungsgeneration wieder erscheint, 
kurz als "dominantes" oder "pravalierendes" zu bezeichnen. Jenes Merkmal 
des anderen Elters hingegen, das in F 1 nicht auf tritt, wird nach MENDEL als 
"rezessives" bezeichnet. Weil diese Art der Ubertragung von MENDEL bei Erbsen 
beobachtet wurde, so bezeichnet man sie ganz allgemein als den Pisumtypus. 

Diese Art der Vererbung, nach welcher nur das Merkmal des einen Elters in 
der ersten Paarungs-(Kreuzungs- )generation auf tritt, wahrend j enes des anderen 
Elters verborgen (latent) bleibt, kommt im Pflanzen- und Tierreiche haufig 
vor. Beispiele aus letzterem sind: Die Kurzhaarigkeit dominiert tiber die Lang
haarigkeit bei Runden und Meerschweinchen. Die schwarze Rautfarbe dominiert 
tiber die braune bei Runden, Karakulschafen und manchen Rinderrassen. Die 
braune (in Verbindung mit schwarzer Mahne und schwarzem Schwanzhaar) 
tiber die Fuchsfarbe beim Pferde; die Schimmelfarbe tiber die braune ebenfalls 
beim Pferde. Endlich dominiert beim Karakulschafe die Schimmelfarbe (Schiras) 
tiber die schwarze. Gewohnlich bezeichnet man die Dominanz mit dem mathe
matischen Zeichen ftir "groBer" (» und die Rezessiviiat mit jenem ftir 
"kleiner" «). Schwarz> Braun bedeutet somit kurz: Schwarz dominiert 
tiber Braun. 
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b) Die F l-Bastarde sind intermediar, das heiBt, S18 besitzen genau weder 
das Merkmal des einen noch des anderen Elters, vielmehr verhalten sie sich 
intermediar, stellen eine Zwischenform beider vor. Diese Vererbungstype wird 
als Zea-Typus bezeichnet. Sie tritt im Pflanzen- und Tierreiche sehr haufig auf. 
Bekannt ist der schone Fall bei der Wunderblume (Mirabilis jalapa). Aus der 
Kreuzung der rot- mit der weiBbliitigen Rasse erhalt man Bastarde, welche 
mit rosafarbenen Bliiten keiner der Elternrassen gleichen, sondern eine 
Zwischenform vorstellen. 

Aus dem Tierreiche waren Beispiele hiefiir die Fettschwanzigkeit und die 
Krummschwanzigkeit der Karakulschafe, ferner die Hangeohrigkeit derselben 
Tiere. Kreuzungen zwischen Tieren mit den genannten Eigenschaften und 
zwischen normalen zeigen ein intermediares Verhalten. Intermediar ist anch 
die Wolle bei F l-Kreuzungstieren, welche einer Paarung von Merinos (mit 
engwelliger, feiner) mit Schafrassen entspringen, deren Vlies aus grober, wenig 
gebeugter Mischwolle oder aus sogenannter Glanzwolle besteht. 

Beim Menschen gibt der Mulatte ein charakteristisches Beispiel fUr die 
intermediare Vererbung der Hautfarbe insoferne, als das Braune der Mulatten
haut nichts anderes als eine Verdiinnung des Schwarzbraun des Neger,; vorstellt. 

c) Die F l-Bastarde besitzen ein scheinbar vollig neues Merkmal, das bei 
keinem der Elterntiere vorhanden war (Kreuzungsnovum). Beispiel: Aus der 
Farbenkreuzung schwarzer mit bestimmt gearteten weiBen Hiihnern der anda
lusischen Rasse erhalt man blaugraugefarbte Individuen. Oder aus der Paarung 
schwarzer Aberdeen-Angusrinder mit weiBen Shorthorn erhalt man eisen
schimmelfarbige Kreuzungstiere. 

Bei genauerem Untersuchen lassen sich diese angefiihrten Beispiele 
allerdings auf den vorerwahnten Sonderfall zuriickfiihren. Das Blaugrau der 
Andalusier Hiihner entsteht namlich durch das Nebeneinanderauftreten von 
Schwarz und WeiB in feinster Verteilung, und ebenso kommt die Eisenschimmel
farbe der Shorthorn-Angusrinder durch das gemischte Vorkommen von weiBen 
und farbigen Haaren zustande. Es gibt aber auch zahlreiche Falle, in denen das 
neue Merkmal durchaus nicht einen solchen Mosaikcharakter besitzt, sondern 
einen Atavismus, einen Riickschlag auf friihere Generationen, oft genug auf 
die wilde Stammform vorstellt. Ein gutes Beispiel hiefiir bietet die Kreuzung 
einer weiBen (Albino-) Hausmaus mit einer schwarz und weiB gescheckten, soge
nannten japanischen Tanzmaus. Die F1-Generation ist wildgrau gefarbt und 
tanzt nicht, zeigt also atavistisch normale Nervenbeschaffenheit und Farben
atavismus nach der Haarfarbe der wilden Maus. 1m allgemeinen kann man 
annehmen, daB dort, wo solche Kreuzungsnova mit atavistischem Charakter 
auftreten, es sich in der Regel um Merkmale von komplizierter Zusammen
setzung handelt. 

2. Vererbungsregel: Spaltungsregel 

Sie besagt, daB in der zweiten Bastardgeneration (F 2)' die aus der Paarung 
von F l-Individuen entsteht, eine Aufspaltung nach den beiden urspriinglichen 
Merkmalcn der Eltern hin erfolgt. Wichtig ist nun, daB das Auftreten der beiden 
Elterneigenschaften in F 2 in einem ganz bestimmten festen Zahlenverhaltnis 
erfolgt. In der Feststellung dieses gesetzmaBigen Zahlenverhaltnisses liegt die 
groBe Bedeutung dieses Fundes. Die auftretenden Zahlenverhaltnisse sind nach 
den vorhin unterschiedenen drei Fallen versehieden: 

a) Pisum-Typus: Hier treten unter hinreiehend zahlreichen, zur Beobach
tung dienenden Individuen von F 2 75% derselben mit dem dominierenden 
Merkmale und 25% mit dem rezessiven auf. Wenn man das dominierende Merk-
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mal kurz mit D bezeichnet und das rezessive mit R, so hatten wir die Formel 
D : R = 3: 1. Folgende Skizze erlautert dies noch besser: 

if ~ • X 0 Eltem (P) 

v d'. X .9 1. (unijo1"1ne) Knuzwny ·Gen. (PI) 

~---"v-----' 

• • • 0 2. (Ctuf spetltende) 

]."0 ] 
Abb. Ill. Schema der alternativen Vererbung (Pisumtypus). 

Sucht man in der F 2-Generation die mit dem rezessiven Merkmal versehenen 
Individuen aus und paart sie untereinander, so findet man, daB sie rein weiter
ziichten, also nicht aufspalten. 

Bei den mit dominierendem Merkmal versehenen Individuen wird man dagegen 
finden, daB nur ein Drittel rein ziichtet, das heiBt 25% aller Individuen von F 2' 

In der Skizze wurde dieses Drittel durch den abwarts gerichteten Pfeil 
gekennzeichnet. Es muB betont werden, daB jene Individuen, welche das Merk
mal rein weiterziichten, fiir das bloBe Auge nicht erkennbar sind. Nur der Ziich
tungsversuch, wenn er mit einer geniigend groBen Zahl von F 2-Individuen 
vorgenommen wird, vermag hieriiber Auskunft zu liefern. Zwei Drittel der 
dominantmerkmaligen Individuen von F 2 (50% aller vorhandenen F 2-Indi
viduen) werden sich dagegen bei der Paarung genau so verhalten wie Individuen 

x 
~ o 

------y~---~ 

x 
~--~y~---~ 

25° / , 0 

~ 
zuchten spaUcn ziichten 

rein 

F I -Genemtion 

F 2 -GenCHttion 

Abb. 112. Zea-Typus. 

der F I-Generation, sie spalten 
ebenfalls 1m Verhaltnis von 
3: 1 auf. 

b) Zea-Typus. Bei diesem 
Spezialfalle treten in der F 2-
Generation je 25 % Individuen 
mit dem Merkmale des einen und 
des anderen Elters auf, wahrend 
50% derselben das intermediare 
besitzen. Die nebenstehende 
Skizze macht eine weitere Er
klarung wohl iiberfliissig. 

Das Verhaltnis, in welch em 
beim Zea-Typus die beidenMerk
male des elterlichen Paares (D 
und R) und des intermediaren 
Merkmales (J) in der F 2-Gene
ration auftreten iRt daher 
D:J:R = l:2:1. 

c) Kreuzungsno v a. Die F 2-Generation jenes Typus, der durch das Auf
treten eines neuen Merkmales in F 1 ausgezeichnet ist, zeigt ein nach jeweiligen 
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Kreuzungen wechselndes Zahlenverhaltnis. Haufigere Zahlenverhaltnisse sind: 
9: 3: 4 und 27: 9: 28. 

Zusatzhypothese zur zweiten Vererbungsregel. (Hypothese von der Reinheit 
der Gameten). - Zur Erklarung des gesetzmaBig auftretenden Zahlenverhalt
nisses in F 2 dient die sogenannte Hypothese von der Reinheit der Gameten (d. h. der 
GeschlechtszeIlen). 1m Anschlusse an die klare Darstellung V. HAECKERS dieser 
Vorgange sei diesbeziiglich folgende Darstellung gegeben: Durch die Paarung 
von Eltern mit korrespondierenden (antagonistischen) Merkmalen bei der soge
nannten Bastardbefruchtung - das Wort Bastardbefruchtung ist hier men
delistisch aufzufassen, d. h. es handelt sich urn die Paarung zweier Individuen, 
welche beziiglich eines bestimmten Merkmales verschieden sind, und es ist 
dabei gleichgUltig, ob die Tiere derselben Rasse angehoren oder nicht - werden 
zwei verschiedene Anlagen in der befruchteten Eizelle bzw. im spateren Bastarde 
miteinander vereinigt. Bilden sich nun in einem solchen Bastarde (F 1) die 
GeschlechtszeIlen, so tritt eine Spaltung dieser Anlagen in der Weise ein, daB 
die eine Halfte aller Gameten eines jeden Bastardindividuums die Anlage fUr 
das eine Merkmal, die andere Halfte der Geschlechtszellen die Anlage fUr das 
andere (das korrespondierende) Merkmal erhalt. 

Bei der Paarung von so erhaltenen F l-Individuen (Bastardbefruchtung) 
wird die Eizelle des weiblichen Tieres durch das Spermium des mannlichen 
befruchtet, und es entsteht die Zygote. In dieser befruchteten Eizelle (der Zygote) 
sind die Anlagen fiir beide Merkmale der Eltern vereinigt. 1m Individuum, 
welches aus dieser Zygote hervorgeht, enthalten die Zellen samtlicher Gewebe 
diese Anlagen fiir beide Merkmale. Je nachdem es sich um volle Dominanz 
(Pisum-Typus) oder um Teildominanz (Zea-Typus) handelt, wird auch volle oder 
Teildominanz im Verhalten der betreffenden Gewebe des F l-Individuums herr
schen. Bei der Bildung der Gameten, der GeschlechtszeIlen, tritt nun nach dieser 
Hypothese eine reine Spaltung der Merkmalsanlagen in der Weise ein, daB die 
Halfte aller Gameten die Anlage fiir das eine Merkmal und die andere Halfte die 
Anlage fUr das andere Merkmal erhalt. J ede Gamete des Bastardindividuums 
ist daher nur mit einer einzigen Merkmalsanlage ausgestattet. Die gemischten 
Anlagen des Bastards haben eine volle und reine Trennung erfahren. Es ist 
nach HAECKER so, als wenn zwei Personen, die ein Stiick des Weges miteinander 
gegangen sind, nunmehr auseinandergehen wiirden. 

Die folgende Skizze veranschaulicht diese Vorgange fUr den Zea-Fall (nach 
HAECKER). 

Durch die Annahme der Reinheit der Gameten werden die charakteristischen 
Zahlenverhaltnisse, in denen die Merkmale in der F 2-Generation auftreten, vor
trefflich erklart. Nehmen wir zum Beispiel zwei Ausgangsindividuen an (P der 
beiliegenden Skizze), von denen das eine das dominante Merkmal (DD), das 
andere das rezessive (RR) besitzt, so werden im vorliegenden FaIle die Gameten 
des mannlichen Elters, die Anlage fUr das dominierende Merkmal (D) und 
aIle Gameten des weiblichen, die Anlage fUr das rezessive Merkmal (R) besitzen. 
Bei der Vereinigung beider werden daher nur Zygoten, bzw. aus diesen spater 
F l-Individuen entstehen, welche beide Anlagen, sowohl jene fiir das dominante 
als auch fUr das rezessive Merkmal, enthalten, denn: 

I 11 
DD X RR = 2 DR + 2 DR. 

I I I 

Yom mannlichen ebenso wie yom weiblichen Bastardindividuum (F 1) wird 
nach dem Gesagten je die eine Halfte aller Gameten die dominante, die andere 
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Halfte die rezessive Anlage besitzen. Bei der Befruchtung sind nun folgende 
Verbindungen (Kombinationen) moglich: 

1 dominante Samenzelle D mit einer dominanten Eizelle D DD; 
1 D rezeSSlven 

" 
R DR; 

1 rezessive R dominanten D RD; 
1 R" rezessiven R RR; 
Jene Individuen (bzw. Zygoten), welche die Anlage fur nur ein Merkmal, 

und zwar gewissermaBen in doppelter Portion fiihren (DD oder RR) bezeichnet, 
man als homozygote; sie konnen sein: homozygot-dominant (DD) oder homo-

if~ ~ @) P (Elterngeneration) 

DO RR 

/ \ / \ 
I • 0 D Gameten von P 

D D R R 
y 

ID ID Zygoten fur FI 

DR DR 

@ @ F cGeneration 

DR DR 

/ \ / \ 
I 0 I 0 Gameten von F 1 

D R D R 
y 

I. ID 10 OD Zygoten fur F2 

DO DR DR RR , 

~@@ @) F 2-Generation 

DO DR DR RR 
Abb. 113. Schema liber die Spaltung der Anlagen in der F I-Generation. 

zygot-rezessiv (RR). Jene Individuen bzw. Zygoten, welche die Anlage fur 
beide Merkmale besitzen (DR), nennt man heterozygote. Sie erhielten von jedem 
Elter eine verschieden geartete Portion der Anlage. J e nachdem dem gewahlten 
Merkmal volle oder Teildominanz zukommt, werden die F l-Individuen (DR) 
das dominante Merkmal in gleicher Starke (Pisum-Typus) oder in abgeschwachter 
Form (Zea-Typus) zum Ausdrucke bringen. In der F 2-Generation wird daher 
das Zahlenverhaltnis dominant- bzw. rezessivmerkmaliger Individuen beim 
Pisum-Fall wie 3: 1 und beim Zea-Typus wie 1: 2: 1 sein. Wo immer solch 
F 2-Individuen in hinreichend groBer Menge erzeugt wurden, uberall, bei Ver-
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suchen mit Pflanzen oder Tieren, wurde, bei entsprechender Wahl der Merk. 
male, in klarer Weise das charakteristische Zahlenverhaltnis festgestellt. 

Die Probe auf cHe Richtigkeit der Hypothese von der Reinheit der Gameten 
kann durch die Ruckkreuzung der heterozygoten F I-Bastarde mit den beiden 
Elternformen gemacht werden. 

a) Ruckkreuzung des F I-Bastardes mit der dominantmerkmaligen Eltern
form. In diesem FaIle ware: 

Wie ersichtlich erhalt man aus der Ruckkreuzung des F I-Bastardes mit 
der dominantmerkmaligen Elternform 50% homozygot-dominantmerkmalige 
Individuen (DD) und 50% heterozygotische Individuen (DR). Besitzt das domi
nierende Merkmal volle Dominanz (Pisum-Typus), dann werden aIle Ruck
kreuzungsindividuen gleich ausschcn, also dieselbe Erscheinungsform, d. h. dcn
selben Phanotypus zeigen und nur die Nachzucht kann uber die innere Natur, 
uber die erbliche Zusammensetzung der einzelnen Individuen AufschluB geben. 
Handelt es sich hingegen um den Zea-Typus, dann treten in der Ruckkreuzungs-

~ 
/ \ 

Q P mit dominierelldem 
~lIel'kmal 

• • Gameten 

~--------~v~--------~ 

•• 
~ 

50% 50% 

Zygoten 

Riickk1·euz. -Gen. FIX P 
domi,nierend 

Abb. 114. Schema der Riickkreuzung DR X DD 

generation zwei Arten von Individuen (2 Phanotypen) auf, namlich die eine 
Halfte, die homozygoten DD-Individuen, werden das dominierende Merkmal 
in voller Starke besitzen, wahrend die andere Halfte, die DR-Individuen, es 
in abgeschwachter Form, in intermediarer Form zeigen werden. Das Verhaltnis 
beider wird immer wie I: 1 sein. 

b) Ruckkreuzung des F I-Bastardes mit der rezessiven Elternform: 
Das Resultat dieser Art von Ruckkreuzung wird in dem Auftreten von 

zwei Arten von Nachkommen (Phanotypen) bestehen. Die Halfte derselben 
wird dem rezessiven Elter gleichen, die andere wird entweder das dominante 
Merkmal des anderen Elters in derselben Weise, d. h. gleich stark ausgepragt 
haben (Pisum-Typus) oder aber, wenn es sich um denZea-Typus handelt, in abge
schwachter (intermediarer) Form. Auch hier werden diese zwei Gruppen im 
Verhaltnisse von 1: 1 auftreten. 

Um diese Ruckkreuzungen durch praktische Beispiele aus der Tierzucht 
zu illustrieren, seien die von HAECKER nach BUNSOW angefiihrten Paarungen 
verschiedenfarbiger Individuen der englischen Vollblutrasse des Pferdes und 
meine eigenen Kreuzungen schwarzer und silberfarbiger Karakuls (sogenannter 
Schiras) wiedergegeben. Der englische heterozygotbraune Vollbluthengst Per-

A dam e t z. Allgemeine Tierzuchtlehre 10 
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simon zeugte mit 52 homozygoten Fuchsstuten: 32 Fuchsfohlen und 25 braune 
Fohlen. Der bezuglich der braunen Farbe ebenfalls heterozygote englische Voll
bluthengst Florizel II., ein Bruder des Erstgenannten, zeugte mit 67 Fuchs
stuten 29 Fuchsfohlen und 38 braune Fohlen. Von beiden heterozygotbraunen 
Hengsten stammten somit 61 Fuchs- uncI 63 braune Fohlen ab, was praktisch 
dem theoretisch geforderten Verhaltnisse von 1: 1 vollkommen entspricht. 

~FI @ @ 
I 

\ / \ / 
t D 0 D 

tD OD 

50~o 50~~ 

Q P mit 1'ezess. JIerkmal 

Gameten 

Zygoten 

Riickkreuz.·Gen. FI X P 
,·ezessiv 

Abb. 115. Schema der Ruckkrcuzung DR X RR. 

Dabei ist zu bemerken, daB beim Pferde Braun (D) tiber Fuchsfarbe (R) 
dominiert. 

Die beiden Hengste waren somit, allgemein ausgedruckt, bezuglich der 
Farbung DR (D = Braun; R = Fuchsfarbe) und die Fuchsstuten RR. 

DR X RR = 50% DR und 50% RR. 
Bei den Karakulschafen wieder ist das Silbergrau (Schiras) dominant uber die 

schwarze Farbe. Aus 36 fruchtbaren Paarungen heterozygot-silbergrauer Indi
viduen mit homozygoten schwarzen erhielt ich genau 18 Schiras (DR) und 18 
'lchwarze Lammer (RR). 

3. Mendelsche Vererbungsregel: Unabhangigkeitsregel 

In der vorhergehenden Besprechung der Spaltungsregel wurde nur ein 
Merkmalspaar berucksichtigt, d. h. die den Ausgang fUr die Kreuzung bildenden 
Eltern unterschieden sich nul' durch zwei korrespondierende, ein Paar bildende 
Merkmale, waren sogenannte Monohybriden. Es liegt die Frage nach dem 
Verhalten der weiteren Generationen VOl', wenn es sich um Di-, Tri-, Poly
hybriden handelt, d. h. wenn die Elterngeneration sich durch zwei, drei odeI' 
zahlreiche Merkmalspaare unterscheidet. 

MENDEL fand, daB sich auch bei Berticksichtigung mehrerer Merkmals
paare die Aufspaltungen so abwickelten, als ware jedes solches Paar allein vor
handen, mit anderen Worten, die einzelnen Merkmalspaare verhielten sich unab
hangig voneinander. 

Aus padagogischen Grunden seien die bei einem dihybriden Beispiele 
MENDELS beobachteten Aufspaltungsvorgange wiedergegeben. 

Es handelt sich um die Kreuzung zweier Erbsenrassen, die sich durch zwei 
Merkmalspaare voneinander unterscheiden, namlich: 
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1. Rote Bliiten und gelbe Samen (eine Rasse). 
2. WeiDe Bliiten und griine Samen (zweite Rasse). 
Vorauszuschicken ware, daB die rote Bliitenfarbe iiber die weiDe und die 

gelbe Samenfarbe iiber clie griine dominiert. In beiden Fallen herrscht voll
kommene Dominanz. Nach clem friiher Gesagten mun cler so erhaltene Bastard 
Rowohl beziiglich der Anlage der Bliiten als auch beziiglich jener der Samenfarbe 
heterozygot sein. Seiner inneren Anlage naeh wircl der Bastard aus del' Paarung 
einer rotbliihenclen gelbsamigen mit einer weiDbliihenden griinsamigen fUr die 
Bliitenfarbe rotweiD und fiir die Samenfarbe gelbgriin veranlagt sein (rotweiD
gelbgl'iin). Er muG daher sowohl im mannlichen als auch im weiblichen Geschlecht 
je viererlei Gameten bilden. 

Wenn wir abkiirzend fiir rot = r, fur weiD = w, fur gelb = g und fur 
grun = gr setzen, so ware die Beschaffenheit del' Anlagen der Gameten folgende: 

1. r. gO', r. grO', w. gO', w. grO'. 
2. r . g Cj2, r. gr Cj2, w. g Cj2, w. gr Cj2. 

Es werden somit vier Arten von Pollenkorner und vier Arten von Samen
anlagen von dies em Bastarde gebildet. Durch die Befruchtung der vier Typen 
von Samenanlagen (lurch die vier Typen von Pollenkorner konnen 16 verschie
dene Zygoten gebildet werden, indem ein jecles cler vier Arten von Pollenkorner 
jede der vier Arten von Samenanlagen befruchten kann. 

In der iiblichen Anordnung nach del' Art eines Schachbrettes hatten wir 
dann: Paarung von F1-Proclukten miteinander, welche aus del' Kreuzung einer 
rotbliihenden gelbsamigen mit einer weiDbliihenden grunsamigen Erbsenrasse 
entstanden sind. 

rot-gelb Q rot-griin Q weW-gelb Q weiB-griin Q 

"0 rot-gelh d' rot -- gelb d' rot-gl'lh d' rot-gl'lh d' p ...... rot-gelh Q rot -- grilll Q wein-gPlh Q Wl'iH - griin Q <1> r rot-gelh rot-gelb rot-gelb rot-gelb ..., 
0 

'" 

"0 rot - griin j' 1'0 t - griil! d' rot -- griin cl' rot - griln cj' I=l ,p Tot-gelh Q rot-griin Q weiB-gdb Q weil.l- grill! Q .... 
bO 

I rot-gelb rot-grUn rot-gelb rot-grUn ..., 
0 

'" 
"0 
p wein-gelh d' weiH·-gelh d' weiB-gdb d' weiB-gelb d' ...... 

<1> rot-gelb Q rot-griill Q weiB-gelh Q weiB - griin Q r s rot-gelb rot-gelb weif3-gelb weif3 -gelb <1> 
~ 

'0 
I=l weiB - griin d' weiH - grilll d' wl'iB - griin d' wein - griin d' 'p .... rot-gelh Q rot-griin Q wpiB-gelh Q wei13 - griin Q r 

I 
s rot-gelb rot-grUn weif3-gelb weif3 - grun~ <1> 
~ 

10* 
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Aus der Vereiniguag dieser viererIei Pollenkorner mit viererlei Samenanlagen er
geben sieh 16 versehiedene Kombinationen. Die soleherart entstehenden F 2-Indivi
duen gehoren ihrem Verhalten naeh vier versehiedenen Gruppen (Erseheinungs
formen oder Phanotypen) an, namlieh: je neun Individuen besitzen rote Bliiten 
und gelbe Samen (davon ist nur ein Individuum homozygot bezuglieh beider 
Merkmale), je drei Individuen besitzen rote Bluten und grune Bamen (davon 
ist ein Individuum homozygot), je drei Individuen bluhen weiB und haben gelbe 
Samen (davon ein Individuum homozygot) und nur ein Individuum hat weiBe 
Bluten und grune Samen, besitzt also die rezessiven Anlagen beider Merkmals
paare, und zwar in homozygoter Form. Die vier Phanoypen treten daher im 
Verhaltnisse von 9: 3: 3: 1 auf. Betraehten wir jedes Merkmalspaar fUr sieh, 
so finden wir, daB auf je 12 rotbluhenden Individuen 4 weiBe entfallen (das 
heiBt 3: 1) und daB andererseits ebenfalls auf je 12 gelbe Samen tragende Indi
viduen 4 grunsamige kommen (3: 1). Die beiden Merkmalspaare verhalten 
sieh somit vollkommen unabhangig voneinander. 

Abb. 116. Kreuzungsrinder des Sudans (EI Obeid). Auf~paltung nach den Aus
gangsrassen: Primigenes H amitenrind und asiatisches Zebu zeigf'nd, und zwar 
1. nach Farbe (sielle Leopardenscheck nach Hamitenrind), 2. nach dem Hocker 
(links vollig hockerIos, "YIitte Hintergrund Vollhocker, Mitte Vordergrund inter
mediare Hockerform) und 3. nach Hornform. (Orig.-Phot. v. Dr. F. Y. ·WETTSTEIN.) 

DaB sieh auf zoologisehem Gebiete die Verhaltnisse ganz gleieh verhalten, 
braueht wohl nieht erst besonders hervorgehoben zu werden, und es eriibrigt 
sieh, ein spezielles Beispiel hiefUr zu geben. 

Der Vollstandigkeit halber sei noeh ein ganz allgemein gehaltenes 
Beispiel fUr eine trihybride Kreuzung, das heiBt, daB sieh die gewahlten Eltern 
dureh drei versehiedene Merkmalspaare voneinander unterseheiden, angefuhrt. 
Die drei Merkmalspaare waren: A - a, B - b, C - e. A dominiere uber a, 
B uber b und C uber e. Der F I-Bastard tragt dann die Merkmale A. B. C zur 
Schau und erzeugt in jedem Geschleeht je aeht verschiedene Arten von Gameten. 
Diese aeht versehiedenen mannliehen Gameten liefern mit den acht versehiedenen 
weibliehen 64 verschiedene Kombinationen als F 2' Untor diesen je 64 genotypisch 
versehiedenen F 2-Individuen lassen sieh aeht dem Aussehen nach versehiedene 
Gruppen (Phanotypen) unterseheiden. Wir haben in F 2 folgende Zahlenverhalt-
nisse: 

27 ABC: 9 aBC: 9 AbC: 9 ABe: 3 Abc: 3 aBc: 3 abC: 1 abc. 
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Statt des eben entwickelten allgemeinen Falles einer trihybriden Kreuzung 
einen speziellen setzend, konnen wir auf Grund del' CASTLE schen Versuehe beim 
Meerschweinehen folgende drei Merkmalspaare berueksichtigen: 

1. Rote Haarfarbe dominant uber weiDe. 
2. Kurzhaarigkeit dominant uber Langhaarigkeit. 
3. Rosetthaarigkeit dominant uber Glatthaarigkeit. 

Del' F 1-Bastard wird kurzhaarig, rothaarig und rosetthaarig aussehen 
(trotzdcm in seinem Wesen noch die Anlagen fUr Langhaarigkeit, Glatthaarigkeit 
und weiDe Haarfarbe vorhanden ;;ind). In 11'2 werden sich die 64 genotypiseh 
verschiedenen Individuengruppen in acht auf3erlich verschiedene (Phano-) 
Gruppen zusammenfassen lassen, namlich: 

1. Je 27 rot-kurz-rosetthaarige Individuen. 
2. Je 9 weiD-kurz-rosetthaarige Individuen. 
3. Je 9 rot-kurz-glatthaarige Individuen. 
4. Je 9 rot-Iang-rosetthaarige Individuen. 
u. Je 3 rot-Iang-glatthaarige Individuen. 
6. J e 3 weiD-kurz-glatthaarige Individuen. 
7. J e 3 woiD-lang-rosetthaarige Individuen. 
8. Je 1 weif3-lang-glatthaariges Individuum. 
In welcher Weise sich die Zahlenverhaltnisse hei mehrpaarigen bis n-paarigen 

Kreuzungen in del' F 2-Genoration ycrhalten, daruher giht die yorstehende 
Tabelle AufschluD: 

Ausnahmen von den Mendelschen Regeln 

Zunachst ware die sogenannte unvollkommene odeI' schwankende 
Dominanz als Ausnahmo del' ersten Regel MENDELS anzufUhren. Um-oll
kommene Dominanz ist dann vorhanden, wenn die F 1-Generation keine U ni
formitat bczuglich des gewahlten dominant en Merkmales hesitzt. Vielmehr 
pflegt das dominante Merkmal, in sehr verschieden starker Weise ausgepragt, 
bei den einzelnen F 1-Individuen vorzukommen. ::vIan findet oft in del' ersten 
Generation alle Ubergange yom rezessiven zum dominant en 11erkmale vor
handen. J a es kann del' Fall eintreten, daD die erste Generation (F 1) uberhaupt 
kein doutliches Zeichen des dominanten Merkmales an sich tragt, vielmehr in 
durchaus rezessiver Maske auftritt. DAVENPORT, del' sich mit diesel' unvoll
kommenen Dominanz beschaftigte, fand beispielsweise, daD ein bestimmter 
schwanz loser Hahn ausschliel3lich geschwanzte Nachkommen lieferte, obschon 
die Schwanzlosigkeit beim Huhne ein dominantes Merkmal ist. Allerdings bewies 
die Weiterzucht diesel' geschwanzten F 1-Tiere ihren heterozygotischen Charakter 
dadurch, daB Aufspaltung auftrat. 

Eine vollkommen befriedigende Erklarung fUr diese unvollkommene 
(schwankende) Dominanz gibt es vorlaufig nicht. Weil wir es gerade in del' 
Tierzucht verhaltnismaBig haufig mit unvollkommener Dominanz zu tun haben, 
so empfinden wir gerade diese Ausnahme von den MENDELschen Vererbungs
regeln recht unangenehm. DAVENPORT hat sie fur die Lockenbildung des 
Europaer-Haares, ferner beim Geflugel fUr das Auftreten del' Extrazehe, die 
Glattbeinigkeit und die Schwanzlosigkeit nachgewiesen. Beim Karakulschafe 
konnte ich zeigen, daB die charakteristische Lockenbildung des Lammvlieses 
sowie die Fettschwanzbildung und die Schwanzknickung unvollkommen domi
nante Merkmale vorstellen. Wie ersichtlich, vel' halt sich in dicsem Falle die 
F rGeneration so, als ,yare sie F 2' denn sie tauscht gewissermaBen Anfspaltung 
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vor. Und das trotzdem, daB sie aus der Paarung von homozygot-dominanten 
Eltern mit beziiglich des korrespondierenden rezessiven Merkmales ebenfalls 
homozygot beschaffenen hervorgegangen waren. 

Die ErkHirungsversuche der schwankenden Dominanz bewegen sich einmal 
in der Richtung der spater zu besprechenden Polymerie und versuchen ander
seits, durch Annahme einer individuell schwankenden quantitativen Verschieden
heit gewisser Anlagen, dem Verstandnisse naher zu gelangen. 

Eine zweite Ausnahme von den MENDELschen Regeln betrifft die zweite, 
die Spaltungsregel. Das Zahlenverhaltnis, in welchem die verschiedenen Phano
typen cler F 2-Generation auftreten, ist ofters ein von clem friiher entwickelten 
gewohnlichen abweichendes. Die Ur~mchen hiefiir konnen mannigfache sein. 
Auf manche clerselben wird spater an anderer Stelle zuriickgekommen werden. 
Hier sei als Beispiel nur eine beriicksichtigt, jene, welche sich aus der Lebens
unfahigkeit gewisser Merkmalskombinationen ergibt. Es gibt namlich eine ganze 
Reihe yon Merkmalen, welche in homozygoter Form die Lebensunfahigkeit 
entwecler schon cler betreffenden gebildeten Zygote, oder spater des hieraus 
sich entwickelten Inclivicluums verursachen (let ale Eigenschaften, bzw. Merkmale). 

Ein sehr interessanter solcher Fall betrifft eine ganz bestimmte gelbe Farben
varietat cler Hausmaus. Es gibt zwei verschiedene Rassen yon gelben Mausen. 
Eine gewohnlich mehr weniger gelbe verhalt sich normal. Daneben kommt 
aber noch eine zweite, in einem anderen Ton gelbgefarbte Rasse vor, welche 
sich beziiglich dieses Farbenmerkmals merkwiirdigerweise dominant iiber aIle 
anderen Hausmausfarben verhalt. Werclen solche gelbe FI-Jndividuen mit
einander gepaart, so erhalt man in der F 2-Generation, nicht wie erwartet werden 
sollte, drei dottergelbe zu einer gewohnlich gefarbten, sondern statt 75 % gelber 
Mause erhalt man nur 66·66%. Die Erklarung ist hier durch die Lebensunfahigkeit 
der homozygot-gelben Zygoten gegeben. Wenn aus diesem Grunde die 25% 
homozygot-gelben Individuen in F2 wegfallen, so bilden dann yon den 75% 
verbleibenden die heterozygot-gelben eben 66·66%, und das Verhaltnis gelber 
zu nicht gelben Mausen ist statt 3: 1, wie man vermuten sollte, 2: 1. Bei der 
Domestikation treten nun, wie speziell die MORGANSchen Arbeiten zeigten, 
ahnliche, von ihm let ale genannte Mutationen relativ haufiger auf. Andere 
Ursachen einer Storung der Zahlenverhaltnisse in F 2 werden spater an verschie
denen Stellen beriicksichtigt werden (Koppelung, Crossing-over). 

Verbreitung der Mendelschen Vererbungsweise 

Die Verbreitung der spaltenden, alternativen oder MENDELschen Vererbung 
ist im Tierreiche eine allgemeine. Tatsache ist, daB bisher kein Fall einer rein 
intermediaren, nicht spaltenden Vererbung nachgewiesen werden konnte. Die 
beiden diesbeziiglich friiher angefiihrten Falle (die Ohrlange der Kaninchen 
und die Hautfarbe der Mulatten, werden heute auf andere Weise erklart (durch 
Polymerie!) und bilden nur einen interessanten Sonderfall der MENDELschen, 
sind jedoch keine intermediare Vererbung. Die Frage, ob die MENDELsche Ver
erbung, abgesehen yon der Rassenkreuzung, wo sie immer auf tritt, auch bei 
der Spezieskreuzung vorkommt, ist deshalb schwierig zu entscheiden, weil die 
Mehrzahl der Speziesbastarde unfruchtbar ist, eine F 2-Generation nicht erhalten 
werden kann. 

Es hat den Anschein, als waren manche Zoologen zur Annahme geneigt, 
daB bei Speziesmerkmalen keine alternative Vererbung existiere. Demgegeniiber 
sei jedoch darauf hingewiesen, daB dort, wo volle Fruchtbarkeit der Spezies
bastarde vorhanden ist, auch die spaltende Vererbung hervortritt. Ich mochte 
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diesbeziiglich nur kurz auf das Verhalten verschiedener Zahnkarpfen bei Kreu
zungen verweisen, welche diese Behauptung beweisen. 

GERSCHLER hat Xiphophorus strigatus (Sj?) mit Platypoecillius maculatus (0'), 
das heiBt zwei voneinander auBerst verschiedener sogar zu verschiedenen 
Gattungen gehorende Arten von Fischen miteinander gekreuzt und gefunden, 
daB die untereinander absolut fruchtbaren Bastarde in der F 2-Generation eine 
volle Aufspaltung aller wesentlichen Speziesmerkmale zeigen. Dabei kommt in 
Betracht, daB sich diese beiden Arten durch 20 "gut ausgesprochene" Merkmale 
voneinander unterscheiden. Das ist aber eine so groBe Anzahl von wesentlichen 
Merkmalen, daB GERSCHLER mit Recht sagen konnte, sie stehen fiir kreuzbare 
Arten bislang einzig da. 

Ahnlich spaltend erweist sich dann die Vererbung der Artmerkmale bei 
verschiedenen Fasanenspezies, die ebenfalls durchaus fruchtbare Bastarde liefern. 

Fiir die Existenz der MENDELschen Vererbung auch bei Speziesmerkmalen 
sprechen iiberdies auch wichtige indirekte Griinde: die MENDELsche Vererbung 
innerhalb der verschiedenen Rassenkreuzungen bei Haustieren. Man hat zu sehr 
iibersehen, daB unsere wichtigsten Haustiergattungen, besonders die Pferde, 
Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen, Hunde und andere keineswegs beziiglich 
ihrer Abstammung einheitlich sind. Sie aIle stammen von verschiedenen guten 
Spezies ab und besitzen dennoch, weil sie volle Fruchtbarkeit untereinander 
haben, die spaltende Vererbung in charakteristischer Weise. 

Ganz allgemein kann man sagen, daB einerseits aIle charakteristischen 
Rassenmerkmale und anderseits aIle jene individuellen Merkmale (innerhalb 
einer Rasse), denen Vererbungsfahigkeit iiberhaupt zukommt, nach der 
MENDELschen Vererbung iibertragen werden. Freilich handelt es sich dabei 
nicht immer um die Form des alten, typischen, einfachen Mendelismus. Es tritt 
oft genug der sogenannte erweiterte in Geltung. 

Zu den sich spaltend vererbenden, zahlt auch die groBe Mehrzahl der so
genannten Domestikationsmerkmale iiberhaupt. Wenn im folgenden eine kurze 
Ubersicht iiber die Vererbung einiger der wichtigsten Merkmalsgruppen gegeben 
wird, so ist zu beriicksichtigen, daB die Untersuchungen ja nicht iiber die An
fange hinaus gediehen sind, und daB man sich hiebei hauptsachlich an besonders 
leicht zugangliche, wenn auch wirtschaftlich weniger wichtige Momente, wie 
z. B. die Farbenmerkmale, Lang- oder Kurzhaarigkeit, oder beim Gefliigel die 
Formen des Kammes, gehalten hat. 

Interessant ist die Tatsache, daB die Vererbung bestimmter Domestikations
farbungen und -merkmale iiberhaupt iiber groBere Gruppen von Tieren, ja bei 
manchen iiber die Wirbeltiere iiberhaupt sich einheitlich nach demselben Gesetze 
vollzieht, wahrend wieder in anderen Fallen auBerlich gleich erscheinende Farben
merkmale sich bereits bei verschiedenen Rassen derselben Haustierspezies in 
verschiedener Weise vererben. Als sicher ist festgestellt, daB echter, vollkommener 
Albinismus sich rezessiv gegen welche andere Farbung immer verhalt, gleich
giiltig, ob es sich um Saugetiere oder Vogel handelt. Ziemlich allgemeine Geltung 
hat auch die Regel, nach welcher Leuzismus, das heiBt farbstofffreies Haar 
oder Gefieder bei pigmentierter Haut und Schleimhauten sich dominant verhalt. 
Zu diesem Domestikationsleuzismus kann man auch die Schimmelfarbe beim 
Pferde und die silbergraue (Schiras) Farbung gewisser Karakuls rechnen. Diese 
Farbung vererbt sich dominant gegeniiber allen anderen Hauptfarben beim Pferde 
und beim Karakulschafe. Leuzismus kommt auch beim Haushuhn, z. B. bei den 
weiBen Italienern in abgeanderter Weise (gelbes Pigment der Hant) vor und ist 
bei diesen eben falls ein dominantes Merkmal. Die wichtigsten Farbenvererbungs
regeln, die fUr einige der untersuchten Haustiere Geltung haben, sind folgende: 
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Beim Pferde ist die Schimmelfarbe, wie erwahnt, tiber die braune, die Rapp
und die Fuchsfarbe dominant. Braun dominiert tiber die Rapp- und Fuchs
farbe, und letztere ist somit rezessiv gegentiber allen Farben des Pferdes; nur 
gegentiber echtem Albinismus ist sie dominant. Scheckung, partieller Albinis
mus, verhalt sich gegentiber einheitlicher Farbung als dominante"l Merkmal 
sowohl beim Pferde als auch bei gewissen Rassen des Rindes. Die sogenannte 
Stichelfarbigkeit (Rotschimmel und Eisenschimmel) vererbt sich beim Pferde 
dominant. Nur macht sich bei der Rotschimmelfarbe haufig ein Flachenfaktor 
geltend, insoferne als Rumpf und Beine dieser Regel folgen, wahrend der Kopf 
eine Ausnahme bildet. Rotschimmel mit rein braunen Kopfen erscheinen speziell 
bei den Pinzgauerpferden sehr haufig. 

Rind: Es dominiert nach Angabe der Ztichter in manchcn Gegenden 
beim Niederungsvieh unerwarterter Weise Rot tiber Schwarz. Der normale, 
haufigere Fall, daB Schwarz tiber Rot dommiert, findet sich bei den englischen 
Rinderrassen der Aberdeen-Angus, der Dexter-Kerry und des schottischen 
Hochlandrindes. Scheckung, z. B. der Simmentaler, dominiert tiber Einiarbig
keit. Auch die charakteristische Verteilung des pigmentfreien Hautanteiles der 
Pinzgauer verhalt sich der echten Scheckung, z. B. der Bern-Simmentaler 
Rinder gegentiber, rezessiv. Dominant vererbt sich ferner das pigmentfreie helle 
Flotzmaul der Kuhlander gegentiber dem dunkelpigmentierten der Niederungs
rasse (Friesen). 

Beim Schafe findet man, daB das Schwarz der Karakulrasse dominant 
ist gegentiber dem Braun derselben Rasse. Es ist auch dominant gegentiber 
dem WeiB der Merinorasse, der Leicesters, der Zackeln, der Blackfaced und 
verschiedener Landschafe. Innerhalb der Merinorasse hingegen dominiert das 
WeiB gegentiber dem Schwarz. Je nach der bentitzten schwarzen Rasse be
obachtet man somit ein verschiedenes Verhalten. 

Beim Schweine dominiert das WeiB der groBen englischen Yorkshires 
tiber das Schwarz der Berkshires und das Rot der Tamworthrasse und, nach 
Versuchen von KRONACHER, das WeiB des deutschen Edelschweines tiber das 
Halbrot des bayrischen Landschweines. Hingegen erweist sich nach demselben 
Autor das WeiB des deutschen Edelschweines nur als teildominant gegentiber 
dem Schwarz des Cornwallschweines. 

Beim H und dominiert Schwarz tiber Braun. 
Bei den Nagetieren, bei Kaninchen, Meerschweinchen und Mausen, 

dominiert Schwarz tiber Braun und dieses tiber Gelb. Von der Ausnahme, welche 
das Gelb gewisser Hausmause macht, indem es tiber alle Mausefarben, selbst 
tiber die Wildfarbe dominiert, wurde schon gesprochen. Was die Wildfarbe 
der Meerschweinchen und Mause betrifft, die in der Zonenfiirbigkeit der ein
zelnen Haare selbst begrtindet ist, so ist sie dominant gegentiber der Einfarbig
keit der Haare. 

Und beim Menschen dominiert schwarzes Haar tiber dunkelbraunes und 
dieses wieder tiber blondes. Ahnlich verhiilt sich die Irisfarbung des Menschen, 
auch hier dominiert in der Regel die dunklere Farbung tiber die hellere, und 
reine, echte Blauaugigkeit ist rezessiv gegen dunkle Augenfarbe. 

fiber die Vererbung morphologischer Merkmale ist bisher noch wenig 
gearbeitet worden. Gerade mit Rticksicht auf den zoologischen Wert dieser 
Merkmale, die ftir die Rassenzugehorigkeit so wichtig sind, ist dies zu bedauern. 
Am meisten ist hieriiber noch tiber gewisse Hautabkommlinge (Haar und Feder) 
bekannt. Ziemlich allgemeine Geltung hat diesbeztiglich die Regel, daB Kurz
haarigkeit tiber Langhaarigkeit, den sogenannten Angorismus, dominiert. Nach
gewiesen ist dies fUr den Hund, die Katze, ftir Kaninchen und Meerschweinchen. 
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Mendelsche Vererbung gewisser Merkmale bei Hiihnern 
(Zusammengestellt nach amcrikanisehcn Arbeiten) 

Dominierend 

\Veif.l der Leghorns 

Schwarz, rot, isahell
farbig 

Schwarz (Hamburger, 
l\Iinorka) 

Gestreiftes (gesperlJertes) 
Gefieder (Plymouth
rocks) 

vVildhulmfarbe 
(Italiener) 

Rpin schwarzes Gefieder 
(:\Iinorka) 

Glattes Gefieder 
Gekrauseltes Gefieder 
Rosenkamm 
Einfacher Kamm 
Haube 

Fehlender Schwanz 

Uborzahlige Zehen 

Verbulldenc Zehen 

Silky -Pigmentierullg 

Gelbe Hautfarbe 
Gelbe Farhe der Beine 
Dunkle Farbe der Beine 
Dunkle Farbe del' 

Regenbogenhaut 
Rote Ohrlappen 

Bpfioderte FliBe 

N ormaler FuB 

Kehllappen (Houdan) 

Verlangerte Schwanz
fedorn (japanisches 
Phonixhuhn) 

Schnelle Befiederung 

Brutlust 

Rez('ssiy 

Sohwarz, rot, isabell
farben 

vYeiB (:\Iinor ka) 

Rot, isabpllfarben 
(Wyandottes) 

IVeiB, reines Schwarz 

'Veif.l 

Gestreiftcs Gdieder 
(Brahma) 

Seidpngdipder 
Gpstrecktes, normales 
Einfachpr Kamm 
Fehlender Kamm (Breda) 
Fehlende Haube 

N ormaler Schwanz 

X ormaler FuB 

Normale Farbe der 
l\Iittelhautschich t 

~Weif.le Hautfarbc 
Helle Farbe del' Beine 

Braune, rote Regen
bogenhaut 

'Yoif.le Ohrlappen 

Glatte FliBe 

GeiorfuB 

Fehlender Kehllappen 

N ormallange Schwanz
federn 

Langsame Befiederung 

Fehlellde Brutlust 

Be merkung 

Fast yollkommene 
Dominallz 

Fast yollkoll1ll1ene 
DOlllinanz 

Fast yollkommenc 
Dominanz 

Geschlec h ts be grenztc 
Yererbung 

Geschlpchtsbpgrenzte 
Vererbung 

L n yollkommene 
DOlllinanz 

\T ollkomll1ene Dorninanz 

L n yollkollllllene 
DOlllinanz 

1] n vollkomlllene 
Dominanz 

Unvollko mmene 
Dominallz 

Unvollkommene 
Dominanz 

U nvollkommene 
Dominanz 

Vollkommenc Dominanz 

U nvollkommene 
Dominanz 

Un vollkommene 
Dominanz 

U nvollkommclle 
Dominanz 

Fast vollkommene 
Dominanz 

Unvollkommene 
Dominanz 

Fast vollkommenfl 
Dominanz 

Fast vollkommene 
Dominanz 

Bezuglieh del' 'Volle beim Sehafe konnte ich zeigen, daB die engwellige }'Ierino
type sich gegenuber del' groben, flachgebeugten Mischwolle rezessiv verh1ilt. 
Rezessiv ist anch die Seidenfedrigkeit mancher Huhnerrassen, die, wie es scheint, 
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ein Gegenstuck zum Langhaar vorstellt. Beim Huhne ist ferner die Fahigkeit 
der Haubenbildung und jene zur Ubcrentwicklung del' Schwanzfedern, wie 
sie beim japanischen Phiinixhuhn vorkommt, dominant (jedoch unvollkommen!) 
gegenuber del' normalen Beschaffenheit. 

Die Neigung 7.ur Spiraldrehung von Haar und Federn sehr verschiedener 
Haustierrassen scheint chenfall" eine gemeinsame Vercrbungsweise zu besitzen, 
da sie uberall als (unvollkommen) dominant anftritt. Hieher gehiirt die charak
teristische Karaknllocke am Vlicse des neugeborenen Lammes del' Karakul
rasse des Sehafes, die Haarkrauselung beim Pudel um1 die Lockenfedrigkeit 
versehiedener Tauben- und Ganserassen. Beim 11en8chen yerhalt sieh die enge 
Krauselung des "Pfefferkornhaares" des Buschmannes sowie das in weiteren 
Spiralloeken angeordnete Haar yersehiedener anderer l\lcnsehenrasscn (vereinzelt 
aueh beim Nordeuropiier vorkommend) analog. Dberall herrscht unyollkommene 
Dominanz. 

Andere studierte morphologische ::Vlerkmale sind clas Hi~ngeohr, del' Fett
schwanz und die Krummung del' Sehwanzwirhelsaule del' Karaknlsehafe. Die 
Hangeohrigkeit erweist sich hier (wie ubrigens HllCh beim Pferde) als dominantes 
Merkmal (Zea-Typus), desgleiehen auch die Neigung znr Fettsehwanzbildnng 
(Zea-Typlls). In eharakteristiseh unvollkommen dominanter Weise vererbt sieh 
die "S-fiirmige" Schwanzkrummung bei den genannten Sehafen. Die mit cliesen 
Verkrummungen der Schwanzwirbelsaule wahrscheinlich in nrsachliehen Be
ziehungen stehende Schwanzverkummerung, die Stummelseh,yanzigkeit maneller 
Hallstiere, die sogar i:ifters zu' einem Rassenmerkmal herangeziiehtet worden 
ist, erweist sich ebenfalls als deutlieh unvollkommen dominant. Sie tritt haufig 
beim Hunde (rassenmaBig beim Sehiperke), del' Katze (Katze del' Insel :!\1an 
und gewisser Gegenden Ostasiens) und dem Huhne auf. Merkwurdig ist, daB 
die Schwanzverkummerung in manchen Fallen fUr die betreffenden Tiere eine 
bedeutungslose Mutation vorstellt, wahrend sie wieder in anderen Fallen mit 
schweren anderen Degenerationsmerkmalen (hei Mausen z. B.) verhunden ist. 
Die Dachsbeinigkeit, die meist als eine Form del' Ac:hondroplasie genanllten 
Stiirung des Knochenwachstums angesehen wird, findet sich als zum Teil rassen
bildendes, dominant vererbbares Merkmal beim Hund, Schaf und Rind. Hieher 
gehiirende Rassen sind: beim Hunde der Dachshund, beim Schafe die ausgestor
hene Ankonrasse und beim Rind die Dexters. Hier handolt es sich urn ein deutlich 
degenerativen Charakter besitzendes Merkmal, das z. B. beim Dexterrinde 
haufig mit schweren Degenerationsmerkmalen kombiniert auftritt (Lebens
nnfiihigkeit del' Produkte usw.). DaB die echte Acholldroplasie bei versohiedenen 
Haussaugetieren, ebenso wie heim ::\1ensohen (ein GroBteil des Zwergwuchses 
ist b3i letzterem durch Achondroplasie verursacht), vereinzelt als (schwankend 
dominant?) vererbbaro Domestikationsmutation auf tritt, durfte bekannt sein. 
In del' abgeschwachten Form als atypische odeI' leichte Achondroplasie kann 
sie aIle Ubergange von del' normalen Form his zur lebensunfahigen aufweisen 
und durch Zuchtwahl geradezu zum Rassemerkmal werden. Von den haufigeren 
morphologischen, spaltend verorbbaren Merkmalen, die sich bei den verschieden
sten Haustiergattungen und auch beim Mensohen vorfinden, sei noch die 
Polydaktylie, die Mehr- odeI' Uherzehigkeit, angefUhrt. Beim Menschen findet 
sic sich bei sehr vielen Rassen als vereinzelt auftretendes, dominant.vererbbares 
Merkmal, das schon in del' Bihel erwahnt wird und das vielfach geradezu Familien
charakter besitzt. Bei Haustieren 1st es vorschiedentlich geradezu ein Rassen
merkmal geworden; beispielsweise besitzen manohe Hunderassen regelmaBig 
eine uberzahlige Zehe, und beim Geflugel wurde die unvollkommene Dominanz 
dieses }1erkmals (Dorking-, Houdanrasse) genauer studiert. 
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Die Hornlosigkeit beim Rinde erweist sich gegenuber der normalen Horn
entwicklung als dominantes Merkmal, wahrend sie bei verschiedenen hornlosen 
Schafrassen einen komplizierten, an anderer Stelle erorterten Vererbungsgang 
besitzt. 

Von den physiologischen Eigenschaften wurden bisher nur verhiilt
nismaBig wenige auf ihren Vererbungsmodus hin untersucht, uberdies sind die 
erhaltenen Resultate begreiflicherweise nicht ganz so klar und sicher wie bei 
Merkmalen anderer Art. Ais gegenuher der Norm rezesRiv sich verhaltend werden 
bisher angesprochen: das Feh len des Brutinstinktes bei den durch hohe Lege
tatigkeit ausgezeichneten Zuchten verRchiedener Mittelmeerrassen des Huhnes, 
beim Pferde die Neigung zum PaBgange, bei verschiedenen Haustierarten und 
beim Menschen die Neigung zu Zwillingsgeburten. Rezessiv vererbt sich auch 
der erbliche Drehschwindel der japanischen Tanzmause. 

Uber das erbliche Verhalten einiger physiologischer Eigenschaften, die 
zugleich von hohem wirtschaftlichem Werte sind, wie Milchergiebigkeit oder 
die Eierproduktion, wird noch an anderer Stelle gesprochen werden. Schon 
aus den bisher angeffthrten Beispielen ergibt sich klar die Tatsache, daB auch 
eine groBe Reihe von krankhaften Anlagen bei Tier und Mensch sich nach den 
MENDELschen Regeln vererben. Hiedurch wird die ungeheure Bedeutung be
wiescn, welche die MENDELsche Vererbungsweise auch fftr die Medizin besitzt. 
Die von GALTON begrundete, den Zwecken der Hoherzuchtung des Menschen 
dienende Lehre der Eugenik, die Lehre von der sogenannten "\Vohlgeborenheit 
der Menschen, hat wohl erst durch die MENDELschen Vererbungsstudien ihre 
richtige Basis und groBere Bedeutung gewonnen. Aus del' Fulle der bekannten 
mendelnd sich vererbenden Krankheitsmerkmalen seien als Beispiele fur den 
(unvollkommen) dominant en Vererbungsmodus die Polyurie, der Diabetes 
insipidus und der Diabetes mellitus, die Zuckerharnruhr, angeffthrt. Als 
charakteristisch rezessives Merkmal kommt die Anlage zur echten Epilepsie in 
Betracht. 

DaB es auch Krankheiten gibt, welche vorwiegend nur an einem Ge
schlechte - wie die Rotgrun-Farbenblindheit beim Manne - vorkommen und 
die daher geschlechtsbegrenzte oder besser geschlechtsgebundene genannt werden, 
sei hier nur kurz erwahnt. Gerade die als Beispiel angeffthrte Abnormitat der 
Rotgrun-Farben blindheit ist dadurch charakterisiert, daB sie in heterozygoter 
Anlage wohl beim Manne, nicht abel' beim Weibe als krankhaftes Merkmal 
in Erscheinung tritt. Bei letzterem tritt diese Farbenblindheit nur dann hervor, 
wenn ihre Anlage in homozygoter Form, gewissermaBell in doppelter Portion, 
im weiblichen Individuum vorhanden ist. 

DaB es einen je nach den Rassen einer und derselben Haustierspezies sich 
bezuglich eines bestimmten Merkmales verschieden verhaltenden Vererbungs
modus, einen sogenannten Dominanzwechsel gibt, sei noch erwahnt. Bezuglich 
des Merkmal'l schwarze Haarfarbe verhalten sich z. B., wie bereits erwahnt, 
verschiedene Schafrassen ganz verschieden. Innerhalb gewisser Niederungsschafe 
und innerhalb del' Merino- und del' Zackelrasse ist beispielsweise die schwarze 
Farbe rezessiv gegeniiber del' weiBen. Daher die Schwierigkeit, ja Dnmoglichkeit 
fftr die fruheren ZUchter, in weiBen Herden das Fallen von schwarzen Lammern 
ganz zu verhindern (das englische Sprichwort sagt mit Bezug auf diesen 
Dmstand bezeichnend: every flock has its black sheep). Hingegen ist das 
Schwarz der Karakulrasse dominant gegenuber dem WeiB aller bisher unter
such ten Schafrassen. Es unterliegt keinem Zweifel, daB gerade dies erwiihnte 
Verhalten der schwarzen Karakuls in einer spezifischen, quantitativen 
Beschaffenheit des Pigmentfaktors begrundet liegt. 
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Ein gleicher Dominanzwechsel existiert bezuglich der Kokonfarbe verschie
dener Rassen von Seidenraupen. Beispielsweise ist das Gelb des Kokons der 
Ist.rianer Seidenraupe dominant gegenuber dem WeiB der chinesischen, jedoch 
rezcssiv gegtmuber dem WeiB der Bagdadrasse. 

Unter ontogenet.ischem Dominanzwechsel verstehen ferner die Biologen die 
Tatsache, daB in der Jugend bei den F rIndividuen ein anderes Merkmal des 
bet.reffenden Paares hervortritt, als im spateren Lebensalter. Wildgraue, 
heterozygot den Albinocharakter flihrende F l-Mause farben sich manchmal im 
Alter in WeiB urn. In der ,Jugend fallt hier die Dominanz der grauen Farbe, im 
Alter aber der weiBen zu. 

Zum Schlusse seien noch jene Momente kurz zusammengestellt, welche 
einen in den Stand sctzen, zu erkennen, ob ein bestimmtes Merkmal dominanten 
oder rezessiven Charakter besitzt. Wir bedienen uns im folgenden (nach DAVEN
PORT) der 'Schon bekannten Zeichen D und R und der entwickelten Formeln. 

1. Fur die Dominanz eines Merkmales Rpricht, wenn es, bei beiden Eltern 
vorkommend, auch an der F l-Generation, also an allen N achkommen hervor
tritt. Und zwar Rind hier entsprechcnd der bekannten Formel die Falle moglich: 

a) DD X DD = 4 DD; das heiBt, wenn die Eltern bezuglich des domi
nanten Merkmalcs homozygot waren, so muss en (falls es sich nicht urn die Aus
nahme der unvollkommenen Dominanz handelt) samtliche Nachkommen eben
falls das Merkmal in gleicher Starke besitzen. 

b) DDXDR=2DD (50%)+2DR(50%\. Bei der Paarung eines homo
zygoten mit einem heterozygoten Elter sind wieder zwei FaIle moglich. Gehort 
das betreffende Merkmal zum Pisum-Typus, ist volle Dominanz vorhanden, 
dann wird das untersuchte Merkmal sowohl bei den Eltern als auch bei den 
Nachkommen in mehr weniger gleich starker Auspragung auftreten; samtliche 
Nachkommen (100%) werden dem dominantmerkmaligen Elter gleichen. Vererbt 
es sich hingegen nach dem Zea-Typus, dann wird sowohl der heterozygote Elter 
als auch die 50% ausmachenden heterozygoten Nachkommen das Merkmal 
in abgeschwachter Form (intermediar) erkennen lassen. Die Halfte der Nach
kommen (DD) wird das betreffende Merkmal stark, die andere Halfte (DR) 
nur schwach ausgepragt besitzen. 

c) DR X DR=DD (25%) +2DR (50%)+RR (25%). 1st das fragliche, 
bei beiden Eltern yorhandene Merkmal in heterozygoter Form anwesend, dann 
tritt dasselbc bei den meisten Nachkommen zwar auch auf, jedoch 25% aller 
N achkommen sind immerhin frei von ihm. Dies hier auftretende Zahlenverhaltnis 
von 3: 1, bzw. von 1: 2: 1 (falls Zea-Dominanz !) ist besonders charakteristisch fur 
die Erkennung dominanter Merkmale. 

d) DD X RR = 2 DR + 2 DR. Besitzt einer der Eltern das zu nnter
suchende MerkmaJ nicht, sondern nur der andere, dann tritt es bei Homozygotie 
des mit dem Merkmal ausgestatteten Elters an allen Nachkommen wiedel' auf, 
und zwar, je nachdem, ob es sich bezuglich desselben urn den Pisum- oder Zea
Typus handelt, in gleicher Starke oder in abgeschwachter Form. 

e) DR X RR = 2 DR (50%) + 2 RR (50%). Kommt das dominante Merk
mal bei dem einen Elter in heterozygoter Form vor, tragt er es, gleichgiiltig 
ob in voller oder in abgeschwachter Art, zur Schau, wahrcnd der andere Elter 
frei von ihm ist, so erhalt man die Halfte aller Nachkommen frei von dies em 
Merkmale (RR), wahrend die andere Halfte es in ahnlich starkem MaBe (DR) 
entwickelt zeigt, wie der dominantmerkmalige Elter es hatte. 

2. Die Rezessivitat eines bestimmten untersuchten Merkmales erkennt 
man auf Grund folgender Paarungsformeln: 

a) RR X RR = RR; das heiBt, aus der Paarung rezessivmerkmaliger 
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Eltern konnen n nr ~achkommen hervorgehen, clie samtliche dies rezessive 
~Ierkmal besitzen. 

h) RR X DR = 30% DR + ;30oS RR. Ein mit clem rezessiven }Ierkmal 
ansgestatteter Elter, cler also homozygoter Beschaffenheit sein muB, liefert, mit 
einem merkmalsfreien heterozygotem Elter gepaart, clie Halfte der Nachkommen 
mit clem }Ierkmale (RR), die andere Halfte ohne demselben (DR). 

c) DR X DR = 2;3% DD + 30SS DR + 2;3% RR. Diese schon erwahnte 
Art der Paarungen ist fiir die Bestimmung der Rezessivitat oder Dominanz 
eines Merkmals von gam; besonderem \Verte. Diese Formel besagt, daB die 
Rezessivitat eines Merkmals sich bereits daraus erkennen laBt, daB aus Paarungen 
von solchen Eltern, welche das betreffende Merkmal gar nicht besitzen, ein 
Teil (und zwar del' vierte!) del' Nachkommen es trotzdem besitzen wird. Diesel' 
Fall MENDELscher Spaltung ist fiir die praktischen Ziichter deshalb so hervor
ragend wichtig, weil unerwiinschte rezessive Merkmale nach del' alten, vor
mendelschen Ziichtungstechnik aus einer Herde nicht entfernt werden konnen. 
Man konnte bisher nul' mittels Auslese del' erhaltenen unerwiinschten rezessiv
merkmaligen Jungen operieren, was abel' nicht geniigt. Nul' wenn man auf 
Grund del' MENDBLschen Anschauungen auch die (heterozygoten!) Eltern solcher 
rezessiver junger Individuen mitentfernt, nul' dann kann eine Herde von solch 
einem Merkmal befreit werden. Solche Elterntiere wurden in vormendelscher 
Zeit deshalb nicht von del' Zucht ausgeschlossen, weil sie als Heterozygoten das 
unerwiinschte Merkmal ja gar nicht zur Schau trugen. Hieher gehort das schon 
erwahnte Beispiel del' schwarz en Schafe unter weiBen hollandischen Land
sehafen. J ahrzehntelange Entfernung aller gefallenen schwarzen LammeI' hatte 
nicht geniigt, urn die Herde diesbeziiglich rein zu machen. Erst als man mit den 
schwarz en Lammern auch deren weiBe Mutter und Vater von del' Zucht aus
schloB, dann gelang die Reinigung del' Herde in kurzer Zeit. Beim Menschen 
ist die genuine Epilepsie ein Beispiel fiir den besprochenen Fall. Als typisch 
rezessives Merkmal tritt sie bei Nachkommen von Eltern auf, die scheinbar 
vollkommen gesund waren. Ihre (del' Eltern) heterozygote Natur bezuglich 
del' Epilepsie konnte phanotypisch an ihnen nicht erkannt werden. Nur das 
Studium del' V orfahren hatte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das V 01'

handensein einer in ihnen schlummernden Neigung zu diesel' Krankheit ergeben. 
Man ersieht hieraus weiter, daB es viel leichter ist, rezessive Merkmale 

in einer Zucht zu verallgemeinern und zu fixieren als dominante, denn aus del' 
Paarung von zwei Tieren mit dem rezessiven Merkmale (RR X RR) kann unter 
allen Umstanden nul' wieder das Merkmal hervorgehen. 

Wenn hingegen die betreffenden dominanten Merkmale, auf welche man 
ziichtet, nach dem Pisum-Typus vererbt werden, dann ist die Moglichkeit odeI' 
Wahrscheinlichkeit gegeben, daB man lange Zeit heterozygote Individuen in 
del' Zucht unerkannt weiterfiihrt und beniitzt, die gelegentlich immer wieder 
aufspalten. Aus del' Paarung von solchen phanotypisch, mit dem betreffenden 
dominanten Merkmal versehenen, jedoch heterozygoten Eltern, ergeben sich 
dann ab und zu Nachkommen, welche das unerwiinschte korrespondierende 
rezessive Merkmal besitzen. 

Die hier behandelte Frage ist von so groBer ziichterischer Bedeutung, daB 
die ihr gebotene Breite del' Behandlung wohl notig war. Enthalt doch das be
riihmte Buch eines neueren Biologen von groBem Rufe ein konstruiertes Bei
spiel von Zuchtwahl, welches beweist, daB dem beriihmten Autor gerade das 
Wesen diesel' }IENDELschen Spaltungsformel nicht in Fleisch und Blut iiber
gegangen ist. 

d) RR X DD = 100% DR. Wird ein homozygotes, rezessivmerkmaliges 
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Elterntier mit einem solchen gepaart, welches dies :11erkmal nich t besitzt, 
so werden, falls letzterer EItel' bezuglich seines korrespondierenden, dominanten 
::\1erkmals homozygot war, aussehlieBlich Naehkommen fallen, we Ie he das frag
liche rezessive Merkmal nich t hesitzen, d. h. das gewunsehte rezessive Merk
mal wird kein einziges Mal (0%) an den Naehkommcn dieser Paarung vor
kommen. 

Faktorenhypothese (Prasenz-Absenzhypothese) 

Einen weiteren Ausbau erhielt del' ursprungliehe :1Iendelismus dureh die 
von CORRENS und BATESON begrundete Anwesenheits-Abwesenheitshypothese. 
Eine Prufung der Vererbungsvorgange lehrt namlich, daB die in der F 2-Genc
ration auftretenden Aufspaltungf'll llnd Zahlenverhaltnisse dann am schiirf
sten und klarsten hervortreten, wenn das gewahlte Eigenschaftspaar 
nur ans einem positiven Ylerkmale aIle in bestand, dem als korrespondierender, 
antagonistischer (allelomorpher) Partner gewissermaBen ein negatives :11erk
mal gegenuberstand, wenn namlich das Gegenmerkmal durch das Fehlen, Nicht
vorhandensein des erst en charakterisiert wurcle. Strenge genommen handelt 
es sich somit in allen diesen Fallen, wo die Dominanz und H,ezes8ivitat in F 2 
am sehonsten ausgepragt ist, gar nicht um ein :11erkmalspaar der P-Generation, 
sondern nur um die Anwesenheit und Abwesenheit eines Merkmales bei den 
untersuehten Individuen (Prasenz-Absenzhypothe8e). Ein allgemein gehaltenes 
Beispiel hiefiir wird dureh das Merkmalspaar: Anwesenheit von Pigment in 
Raut und Raar und Abwesenheit desselben (Albinismus) geboten. Dies "Merk
malspaar", wenn wir aus padagogisehen Grunden diesen strenge genommen 
unrichtigen Ausdruek beibehalten wollen, folgt denn auch am ausgesprochensten 
den MENDELsehen Regeln in allen mag lichen untersuehten Tiergruppen. 

Wenn man fruher, auf dem Boelen des ursprunglichen Mendelismus stehend, 
etwa hei Mausen mit Eigenschaftspaaren, wie Grau-Schwarz, Gran-Braun 
oder Gran-Albino usw. operierte, so muss en naeh der Prasenz-Absenz
hypothese die entspreehenden Merkmalspaare richtig lauten: Grau-Nichtgrau, 
Schwarz-Nichtsehwarz, Braun-Nichtbraun. Urn bei einem solehen Merkmals
paar sofort das dominierende (positive) und das rezessive (gewissermaGen negative) 
:11erkmal hervorzuheben, bezeichnet man das erst ere mit dem groBgeschriebenen 
Anfangs buehstaben des dafiir gewahlten Wortes und das letztere mit dem klein
geschriebenen. Wir hatten also in unserem FaIle die Paare: 

G-g (Grau :loU Niehtgrau) 
N -n (Schwarz zu Nichtsehwarz) 
B-b (Braun zu Niehtbraun). 
Val' aHem muB dann hervorgehoben werden, daB es sich hier, vom Boden 

del' Prasenz-Absenzhypothese aus betrachtet, nieht eigentlich um Ylerkmals
paare bzw. um Merkmale uberhaupt, mit denen gearbeitet wird, handelt, sondern 
um ein "Etwas", um die Ursaehe, um eine Kraft, welche hinter clem betreffen
den Merkmale steekt und dessen Anwesenheit sie auslOst, sie erst zur Erseheinung 
bringt. Anwesenheit odeI' Abwesenheit eines 801chen Merkmale verursachenden 
Elementes, fur welches die Ausdrueke: Gen, Faktor, Erbeinheit, Bestimmcr 
gebrauchlieh sind, entseheidet uber die Erseheinungsform (Phiinotypus), das 
Aussehen und Verhalten des betreffenden Merkmales unter verschiedenen 
Daseinsverhaltnissen. Um bei dem gewahlten Beispiel: Pigmentanwesenheit 
(Farbung)-Pigmentabwesenheit (weiB) zu bleiben, so wurde zunachst gan~ 
aHgemein dureh die Anwesenheit des Gens (oder des Faktors), welches unter 
gewissen Bedingungen die Farbung cines Tieres odeI' einer Blute bedingt, das 
betreffenele dominante Merkmal (eben eine ganz bestimmte eharakteristisehe 
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Farbung) hervorgerufen werden. Das Fehlen des Gens - das scheinbar anta
gonistische Merkmal zur Anwesenheit - veranla13t dann das rezessive Merk
mal, das durch das Fehlen von Pigment bedingte Wei13. 

So sehr das dem praktischen Ziichter gewohnlich wider den Strich geht, 
so nachdriicklich mu13 immer wieder dar auf verwiesen werden, da13 nicht die 
einzelnen Merkmale als solche das Wesentliche bei der Vererbung vorstellen, 
sondern da13 dies die den Merkmalen oder Eigenschaften zugrunde liegenden 
Ursachen, die Gene oder Faktoren, sind. Die im Individuum vorhandenen Gene 
bedingen des sen Aussehcn, seine Erscheinungsform (den Phanotypus). Allein 
trotz gleicher Gene (gleichen Genotypus) kann bei verschiedenen 
Umweltseinfliissen das Merkmal sich verschieden darstellen. Nicht 
ein bestimmtes Merkmal als solches ist nach E. BAUR fUr die Beurteilung eines 
Individuums das Ausschlaggebende, sondern seine (durch die genotypische 
Beschaffenheit bedingte) "bestimmte spezifische Reaktionsweise". Vererbt 
wird nach dieser Anschauung strenge genommen nicht ein bestimmtes Merk
mal, sondern eben diese "spezifische Reaktionsweise" oder, wie WOLTERECK 
es ausspricht, "die Reaktionsnorm". 

Zwei aus dem Pflanzen- bzw. Tierreich entnommene Beispiele diirften 
dies biologisch hervorragend wichtige Moment verstandlich machen. 

Von der chinesischen Primel (Primula sinensis) gibt es rot und wei13bliihende 
Rassen. Wird eine Rasse der rotbliihenden Primel bei hoherer Temperatur 
(zirka 300 C) gehalten, so bliiht sie nach E. BAUR wei13. Diese Wei13bliitigkeit 
stellt den charakteristischen Ausdruck der "spezifischen Reaktionsweise" vor. 
Man kann hier nicht wohl von einem roten oder wei13en "Merkmal" der Primel, 
das vererbt wurde, sprechen; nur die Reaktionsweise, bei gewohnlicher Tempe
ratur rot, bei hoherer aber wei13 zu bliihen, unterliegt der Vercrbung. Ein iihn
licher Fall aus dem Tierreich bezieht sich auf die Fortpflanzungsart des Grotten
olms (Proteus anguineus Laur.). Nach KAMMERER erfolgt dessen Fortpflanzung 
bei Temperaturen unter +150 C durch Gebaren lebender Junge, hingegen bei 
Temperaturen iiber +1;30 C durch Eierablage. Ein vollendetes Gegenstiick 
zum Verhalten der chinesischen Primel finden wir im Tierreiche endlich bei 
den Rimalaja- oder Russenkaninchen wieder. Diese Rasse ist wei13 mit so
genannter Spitzenfarbung (Akromelanismus), d. h. Ohren, Schnauze, FuBenden 
und Schwanzspitze sind dunkelfarbig. Letztere hangt mit der an diesen 
Korperenden kiihleren Temperatur (SCHULZ, LENZ) zusammen. Werden junge 
Tiere bei hoherer Temperatur gehalten, dann kommt sie nicht zustande. 

Man kann auch willkiirlich durch Ausrupfen der weiBen Korperhaare, z. B. 
am Riicken oder am Kreuz das Nachwachsen dunkler Raare hervorrufen, wenn 
die Umgebungstemperatur der so behandeiten Tiere entsprechend kiihi ge
halten wird. 

Die Raut reagiert auch bei dieser Kaninchenrasse - ahnlich wie die 
Bliiten der chinesischen Primel - auf verschiedene Temperaturreize in ver
schiedener Weise. Bei hoherer Temperatur erzeugt sie wei13e, bei niedrigerer 
dunkle Raare. 

Unter den Domestikationsmutationen der Drosophila melanogaster MORGANS 
befand sich unter anderem eine, welche durch Verdoppelung der Beine aus
gezeichnet war. Das Rervortreten dieses Merkmais war jedoch an eine relativ 
niedere Entwicklungstemperatur der Fliegen (unter +10° C) gekniipft. Bei 
ma13ig hoher Temperatur (Zimmertemperatur) trug nur ein Teil der Tiere dies 
Merkmal an sich, und zwar waren es urn so weniger Individuen, auf einem je 
spateren Entwicklungsstadium die ma13ige, bzw. niedere Temperatur zur Wirkung 
kam. Erfolgte die Jugendentwicklung der Fliegen bei relativ hoher Temperatur, 
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so blieb dies Merkmal verborgen, selbst jene Individuen hatten normale Beine, 
welche den Verdopplungsfaktor in homozygoter Form besaBen (nach NACHTS
HElM). Die Temperaturabhangigkeit des Merkmals ist ein genaues Gegenstiick 
zu jener der chinesischen Primel. Auch hier ist die Beinverdopplung als typische 
Reaktionsweise auf niedere Entwicklungstemperaturen bei den mit dem betreffell
den Faktor versehenen Individuen zu erkennen. 

Wenn nun fiir gewohnlich beim Studium der Vererbung trotzdem immer 
noch von Merkmalen schlechtweg gesprochen wird und auch wir aus Bequem
lichkeit im folgenden diesen Ausdruck manchmal gebrauchen diirften, so ge
schieht dies immer nur unter der eben entwickelten Voraussetzung. Gemeint 
ist immer statt des Merkmales die "Fahigkeit", die "Neigung" zur Heran
bildung dieses oder jenes Merkmales, nicht eigentlich dieses selbst. 

Uber das Wesen dieser Faktoren, Gene, Erbeinheiten, Bestimmer, welche 
hinter den Merkmalen, bzw. hinter den charakteristischen Reaktionsweisen 
sich befinden, ist bisher nichts naheres bekannt. Ein materieller Charakter 
muB ihnen doch wohl zugeschrieben werden, wenn auch iiber des sen chemische 
Natur nichts bekannt ist. Am haufigsten begegnet man bei den Biologen der 
Annahme, es handle sich bei diesen Genen urn komplizierte chemische Ver
bindungen fermentartiger Natur. Sitz der Gene ist die farbbare Substanz, das 
sind die Chromosome des Zellkernes. Sie bilden die Erbsubstanz, das Keimplasma. 

Wenn wir nach dieser Abschweifung zur begonnenen Aufgabe, das Wesen 
der Prasenz-Absenzhypothese zu erlautern und an Beispielen zu erharten, 
zuriickkehren, so mag dies an der Hand der beim Studium der Haarfarben
vererbung an der Hausmaus gemachten Beobachtungen geschehen, weil gerade 
bei diesem Tiere solche Untersuchungen wohl am weitesten gediehen sind. 

Urn jedoch sogenannte Erbformeln, welche den Aufbau der verschiedenen 
Farbungsarten zum Ausdruck bringen (die genotypische Verfassung I), zu ent
wickeln und ihr Verstandnis zu vermitteln, ist es vorher notwendig, sich die 
physiologischen Vorgange vor Augen zu fUhren, welche die Pigmentbildung 
verursachen. 1m allgemeinen sind die verschiedenen Farbungen der Saugetier
haare durch das Melanin verursacht. Art und Menge des vorhandenen Melanins 
bedingt die spezifische Haut- oder Haar- und Gefiederfarbung. Die Melanin
bildung erfolgt nun in der Weise, daB das farblose Chromogen, die allgemeine 
Farbengrundsubstanz, welche nach FURTH unter Mitwirkung eiweiBspaltender 
Enzyme aus dem Proteinmolekiile entsteht, durch oxydative Fermente in die 
recht verschiedene Farbungen besitzenden Melanine iibergefUhrt wird. 

Auf Grund dieser Erkenntnis sind wir in die Lage versetzt, fUr die ver
schiedenen Domestikationsfarbungen die sie bedingenden Faktoren zu erkennen 
und durch entsprechende Formeln auszudriicken. Vor allem miissen wir das 
Chromogen als durch ein bestimmtes Gen "C" veranlaBt beriicksichtigen. Seine 
Anwesenheit ist die Voraussetzung fUr das Zustandekommen aller iibrigen 
Farbungen. Fehlt in der Erbmasse dies Gen, dann sind aIle etwa noch vorhan
denen Gene fiir bestimmte Farben ohne Wirkung, das Tier ist pigmentlos, weiB, 
ein Albino. Dem dominanten C steht also als korrespondierendes Merkmal das 
rezessive c (Fehlen des Chromogenfaktors) gegeniiber 1). 

1) Die Bezeichnung der Gene erfolgt entweder durch den Anfangsbuchstaben 
jenes Wortes, welches das Merkmal bezeichnet, wobei gewohnlich jene Sprache 
mangebend ist, in welcher die betreffende erste Arbeit geschrieben ist; oder aber 
man wahlt alphabetisch der Reihe nach die Buchstaben fUr die verschiedenen 
studierten Merkmale. In beiden Fallen mun, urn Millverstandnissen vorzubeugen, 
eine genaue Buchstabenerklarung (Legende) einer jeden solchen Arbeit yoran
gesetzt werden. 

A dam e t z. Allgemeine Tierzuchtlehre 11 
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Dazu kommt dann fur jede einzelne Farbentype ein besonderer Bestimmer, 
ein besondcres Gen. Fur Schwarz z. B. das Gen "N" (Noir), fur Schokolade
braun "Ch", fur Gelb "J" (Jaune) usw.; die korrespondierenden ~Ierkmale, 
welche die Abwesenheit der betreffenden Bestimmer bezeichnen, waren demnach 
"n" fur Nichtschwarz, "ch" fUr Nichtschokoladebraun, "j" fur Nichtgelb. 

Bei der Maus und bei manchen anderen Tieren gibt es dann noch eine soge
nannte Wildfarbe. Sie besteht darin, daB die einzelnen Abschnitte der Haare 
verschiedcnfiirbig (zonenfarbig) sind, bei den Mausen gehort die gewohnliche 
graue Farbe hieher. Das Gen "G" fur die graue Mausfarbe ist also ein auf die 
Farbenverteilung am Haare EinfluB nehmendes, kein Farben-Gen im engeren 
Sinn des Wortes (G-g). 

Ahnlich dem eben besprochenen Farbenverteilungs-Gen "G" gibt es noch 
andere, welche z. B. bei der Scheckung die pigmentierten und pigmentfreien 
Haut- und Haarbezirke regeln, oder welche wie bei den Rot- und Eisenschimmeln 
der Pferde, Rinder und Schirasschafe die innige Durchmischung fiirbiger und 
weiBer Haare regeln. Was die einzelnen Hauptfarbungstypen bei den Haustieren 
betrifft, so gibt es neben den sie bedingenden Genen noch solche, welche als 
Intensitatsfaktoren die betreffenden Hauptfarben entweder verstarken, satter 
gestalten oder sie (als Verdunner) abschwachen, hellere FarbentCine bedingen. 

Nach der Prasenz-Absenzhypothese waren daher die wichtigsten farben-
bedingenden Gene bei der Maus folgende: 

C = Anwesenheit - c = Abwesenheit des Gens fur 
N = n = " Ch = ch = 
J j 
G = g = 

" E = e = 

Chromogen 
Schwarz 
Schokoladbraun 
Gelb 
Wildfarbe 
Einfiir bigkeit 

Einige Beispiele uber Erbformeln fur Mausefarben waren: 
CC . GG . NN . ChCh . JJ Erbformel fUr die graue Maus 
CC. gg . NN . ChCh . JJ schwarze Maus 
CC. gg . nn . ChCh . JJ chokoladbraune Maus 
cc . GG . NN . ChCh . JJ " "" Albino-Maus 
cc . gg . NN . ChCh . JJ =} Erbformeln fur Albino-Mause verschiedener 
cc . gg . nn . chch . JJ = genotypischer Beschaffenheit. 

Die Tatsache, daB es, abgesehen yom rezessiven WeiB (dem WeiB der Albinos), 
auch bei vielen Haustierrassen ein dominantes gibt, wie z. B. im FaIle der 
Schimmel beim Pferde, der weiBen Yorkshire-Schweine usw., findet in der An
nahme des Vorhandenseins eines Gens, welches beispielsweise die Chromogen
bildung unterdruckt, welches also, im Sinne MENDELs gesprochen, uber das Gen 
der Chromogenbildung dominant ware, seine ungezwungene Erklarung. Solche 
Faktoren, welche die Entwicklung, bzw. die Wirkung anderer unterdrucken, 
hemmen, werden allgemein als Hemmungsfaktoren bezeichnet. Hieher gehort 
auch das die Kurzhaarigkeit bedingende Hemmungs-Gen bei Hunden, Kaninchen, 
Meerschweinchen und anderen Tieren; seine Abwesenheit ruft verstarktes Wachs
tum der Haare, den sogenannten Angorismus, hervor. 

Vom MENDELschen Standpunkte aus konnte man auf Grund der Beob
achtung bei Mausen Merkmalspaare bilden wie: G > N, N > Ch, G > A 
(Albino) usw. Nach cler Prasenz-Absenzhypothese ist dies nicht angangig. Nach 
ihr muss en die antagonistischen Merkmale lauten: G - g, N - n, Ch - ch, C - c. 
Kommt nun beispielsweise in einer Zygote neb en dem Faktoren fUr Gelb und 
Schokoladebraun noch der Faktor fur Schwarz vor, so wird das sich heraus 
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entwickelnde Individuum schwarz gefarbt erscheinen, die neben ihm vorhandene 
gelbe und braune Farbe wird nicht sichtbar sein. In dies em FaIle verdeckt 
das Gen fUr das Schwarz die anderen Farbenfaktoren, und man bezeichnet 
diese Tatsache yom Standpunkte der Prasenz-Absenzhypothese als epistatisch. 
Schwarz ist epistatisch iiber Braun und Gelb und Grau ist epistatisch (» iiber 
aIle drei Farben. Umgekehrt bezeichnet man Gelb als hypostatisch «) zu 
Braun, letzteres hypostatisch zu Schwarz und dieses wiederum gegeniiber 
Grau. In del' Praxis spricht man jedoch gewohnlich auch in dies en Fallen 
noch nach del' altcn Auffassung von Dominanz b7:w. Rezessivitat. Es ist immer 
noch Sprachgebrauch. 

Nach einem Vorschlage E. TSCHERMAKS nennt man das phiinotypisch nicht 
wahrnehmbare Vorkommen solcher, wegen Vorhandenseins bestimmter epi
statischcr Gene unterdriickter Faktoren, ein "k l' Y p tom ere s ". In del' 
Rchwarzen Maus von del' Erbformel: CC. gg . NN . ChCh . JJ sind die Gene 
ChCh und JJ, die Gene fiir Braun und Gelb, solchc kryptomere, denn sie 
werden durch das epistatische Gen fUr Schwarz unterdriickt. Erst durch ent
sprechendc Paarungen (Kreuzungen) konnen sie frei werden und sichtbar an 
den Farbenbastarden hervortreten. Friiher sprach man in solchen Fallen von 
einem latenten Vorkommen solcher Merkmale, bzw. ihrer Gene. Das Vor
kommen solcher kryptomerer Gene erkliirt unter anderem auch das Erscheinen 
del' sogenannten Kreuzungsnova und das Wiederauftreten atavistischer Merkmale. 

Wie die folgenden Beispiele zeigen werden, ist die Prasenz-Absenzhypothese 
imstande, die charakteristischen, in del' F 2-Generation auftretenden Zahlen
vcrhaltnisse zu erkliiren. Durch die Paarung einer mit verschiedenen Genen 
ausgestatteten Elterngeneration (P) werden F I-Bastarde erhalten, in welchen 
die verschiedenen Gene (Bestimmer fiir bestimmte Merkmale) unter normalen 
Verhaltnissen in heterozygotischer Form vereinigt sind. Bei del' Geschlechts
zellenbildung diesel' F I-Bastarde tritt dann wieder die Aufspaltung in del' zu 
zeigenden Weise ein. 

Man hat verschiedentlich angenommen, daD die im Zustande del' Dome
stikation auftretenden erblichen Abanderungen (Mutationen) durch das Ver
schwinden, den Verlust bestimmter Gene veranlaDt wiirden. Es handle sich 
dabei urn Verlustmutationen, wie z. B. beim Albinismus, wo die Fahigkeit zur 
Pigmentbildung verloren ging, odeI' etwa beim Melanismus del' Maus, wo del' 
Faktor fUr zonenfOrmige Anordnung del' verschiedenen Farben am selben Haare 
in Verlust geriet. DemgemaD mii13ten aIle charakteristischen erblichen Dome
stikationsmerkmale rezessiven Charakter besitzen. Allein dies ist nicht del' Fall. 
Eine groDe Anzahl von Domestikationsmutationen zeigt Dominanz, das heiDt, 
sie miissen durch das Hinzutreten, das N euerscheinen von Genen verursacht 
worden sein. Dies gilt zum Beispiel fiir den Domestikationsleuzismus, fUr die 
Scheckung vieleI' Haustierrassen, urn nul' einige besonders haufige und auffallende 
FaIle anzufiihren. Man hat ferner friiher gemeint, daD die phylogenetisch 
(stammesgeschichtlich) alteren Merkmale iiber die jiingeren dominieren wurden. 
Auch dies ist ein Irrtum, wie die beiden eben angefuhrten Merkmale des 
Melanismus und del' Scheckung klar beweisen, weil diese ja in vielen Zuchten 
in jiingster Zeit erst entstanden sind. 

Beispiele flir die Anwendung von Erbformeln nach der Prlisenz-Absenzhypo
these. 1. Kreuzung einer grauen (wilden) Maus mit einer Albino-Hausmaus. 
Die Bezeichnung del' Gene ist die bereits fruher angegebene. Wir hatten dann: 

CC . GG . NN . ChCh . JJ ........ wilde graue Maus 
und: cc . GG . NN . ChCh . JJ ........ Albino-Maus 

11* 
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Die F I-Generation wird daher folgender Art beschaffen sein: 

Cc. GG. NN . ChCh. JJ, 

das heiBt, grau, wildHirbig. Heterozygotisch ist FI nur bczuglich eines 
Faktors, bezuglich des Chromogen-Faktors. Wir haben also dcn Fall des 
Monohybridismus vor uns mit vier verschiedenen Genotypen und zwei Phano
typen in der F 2-Generation. Die Geschlechtszellen des F I-Bastardes werden 
(je im mannlichen und weiblichen Geschlechte) von zweierlei Art sein, namlich: 

A. Mannliche Gameten: 1. C . G . N . Ch . J, 2. c . G . N . Ch. J. 
B. Weibliche Gameten: 1. C.G.N.Ch.J, 2. c.G.N.Ch.J. 
Bei der Befruchtung kann nun jede von beiden Spermienarten jede Art von 

Eiern befruchten; es sind also folgende Kombinationen (Zygoten) moglich: 
1. 6' C. G. N . Ch. J X ~ C. G. N . Ch. J = CC. GG. NN. ChCh. JJ, was 

der Wildfarbe (gr au) entspricht. 
2. 6' C. G. N . Ch. J X ~ c . G . N . Ch . J = Cc . GG . NN . ChCh . JJ, 

Farbe dieses F 2-Individuums gr a u. 
3.6' c. G.N .Ch.J X ~ C. G. N. Ch. J = cC. GG. NN . ChCh. JJ, Farbe 

grau. 
Wahrend Nr.1 homozygot bezuglich des Faktors C ist, sind Nr. 2 und 3 

heterozygot. 
4. 6' c. G. N . Ch. J X ~ c . G . N . Ch . J = cc . GG . NN . ChCh . JJ, 

pigmentloses Tier (Albino). 
Wir erhalten somit nach der Paarung der so entstandenen F I-Bastarde 

untereinander in F 2 auf je 3 graue Individuen 1 Albino. Entsprechend dem 
Monohybridismus haben wir in F 2 die Aufspaltung im bekannten Zahlen
verhaltnis von 3: 1, weil Grau iiber WeiB vollkommen dominiert (oder anders 
ausgedriickt, weil C epistatisch uber c ist). 1m vorliegenden Beispiel wurde nur 
aus padagogischen Grunden die uberflussige Gesamtausstattung mit allen 
wichtigeren Farbengenen in die Formel einbezogen. Es hatte aber genugt, in 
unserem Falle sich auf die Gene C . G . N zu beschranken. 

Ein zweites Beispiel, betreffend Eltern, die sich durch Verschiedenheit 
bezuglich zweier Gene (Dihybridismus) unterscheiden, und das ebenfalls aus 
der l\'[ausezucht (CUENOT) herruhrt, ist das folgende: 

1. CC. GG. NN ......... graue Maus } 
2. cc . gg . NN ........... Albino-Maus >< 

Wieder paaren wir eine graue Maus mit einer Albino-Maus, nur ist die geno
typische Verfassung dieser letzteren eine andere als im ersten Falle. Hier wurde 
durch Mutation zunachst das Verschwinden des Faktors G veranlaBt, das heiBt, 
es entstand zunachst eine schwarze Zucht, innerhalb welcher durch eine zweite, 
nachste Mutation der Faktor C verloren ging, so daB aus der schwarzen Zucht erst 
eine albinotische wurde. 

Die F I-Generation ist hier wieder grau, ihre genotypische Zusammensetzung 
lautet: Cc . Gg . NN. F 1 ist somit bezuglich zweier Faktoren heterozygot, wir 
haben einen Fall von Dihybridismus VOl' uns. 1m mannlichen wie im weiblichen 
Geschlechte werden somit je viererlei verschieden ausgestattete Gameten gebildet, 
namlich: 

C.G.Nc3'l fC.G.N~ 
C. g.Nc3' }X~ C.g .N~ 
c.G.Nc3' J l c.G.N~ 
c. g.Nc3' c. g.N~ 
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Daher sind folgende 16 Arten von Zygoten (Kombinationen) moglich, 
welche durch die Paarung von F l-Individuen untereinander auch tatsachlich 
zustande kommen: 

1. CC.GG.NN 
2. CC. Gg .NN 
3. Cc .GG.NN 
4. Cc . Gg . NN 

5. CC. Gg .NN 
6. CC. gg .NN 
7. Cc .Gg .NN 
8. Cc . gg . NN 

9. Cc . GG. NN 
10. Cc . Gg . NN 
11. cc . GG. NN 
12. cc . Gg . NN 

13. Cc . Gg . NN 
14. Cc . gg . NN 
15. cc . Gg . NN 
16. cc . gg . NN 

grau 
grau 
grau 
grau 

grau 
schwarz 
grau 
schwarz 

grau 
grau 
weiB 
weiB 

grau 
schwarz 
weW 
weiB 

Wir haben hier das fUr dihybride Paarungen charakterische Zahlenverhalt
nis 9:3:4. Unter je 16 F 2-Individuen kommen auf je 9 graue 3 schwarze und 
4 weiBe. DaB wir es hier nicht, wie man ohne genauere Kenntnis der Zuchten 
meinen konnte, mit nur einem Merkmalspaar im Sinne MENDELS (grau-weW) 
zu tun haben, sondern daB es sich hier um einen zusammengesetzten Charakter 
handelt, beweist das F 2-Zahlenverhaltnis (je 16 Fane in 3 Phano-Typen) und 
das Auftreten der schwarzen Phanotype, welche bei den Eltern nicht vorkommt. 
Dies Zuchtresultat ist gleichzeitig auch imstande, das Wesen der Kryptomerie 
zu erlautern, insoferne als der in der Elterngeneration durch den Faktor fiir 
Grau verdeckte, unterdriickte Faktor fUr Schwarz durch Kreuzung frei wird 
und in F 2 in Erscheinung tritt. 

Ahnliche FarbenverhiUtnisse wie bei den Mausen liegen bei den ebenfalls 
griindlich studierten Meerschweinchen vor. Folgende Beispiele seien nach 
V. HAECKER ihres padagogischen Wertes wegen noch in Kiirze angefiihrt. 

Bei den Meerschweinchen kommen drei Hauptfarben in Frage, denen natiir
lich auch die entsprechenden Gene zugrunde liegen, namlich: Schwarz (N), 
Braun (Br) und Gelb (J). Dazu kommt noch der Zonenfaktor fUr Wildfarbe (Ag), 
die hier nach der angenommenen wilden Stammform der Meerschweinchen 
auch als Agutifarbe bezeichnet wird. Sie setzt sich in der Weise zusammen, 
daB die einzelnen Haare an der Spitze und an der Basis schwarz und im mittleren 
Teile rotbraun bzw. gelblich gefarbt sind. Dabei ist N epistatisch iiber Br und J, 
und Br ist epistatisch iiber J . Ag, der Agutifaktor ist epistatisch iiber aIle drei 
einfachen Farbenfaktoren. Die Erbformeln lauten daher: 

1. Fiir schwarze Individuen agag . NN . BrBr . JJ. 
2. Fiir braune Individuen agag. nn . BrBr . JJ. 
3. Fiir agutifarbige Individuen AgAg . NN . BrBr . JJ. 
4. Fiir zimtbraune Individuen AgAg. nn . BrBr . JJ. 
Die Farbenvarietat der zimtbraunen Tiere kommt dadurch zustande, daB 

der Faktor fUr Schwarz fehlt, der Faktor fiir Agutifarbe (Zonenfarbigkeit) jedoch 
vorhanden ist. 
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Kreuzt man schwarze mit rotbraunen Meerschweinchen: 

(agag . NN . BrBr . JJ X agag . nn . BrBr . JJ) 

so erhalt man in F 1 schwarze Tiere 

(agag . Nn . BrBr . JJ). 

F 1 untereinander gepaart liefert, weil es sich hier nur um Verschiedenheit in 
einem Faktor handelt, auf je 3 schwarze 1 braunes Individuum. Kreuzt man 
hingegen schwarze Tiere mit zimtbraunen, so erhalt man F 1-Bastarde, welche 
beziiglich zweier Merkmale bzw. zweier Gene heterozygot sind: 

F 1 ... Agag . Nn. BrBr . JJ. 

Untereinander gepaart liefert F 1 eine F 2-Generation, in welcher unter je 
16 Individuen auf je 9 agutifarbene 3 schwarze, 3 zimtbraune und 1 braunes 
kommen. Auch in diesem Beispiele ist ein Fall von Farbenatavismus gegeben, 
insoferne als durch Kreuzung von Tieren mit zwei Domestikationsfarbungen in 
F 1 die Wildfarbe, die Farbung der wilden Stammform, wieder erscheint. Sie 
kommt dadurch zustande, daB neb en dem Agutifaktor aIle drei iibrigen Far
benfaktoren in derselben Zygote vereinigt werden. 

Die charakteristische Zimtfarbe der Meerschweinchen kann willkiirlich, 
durch Kreuzung von roten Tieren mit wildfarbigen hergestellt werden. Die 
F 1-Generation (Agag. Nn. BrBr . JJ) ist dann ebenfalls wildfarbig und liefert, 
weil beziiglich zweier Gene heterozygot, in jedem Geschlecht viererlei verschieden 
ausgestattete Gameten, namlich: 

Ag . N . Br . J 61 f ¥ Ag . N . Br . J 
Ag . n. Br . J 6 f x) ¥ Ag . n . Br . J 
ag . N . Br . J 6 l ¥ ag . N . Br . J 
ag. n. Br . J6 ¥ ag . n. Br . J 

Die Ausfiihrung del' Paarung dieser F 1-Individuen (bzw. del' hier ange
deuteten Kombinationen) liefert in F 2 vier verschiedene Phano-Typen im Zahlen
verhaltnisse von 9: 3: 3 : 1. Namlich: 

9 wildfarbige Tiere, 
3 schwarze Tiere, 
3 zimtfarbige Tiere, 
1 braunes Tier. 

Die Hypothese der gleichsinnig wirkenden Gene (Polymerie) 
Die von NILSSON-EHLE aufgestellte Hypothese del' Polymerie besagt, daB 

unter Umstanden ein bestimmtes Merkmal von mehreren, im gleichen Sinne 
wirkenden Genen hervorgerufen wird, wobei ein jedes diesel' Gene fiir sich das 
betreffende Merkmal in abgeschwachter Form veranlassen kann. Ein solches 
Gen ruft ein bestimmtes Merkmal in schwachem MaBe hervor und jedes weitere 
hinzukommende gleichsinnig wirkende Gen verstarkt die Wirkung des ersten, 
verstarkt das zustandekommende Merkmal. Dabei ist keineswegs gesagt, daB 
die Wirkung del' einzelnen gleichsinnigen Faktoren immer gleich groB sein miisse. 

Die Grundidee der Polymerie liegt nach A. LANG darin, daB beziiglich ge
wisser Merkmale "nach der Kreuzung die Verhaltnisse der F 2-Generation so 
sind, wie sie sein miiBten, wenn ein und dieselbe Qualitat von Merkmalen anstatt 
durch ein Gen, durch zwei oder drei selbstandig spaltende Gene reprasentiert ware, 
deren Wirkung sich in gewissen Fallen summiert". Am besten wird das Verstandnis 
durch die Wiedergabe der NILSSON-EHLEschen Experimente vermittelt. NILSSON-
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EHLE fand z. B., daB bei der Kreuzung einer bestimmten Sorte schwarzkornigen 
Hafers mit einem weiBkornigen (wobei sich Schwarz uber WeiB epistatisch erweist) 
in F 2 nicht, wie zu erwarten gewesen ware, das Verhaltnis von Schwarz zu WeiB 
wie 3: 1 war, sondern daB es 15:1 betrug. Hier lag daher ein verborgener Dihy
bridismus vor, der zur Annahme zweier verschiedener, bezuglich der schwarzen 
Kornerfarbe gleichsinnig wirkenden Gene fUhrte. Fur Weizen konnte NILSSON
EHLE ganz ahnlich nachweisen, daB bei einer bestimmten rotkornigen Sorte die 
rote Kornerfarbe sogar durch drei solcher im selben Sinne wirkender Gene ver
anlaBt wird. Jedes dieser Gene bedingt fiir sich allein eine schwache Rotfarbung 
des Weizenkornes. Das Vollrot kommt jedoch nur dann zustande, wenn alle 
drei Gene zusammen vorkommen. 

In diesem Kreuzungsversuch eines rot- mit einem weiBsamigen Weizen fand 
NILSSON-EHLE in der F 2-Generation auf je 63 mehr oder weniger rotkornige 
Individuen ein weiBkorniges. Dies Zahlenverhaltnis weist deutlich auf einen 
trihybriden Typus hin, besonders da unter den 6:) vcrs chic den rotkornigen Indi
viduen nur cines mit dunkelstem Rot (dem Rot des einen Elters) versehen war. 
Naturlich wird durch das Vorhandensein yon verschiedenen, in bezug auf Rot
Hirbung gleichsinnig wirkenden Genen cine yerhaltnismaBig groBe Mannig
faltigkeit yon Abstufungen und Tonungen des Rot innerhalb der F 2-Generation 
veranlaBt. Die Zahl der solcherart entstehenden Phanotypen (hier Intensitats
grade von Rot) hangt, wie noch gezeigt werden solI, einerseits von der Zahl der 
anwesenden gleichsinnig wirkenden Gene ab, dann aber, innerhalb derselben 
Zahl von solchen Genen, auch noch dayon, ob volle Dominanz (Pisum-Typus) 
oder ob ein intermediares Verhalten (Zea-Typus) der Heterozygoten vorliegt. 
A. LANG druckt diese wichtige Tatsache unter Bezug auf die unten folgenden 
Beispiele mit folgenden Worten aus: "Wir merken sofort, daB 1. bei Polymerie 
mit zunehmender Zahl der Genomeren (das sind gleichsinnig wirkende Gene. 
Anmerkung von A. L.) die durch echt MENDELsche Spaltung in der F 2-Gene
ration entstehende Multiformitat immer feiner abgestuft wird, und daB diese 
fein abgestufte, auf erblichen Faktoren beruhende Variationsreihe ganz den 
Charakter einer kontinuierlichen, durch auBere Einflusse entstehenden Modi
fikationsreihe annimmt. 2. DaB ebenfalls mit zunehmender Zahl der Genomeren 
die relative Haufigkeit der Vertreter (die relative Frequenz) der intermediaren 
Mittelklassen stark progressiv zunimmt, so daB in kleinen Populationen meist nur 
die intermediaren Mittelklassen, welche mit der elterlichen Bastardgeneration 
(F I-Generation) ubereinstimmen, vertreten sein werden. Fur die N achkommen
schaft der intermediaren F 2-Heterozygoten wird wieder dasselbe gelten wie fiir 
die Nachkommenschaft der intermediaren F I-Heterozygoten usf. Das heiBt, 
die Vererbung bei Polymeric kann (und muB eventuell) den Eindruck einer 
intermediaren Vererbung mit Konstanz der Bastardform erwecken." 

Zum vollen Verstandnis dieser weittragenden und auch fiir die Tierzucht hoch
wichtigen Hypothese sei es mir gestattet, die padagogisch vorzugliche Erklarung 
und Begrundung des Wesens dieser Polymerie nach A. LANG wiederzugeben. 
LANG nimmt den Fall intermediaren Verhaltens (Zea-Typus) des untersuchten 
Merkmals an und fiihrt aus: "A sei ein Gen fUr Rot, a sein Fehlen. 1m homo
zygoten Zustand AA bedingen die beiden identischen Gene die volle Ausbildung 
des Merkmals, Vollrot, cine volle, ganze Dosis von Rot. 1m heterozygotischen 
Zustande Aa bedingt das einzige unpaarige Gen cine abgeschwachte Ausbildung 
des Merkmales, cine blaBrote, die halb-vollrote .Farbe." 

P-Generation: AA (vollrot) Xaa (weiB). 
F I-Generation: Aa (halb-vollrot = blaBrot). 
F 2-Generation: i AA (vollrot):2 Aa (halb-vollrot):1 aa (weiB). 
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1m Falle der Polymerie nun treten in F 2 nicht bloB zwei Arten von roten 
Phanotypen auf, sondern z. B. bei Dimerie kommen vier Abstufungen von Rot 
neben dem WeiB vor: 

Vollrot, s/4-vollrot, 2/I,-vollrot, 1/4-vollrot und WeiB, und zwar im Zahlen
verhaltnis von 1: 4 : 6 : 4 : 1. Die Erklarung liegt darin, daB nur "im homo
zygotisch dimeren Zustande, wenn beide Paare von Genomeren (d. h. von 
gleichsinnigen Genen L . A) vorhanden sind AlAI. A2A2, kommt die volle rote 
Farbe zustande. Ein einziges Genomer aber bringt nur ein auf ein Viertel 
abgeschwachtes Vollrot, eben nur den vierten Teil einer vollen Dosis zu
stande". 

Bei V orhandensein dreier gleichsinnig wirkender Faktoren (Trimerie) bildet 
ein Gen immer nur zirka den sechsten Teil der vollen Dosis von Rot: 

PI-Generation: AlAI. A 2 A 2 . AsA3 (vollrot) Xa l a l . a2a 2 • aaag (weiB). 
FI-Generation: AlaI. A 2 a 2 • As<ls (uniform intermediar blaBrot = Sis-rot). 
In F 2 nach Paarung dieser F I-Generation erhalt man nach DurchfUhrung 

der Kombinationen in der bekannten Weise folgende verschiedene Abstufungen 
von Rot: 

F.-Generation bei Trimerie (nach A. Lang) 

Vorhandene Genomeren 

I 

I 

I 
ZahlderGeno- I 

I kein meren (gleich- 6 5 4 3 2 I 1 
I r Genomer 

sinnige Gene) I I I 
I I I 
I I I 
i I I 

Farben- "Is-voll- 5/s·voll- ,/s-voll. ",Is-voll- r 2Js-voll- r l/s-voll- I 

I 

weill abstufungen rot rot rot rot I rot rot 
r 

I 1---------

Zahl der Indi- I I 
viduen (Vari- 1 6 15 20 ! 15 6 

I 
1 

anten) pro 64 
I I 

I 
! 
I 1 

Wie ersichtlich, treten hier bei drei gleichsinnig wirkenden Genen in der 
F 2-Generation jene Individuen, welche in bezug auf Farbung die Mittelstufe 
(3/s-vollrot) einnehmen, in groBter Zahl auf (20 unter je 64). Zahlt man auch die 
der Mittelfarbung nach oben und unten nahestehenden Farbungen (4/S und 2/6), 
die unter Umstanden in der Praxis nur schwer yom Mitteltypus zu unterscheiden 
sind, hiezu (das sind 15 + 15), so wird die Zahl der mehr weniger mittelfarbigen 
Individuen bedeutend erhoht (auf 50 unter 63 roten, bzw. unter je 64 iiberhaupt). 
Das Vollrot und das WeiB treten dagegen unter 64 F 2-Individuen nur je einmal 
auf. Hat man keine groBe Anzahl von F 2-Individuen vor sich, so ist die Wahr
scheinlichkeit vorhanden, daB die Extremglieder S/s-vollrot und weiB nicht auf
treten; es macht den Eindruck, als seien vielmehr nur intermediarrote Individuen 
vorhanden; mit anderen Worten, als lage hier iiberhaupt keine spaltende, sondern 
nur eine echte intermediare Vererbung vor. Der Anschein einer echten inter
mediaren Vererbung wird um so eher hervorgerufen, je groBer die Zahl der am 
betreffenden Merkmale beteiligten gleichsinnig wirkenden Gene ist. Schon bei 
V orhandensein von fUnf solchen gleichsinnig wirkenden Genen (Pentamerie) ist 
nach A. LANG folgendes Zahlenverhaltnis in den verschiedenen Merkmals
abstufungen gegeben: 
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F "-Generation bei Pentamerie (A. Lang) 

9 

9/10 -

voll
rot 

10 
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8 
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Geno-
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3/10 - 2/10 - I 1/10 -1 
volJ - voll- voll- weiLl 
rot rot rot 

-I 

120 45 10 1 

Zur Erlauterung dieser Tabelle bemerkt LAN G: "Bei Pentamerie treten, wie 
wir gesehen, unter 1024 F 2-Individuen, den N achkommen einer intermediaren, 
blaBroten F 2-Generation, 672 Individuen auf, welche bla(\rot (4/10- bis 6/10-vollrot) 
sind. Zahlt man dazu noch die :J /10- und 7/10-vollroten Individuen (zusammen 240), 
die sich nur wenig deutlich von den exquisit intermediaren unterscheiden werden, 
so erhalt man unter 1024 F 2-Individuen 912 von mehr oder minder ausgesprochen 
intermediarem Geprage. Nur ein Exemplar ist vollrot und nur ein Exemplar 
ist reinweiB. In kleinen Populationen werden also die extremen 
Typen, die extremen Minus- und Plusvarianten, die um so seltener 
sein muss en, je extremer sie sind, fur gewohnlich gar nicht auf
treten. Und wenn sie gelegentlich auftreten, dann wird man entweder von 
Atavismus oder von Mutation sprechen." 

Es ist daher begreiflich, daB, wenn, wie es in tierzuchterischen Versuchen 
oft der Fall ist, die Zahl der erhaltenen F 2-Individuen nur eine geringe ist, 
diesel ben scheinbar eine intermediare, nicht spaltende Vererbung vorstellen 
werden. Mittels del' Polymeriehypothese lassen sich auch die beiden bisher 
bekannten, einzigen angeblichen Ausnahmen von der spaltenden Vererbung auf 
MENDELsche Spaltung zuruckfUhren: die Hautfarbe der Mulatten und die Ohren
lange bei den Kaninchen. Inzwischen ist fUr die erste Frage in Amerika der 
Nachweis erbracht worden, daB in Mnlattenfamilien bei den Kindern hie und da 
vollkommene Aufspaltungen in dunkler Negerfarbe und in die weiBe Haut vor
kommen. Es kann also keine Rede von echter intermediarer Vererbung sein. 

Fur die Ohrenlange del' Kaninchen, welche bei den langohrigen Rassen 
das Produkt einer intensiven Zuchtwahl vorstellt, hat CASTLE durch Paarung 
langohriger mit kurzohrigen Kaninchen seheinbar intermediare Vererbung fest
gesteUt. LANG hat abel' nun gezeigt, da[3 auch dies letzte Beispiel von der Existenz 
einer intermediaren, niehtmendelschen Vercrbung ohne Schwierigkeit durch die 
Polymeriehypothese erklart werden kann. Er weist namlich nach, daB bereits 
bei der Annahme von zwolf separaten, die Ohrlange der Kaninchen bestimmenden 
Genen naeh theoretischer Voraussicht in der F 2-Generation 25, von auBeren Ein
flus sen unabhangigen Abstufungen der Ohrenlange auftreten soUten und daB 
dieselben 16,777.216 Individuen umfassen muBten. Dabei ware in dieser un
geheuren Zahl von Individuen nur je einmal das Auftreten eines extremen Lang-
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bzw. Kurzohres zu gewartigen. Wei taus die allermeisten Individuen wurden 
intermediare Ohren1ange zeigen. Unter den gewohnlichen Verhaltnissen, unter 
denen s01che Zuchtungsversuche ausgefiihrt werden (beschrankte Zahl von 

Abb. 117. Englischcs Widderkaninchen mit 
enormer Ohrmuschelentwicklung. (Phot. nach 
Dr. BADE, Berlin, aus MARLIeR, Unscre 

Kaninchen, Berlin 1903.) 

Kreuzungstieren), muBte sich 
somit die Ohren1ange in del' F 2-

Generation als scheinbar inter
medial' vererbt erweisen. 

"Das Problem del' Erblich
keit del' Ohrenlange laBt sich 
eben", wie LANG mit Bezug auf 
die beim Kaninchen herrschenden 
Verhaltnisse sagt, "nur sehr 
schwer in ganz exakter Weise 
losen. " 

Fur die im allgemeinen mit 
ziemlich langen Ohren ver
sehenen Karakulschafe konnte 
ich ubrigens nachweisen, daB del' 
Erbgang del' OhrenUinge bei 
ihrer Kreuzung mit normal
ohrigen Rassen typisch men
de1istisch sich erweist. 

DaB die extreme Langohrig
keit gewisser Kaninchenrassen 
das Resultat einer langgeubten 
Zuchtwah1 del' auf das Ziel mog
lichster Langohrigkeit hinarbei
tenden Liebhaberziichter ist, 
durfte wohl gewiB sein, abel' "wir 
werden annehmen, daB Selektion 
von Zeit zu Zeit wieder wirksam 

wurde, als zu schon bestehenden Genen (Langefaktoren, MaBeinheiten) neue 
hinzutraten - wie weiB man nicht". "Durch selektive, fortgesetzte Ausmerzung 
del' kiirzeren Ohren mit weniger zahlreichen positiven und mit zahlreicheren 
negativen Genen, durch Kumulierung und Addition immer zahlreicherer Ein
heiten wurde das Langohr gezuchtet." 

Die verhalnismaBig breite Darstellung del' Hypothese del' Polymerie findet 
in ihrer groBen Bedeutung fUr die Tierzucht ihre Erklarung. Man kann annehmen, 
daB uberall dort, wo gewisse hochentwickelte tierzuchterische Merkmale die 
Folge von langgeubter Zuchtwahl sind, wir es ganz ahnlich wie beim extrem 
langen Kaninchenohr mit Polymerie zu tun haben. Polymerie z. B. spielt ziemlich 
sichel' bei del' Bildung und Vererbung del' Karakullocke (Persianer Pelzwerk) 
eine Rolle. Sie durfte auch beim Zustandekommen jener hohen Milchleistungen 
gewisser Rinderrassen und beim hohen Milchfettgehalt anderer von Bedeutung 
sein. Auch die KorpergroBe wird sichel' hieher gehoren. In allen solchen Fallen 
durften re1ativ wenig bedeutende, jedoch wiederholt aufgetretene Mutationen 
nach del' Richtung del' gewunschten Leistung hin durch strenge Zuchtwah1 
zuchterisch fixiert worden sein. Und diese richtig erkannt zu haben, ist das 
Verdienst erfolgreicher Zuchter. So mogen auch im Bereiche cler Tierzucht die 
erblich begrundeten Hochleistungen verschiedener Art gro13entcils in solcher 
Weise entstanden sein, daB verschiedene, vielleicht keineswegs cine groBe Wirkung 
besitzende, gleichsinnig wirkende Gene allmahlich aneinander gereiht wurden. 
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Bald nach der Wiederentdeckung der MENDELschen Vererbungsgesetze 
wurde biologischerseits der Versuch unternommen (1902), dieselbe zytologisch 
zu begrunden, mit den Vorgangen bei der Gametenbildung usw. in Uberein
stimmung zu bringen. Wie fruchtbar dieser Gedanke war, das beweisen wohl 
am besten die glanzenden Resultate namentlich der zahlreichen Arbeiten cler 
MORoANschen Schu1e uber Drosophila melanogaster. Heute, das kann man 
wohl behaupten, sind daher die meistcn Biologen Anhanger der Chromosomen
theorie. 

Wenn es auch nicht angeht, in einem Lehrbuchc fUr allgemeine Tierzucht
lehre ausfuhrlich auf alle cinschlagigen Verhaltnisse einzugehen, ,venn viel
mehr zum ausfuhrlichen Studium dieses Gegcnstandes auf die bekannten Lehr
bucher fUr Vererbungslehrc und andere einschlagige Werke verwiesen werden 
muB, so empfiehlt es sich doch, den hiebei fuhrenden Gedankengang wenigstens 
fluchtig zu kennzeichnen. 

Die Erbmasse, das Keimplasma, wird allgemeiner Annahme nach im 
Chromatin gesehen, jener farbbaren Substanz, die in Gestalt eines feinen Netz
werkes im Zcllkerne ruhender Korperzellen vorhanden ist. Beim Einsetzen der 
Zellteilung bilden die Chromatinmassen rundliche bis mehr weniger stabchen
formige Gebilde, die Chromosomen. Ihre Zahl ist fUr jede Tier- und Pflanzen
spezies eine ganz bestimmt gegebene, unveranderliche. Diese Chromosomen 
sin.-l an GroBe und Gestalt verschieden, befinden sich jedoch (von seltenen Aus
nahmen abgesehen) in einem mehr- bis vielfachen von zwei in den aktiven Zellen. 
1m Verlaufe der Zellteilung kommt es in den gewohnlichen Korpergeweben im 
Zytoplasma zur Spindelbildung, die Chromosomen nehmen im Aquator der 
Spindel ihre Aufstellung, spalten sich der Lange nach, und die beiden Teile eines 
jeden Chromosoms bewegen sich gegen die beiden Pole der Spindel. Dann beginnt 
die Einschnurung der Zelle und schlieBlich ihre Teilung. Jede Tochterzelle 
enthalt somit ebensoviele Chromosome (2n) wie die Mutterzelle. 

Bei der Bildung der Geschlechtszellen verlauft der ProzeB jedoch in etwas 
anderer Weise, als es eben fUr die Korperzellen skizziert worden ist, insoferne, 
als es in einer bestimmten Phase zur Reduktion der ursprunglich vorhanden 
gewesenen Chromosomenzahl auf die Halfte kommt. 1m Gegensatze zu den 
iibrigen Korperzellen enthalt infolgedessen jede reife Geschlechtszelle (Ei oder 
Spermium) nur die Halfte (n) der fUr die ersteren charakteristischen Anzahl 
von Chromosomen. Erst durch die Vereinigung von Ei und Spermium, also 
durch die Befruchtung, wird die fur die einzelnen Spezies eigentumliche, volle 
Zahl von Chromosomen wieder erreicht. 

In einer bestimmten Phase der Gametenbildung nehmen die Chromosome 
der Ausgangszelle eine paarige Stellung ein, und es kommt zu einer Aneinander
lagerung der zwei Partner eines jeden Paares von Chromosomen, so daB es aus
sieht, als ware die ursprungliche Chromosomenzahl auf die Halfte reduziert 
worden. Tatsachlich handelt es sich jedoch nicht um eine Verschmelzung, sondern 
nur um eine innige Aneinanderlagerung. Wenn nun wahrend der Spindelbildung 
die Halbierung der Chromosome vor sich geht, dann muB beachtet werden, daB 
hier bei der Geschlechtszellenbildung keine eigentliche Spaltung stattfindet, 
sondern daB nur eine Wiedertrennung der aneinandergelagert gewesenen beiden 
ursprunglichen Partnern eines jeden Chromosomenpaares erfolgt. In der Folge 
kommt es zum Ubertritt der so gebildeten einen Partie von Chromosomen in 
die Tochterzelle, welche bei der Eibildung das erste Polkorperchen vorstellt, 
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wahrend die andere Partie, durch die zweite Halfte der Chromosomen vorgestellt, 
in der ursprunglichen Zelle verbleibt. In der letzteren wird sofort eine neue 
Spindel gebildet, und die aquatorial gestellten, verbliebenen Chromosome teilen 
sich nun tatsachlich der Lange nacho Die eine Halfte der so entstandenen 
Chromosomen geht in das gebildete zweite Polkorperchen uber, wahrend die 
andere Halfte in der zum fertigen Ei gewordenen Gamete verbleibt. Weil sich 
inzwischen auch das erste Polkorperchen geteilt hat, entstehen bei der Eireifung 
je zwei Polkorper (abortive Eier) und ein reifes, befruchtungsfahiges Ei. 
Infolge der ersten, der Reduktionsteilung, enthalt jedes reife Ei nur die Halfte 
der fur die betreffenden Spezies charakteristischen Chromosomenzahl. 

Ahnlich verlauft der Vorgang bei der Spermienbildung; nur entstehen aus 
der Ausgangszelle nicht wie bei der Eibildung bloB je eine reife Gamete, sondern 
es werden je vier reife Spermien gebildet. Auch sie enthalten infolge der 
Reduktionsteilung nur die Halfte der fUr die Spezies eigentumlichen Anzahl 
von Chromosomen. Wichtig ist hiebei, festzuhalten, daB jede reife, funktions
fahige Keimzelle von jedem Chromosomenpaare den einen Partner erhalt, und 
daB die in der Urkeimzelle vorhandene volle (doppelte) Chromosomenzahl aus 
Paarlingen besteht, von denen der eine vaterlichen, der andere mutterlichen 
Ursprung hat. 1m Verlaufe der Gametenbildung werden namlich, wie erwahnt, 
die vaterlichen von den mutterlichen Paarlingen getrennt, sie gehen in ver
schiedene mannliche bzw. weibliche Geschlechtszellen uber. Durch die Be
fruchtung kommt von Seite eines jeden Elters ein Element, ein Chromosomen
paarling in die Zygote, so daB im entstandenen Hybriden ein jedes der vor
handenen Chromosomenpaare aus einem vaterlichen und einem mutterlichen 
Anteil besteht, welche dann bei der Gametenbildung des Hybriden selbst wieder 
die eben besprochene Trennung, Aufspaltung erfahren. 

Der geschilderte V organg laBt sich ohneweiters mit den genialen theoretischen 
Annahmen MENDELS (Spaltung und Neukombination von Anlagen, Gameten
reinheit) in Beziehung bringen, nachdem heute ganz allgemein angenommen 
wird, daB der Sitz der Erbeinheiten oder Faktoren in den Chromosomen zu 
suchen sei. Mit anderen Worten, die Chromosome verhalten sich in der Haupt
sache wie die MENDELschen Faktoren seIber (CREW, 1925). 

Die zytologische Begrundung der MENDELschen Vererbungstheorie envies 
sich, wie im folgenden an den Erscheinungen der gekoppelten und namentlich 
der geschlechtsgebundenen Vererbung von Merkmalen kurz gezeigt werden solI, 
von auBerordentlich groBem Wert fur das Verstandnis verschiedener bisnun 
wenig verstandlicher Vererbungsvorgange. 

Als Beispiel fur die Art der Darstellung MENDELscher Spaltung und N eu
kombination nach der Chromosomentheorie moge jener bereits gelegentlich der 

10 Chromosomen als Trager des allelomorph en Merkmalspaarig: schwarz und 
nichtschwarz IweiB) . 

• 8 Chromosomen als Trager des allelomorphen Merkmalspaarig: kurze und lange 
U Haare. 

Abb. 118. Erklarung der Chromosomen zu Abb. 119. 

Behandlung der Prasenz-Absenzhypothese angefiihrte Fall der Kreuzullg eines 
homozygot schwarzen und kurzhaarigen Meerschweinchens mit eillem weiBen 
langhaarigen wiedergegeben werden. Dabei ist zu beachten, daB die Faktoren 
fUr Haarfarbe und Haarlange in verschiedenen Chromosomenpaaren gelegen 
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sind, was aus dem Ziichtungsexperiment hervorgeht, ferner daB die Faktoren 
fiir schwarze Haarfarbe und fUr kurze Haare dominant gegen weiBe Haarfarbe 
und lange Haare sind. Die Kreuzung eines homozygot· schwarzen, kurzhaarigen 
Individuums mit einem weiBen, langhaarigen wiirde sich dann nach der in Abb. 119 
skizzierten Art darstellen lassen: 

An Phanotypen sind in F 2 vorhanden: 
\) Individuen = schwarz-kurzhaarig; 
3 Individuen = schwarz-langhaarig; 
3 Individuen = weiB-kurzhaarig; 
1 Individuum = weiB-langhaarig; 9: 3: 3 : l. 
Unter je 16 Individuen in F 2 findet sich eincR, welches beziiglich beider 

dominanter und eines, 
welches beziiglich beider P. schwarz kurzh. 6' 
rezessiver Merkmale homo- 1I~~xDD~~ 1ceijJ langh. ~ 

zygotisch beschaffen ist. 
Gmneten Wie ersichthch, stim- I ~ 0 B 

men die zytologischen Re- F 1 

sultate mit den genetischen 
vollkommen iiberein, nnd 
das Verhalten der Chro- Gametcn von F 1 

ID~B 
I~+IB+D~+DB 

I~ IB 

III~ ~ II~B ID~~ 

IB II~ ~ IIB~ ID8~ 

~I~~ ~I~~ ~D~~ 

DIB~ DIB~ DD~B 

ID~~ 

ID~8 

DD~B 

DDBB 

mosomen bei entsprechen
den Paarungen liefert eine 
befriedigende Erklarung 
fUr die MENDELschc Hypo
these der Trennung und 
Wiedervereinigung von 
Erbeinheiten. Nimmt man 
- wie es im allgemeinen 
geschieht - die Chromo
somen als Trager der Fak
toren an, dann ist es klar, 
daB mehrere oder viele 
Faktoren im gleichen Chro
mosom untergebracht sein 
miissen, denn die Zahl der 
Chromosomen ist gegen
ii ber der groBen Menge von 
Faktoren nur cine geringe. 
Daraus geht aber hervor, 

Abb. 119. Schema einer dihybriden Kreuzung. 

daB jene Merkmale, deren Trager die im selben Chromosom befindlichen Faktoren 
sind, auch in den folgenden Generationen zusammen auftreten miisseu. AHe 
im selben Chromosom gelegenen Faktoren bleiben unter gewohnlichen Um
standen beisammen, und die von ihnen bedingten Merkmale (Reaktionsweisen) 
ffiiissen daher stets erblich mit einander verbunden bleiben. 

Tatsachlich zeigen die Vererbungsexperimente das Vorkommen der Vererbung 
gekoppelter Merkmale und Eigenschaften. Und zwar konnen nur soviele Gruppen 
von miteinander verkoppelten Merkmalen vorkommen, als Chromosomenpaare bei 
der in Frage kommenden Spezies vorhanden sind. Diese V oraussetzung ist bei allen 
jenen Tier- und Pflanzenarten, die daraufhin untersucht worden sind, zugetroffen. 
Drosophila melanogaster, die Obstfliege z. B., die am eingehendsten studiert 
worden ist, besitzt vier Chromosomenpaare, denen tatsachlich auch die bisher 
festgestellten vier Gruppen sich gekoppelt vererbender Merkmale entsprechen. 
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Ein wiehtiger indirekter Beweis fUr die Riehtigkeit der Annahme, daB die 
Chromosome der Sitz der Faktoren sind und fiir die eben enb\'iekelte Erklarung 
der gekoppelten Vererbung liegt darin, daB die GroBe der Chromosomen in 
direktem Verhaltnis steht zu der Zahl der in ihnen befindliehen Faktoren, also 
aueh mit der GroBe der entsprechenden Gruppe jener miteinander gekoppelt 
vererbten Merkmale. Das Vorkommen solcher sich gekoppelt vererbender Merk
male wird durch die Chromosomentheorie in ausreichender Weise erklart, wahrend 
die vor ihrer Aufstellung beniitzten Arbeitshypothesen nur wenig befriedigten. 
ER Rei daran erinnert, daB s01che Koppelnngserscheinungen erstmals von BATESON 
und PUNETT beobachtet und durch die sogenannte Anziehungs- und AbstoBungs
hypothese zu erklaren versucht worden sind. Sie kreuzten zwei Rassen von 
Lathyrus odoratus, welche sich unter anderen durch die Form ihrer Pollenkorner 
(oval oder rund) unterschieden, miteinander. In der F 2-Generation beobachteten 
sie, daB bei den hier auftretenden purpur- und rotbliihenden Phanotypen eine 
grobe Storung des Verhaltnisses ovaler Pollen zu runden Pollen liefernden 
Pflanzen eintrat. 

Der Norm entsprechend hatte das Verhaltnis von ovalem zu rundem Pollen 
wie 3 :1 sein sollen, und zwar sowohl bei den purpurfarben-, als auch bei den rot
bluhenden Individuen. Statt dessen war das Verhaltnis bei der purpurbluhenden 
Gruppe 12 oval zu 1 rund und bei der rotbluhenden Gruppe wie 3 rund zu 1 oval. 
Diese Abweichung von der MENDELschen Regel innerhalb der Farbengruppe 
wurde vor der Chromosomentheorie durch die Annahme einer vorhandenen 
besonderen Anziehungskraft zwischen bestimmten Genen der Blutenfarbe und 
Genen gewisser Pollenformen zu erklaren versucht. Man nahm an, daB die 
heterozygotische Generation zirka siebenmal haufiger die Gametenkombination 
purpuroval bzw. rotrund erzeuge als jene von purpurrund bzw. rotoval. DaB 
diese immerhin willkurliche Annahme gegenuber der von der zytologisch be
grundeten Chromosomentheorie gelieferten Erklarung weniger befriedigt, unter
liegt keinem Zweifel. 

Als Beispiel fUr die gekoppelte Vererbung moge jenes in Abb. 120 dargestellte 
dienen. Nehmen wir an, wir hatten ganz allgemein zwei (allelomorphe) Merkmals
paare Aa und Bb; A dominiere uber a und B uber b; ferner A und B hatten 
ihren Sitz im selben Chromosom, und ebenso waren a und b im gleichen Chro
mosom untergebracht, welches uberdies der Paarling des ersten sei. In F 2 hatten 
wir dann, bei voller Dominanz im Phanotypus das Spaltungsverhaltnis von 3: l. 

Zu den bereits stark theoretisch gefarbten Kapiteln des erweiterten 
Mendelismus gehort jenes uber das Wesen des sogenannten Crossing-over. Wenn 
auch aus naheliegenden Grunden seine experimentelle Berucksichtigung innerhalb 
der landwirtschaftlichen Tierzucht auf groBe Schwierigkeiten stoBen durfte, 
sei der V ollstandigkeit halber doch das We sen dieser V organge an Hand der 
vortrefflichen F. A. E. CREwschen Darstellung kurz skizziert. 

Fur Drosophyla melanogaster sind WeiBaugigkeit und gelbe Korperfarbe 
typische rezessi ve und geschlech tsge bundene Eigenschaften. Ihrenormalen 
Allelomorphe sind Rotaugigkeit und graue Korperfarbe. Wird ein Weibchen 

+ + 
eines weiBaugigen und gelbrumpfigen Stammes1) (ywX) (ywX) mit einem wilden 

+ + 
1) Lpgende: y = gelh ......... Y = nicht gelh, grau. 

w = weiLl ........ "\V = nicht weiLl, rot. 
X = Geschlechtschromosom. 
Y = das sogenannte Y-Chromosom des Mannchens. 

Die Klarnrnern zeigen an, daD die innerhalh derselhen befindlichen Faktoren 
im selhen Chromosom gelegell sind. 
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+ 
Mannchen von grauer Korperfarbe und mit roten Augen gepaart (YWX) (Y), 
dann gleichen in der F 1-Generation alle Weibchen ihrem Vater und alle Mannchen 
ihrer Mutter (Vererbung iibers Kreuz). Wird nun ein Weibchen der F I-Generation: 
+ + 

(YWX) (ywX) mit einem Mannchen gepaart, das beide rezessiven Merkmale 
+ 

besitzt (ywX) (Y), im vorliegenden Falle haben die F I-Mannchen diese ge-
wiinschte Konstitution, dann ergeben sich folgende vier Gruppen: 

1. Grau-rot 49·25%. 
2. Gelb-weiB 49·25%. 
3. Grau-weiB 0·75%. 
4. Gelb-rot 0·75°~. 

Wie ersichtlich, zeigen nm 98'5% der so erhaltenen (F 2-) Individuen das 
normale Koppelungsverhaltnis, bei 1·5% erscheint die Koppelung aufgehoben, 
gebrochen, insoferne als 
die WeiBaugigkeit des 
gelben Stammes auf die 
graue Gruppe iiber
gegangen ist, wahrend 
zum Austausch die Rot
augigkeit der grauen auf 
den gelben Stamm ge-
wechselt ist. Diesen 
V organg nennt MORGAN 
das Crossing-over. 

Das doppelt rezes
sive Mannchen produ-
ziert zwei Arten von 

p x 

Gnmeten 

F I-Gene1"at'ion 

Spermien, namlich: + ~m~noon~ 
(ywX) und (Y). Unter 
solchen U mstanden 
kann das erhaltene Ver
haltnis der Phanotypen 
nur durch die Annahme 
erklart werden, daB das 
Weibchen vier verschie
dene Arten von Eiern 

F 2·Genemtion ~ ~ + ~ ~ + 
Abb. 120. Schema einer Koppelung. 

geliefert hat, und zwar in demselbell Verhaltnis, wie jenes der vier Gruppen 
von N achkommen zueinander ist, namlich: 

+ 
1. (YWX) = 49·25%; 

+ 
2. (ywX) = 49'25~~; 

+ 
3. (YwX) 

+ 
4. (yWX) 0'75%. 

Man muB annehmen, daB wahrend der Eireifung in 1·5% der Falle ein 
Austausch von Chromatin und daher auch von Genen zwischen den X-Chromo

+ 
somen erfolgte, und daB infolgedessen das Gen Y mit w in Verbindung kam, 
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+ 
nnd ferner y mit dem Gen W. Die Vereinigung dieser vier Arten von Eiern mit 
den beiden Arten von Spermien liefert dann folgendes Ergebnis: 

1. C~WX) (;wX)~ : C~WX) (Y)6' = grau-rot } k· C . + + + em rossmg-over. 
2. (ywX) (ywX)~: (ywX) (YH = gelb-weiD 

+ + + } 3. (YwX) (ywX)~: (YwX) (Y)6' = grau-weiD C . + + + rossmg-over. 
4. (yWX) (ywX)~: (yWX) (YH = golb-rot 
Weil die Spermien entweder Trager der Gene fUr die rezessiven Charaktere 

sind (im X-Chromosom) oder aber gar keine Gene enthalten (im Y-Chromosom), 
daher wird der Charakter der Zygoten in einem solchen FaIle durch die genetische 
Konstitut,ion des Eies entschieden. Die Art der Eier und das prozentische Ver
haltnis, in welchem sie vorhanden sind, bestimmen daher die Individuumgruppen 
und ihr Verhaltnis zueinander in der FR2-Generation. 

+ + + 
P 1 gelb-weiD ~(ywX) (ywX) xgrau-rot 6'(YWX) (Y) 

+ + + 
F1grau-rot ~(ywX) (YWX)xgelb-weiD6'(YwX) (Y) 

+ + + 
FRl grau-rot ~(ywX) (YWX) X gelb-weiD 6'(ywX) Y) 

~-------- ---
I I I 

+ 1 + 1 + + + ;-1 --'------;1 
Gameten .....• (ywX) ... (YWX) .. (yWX) .... (YwX) : (ywX) ... (Y) 

49·25% 49·25% 0·75% 0·71)% 

98·5% Gameten 1·5% Gameten 
ohne Crossing-over mit Crossing-over 

+ + + + + + 
FR 2 •• ~(ywX) (ywX) :6'(ywX) (Y) .. ~(YWX)(ywX):~(YWX) (Y) 

'- --..... '- v ~ 

49·25% gelh-welB 49·25%) gran-rot 
, v- --

98·5% ohne Crossing-over 
+ + + + + + 

~(yWX) (ywX): 6'(yWX) (Y) .... ~(YwX) (ywX): 6'(YwX) (Y) 

'---0T5~~ 0·75% gran-weiD 

1·5% Crossing-over. 
Die Hypothese des Crossing-over MORGANS beruht auf der Beobachtung, 

daD sich in gewissen Phasen der Zelltatigkeit die Chromosomenpaarlinge einan-

Abb. 121. Schema tiber den Vorgang des Crossing-over. 

der nti,hern, aneinanderlagern, wobei es Mters zu Umschlingungen lwmmt und 
sich schlieClich wieder trennen. Beim Auseinandergehen kommt es manchmal 
an der Umschlingungsstelle zum Bruche und dadurch zu einem Austausch von 
Chromosomenstlicken, in welchen bestimmte Gene ihren Sitzhaben. Abbildung 121 
gibt die Vorstdlung dieses Vorganges (aus CREW nach MULLER) wieder. 
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Die Vererbung des Geschlechtes vom Standpunkte des Mendelismus 
Die Tatsache, daB bei sehr vielen h6heren Tieren und auch beim lVlen8chen 

<lie Zahl der mannlichen und weiblichen Geburten annaherungsweise dieselbe 
ist, <laB also im groBen un<l ganzen das Verhaltnis 1: 1 vorhanden ist, haben 
bereits kurz nach der Wiederentdeckung der MENDELschen Regeln verschiedene 
Biologen auf die Weise zu erklaren versucht, daB sie annahmen, es handle sich 
auch bei der Geschlechtsvererbung um Vorgange, welche sich nach den MENDEL
schen Regebl abspielen. Und zwar lag es nahe, an jenen Fall zu denken, der 
die Ruckkreuzung eines heterozygoten Elters mit einem homozygot-rezessiven 
betraf, und der bekanntlich ebenfalls durch das Zahlenverhaltnis 1: 1 ausge
zpichnet ist. 

Nach verschiedenen Anderungen cler Anschauung durfte die im folgenden 
kurz entwickelte GOLDSCHMIDTS wohl jene sein, welche gegenwartig die meisten 
Anhanger zahlt. 

Yor aHem ist zu beruckRichtigen, daB bei den h6heren Tieren, wie dies schon 
DAR" IN erkannt hatte, jedes Geschlecht gleichzeitig auch die Anlagen zum 
anderen latent besitzt. "'ir miissen somit sowohl fUr Mannlichkeit als fUr '" eib
lichkeit einen besonderen und bei beiden Geschlechtern vorhandenen Faktor 
annehmen. Es geht nicht an, beiele als Teile eines antagonistischen Paares zu 
betrachten, was anfanglich geschehen ist. DemgemaB bezeichnen wir den Faktor 
fUr Mannlichkeit mit M, jenen fUr Weiblichkeit mit F. Je nach dem Geschlechte 
ist einer dieser Faktoren homozygotisch, der andere heterozygotisch anwesencl. 
AbE'r auch hier verhalten sich verschiedene Tiergruppen verschieden. 

Bei der Obstfliege (Drosophila melanogaster) beispielsweise ist nach den 
Studien der MORGANSchen Schule das mannliche Geschlecht heterozygotisch 
gegenuber dem anderen. Das im X-Chromosom (Geschlechtschromosom) gelegene 
Gen fUr Weiblichkeit (F) ist somit beim Mannchen heterozygotisch, wahrend 
das im Z-Chromosom (nach GOLDSCHMIDT) befindliche Gen fUr Mannlichkeit (1\1) 
homozygot vorhanden ist. Bei Drosophila, bei den Saugetieren und h6chstwahr
scheinlich auch beim Menschen herrscht daher mannliche Heterogamie, d. h. 
es werden zweierlei Arten von Spermatozoiden1) gebildet. Die Formeln fUr mann
liches und weibliches Geschlecht werden hier lauten: 

3=MM.Ff, 
<2 = MM . FF (Typus Drosophila). 

Wieder bei anderen Tieren, z. B. beim Stachelbeerspanner (Abraxas) und 
beim Huhn herrscht im Gegensatze hiezu weibliche Heterogamie, es werden 
zweierlei Eier gebildet. Die entsprechendell Formeln lauten: 

cs = FF. MM. 
~=FF .Mm. 

DaB diese Formeln imstande sind, das im aHgemeinen 1: 1 betragende Ge
schlechtsverhiiJtnis zu erklaren, beweist folgende Uberlegung: 

cs FF . MM X ~ FF . Mm .......... P-Generation z. B. einer Huhnerrasse. 

F::\1: X {~~ . . . . . . . . .. Gameten 

1) ~icht nnr auf Grund zytologischer Verhaltnisse, sondern bereits auf Grund 
des morphologischen Verhaltens des Spermatozoidenkopfes liWt sieh flir das Vor
handensein von zweierlei Arten yon Spermipn der Nachweis erbringen. So ist speziell 
fur den Hengst und den Eber durch 'YODSEDALEK das Vorkommen von zwei 
Gruppen yon Spprmien festgestellt worden, welche sich durch die Lange des Kopfes 
(zweigipflige K urven!) von einander unterseheiden. 

A dam e t z. Allgemeine Tierzuchtlehre 12 
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FF . MM (50%) mannliche Tiere der F I-Generation. 
FF . Mm (50%) weibliche Tiere der F I-Generation. 
Das heiBt, daB n,annliche und weibliche Individuen lin Verhaltnis von 

1 : 1 auftreten. 
Ganz ahnlich wie bezuglich der Geschlechtlichkeit selbst liegen die Verhalt

nisse auch hinsichtlich der sogenannten sekundaren Geschlechtsmerkmale. 
Werden doch letztere nach GOLDSCHMIDT oft geradezu als Marken benutzt, urn 
aus ihnen auf die Vererbung des Geschlechtes selbst zu schlieBen. Bezeichnet 
man mit GOLDSCHMIDT, der auf diesem Gebiete besonders erfolgreich gearbeitet 
hat, mit G den Erbfaktor (Gen) fUr die weiblichen sekundaren Geschlechts
merkmale und mit A den Erbfaktor fUr die mannlichen sekunclaren Geschlechts
merkmale, dann hatten wir z. B. hei Schmetterlingen, bei denen ja auch dies
bezuglich das weibliche Geschlecht heterozygotisch ist, fUr die sekundaren Ge
schlechtscharaktere folgende Formeln: 

GG . Aa = weibliche sekundare Geschlechtsmerkmale. 
GG . AA = mannliche sekundare Geschlechtsmerkmale. 
DaB unter normalen Verhaltnissen, etwa beim Geflugel, im homozygoten 

mannlichen Tiere die Gene GG (fUr weibliche sekundare Geschlechtsmerkmale) 
nicht zur Geltung kommen, hat man sich nach GOLDSCHMIDT mit der Annahme 
zu erklaren, daB A uber G epistatisch ist, letzteres daher nicht zur Wirkung 
gelangen kann. Eine doppelte Portion von G jedoch ist epistatisch uber eine 
einfache Portion A, daher tritt dann der weibliche Charakter in Erscheinung. 
Wie ersichtlich, schreibtGoLDscHMIDT der Potenz der Faktoren flir die sekundaren 
Gcschlechtsmerkmale bestimmte (meBbare) Wp,rte zu. Es handelt sich urn das 
quantitative Moment der betreffenden Gene, das nach dieser Annahme von 
groBer Bedeutung ist. Nach GOLDSCHMIDT werden, weil die sekundaren Ge
schlechtsmerkmale konform mit dem Geschlechte selbst vererbt werden, die 
Erbformeln fUr beide zusammen folgenderart lauter,: 

1. FF. GG . Mm. Aa = Erbformel fUr weibliches Geschlecht und weibliche 
sekundare Geschlechtsmcrkmale bcim Huhn oder bei Schmetterlingen (Abraxas
Typus). 

2. F~' .GG.MM.AA = Erbformel fUr mannliches Geschlecht und mann
liche sekundare Geschlechtsmerkmale (Abraxas-Typus). 

Diese eben kurz entwickelten, modernen Ansichten uber die Vererbung 
des Geschlechtes und der sekundaren Geschlechtsmerkmale sind deshalb auch 
fur den praktischen Zuchter ~wichtig, weil sich ganz ahnlich auch eine Reihe 
wirtschaftlicher Leistungen, wie nach PEARL die Fahigkeit zu groBerer Pro
duktion von Wintereiern beim Huhne, vererben. 

Wie neuere Untersuchungen in immer groBerem Umfange zeigen, kommt 
der ebenfalls in analoger Weise zu erklarenden sogenannten geschlechtsge
bundenen V erer bung im Tier- und Menschenleben eine hervorragend wicht.ige 
Rolle zu. Nicht nur, daB, von nebensachlichen Domestikationsmerkmalen ab
gesehen, auch die Anlagen zu zahlreichen wirtschaftEchen Leistungen geschlechts
gebunden veerbt werden, kennt uberdies die Medizin bereits eine erkleckliche 
Anzahl von Krankheitsanlagen bei Mensch und Tier, welche dies en interessanten 
Erbgang zeigen. 

Geschlechtsgebundene Vererbung 
Unter "geschlechtsgebundener Vererbung" (fruher auch als geschlechts

begrenzte Vererbung bezeichnet) versteht man jene Art von Vererbung, bei 
welcher das Gen des betreffenden Merkmales (bzw. der betreffenden Reaktions
weise) seinen Sitz im Geschlechtschromosom, dem sogenannten X-Chromosom 
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hat, in welchem, wie der Name schon sagt, auch das fur die Geschlechtlichkeit 
maBgebende Gen untergebracht, ist. Aus rliesem Grunde kommen solche Merk
male, falls sie heterozygotisch angelegt sind, nur in einem Geschlecht zur Aus
lOsung. Am sichersten wird das Wesen der geschlechtsgebundenen Vererbung an 
folgendem Beispiele klargelegt: Unter den von MORGAN und seinen Schulern 
durchgefUhrten Drosophila-Zuchten trat unter anderem eine mannliche Fliege 
auf, die statt der normalen roten, weiBe Augen hatte und rote und weiBe Augen
farbe stellen ein MENDELsches Paar vor, sind Allelomorphe. Das Gen fur diese 
Mutation befindet sich, wie die Untersuchung zeigte, im Geschlechtschromosom-X. 
Bei Drosophila gibt es nun im weiblichen Geschlecht zwei Geschlechts-, zwei 
X-Chromosome. 1m 
mannlichen Geschlecht, 
das, wie bereits erwahnt, 
bei dieser Fliege hete
rogam ist, existiert 
neben dem einen X
Chromosom noch ein 
ru dimentares, soge
nanntes Y -Chromosom. 
Dasselbe ist jedoch, wie 
erwahnt, rudimentar, 
nach den amerikani
schen Untersuchungen 
funktionslos; es ist so
mit vollkolllmen bedeu
tungslos und konnte 
ebenso gut £ehlen. In der 
nebenstehenden Skizze 
wird dies funktionslose 
Y - Chromosom der 
mannlichen Fliegen 
durch die Keulenform 
charakterisiert. 

Sonst sei noch be
merkt, daB WW Rot
augigkeit, ww WeiB
augigkeit., sein Alle
lomorph, bedeute, und 
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Abb. 122. Schema einer geschlechtsgebundenen 

Vererbung. 

daB naturlich die Rotaugigkeit uber WeiBaugigkeit dominiere. Nach MORGAN 
hatten wir dann den in Abbildung 122 dargestellten Erbgang. 

Wie ersichtlich, fehlt bei dieser Paarung in der F 2-Generation der Phano
typus der weiBaugigen Weibchen. Die bezuglich des Faktors fUr WeiBaugig
keit heterozygotisch veranlagten Weibchen Ww sind begreiflich rotaugig und nur 
die heterozygotisch weiBaugigen Mannchen treten tatsachlich als weiBaugige 
Individuen auf. Weil das Gen fUr WeiBaugigkeit an das Geschlechtschromosom X 
gebunden ist, das Mannchen aber nur ein X-Chromosom besitzt, das verkummerte 
Allelomorph zu ihm, das sogenannte Y -Choromosom gewissermaBen gleich 
Null ist, sich soverhalt, als existiere es nicht, deshalb kommt der negative Faktor, 
obschon gewissermaBen nur in einer Dosis vorhanden, doch zur Geltung. 

Wollte man auch weiBaugige weibliche Drosophila-Fliegen erhalten, 
,,0 muBte man heterozygotisch weiBaugige Weibchen (Ww) mit weiBaugigen 
Mannchen paaren, dann wurden bereits in F 1 neben weiBaugigen Mannchen 

12* 
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auch solche Weibchen (25%) auftreten. Der Rest der Individuen bestiinde 
aus 25 (heterozygotisch) rotaugigen Weibchen und aus 25°~ rotaugigen Mannchen. 

Diese geschlechtsgebundene Vererbung kommt bei zahlreichen Merkmalen und 
Eigenschaften der Haustiere vor. Densel ben Er bgang, j edoch mit dominantem Cha
rakter, besitzt z. B. unter anderen die Sperberung (Gefiederfarbung) der Plymouth
Rocks. Weil beim Huhne, wie bereits erwahnt wurde, da:; weihliche Geschlecht hete
rogametisch veranlagt ist (Mm), so ergibt sich daraus, daB eine gesperberte rein 
rassige Plymouth-Rocks-Henne bei der Paarung mit einem Hahne irgend welcher 
einfarbiger Hiihnerrasse eine Nachzucht liefert, ,velche nur zur Halfte gesperbert 
erscheint, und hei welcher iiherdie" gerade die gesperberten Individuen samtliche 
mannlichen Geschlechtes sind. Wird umgekehrt ein gesperberter Plymouth-Rocks
Hahn mit einfarbigen Hennen gepaart, so erscheinen samtliche Kiicken, gleichgiiltig 
welchen Geschlechtes sie sein mogen, sperberfarbig, denn das mannliche Huhn ist be

\ 
\ 

zuglich des Geschlechtsfaktors 
und somit auch bezuglich cler 
geschlechtsgebundenen Sperber
farbullg homozygotisch veranlagt 
(FF . MM.). N ebenstehende Skizze, 
die Paarung innerhalb der rein
blutigen Plymouth-Rocks (nach 
CASTLE) betreffend, mag das er
H1utern: 

C)l = Plymouth-Rocks-Henne; 
hezuglich des Geschlechts- und 
des Sperberungsfaktors hetero
ZygotiHCh. 

') c= Plymouth-Rocks-Hahn; 
bezuglich des Geschlechts- und 
f::lperberungsfaktors homozygo
tisch. 

Ahb. 123. Vererhung der ~pprb(,l'ung. 
AuBerst illteressant ist cine 

Reihe von MORGAN bei der Ohst
fliege (Drosophih1 melanogaster) 

festge8tellter geschlechtsgebundener :Faktoren. f::lo z. B. stcUte sich eine von 
MORGAN "abnormal" genannte Mutation ein, welche geschlechtsgehunden und 
unvollstandig, schwankend dominant vererbt wird. Diese, durch besondere 
Beschaffenheit der Pigmentbander unci des Ahdomens charakterisierte Mutation 
verhalt sich insofern auch noch unregelmaBig in der Vererbung, als jene 
Merkmale nur dann hervortreten, wenn die Aufzucht der Tiere mit feu c h t e m 
Futter und in feuchtem Medium ge;;chah. Bei trockener Kultur, in trockencn 
Flaschen, entwickelten sich diese sonst dominant beschaffcnen Merkmale nicht 
einmal an bezuglich des Faktors Ahnormal homozygotischen Fliegen. DaB eR 
sich hier um Reaktionsnormen handelt, ahnlich wie im fruher zitierten Fall der 
bei hoherer Temperatur weiB bliihenden chinesischen Primel, liegt auf der Hand. 
Nicht das Merkmal, sondern nur die Fahigkeit, untcr gewissen Umstanden unll 
Verhaltnissen es zu entwickeln (die Reaktionsnorrn), wird durch den betreffenden 
Faktor Ledingt und vererbt. 

Eine besondere Wichtigkeit erlangt dieser Vererbungsmodus dadurch, daB 
es MORGAN gelang, denselben geschlcchtsgebundenen Erbgang £lir eine Heihe 
von pathologischen, ja sogar auch von leta len Mutationcnnachzuweisen. Letztere 
sind solche, welche den Tod der Tiere bedingen, wenn cler sie ausWsende (let ale) 
Faktor homozygot vorkommt. Nur in hcterozygotischer Form, wcnn das domi-
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nante Allelomorph vorhanden ist und die Wirkung des letalen Partners aufhebt, 
besteht fur das betreffende Individuum Lebensfahigkeit. Daraus folgt, daB bei 
geschlechtsgebundenem Charakter des letalen Gens alle ihn fuhrenden mann
lichen Fliegen sterben mussen, weil bei Drosophila das mannliche Geschlecht 
heterozygot ist und daher in einem solchen Falle kein normales Allelomorph mit 
hemmenden EinfluB vorkommt. 1m weiblichen Geschlechte, welches bei Droso
phila homozygotisch ist und bei dem zwei Geschlechtschromosome vorkommen, 
ist Heterozygotie bezuglich eines letalen Faktors moglich, und solche Individuen 
sind daher lebensfahig. 

Ais Beispiel sei nach NACHTSHEIM die MORGANSche letale Mutation 
"Rudimentary" angefuhrt. Diese Mutanten zeichnen sich durch gewisse 
morphologische und physiologische Charaktere aus. Zu ersteren gehoren kurzere 
Flugel und eigenartig beschaffene Beine. Letztere sind in einer geringeren 
Widerstandsfahigkeit gegenuber Umweltschadlichkeiten und vor allem darin zu 
erblicken, daB die bezuglich des Faktors Rudimentary homozygotischen Weibchen, 
trotz normaler Beschaffenheit ihrer Ovarien und trotz normaler Entwicklung 
der Eier nicht imstande sind, sich ihrer zu entledigen. Daran gehen sic auch zu
grunde. Fur die mannlichen Fliegen ist dieser Faktor natiirlich nicht letal, sie 
sind auch bei seiner Anwesenheit fruchtbar. 

Die Feststellung solcher im Verlaufe der Domestikation auftretender letaler 
Faktoren durch MORGAN und seine Schule gewinnt insofern auch fur die land
wirtschaftliche Tierzucht an Interesse und Bedeutung, als es kaum einem Zweifel 
unterliegt, daB sie auch auf diesem Gebiet eine groBe Rolle spielen. Gleich
gultig, ob geschlechtsgebunden oder in gewohnlicher Weise auftretend, begegnen 
wir solchen letalen Faktoren gewiB oft genug bei allen unseren hochgezuch
teten Haustierrassen. Icherinnere nur an die haufig beobachtete Lebensschwache 
hochgezuchteter Schweine, an ihre Unfruchtbarkeit, wenn in Verwandtschafts
zucht belegt, wahrend sie mit nicht verwandten Tieren gepaart fruchtbar sind usw. 
Meines Erachtens treten bier die Folgen des Vorhandenseins pathologischer bzw. 
bereits direkt letaler Faktoren deutlich zutage. 

Und was das Vorhandensein geschlecbtsgebundener letaler Faktoren an
betrifft, so ist ihre Gegenwart in der bei Mensch und hochgezuchtetem Haustier 
vorkommenden Bluterkrankheit (Hamophilie) wohl klar genug zu erkennen. 

In neuerer Zeit wurde die geschlechtsgebundene Vererbung speziell beim 
Menschen fur eine Reihe pathologischer Erscheinungen und auch eigentlicher 
Krankheiten (Domestikationsmutationen) nachgewiesen. Mit Rucksicht darauf, 
daB u ber die einscblagigen V organge binreichend Klarheit herrscht, sei auf sie 
im folgenden noch einmal eingegangen. 

Die geschlechtsgebundene Vererbung einer Merkmalsanlage kann entweder 
rezessiver oder dominanter Natur sein. Interessanter Weise kennt man bereits 
eine Reihe von pathologischen Merkmalen (Krankheiten), speziell auch des 
Menschen, deren Anlage sich in den genannten beiden Richtungen bei der Ver
erbung bewegt. R e z e s s i v geschlechtsgebunden vererben sich nach FRITZ LENZ, 
abgesehen von der eben erwahnten Hamophilie, z. B. die Rotgrunblindheit, 
der fortschreitende Muskelschwund, die erbliche Sehnervenatrophie u. v. a. 

Die Vererbung dieser Leiden, die auch nur pathologische Domestikations
mutationen sind, ist dadurch charakterisiert, daB das Merkmal yom GroBvater 
durch eine dasselbe nicht besitzende, das krankmachende Gen jedoch in hetero
zygoter Form fuhrende Tochter auf einen Teil der Enkel ubertragen wird. 
(HORNERsche Regel). Yom behafteten Vater kann das Merkmal auf die Sohne 
nicht vererbt werden, auch nicht etwa in der Form einer latenten Anlage hiezu. 
Auch die Tocbter erben yom behafteten Vater unter normalen Verhaltnissen 
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nur die Anlage zum betreffenden Merkmal in heterozygoter Form. Wegen deren 
rezessiver Natur gelangt das Merkmal beim weiblichen Nachkommen nicht 
zur Entwicklung, das Allelomorph unterdrtickt letztere. Solche weibliche Wesen, 
welche in heterozygotischer Form die Anlage zu derartigen Leiden besitzen, 
auBerlich (phanotypisch) jedoch gesund erscheinen, nennt man "Konduk
toren" 1). Sie tibertragen namlich die Krankheits- usw. Anlage auch mit ge
sunden Mannern auf ihre S6hne. In der Natur der Sache liegt es, daB solche 
rezessiv geschlechtsgebundene Merkmale im mannlichen Geschlecht haufig, im 

1. Generation d9- .~ d~ 
~rili~ 

2. Generation O~9-0 ~OO~ os?os? 
~~ 

3. Generation 9- .9-0~ .9-cr~ d 

~~~ 
4. Generation O~O~ O~., .~09-

~~ 
5. Generation ~~.o ,-,- 9-

d¢;~ 
6. Generation ~ .~.~ 0S?O~ 
~~ 

7. Generation O~~O S?O~. S? 
~~ 

8. Generation OS?OS? a~a~ 
Abb. 124. Schema iiber den Vererbungsgang der Bluterkrankheit. 

weiblichen nur selten (namlich nur wenn homozygotisch vorhanden) vorkommen. 
Durch den erweiterten Mendelismus, durch die Kenntnis der V organge bei der 
geschlechtsgebundenen Vererbung, wurde in diese scheinbar ratselhaften Erb
gange Klarheit gebracht. Man erinnere sich, daB beim Menschen ahnlich wie bei 
Drosophila die genotypische Formel fUr das mannliche Geschlecht lautet: MM .Ww 
und fUr das weibliche MM. WW. Ersteres ist heterozygotisch beschaffen. Be
findet sich nun, wie es bei geschlechtsgebundenen Merkmalen der Fall ist, der 
Faktor desselben irgendwie an den Faktor fUr das Geschlecht gebunden, so 

1) Das in derVererbungslehre iibliche Zeichen fiir weibliche Konduktoren ist~. 
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geniigt bei Rezessivitat des Faktors bereits seine einfache Dosis im mannlichen 
Individuum, um das Merkmal zur Entwicklung gelangen zu lassen. Es fehlt 
beim mannlichen Individuum das hemmende Allelomorph. 1m weiblichen ist 
es vorhanden und unterdriickt die Merkmalsentwicklung. Nur wenn in doppelter 
Dosis vorhanden (Homozygotie), kommt das betreffende Merkmal auch im 
weiblichen Geschlecht zur Entwicklung. Driickt man die Beziehungen eines 
solchen (geschlechtsgebundenen) Faktors zum Geschlechtsfaktor in der Weise 

1. Generation 0'1 OS? 
~~ 

2. Generation S? -S?0'1 O~O~ 
~~ 

3. Genemtion 0'10'1 .~0'1 a 
~~ 

4. Generation S? O~_! -'1°9 
~~ 

5. Generation °9~0 !.!. 9 
~~ 

6. Generation a ~-.~ oC?OC? 
~~ 

7. Generation 09.~ o~_~ a 
~~ 

8. Generation .~O~ 0S?OS? 
Abb. 125. Schema uber den Vererbungsgang der Rotgriinblindheit. 

aus, daB man z. B. ein Pluszeichen iiber seinen Buchstaben anbringt, dann kann 
ein solcher Vererbungsvorgang mittels der iiblichen faktorellen Schreibweise 

+ 
leicht verstandlich dargestellt werden. Z. B ....... MM. Ww wiirde die geno-

+ 
typische Beschaffenheit eines rotgriinblinden Mannes bezeichnen; MM. WW 

++ 
ware dann ein weiblicher Konduktor und MM . WW ware der relativ seltene Fall 
eines rotgriinblinden (homozygotischen) Wei b e s. Die N achkommen eines rot
griinblinden Mannes mit einer gesunden, normalen Frau waren daher: 
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+ 
P .......... MM. Ww (3) X MM . WW (~). 

+ 
Gameten ... MW, Mw X MW. 

+ 
Fl' . . . . . . .. 1. MM . WW - weibliches Individuum (mit heterozygoti-

scher) latenter Anlage zur Rotgriinblind
heit (Konduktor). 

2. MM. Ww - mannliches normales Individuum. 

Aus der Ehe eines weiblichen Konduktors mit einem gesunden Manne waren 
bei den Kindern folgende Genotypen zu erwarten: 

+ 
P= (3)MM. Ww X ':r MM. WW 

Gameten ... 1. MW} J MW 
Xl + 2. Mw MW 

Daraus ergeben sich: 

{

1.MM.WW .......... . 

F 2. MM . wir .......... . 
1 ...... 3. MM. Ww .......... . 

+ 
4. MM.Ww .......... . 

normales Weib. 

weiblicher Konduktor. 
normaler Mann. 

rotgriinblinder Mann. 

Um eine raschere Ubersicht zu ermoglichen, hat F. LENZ ein Schema fUr 
den Vererbungsgang solcher rezessiver, geschlechtsgebundener Merkmale, wie 
es z. B. die Rotgriinblindheit ist, zusammengestellt, welches in Abbildung 125 
wiedergegeben ist. Geschlechtsgebunden vererbbare dominante Merkmale sind 
beim Menschen relativ selten. Abgesehen von dem von F. LF.NZ fUr die 
Basedow-Krankheit nur vermuteten dominant geschlechtsgebundenen Ver
erbungsvorgang ist erst neuestens (1925) von SIEMENS diese Art der Ver
erbung bei einem seltenen Hautleiden "der stachelformigen Haarbalgverhornung" 
(Keratosis follicularis spinulosa decalvans) festgestellt worden. 

Praktische Bedeutung des Mendelismus fUr die Tierzucht 

Es ist Tatsache, daB die groBe praktische Bedeutung des Mendelismus 
fUr die Tierzucht von den praktischen Ziichtern bisher mit wenigen Ausnahmen 
nicht voll gewiirdigt wurde. Deshalb ist es notwendig, dem Beispiele V. HAECKERS 
zu folgen und eine kurze Ubersicht iiber die hervorragend wichtige Anwendung, 
die der Mendelismus in verschiedenen Teilen der praktischen Tierzucht, sowie 
auch in der Theorie der Tierzucht gefunden hat, zu liefern. Die Tierziichter 
befinden sich diesbeziiglich in einem ahnlichen Gegensatze zu den Pflanzen
ziichtern wie bis VOT kurzem die Botaniker zu den Zoologen. 1m ersten Dezennium 
dieses Jahrhunderts betatigten sich vorwiegend und fUr den Ausbau dieses 
neuen Wissenszweiges am erfolgreichsten die Botaniker. Fast schien es, als wiirde 
die zoologische Forschung iiberhaupt die Fiihrung der neuen Forschung den 
Botanikern iiberlassen. Das hat sich jedoch im zweiten Dezennium vollkommen 
geandert. Es braucht nur an die Arbeiten der MORGANSchen Schule in Amerika 
erinnert zu werden, um zu beweisen, wie intensiv man sich von zoologischer 
Seite mit dem Mendelismus beschi:iftigt und welche groBen Fortschritte der 
Mendelismus gerade diesen zoologischen Arbeiten verdankt. 

Wahrend nun bisher tatsachlich die Pflanzenziichter die Lehren des Men
delismus haufiger in der praktischen Pflanzenzucht verwendeten, verhielten 
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sich die Tierzuchter -- vielleicht mit Ausnahme speziell der Geflugelzuchter -
zuruckhaltender. DaB diese Zuruckhaltung jedoch nur vorubergehender Natur 
sein wird, kann als sicher angenommen werden. Sie liegt zum Teil in der Natur 
der Sache begrundet, wie noch kurz gezeigt werden soll. Ubrigens machen sich 
Zeichen zum Besseren bereits mehrfach gel tend ; gerade in der letzten Zeit wurden 
Arbeiten MENDELscher Richtung bekannt, welche sich auf rein tierzuchterisch 
prakt,ischem Gebiete bewegen, und die Zeugnis auch vom praktischen Werte 
des Mendelismus ablegen. 

Die Schwierigkeiten, welche sich der MENDELschen Arbeitsrichtung im 
Bereiche der Tierzucht entgegensteHen, liegen im folgenden begrundet: Zunachst 
ist das Tier gegenuber del' Pflanze an und fur sich ein viel sproderes, schwieriger 
Zll behandelndes Objekt. Schon die Unmoglichkeit cler Sclbstbefruchtung 
erschwert das Arbeiten. Dazu komlllt cler relativ hohe \Vert del' meisten land
wirtschaftlichen Haustiere sowie die Kostspieligkeit ihrer Haltung. Ersterer 
spricht gegen die Verwendung von leistungsfahigen, daher wertvollen Zuchttieren 
zur Anpaarung an lllinderwertige, wie eR gerade diese Studien unter anderem 
erfordern. Letztere wieder macht die langere Haltung erzielter Minusaufspal
tungen, das heiBt solcher Tiere, welche in bezug auf gewisse landwidschaftlich 
wichtige l\Ierklllale und Leistungen vermoge ihrer genotypischen Beschaffenheit 
mindel' wirtschaftlich sind, unzweckmaBig und unrentabel. MENDELsche Unter
suchungen erfordern abel' auch die langere Haltung und Benutzung solcher 
landwirtschaftlich unerwunschter Individuen. 

Weitere Schwierigkeiten fur den Tierzuehter ergeben sich aus del' meist 
relativ spat eintretenden Geschlechtsreife und aus del' in del' Natur des Gegen
standes liegenden geringen Fruchtbarkeit .. Solcherart gestaltet sich die Erlangung 
einer notwendigen, hinreichend groBen Zahl von Individuen ebenso zeitraubend 
wie kostspielig. Schon diese angedeuteten, rein technischen Schwierigkeiten 
machen es ohne weiteres verstandlich, daB die Neigung, an sole he Unter
suchungen heranzutreten, bei den praktischen Tierzuchtern keine groBe sein 
kann. 

Zu diesen technischen treten aber noch verschiedentlich Schwierigkeiten 
mehr odeI' weniger wissenschaftlichen Charakters, die wieder in del' Natur 
des Gegenstandes, dem Tiere, begrundet sind. Es sei daran erinnert, daB gerade 
bei tierischen Merkmalen relativ haufig die sogenannte unvollkommene bzw. 
schwankende Dominanz auftritt, eine Erscheinung, welche die Resultate unsicher 
macht und ihre Deutung schwieriger gestaltet; daB manche gerade del' wirt
schaftlich wichtigsten Eigenschaften und Merkmale auf komplizierter Polymerie 
beruhen, sowie endlich, daB am erblichen Hervortreten bestimmter Merkmale, 
man denke nur an die Milchergiebigkeit, eine Reihe del' allerverschiedensten, 
in ganz anderer Richtung ,,,irksamer Momente notwendig sind. Neben den Genen 
fUr die Entwicklung des Milchdrusengewebes kommen noch Gene fur die Ent
wicklung del' einzelnen Abschnitte des Verdauungstraktes und del' verdauende 
Sekrete absondernden Drusen und dergleichen mehr in Frage. Zu alledem spielen 
noch AuBeneinflusse del' mannigfaltigsten Art eine viel groBere Rolle beim Tiere, 
als bei del' Pflanze. Alles das ist darnach angetan, die Arbeiten des Tierzuchters 
auf MENDELschem Gebiete unverhaltnislllaBig zu erschweren. 

Von den Vorteilen, welche die Tierzucht teils in ihrem wissenschaftlichen, 
theoretischen, teils im praktischen Teile durch den Mendelismus erlangte, 
waren etwa folgende hervorzuheben: 

Wie schon HAECKER ausfUhrte, wurde durch die genannten Arbeiten del' 
Beweis erbracht, daB sich, von individuellen erblichen Eigenschaften abgesehen, 
VOl' aHem viele del' charakteristischen Rassenmerkmale bei del' Vererbung als 
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korrespondierende erwiesen, deren Vererbung nach den lVIENDELschen Regeln 
vor sich geht. 

EbenfaUs nach HAECKER bedeutet es ferner in wissenschaftlicher Beziehung 
einen Fortschritt, wenn durch den lVIendelismus die V orstellung vermittelt wurde, 
daB die sichtbaren lVIerkmale durch Gene oder Faktoren bedingt sind, und daB 
am Zustandekommen bestimmter lVIerkmale mehrere Gene beteiligt sein konnen. 
Diese Gene konnen nun zur gleichen Art gehoren, d. h. gleichsinnig wirkende 
sein (Polymerie), oder aber sie konnen etwa wie bei der Pigmentbildung ganzlich 
verschiedener (polygener) Art sein. Die zusammengesetzte Natur mancher 
lVIerkmale wurde solcherart gerade durch die Arbeiten in mendelistischer Richtung 
erkannt, was ferner wieder das Verstandnis verschiedener bisher unerklarlicher 
Vorgange, wie des Atavismus und des Wesens der immer wieder aufspaltenden 
Formen und Zuchten, der sogenannten ever sporting varieties der Englander 
ermoglichte. 

Bezuglich des Atavismus sei auf den folgenden besonderen Abschnitt ver
wiesen. Und was die Instabilitat gewisser Formen anbelangt, so ist sie ofters 
durch ihre heterozygotische Natur allein bedingt. Es ist ja naturlich, daB ein 
gewisses lVIerkmal heterozygotischer Natur zuchterisch nicht derart fixiert werden 
kann, daB es sich ohne aufzuspalten vererben konnte. Sole he Aufspaltung und 
N eukombination tritt bei der Paarung sole her Heterozygoten naturgemaBer Weise 
immer wieder auf. Solche, nur im DR-Zustand moglicher lVIerkmale gibt es eine 
ganze Reihe. Schon £ruher wurden die "blauen" andalusischen Huhner erwahnt, 
die bei reinrassiger Paarung aus dem eben erwahnten Grunde immer wieder in 
schwarze, weiBe und blaugraue aufspalten. Ihr Gegenstuck sind die blaugrauen 
Wensleydale-Schafe, die aus eben demselben Grunde (weil bezuglich der Farbe 
heterozygot) immer wieder neben blaugrauen auch schwarze und weiBe 
Individuen abspalten. Oder endlich die blaugrauen, eisenschimmelfarbigen 
Kreuzungsprodukte von schwarzen Aberdeen-Angus mit ~weiBen Shorthorn
Rindern. 

Ein sehr interessantes, durch Heterozygotie bedingtes lVIerkmal ist, wie 
HAECKER erwahnt, die Scheitelbildung bei den Kanarienvogeln. Sie wird 
hervorgerufen durch Paarung von gewohnlichen Kanarien (mit glatten Federn 
am Kopfe) mit gehaubten. Die Haubenbildung ist auch bei den Kanarien ein 
unvollkommen dominierendes lVIerkmal (D) gegen die Normalbeschaffenheit der 
Kopffedern (R). Die F I-Generation zeigt nun merkwurdigerweise diese durch die 
g esc h e i tel ten K 0 P ff e d ern ausgezeichneten intermediar heterozygotischen 
Individuen (DR). Ais solche muss en sie naturlich aufspalten, und daher war alle 
lVIuhe der Kanarienzuchter umsonst, diese Form in eine reinziichtende, sicher 
vererbende, zu verwandeln. 

Das eigentumliche Verhalten vieler lVIerkmale und Eigenschaften im Zu
stande der Heterozygotie spielt gerade in der praktischen Tierzucht, z. B. bei 
der Kreuzungszucht fUr Gebrauchszwecke cine wichtige Rolle, die keineswegs 
voll gewurdigt wird. Viele den praktischen Tierzuchtern seit langem bekannte 
Erscheinungen, wie z. B. das haufige Luxurieren der Kreuzungstiere, d. h. 
ihr gunstigeres Verhalten bezuglich Gesundheit, Widerstandsbhigkeit gegen 
Schadlichkeiten verschiedener Art, alles das durfte erst auf mendelistischer 
Basis volles Verstandnis erlangen. 

Auch zum Verstandnis des Wesens der lVI uta t ion en vermittelte der lVIende
lismus manchen Schritt nach Yorwarts. Durch ihn wissen wir, daB das Wesen 
der lVIutation in Veranderungen der genotypischen Konstitution des in den 
Chromosomen des Zellkernes befindlichen Keimplasmas der betreffenden Indi
viduen liegt. Es kann sich hier urn den Verlust (Verlustmutation) oder den 
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Gewinn (Gewinnmutation) eines oder mehrerer Gene (Erbeinheiten) handeln. 
Wenn schon das Wesen der Mutation hiedurch noch nicht restlos erklart wird, 
weil wir iiber die sie bewirkenden Ursachen noch keineswegs klar sehen, so 
bedeutet der erwahnte erlangte Einblick immerhin einen Fortschritt unserer 
Erkenntnis. 

Ein viel umstrittenes KapiteJ der Tierzucht, die sog. Indi vid ual potenz, 
warde durch die Arbeiten mendelistischer Richtung ganz wesentlich geklart. Auch 
der Individualpotenz soll in Anbetracht ihrer hervorragenden praktischen 
Bedeutung ein besonderer Abschnitt im folgenden gewidmet werden, auf den 
hier verwiesen sei. 

Dem Mendelismus verdanken wir auch eine Klarung unserer V orstellung 
iiber "latente" Merkmale und Eigenschaften, die, wie wir sehen, zum groBen 
TeiJe (rezessive) hypostatische sind und die daher bei Gegenwart epistatiseher 
nicht sichtbar werden konnen. Mit Riicksicht hierauf sagt JOHANSSEN daher, 
daB der Begriff der Latenz in voller Auflosung begriffen sci. EineR der wichtigsten 
Kapitel fUr den praktischen Ziichter ist jenes iiber die Ziichtungsmethoden 
handelnde. Speziell hinsichtlich der Verwandtschaftszucht herrschten nun bei 
Praktikern und Theoretikern die widersprechendsten und zum Teil 80gar ver
worrendsten Anschauungen. Auch bei dies en Fragen verdanken wir dem 
Mendelismus den Weg, der zum Verstandnis gefUhrt hat. Die in der praktischen 
Tierzucht eine wichtige Rolle spielende Lehre von den Korrelationen wurde durch 
den Mendelismus fUr uns verstandlich gemacht. Man versteht unter Korrelation 
die Tatsache, daB jede Veranderung eines Organes notwendigerweise gleich
zeitig auch Anderungen in bestimmten anderen auslost. Mancherlei Merkmale, 
die zur Beurteilung gewisser wirtschaftlicher Leistungen (z. B. der Milch
ergiebigkeit, der Mastfahigkeit, Friihreife usw.) in der landwirtschaftlichen Praxis 
beniitzt werden, gehoren hieher. Echte Korrelationen, die in der Tierzucht 
keineswegs haufig vorkommen, haben wir unter anderem dann vor uns, wenn 
ein und dasselbe Gen die korrelative Anderung bestimmter Organe hervorruft. 
Korrelation kann auch dann auftreten, wenn die entsprechenden Gene eine 
Koppelung eingehen z. B. wenn dus Vorhandensein bestimmter Gene im selben 
Chromosom eintritt. 

DaB manchmal Korrelationen an Merkmalen auftreten, welche keine geno
typische Begriindung besitzen, sei nur kurz erwahnt. So diirfte die in vielen 
Arten von Saugetieren beobachtete dunklere Farbung der mannlichen Tiere im 
Gegensatze zu den weiblichen - eine Erscheinung, die auch fiir reinrassige Volks
gruppen festgestellt worden ist (TALKO-HRINCEWICZ) - in diese nicht direkt 
genotypisch veranlaBte Gruppe von Korrelationen gehoren. Hier hatten wir die 
Ursache wohl in gewissen, von den Sexualorganen gebildeten Hormonen zu suchen. 

Ferner hat uns die MENDELsche Forschung die Grenzen erkennen gelehrt, 
welche der kiinstlichen Zuchtwahl gesteckt sind. Es unterliegt keinem Zweifel, 
daB in vormendelscher Zeit die Wirkung der kiinstlichen Zuchtwahl vielfach 
stark iiberschatzt worden ist. Heute wissen wir, daB, wenn wir das Auftreten 
neuer, entsprechend gerichteter Mutationen auBer acht lassen, die kiinstliche 
Zuchtwahl dann am Ende ihrer Wirksamkeit angelangt ist, wenn aus einer 
sog. Population, d. h. einem beziiglich der betreffenden Merkmale genotypisch 
recht verschieden beschaffenen Individuengemisch, die reinen Linien isoliert 
worden sind. 

Wichtig fiir die praktische Tierzucht ist auch die Erkenntnis, daB - wie 
HAECKER darauf hingewiesen hat - um Erfolge zu erzielen und um die geno
typische Beschaffenheit einer bestimmten Zucht kennen zu lemen, es nicht 
angeht, mit Massen zu arbeiten. Nur wenn man sich auf einige typische 
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Individllen besehrankt und dercn Erbliehkeitsverhaltnisse genau studied, kommt 
man zum Ziele. Dureh den ~Iendelismus wird somit zur Wtirdigung der Indi
vidualitat, gefUhrt. Kennt man einige wenige hervorragende Individuen einer 
Rasse hinsiehtlieh ihrer genotypisehen Verfassung genau, so lassen sieh dureh 
sie groBe ztiehterisehe Erfolge, und zwar binnen kurzem erreiehen. Das Studium 
del' versehiedenen Herd- und Zuehtbtiehcr hat tatsaehlieh gelehrt, daB fast 
tiberall del' ztiehtcrisehe Fortsehritt einer Rasse oder eines Sehlages dureh einige 
wenige soleher Individuen veranlaBt worden ist, und daB ihr Blut speziell in den 
bessel' en Zuehten diesel' Rassen stark vertreten ist. 

Es ist ferner bekannt, daB beispielsweise in del' Rinderzueht Englands die 
bertihmtesten Ztichter verschiedener Rassen nur tiber eine verhaltnismafhg 
kleine Anzahl von Tieren verftigen, die abel' deshalb durchwegs so wertvoll sind 
und selbst wieder sichel' vererben, weil sic von beztiglich des erblichen Verhaltens 
genan studierten Vorfahren abstammen. 

Endlich hat der Mendelismus unsere Ansichten tiber die Dauer, welche zur 
Festztichtung gewisser Heuer Merkmale notig ist, verandert. Es handelt sich 
hiebei urn die Erzielung, wie schon BATESON bemcrkt, von homozygotischen 
Individuen. Und die sind keineswegs, wie man frtiher meinte, erst nach sehr 
lange Zeit fortgesetzte Zuchtwahl zu erhalten. Sie treten nach den frtiheren 
Ausftihrungen schon in del' F 2-Generation auf und stellen dann den Ausgangs
punkt fUr die Reinzucht del' gewtinschten Merkmale vor. Es gentigen also wenige 
Generationen zur Fixierung derartiger Heuer Merkmale und Eigenschaften. 

1m folgenden sollen noeh mehrere tierztichterisch wichtige Kapitel del' 
Vererbungslehre, wie Atavismus, Individualpotenz, Vererbung des Geschlechts 
und Vererbung erworbencr Eigenschaften besonders und mit Rticksicht auf ihre 
fundamentale Bedeutung eingehender behandelt werden. Als SchluB des Ab
schnittes tiber Vererbung sind dann noch einige Worte tiber den ztichterischen 
Aberglauben notig. Dersclbe ist so allgemein, und zwar selbst auch unter wissen
schaftlich gebildeten Ztichtern verbreitet, daB er auch heute noch in Lehrbtichern 
tiber Tierzuchtlehre behandelt werden muB, wenn schon ARNOLD LANG in seinem 
groBen Werke tiber experimentellc Vererbungslehre yom Jahre 1914 diesbeztiglich 
schreibt: "Es ist wohl beschamend, daB man heutzutage immer noch in einem 
wissenschaftlichen Buche tiber Vererbung yon del' Telegonie sprechen muG." 

Ftinfter Abschnitt 

Angewandte Vererbungslehre 

I. Atavismus 
Ahnenerbschaft oder Riickschlag 

Von Atavismus spricht man dann, wenn Merkmale odeI' Eigenschaften an 
einem Individuum auftreten, welche wedel' die Eltern noch die diesen voran
gehenden nachsten Generationen besessen, welche abel' bei ferneren Vorfahren 
vorhanden waren. Man spricht in der Praxis zwar haufig auch dann bereits von 
Atavismu8, wenn Merkmale del' GroBeltern mit Uberspringen del' Elterngeneration 
bei den Enkeln wieder er8cheinen (sogenannter Famili.enatavismus). Nach dieser 
allzu engen Fassung ware das Wiedererscheinen jedes rezessiven Mel'kmals in 
del' zweitfolgenden Generation ein Fall von Atavismus. Es empfiehlt sich, diese 
aus del' cinfachen SpaltungBregel MENDELS sich el'gebenden Falle del' Vel'el'bung 
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mit Ubcrspringung nul' einer Generation vom "Atavismus" zu trennen. Del' 
durch den Atayismus veranlaf3te Sprung im Vererbungsgange soll del' alten Anf
fassung nach eben eine Reihe von Generationen und einen grof3eren Zeitraum 
umfassen. Gewohnlich hat man hisher mit dem Worte Atavi8mus das seheinbar 
vom Zllfall veranlaBte , also aus unbekannten Grunden erfolgende, plOtzliehe 
und unerwartete Hervortreten von Merkmalen odeI' Eigensehaften bezeichnet , 
die cine mehr odeI' weniger lange Reihe von Generationen umfassende Zeit 
hindurch geschlummert hatten (latent gewesen sind). 

Beispiele von Atavismus sind das Wiederauftreten von gehornten Individuen 
innerhalb hornloser Schaf- odeI' Rinderrassen, oder abel' bei Pferden von Tieren, 
welche den dunklen Aalstrich und die Querstreifung an den Vorderextremitaten 
besitzen, mit welchen die wilden Vorfahren vieleI' unserer Pferderassen , wie z. B. 

Abh. 126. Pierd dPT AmuI'kosa!;:Pll, atavistisdw BeinstI'pifung wie heil11 
Equus Przewalski. (Orig .. Phot. Y. Prof. K. KELLER, ·Wiell.) 

Equus fcrus Ant . (Equus Przewalski Polj.) und del' Tarpan , versehen waren. Bis 
zu jener Zeit, da die )IENDELschen Regdn wieder entdeckt und Gell1cingut del' Bio
logen geworden waren , wuf3te man uber das W'esen des Atavismus so gut wie 
nichts. Man nahm einen Stillstand in del' Entwicklung del' betreffenden Merkmale 
an, konnte abel' uber seine Grunde niehts erfahren. Bezeichnend ist in diesel' 
Beziehung del' beruhmte Vergleich DAR WINS . Gleich wie in einem Gartenbeete 
Samen zahlreicher Arten yon Unkrautern enthaltell sein konnen, von denen 
solehe maw-her Arten erst nach jahrelangclll Schlummern plOtzlich keimen und 
sich entwickeln , weil viclleicht fUr sic irgendwelche gunstige Bedingungen ein
getreten sind, konnen die von ihm (DARWIN) angenomll1enen Trager del' Vcr
erbung cine Reihe yon Generationcn hindurch verborgen in den Individuen 
schlummern, urn bei Eintritt gunstiger VerhliJtnisse - als Atavismus - wieder 
zu erscheinen. 

Wahrend man also uher das Wesen des Atavisll1us in vormcndelscher Zeit 
tatsachlich nichts wul.\tc, war man uber die nachsten ihn ausloscnden Ursachen 
ziemlich gut orientiert. Von zuchterischer Seite (namentlieh z. B . von 
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M. WILCKENS) werden als solche Ursachen, die eine Starung des normalen Ver
erbungsganges, d. h. den Atavismus auslosen sollen, folgende angegeben: 

1. Das nicht Angepal3tsein eines oder beider Elterntiere an die ortlichen 
Daseinsverhaltnisse der Zuchtstatte. Namentlich dem Klima meinte man hiebei 
einen Einflul3 zuschreiben zu miissen. 

2. Grol3ere Ungleichheit beziiglich der Merkmale und Eigenschaften bei 
den zu paarenden Tieren. 

3. Die Kreuzung von Rassen. Diese Ursache lal3t sich jedoch in der Regel 
auf die beiden vorher angegebenen Ursachen Nr. 1 und 2, eventuell zumindest 
auf die unter 2 mitgeteilte zuriickfiihren. Reute wissen wir nun, dal3 tatsachlich 
Ungleichheit der Elterntiere ofters und Rassenkreuzung sogar haufig mehr oder 
weniger den "Riickschlag" auslosen konnen. 

Abb. 127. Lippizaner Pferd. (Pluto.Slatina III, geb., Lippiza 1901). l\fit,telform 
zwischen altspanischem und arabischem Pferde. Bau des Kopfes, de" Widerristes und 
des Ruckens zeigt den Einflufi des Arabers. (Orig.·Phot. v. Prof. K. KELLER, Wien.) 1) 

Der bei Rassenkreuzungen in vormendelscher Zeit beobachtete, beziiglich 
verschiedener Merkmale ungleiche Vererbungsgang hat seinerzeit speziell in 
Frankreich zur Aufstellung der Lehre yom Rassenatavismus gefiihrt. Speziell 
SANSON war es, der unter den franzosischen Zootechnikern diese Ansicht des 
"Rassenatavismus" vertrat und der lehrte, dal3 man durch Kreuzung zweier 
verschiedener R assen niemals eine ausgeglichene, gewissermal3en eine neue Zucht 
(oder eine neue "Rasse" im landwirtschaftlichen Sinne des Wortes aufgefal3t) 
erlangen konne. Dabei mul3 allerdings betont werden, dal3 SANSON das Wort "Rasse" 
im strengen zoologischen Sinne auffal3te, gewissermal3en im Sinne einer guten 
Spezies auf dem Gebiete der Zoologie. SANSONS Rasseneigenschaften bezogen sich 
vorwiegend auf den Schadel oder Korperbau und waren daher streng erblich. 

Wenn daher, wie es damals iiblich war, Rassen zum Zwecke der Bildung 
einer neuen Mittelrasse gekreuzt wurden und diese Kreuzungstiere weiter zur 

1) Die Abbildungen 127 bis 129 lidern Beispiele fiir den Rasseatavismus. 
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Zucht Verwendung fanden, so muBten, wie wir heute auf Grund der MENDELschen 
Regeln wissen, Aufspaltungen nach den beiden Elternrassen eintreten. Diese 
Aufspaltung hatte auch SANSON erkannt. Gestiitzt auf diese Beobachtung 
lehrte er, daB es eine Unmoglichkeit ware, aus zwei verschiedenen Rassen eine 
neue zu bilden, es kame immer zu einer "reversion normal", d. h. stets wiirde 
sich besonders eine von beiden verwendeten Rassen durchsetzen, besonders 
haufig und durchschlagend vererben. Was man damit erreichen konne, sei 
bestenfalls eine Abart (Schlag) der einen, sicherer sich vererbenden Rasse. 
SANSON bewies seine Ansicht an folgenden Beispielen: Einmal am Anglo
Normanner-Pferde. Er bewies auf Grund zahlreicher Untersuchungen, daB die 
hauptsachlich "hrachyzephalen" Schadelbau besitzende englische "Vollblut
rasse", mit dem abendlandischen "dolichocephalen" Pferde der Normandie 

Abb. 128. Lippizaner Pferd. (Majestoso Prezovica, geb., Lippiza 1898.) Kopf und 
Rumpf nach dern altspanischen Pferde. (Orig .. Phot. v. Prof. K. KELLER, Wien.) 

gekreuzt, bei der Weiterzucht vorwiegend kurzkopfige Tiere liefere. Die Re
version folge hier eben vorwiegend im Sinne der englischen Rasse. 

Beim Rinde zeigt er, daB bei der Ayrshire-Rasse innerhalb einer und 
derselben Zucht Individuen auftraten, welche in bezug auf den Korperbau voll
kommen teils der Shorthorn-, teils der Kerry-Rasse glichen, d. h. jene Rassen
formen spalten aus der Mischrasse auf, aus welchen die Ayrshire gebildet worden 
waren. 

Desgleichen bewies er, daB die in }<'rankreich durch Kreuzung von Merinos 
mit dem friihreifen mastfahigen Leicesterschafe seinerzeit erzielte und beliebte 
Type eines Fleisch-Woll-Schafes keinen dauernden Bestand hatte, sondern, 
besonders wieder im Schadelbau, in die Ausgangsrassen zuriickschlug. 

Endlich wies er noch auf die interessanten, komplizierten Aufspaltungen 
beim hochgeziichteten englischen Y orkshire- und Berkshire-Schweine hin, welche 
Zuchten aus clem altenglischen, nordeuropaischen, dann dem romanischen und 
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clem asiatischen Schweine hervorgegangen waren. Nach Bau des Schadels und 
des Rumpfes konnte er dort die verschiedensten Spaltungen bzw. Kombinationen 
von Merkmalen und Eigenschaftender genannten drei Rassen feststellen. 

1m Kerne der Sache hatte SANSON entschieden recht, wenn er lehrte, dan 
aus heterogenen Rassen durch Kreuzung entstandene Mischtypen wieder auf
spalten. Speziell bei spaterer Verwendung von Tieren der ersten Kreuzungs
generation munten ja, wie wir heute wissen, beide Ausgangsrassen in F 2 neu 
erscheinen. Nach dem, was wir uber Dominanz und Rezessivitat heute kennen, 
munte naturlich auch dieses oder jenes charakteristische ~lerkmal jener Eltern
rasse, die Dominanz besan, haufiger erscheinen, ein Umstand, der SANSON zur 
Meinung veranlante, es wurde sich allmahlich hauptsachlich nur eine Abart 

Abb. 129. Lippizaner Pferd. (Majpstoso XVII, von .i\Iajestoso Erga a. d., ~r. 69, 
Konversano-Virtuosa, geb., Fogarasz 1893.) Kopf naeh dem altspallisehell, Rumpf 

mehr llaeh <lPIll arabisehpll Pferdp. (Orig.-Phot. y. Prof. K. KELLER. vVien.) 

der einen yon den Elternrassen bei solehen Mischungen gewissermaBen yon 
selbst herausbilden. . 

Diese Beobachtungen SAN SONS sind nicht nur an und fur sich richtig, sondern 
sie sind yom Standpunkt der modernen MENDELschen Vercrbungslehre auch 
vollkommen erklarlich. Nach den heutigen Anschauungen geht es jedoch nicht 
an, darin eine Art von Atavismus zu sehen. Es handelt sich vielmehr in allen 
diesen Fallen um den gewohnlichen, normalen Vererbungsgang, allerdings den 
spaltenden oder MENDELschen, der, wie wir bisher wissen, uberall bei Rassen
kreuzungen Platz greift. Je nachdem es sich um Dominanz oder Rezessivitat 
eines bestimmten Merkmals handelt, und je nachdem, wie sich die yom Menschen 
geubte Zuchtwahl dazu stellt, werden die erzielten Kreuzungszuchten bald mehr 
der einen, bald der anderen Ausgangsrasse gleichen, eventuell aber auch bis zu 
einem gewissen Grade eine Mittelform aufweisen. 
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In die Frage des Atavismus brachte dann der Mendelismus Klarheit. Es 
konnte gezeigt werden, daB die bei weitem meisten FaIle von Atavismus eine 
Folge von urspriinglich erfolgter Aufspaltung und spaterer Neukombination 
derjenigen Faktoren waren, welche hinter den betreffenden atavistisch auf
tretenden Merkmalen als veranlassende Ursache stecken. Atavismus betraf 
daher polygene Merkmale, d. h. solche, die aus mehreren Genen verschiedener 
Art hervorgingen. Durch die Domestikationsmutation wurden z. B. die beiden 
gemeinsam ein bestimmtes Merkmal bedingenden Faktoren getrennt und auf 
zwei verschiedene Zuchten (Rassen) verteilt. Beiden neuen Rassen fehlte somit 
das urspriingliche Merkmal so lange, als sie getrennt fUr sich rein geziichtet wurden. 
Wurden jedoch die beiden Rassen miteinander gekreuzt, dann vereinigten sich 
auch wieder diese beiden getrennt gewesenen Faktoren in der Zygote, und am 
so entstandenen Individuum trat das betreffende Merkmal als Atavismus hervor. 
Folgendes Beispiel aus der Farbung der Mause (siehe das Kapitel iiber Prasenz
und Absenzhypothese) mag den Vorgang erklaren. Aus einer wildfarbigen grauen 
Maus = CC . GG . NN . ChCh entsteht durch Domestikationsmutation infolge 
AusfaIls des Faktors G fUr Grau eine schwarze Form = CC . gg . NN . ChCh. 
In einer anderen wildfarbigen grauen Zucht entsteht durch AusfaIl des Faktors 
fUr das Chromogen (als Mutationsfolge) eine weiBe, albinotische = 

cc . GG . NN . ChCh. 

Zur Hervorbringung der grauen Wildfarbe miissen die Faktoren C, G, N und 
Ch usw. in einer und derselben Zygote zusammentreffen. In unserem FaIle 
geschieht dies, wenn wir die weiBe Maus mit der schwarzen paaren; als F 1-
Generation erhalten wir dann: Cc . Gg . NN . ChCh = eine graue Maus, die, wie 
ersichtlich, beziiglich der beiden Faktoren fiir Chromogen (Cc) und Zonen
farbung (Gg) heterozygot ist. 

Dieser Neukombination war die Abspaltung einmal beziiglich des Faktors C, 
das andere Mal beziiglich des Faktors G vorangegangen, jeder von beiden 
Faktoren wurde auf eine andere, neu entstandene Farbenrasse verteilt, indem 
eine weiBe, bzw. eine schwarze Rasse gebildet worden war. Spaltung und Neu
kombination sind daher in der Mehrzahl der Fane die Vorbedingungen eines 
Atavismus. 

Man kann nun den Atavismus mit PLATE einteilen: 1. In einen sogenannten 
Hybridatavismus und 2. in einen Spontanatavismus. 

1. Hybridatavismus 

Darunter versteht man, wie der Name andeutet, den durch Kreuzung aus
gelosten Atavismus, bei welchem die betreffenden Merkmale, allgemein ge
sprochen, polygener N atur sind. Die Vereinigung dieser verschiedenen Faktoren 
kann schon in der F 1-Generation oder aber erst in der F 2-Generation erfolgen. 

a) Riickschlltge, die in F 1 eintreten. Diese Art, zu welcher das eben an
gefiihrte Beispiel von der Wildfarbe der Maus gehort, ist sehr haufig. In vielen 
Fallen konnen wir die sog. Wildfarbe, die meist auf Zonenfarbigkeit der Haare 
beruht, bei den verschiedenen Spezies bei Haustieren durch entsprechende 
Rassenkreuzungen beliebig hervorrufen, z. B. in analoger Weise wie bei den 
Mausen auch bei Kaninchen und Meerschweinchen. Hieher gehort das an anderer 
Stelle mitgeteilte Beispiel der Kreuzung von zimtfarbigen mit schwarz en Meer
schweinchen, welche in F 1 wild, d. h. agutifarbene (= wildfarbige) Tiere liefert: 

AgAg. nn. BrBr. JJ X agag. NN . BrBr . JJ = Agag. Nn. BrBr. JJ, d.h. 
wildfarbige Tiere. Ferner: Kreuzt man scheckige japanische Tanzmause mit 

A dam e t z. Allgemeine Tierzuchtlehre 13 
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weiBen albinotischen Hausmausen, so erhalt man eine wildfarbige, graue, nicht
tanzende F I-Generation. Hier erhalten wir somit einen Ruckschlag sowohl in 
bezug auf die Farbe, als wie auf die charakteristische Beschaffenheit des Nerven
systems. 

Die Kreuzung brauner mit gelben Kanarien liefert die grunlich gefarbte 
Farbe, welche die wilden Stammtiere der Kanarien auf Teneriffa besitzen. 
Ahnliche Wildfarbungen kommen aber manchmal dann zustande, wenn ver
schiedene Arten, Spezies, miteinander gekreuzt werden. Kreuzungen yom Stieglitz 
und gelben Kanarienvogeln liefern nach PLATE Produkte, welche am Rucken 
und den Seiten ahnliche Streifen zeigen wie die wilden Kanarien. 

W ohl eines der schlagendsten und schonsten Beispiele fUr den Atavismus ist 
folgendes aus dem Pflanzenreich gewahlte. BATESON kreuzte zwei durch verschieden 
geformte StaubgefaBe gekennzeichnete Rassen von rein weiBbluhenden Lathyrus 
odoratus miteinander. Die F I-Generation zeigt nun cine dunkelrote Blute, ahnlich 
der in Sizilien einheimischen wilden Pflanze. Die einfache Erklarung ergibt sich aus 
der genotypischen Zusammensetzung beider Rassen: 

1. Rasse: CC . rr (d. h. es iBt allein der Faktor fUr Chromogen anwesend). 
2. Rasse: cc . RR (d. h. es ist allein der Faktor fur Rot anwesend). 
F 1 ist dann: Cc . Rr = rotbluhend, denn der Faktor fUr Chromogen muB 

mit dem fur rote Farbe zusammen vorkommen, um uberhaupt erst Farbe zu 
erzeugen. Ein auBerst auffallendes Beispiel von Farbungsatavismus liefert die 
Kaninchenzucht. Kreuzt man z. B. (nach CASTLE 192i:;) das blauaugige Wiener 
wei B e K ani n chen mit einer bestimmten vollkommen weiBen (genetisch ein 
gelbes Chinchilla Kaninchen v0rstellenden) Rasse, so erhalt man eine g r au e, 
d. h. wildfarbige F1-Generation. 

Handelt es sich um auf verschiedene Zuchten oder Rassen verteilte Faktoren 
rezessiven Charakters, dann tritt ihre Vereinigung, d. i. der Atavismus, erst in 
F 2 ein. 

b) RlickschHige in der F 2-Generation. Werden rosenkammige Hamburger 
Huhner und erbsenkammige Brahmas miteinander gekreuzt, so entsteht eine 
F I-Generation mit sogenanntem WallnuBkamm. Und diese liefert eine F 2-
Generation, innerhalb welcher als Atavismus auf die wilde Stammform des 
Huhnes (Gallus bankiva) der einfache Blatterkamm erscheint. Als zweites, 
beruhmtes Beispiel dieser Art sei das von DARWIN seinerzeit ausgefUhrte und 1908 
von STAPLES wiederholte Experiment mitgeteilt: Die Kreuzung der schwarzen 
Berber(Barb)taube mit der weiBen Pfauentaube liefert eine FI-Generation, 
die schwarz mit etwas weiB ist. Die F 2-Generation enthalt dann auch einige Tiere 
mit blauem Gefieder und den schwarzen Endstreifen an den Schwanzfedern. 
Diese Farbung ist aber ein Atavismus auf die wilde Stammform der Haustaube, 
der Columba livia. Ferner: Paart man weiBe japanische Seidenhuhner mit 
weiBen Italienern (Leghorns), dann erhalt man in F 2 eine Anzahl von Indivi
duen mit der Farbung des wilden Bankivahuhns. 

2. Spontanatavismus 

PLATE unterscheidet unter dieser Bezeichnung jene Form atavistischer 
Erscheinungen, welche ohne vorhergegangener Rassenkreuzung nur infolge 
auBerer oder innerer (meist keineswegs bekannter) Reize plotzlich auftritt. Er 
unterscheidet innerhalb dieser Gruppe: 

a) den Degressionsatavismus. Wenn eine lange Zeit hindurch latent gewesene 
Anlage pli:itzlich wieder (ohne Kreuzung) aktiv hervortritt. Hieher zahlt PLATE 
das Wiederauftreten mehr oder weniger gut entwickelter Horner innerhalb 
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normalerweise vollkommen hornloser Rinderzuchten (z. B. Galloways, Suffolks), 
das Wiedererscheinen der sog. Livree an Ferkeln verwilderter Schweine und das 
Erscheinen einer Kralle am HinterfuB bei Hunden solcher Rassen, die damit 
nicht behaftet zu sein pflegen. 

b) Den progressiven Spontanatavismns. Hieher rechnet PLATE Neu
bildungen, die eine verschieden weitgehende Ahnlichkeit (aber keine vollkommene 
Ubereinstimmung) mit friiheren phyletischen Zustanden besitzen. Es handelt 
sich hier - und dies ist der springende 
Punkt - nicht urn eine genaue Wieder
holung jenes einstigen Merkmals . Hieher 
gehoren nach neuerer Auffassung Z. B. die 

Abb. 130. }Iehrzehige Rinderextremitaten. 
A18 Ruck8ehlag auf mehrzehige Vorfahren 
gedeutet. Wabrseheinlich jedoch als ata
vistisch orientierte Mutation anzuspreehen. 
(Phot. n. SEVERSON, Journ. of Hered., 1918.) 

Abb. 131. Mehrzehige (hier zweizehige) 
Pferdeextremitat, fruher als Atavismus 
nach den mehrzehigen Pferdevorfahren 
angesehen. Richtiger wohl als ata
vistisch orientierte Mutation zu be
trachten. (Phot. n. SEVERSON aus 

Journ. of Hered., 1918.) 

Falle von Pferden mit mehreren Zehen, also mit mehr oder weniger Hippa
rion ahnlichem Zehenbau. Wollte man dies als Atavismus deuten, so miiBte 
man, abgesehen von der keineswegs vollkommenen anatomischen Uber
einstimmung, annehmen. daB sich diese Art von Mehrzehigkeit geradezu durch 
Millionen von Jahren als latente Anlage erhalten habe. Es jst viel naherliegend, 
anzunehmen, daB es sich in diesen Fallen um Mutationen handelt, wclche sich 
zufallig in der Richtung der bei den einstigen Hipparions vorhanden gewesenen 
Extremitatenbeschaffenheit bewegt. Deshalb mochte ich lieber diese Gruppe 
von Erscheinungen yom Atavismus vollkommen trennen oder eventuell zweck
miWiger als Mutationsatavismus bezeichnen, um anzuzeigen, daB es sich hier 
in erster Linie um eine Mutation, also um einen Neuerwerb handelt, der allerdings 
sich in gewissermaBen atavistischer Richtung bewegt. 

13* 
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c) Den Kastrationsatavismus. Es ist bekannt, daB durch friihzeitige 
Kastration sowohl mannlicher als auch weiblicher Tiere sich eine Art von 
asexuellem Typus heranbildet, der in beiden Arten von Kastraten ein ahnliches 
Bild liefert. Und diese Form weist haufig auf gewisse Stamm- oder Ausgangs
formen hin, ist gewissermaBen atavistischer Art. Allgemein bekannt ist z. B. 
die weitgehende Ubereinstimmung des Schadelbaues von friihkastrierten 
Individuen der Rinder mit dem wilden Bos primigenius, Boj. 

Ob man gewisse Hemmungsbildungen, die, wie z. B. der Kryptorchism us!) 
bei verschiedenen Haustieren und dem Menschen, mit gewissen Phasen des 
embryonalen Lebens iibereinstimmen, auch noch zum Atavismus rechnen soll, 
mag dahingestellt bleiben. Es handelt sich hiebei urn eine ausgesprochene MiB
bildung, die auf einer Hemmungsbildung beruht. 

II. Individualpotenz 
Unter Individualpotenz versteht man in der landwirtschaftlichen Tierzucht 

jene Tatsache, vermi:ige welcher bestimmte Einzeltiere, gleichgiiltig welchen 
Geschlechtes, einen kleinen oder gri:iBeren Teil ihrer Merkmale und Eigenschaften 
in ungewi:ihnlich und auffallend sicherer und haufiger Weise vererben. Be
greiflicherweise tritt diese gewissermaBen "verstarkte Vererbungskraft", mit 
der man sich solche Tiere ausgestattet dachte, bei mannlichen Tieren deutlicher 
hervor als bei weiblichen, weil sie zu zahlreichen Paarungen verwendet werden 
ki:innen und natiirlich eine viel gri:iBere Zahl von Nachkommen zu liefern pflegen. 
Solche Individuen "schlagen durch", wie man in der Praxis sagt, ihre Nach
kommen aus verschiedenen, selbst recht verschiedenen Paarungen, erben besondel's 
haufig die betreffenden Merkmale, wie verschieden sonst auch die zu den 
Paarungen verwendeten weiblichen Tiere gewesen sein mi:igen. Bis zum Er
scheinen des Mendelismus gab es fUr diese Erfahrungstatsache del' praktischen 
Zucht keine irgendwie befriedigende oder iiberzeugende Erklarung. Es kann 
daher nicht vel'wunderlich sein, wenn in der zweiten Halfte des vorigen J ahr
hundertes innel'halb der Tierziichter ein erbitterter Streit iiber die Existenz oder 
Nichtexistenz dieser Individualpotenz gefiihrt wurde. Zum Nachweis ihres 
Vorhandenseins wendete man die Aufmerksamkeit gel'ne besonders in die Augen 
springenden Merkmalen zu. SETTEGAST, Begriinder und energischer Vertreter 
dieser Lehre wies daher darauf hin, daB gerade Neubildungen der Natur haufig 
mit einer das gewi:ihnliche MaB iiberragenden, gewissermaBen potenzierten Ver
erbungskraft ihrer Trager vereinigt seien. So sei es auch erklarlich, daB auf dem 
Boden dieser Individualpotenz neue Haustierrassen entstanden waren. In seinem 
beriihmten Lehrbuche der Tierzucht fUhrt SETTEGAST zwei Beispiele hiefUr an, 
auf welche einzugehen es sich verlohnt, weil sie haufig zitiert werden. Durch 
Individualpotenz, so meint SETTEGAST, sei z. B. die sog. "Mauchamp-Rasse" 
des Schafes in folgenderAl't entstanden: Auf dem Gute Mauchamp im Depal'tement 
de l' Aimes fiel im Jahre lS28 in der Merinoherde des Pachters Gl'aux ein Bock
lamm, welches statt der iiblichen Merinowolle eine lange, kaum gewellte, seiden
glanzende Wolle trug. Aufgezogen, vererbte dieser Bock vermi:ige der ihm zu
geschriebenen Individualpotenz seine eigenartige W ollbeschaffenheit auf einen 
Teil seiner Nachkommen, so daB 20 Jahre spater, trotz Ausmerze mancher 
mangelhaft gebauter seidenwolligel' Tiere, diese neue Type auf bereits 131 Ki:ipfe 

1) Unter Kryptorchismus yersteht man das Verbleiben der Roden in der 
Bauchhohle. 
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angewachsen war und der Stock einer "neuen Rasse", der Mauchamp-Rasse, 
wie man sie nannte, gegeben erschien. 

Die neuere, kritische N achpriifung dieser Entstehung der Mauchamp hat 
nun das interessante Resultat ergeben, daB es sich hier keineswegs, wie man 
eine Zeitlang dem neuen Stande der Wissenschaft entsprechend es meinte, um 
eine Mutation gehandelt hat, die, weil in Veranderungen des Keimplasmas 
begriindet, erblich sein miiBte, sondern, daB hier eine unbeabsichtigte, zufallige 
Paarung auf der Weide vorliegt. Ein Merino-Mutterschaf der Grauxschen 
Herde war von einem Bock einer englischen Glanzwollrasse der Nachbarschaft 
belegt worden und das bewuBte Bocklamm war das Produkt dieser unbeabsich
tigtenKreuzung. Die Mauchamp-Wolle ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine 
Kreuzungstype, welche die neuerdings wieder modern gewordenen Meles - eine 
absichtlich erzeugte Merino-Leicester-Kreuzung - auch besitzen. 

Wenn, zwecks Vermehrung dieser Type, es bei der Riickkreuzung zu keiner 
deutlichen und vollkommenen Aufspaltung kam, so ist das deshalb erklarlich, 
weil es sich bei den fraglichen W olltypen um Polymerie handelt, welche die 
Haufigkeit des Auftretens speziell der rezessiven Merinowolle verringert. Uber
dies ist aber bekannt, daB ein Teil der nach dem Ausgangsbocke gefallenen 
Lammer keine Glanzwolle besaB und ausgeschieden wurde. Dieses haufig zitierte 
Beispiel fiir das Walten der Individualpotenz entpuppte sich somit bei genauerem 
Zusehen als einfaches, ganz normales Kreuzungsergebnis, das weder mit der 
Individualpotenz noch mit Mutation etwas gemein hat. 

Als zweites Schulbeispiel fiihrt SETTEGAST die Entstehung des sog. Ankon
oder Otterschafes in Nordamerika durch Individualpotenz an. In Massachusetts 
fiel vor Einfiihrung der Merinos in einer Herde von Landschafen ein Bocklamm 
mit extrem kurzen Beinen. Wegen der haufigen Verluste an Schafen, welche 
die niedrigen Hiirden nachts iibersprangen und dem Raubwild zum Opfer fielen, 
waren kurzbeinige Formen erwiinscht, und deshalb wurde dieses Bocklamm auf
gezogen und zur Zucht verwendet. Weil es seine Kurzbeinigkeit vererbte, so 
gelang es durch geiibte Zuchtwahl eine Type von Schafen mit gewissermaBen 
dachshundeartigen Beinen in jener Gegend zu erziichten, welche selbst niedrige 
Hiirden nicht zu iibersetzen vermochten und daher beliebt waren. 

Heute, da man wohl allgemein annimmt, daB auch die Mikromelie der 
Dachshunde in die groBe Gruppe der achondroplastischen Erscheinungen einzu
reihen ist, und da eine nicht geringe Zahl von sogenannten Rassen und Zuchten 
der Haustiere mehr oder weniger weit vorgeschrittene Achondroplasten sind 
(Bulldoggen, Kurzbeinziege, Dexter-Kerryrind, Tux-Zillertalerrind usw.) diirfte 
man wohl mit der Annahme kaum fehlgehen, daB auch diese heute ausgestor
benen Otterschafe in dieselbe Gruppe gehorten. Diese Achondroplasie, die in 
allen moglichen Ubergangen yom normalen Individuum bis zur lebensunfahigen 
MiBgeburt auftreten kann, ist aber, wie man heute weiB, eine Domestikations
mutation pathologischen Charakters, welche bei Mensch und Tier gar nicht so 
selten auf tritt, und die mit unvollkommen dominanten (schwankend dominanten) 
Vererbungsgange ausgestattet zu sein scheint. Auch in diesem Falle handelt es 
sich keineswegs um eine spezifische, um eine besonders verstarkte Vererbungskraft, 
vielmehr ist cler Vererbungsgang ein den MENDELschen Regeln entsprechender. 

Wie verhalt sich nun die neue Vererbungslehre zur Lehre von der Individual
potenz 1 Es ist sehr interessant zu sehen, wie "die Fahigkeit einzelner, besonders 
mannlicher Tiere, bestimmte morphologische oder funktionelle Eigenschaften 
unabhangig von der Qualitat des anderen Elters annahernd gleichmaBig auf 
die Nachkommen zu iibertragen" (V. HAECKER), in befriedigender Weise mit 
Hilfe des Mendelismus erklart werden kann. Und zwar durch: 
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1. Homozygotie dominanter Eigenschaften oder ll'Ierkmale. Jedes dominante 
MerkmaL das in homozygoter Form in einem Zuchttier vorhanden ist, wird von 
diesem mit voller Sicherheit auf dessen Nachkommen iibertragen, entsprechend 
der bekannten Formel: DD X DR = DD (50%) + DR (50%) oder selbst 
DD X RR = DR (100%). Urn einen extremen Fall aus der Praxis anzufiihren, 
erinnere ich an jenen in Frankreich gezogenen Schimmelhengst der englischen 
Vollblutpferderasse, der, weil beziiglich der Schimmelfarbe homozygot, aus
schliemich (100%) Schimmel als Nachkommen hatte, welcher Farbe auch die 
mit ihm gepaarte Stute angehort haben mochte. 

2. Dominant homozygote Beschaffenheit beziiglich solcher ~Ierkmale, die 
durch mehrere gleichsinnig wirkende Gene (Polymerie) veranla6t sind. Viel drasti
scher als im ersten FaIle tritt in diesem die als Individualpotenz bisher ange
sprochene sic here Vererbung derartig ausgestatteter Tiere hervor. Nehmen wir 
den ~~all an, ein bestimmtes Merkmal sei durch drei verschiedene, abel' gleich
sinnig wirkende Faktoren hervorgerufen (D'D'. D" D" . D"'D'''). Man kann 
dann sichel' sein, daB beziiglich aller drei gleichsinnigen Gene homozygote Tiere 
sehr selten sein werden. Werden solche zufallig polymer homozygot.~ Tn.dividuen 
z. B. mit solchen gepaart, welche das Merkmal mangelhaft odeI' eventuell gar 
nicht entwickelt haben (z. B. D'd'. d"d". d"'d'" bzw. d'd'. d"d". d'''d'''), 
dann werden sie unter solchen Umstanden kraftig durchschlagen und ihre Nach
kommenschaft wird eine trotz groBer Verschiedenheit del' Muttertiere auffallende 
Ubereinstimmung unter sich und mit dem Vatertier aufweisen. Ais aus der 
Praxis entnommenes Beispiel mochte ich fiir diesen Fall einen von mil' 1907 
als Lamm aus Bochara importierten Bock der Karakulrasse anfiihren, del' sowohl 
bei Dr. DUKE, der das Bockchen an Ort und Stelle ausgesucht und erstanden 
hatte, als auch bei mir auffallend viel erstklassige Pelzqualitaten an den Lammern 
erzeugte und der selbst als altes Tier und mitten in del' Akklimatisation an das 
von unserem mahrischen Gebirgsklima vollig verschiedene Keczkemeter Tief
landsklima Ungarns begriffen, dort an Kreuzungslammern prachtvolle Quali
taten schuf. 

Da wir annehmen miissell, daB mindestens drei odeI' noch mehr gleichsinnig 
wirkende Gene allein an der Bildung der Karakullocke (was ihre Drehung be
trifft,) beteiligt sind, woraus sich die groBe Mannigfaltigkeit der Pelzqualitaten 
selbst bei reinrassigen Tieren erklart, konnen wir mit Sicherheit annehmen, daB 
der fragliche Bock beziiglich der meisten, falls nicht aller Lockenfaktoren tat
sachlich homozygot gewesen ist. 

3. ll'Iutationen. Randelt es sich nicht urn rasseliche oder gewohnliche indivi
duelle Eigenschaften oder Merkmale, sondern urn neu auftretende, urn sogenannte 
Mutationen, so werden aIle jene mit einer groBeren Sicherheit vererbt werden, 
deren Charakter dominant ist. Keineswegs immer tritt dabei die Mutation in 
homozygoter Form auf. In den haufig beobachteten Fallen, wo del' Neuerwerb 
heterozygot erfolgt, wo nul' die halbe Portion des dominanten Genes auftritt 
(wie z. B. bei den oft vorkommenden, spontanen Fallen von Stummelschwanzig
keit del' Runde), wird del' bekannten Gleichung gemaB nur ungefahr die Halfte 
aller N achkommen das neue Merkmal besitzen. Mutationen werden also dann 
unter dem Bilde einer Individualpotenz in Erscheinung treten, wenn sie durch 
Entstehung eines neuen dominanten Faktors charakterisiert werden und ganz 
besonders dann, wenn derselbe sogleich in homozygoter Form auftritt. Aus del' 
Fiille von hieher gehorenden Beispielen fiir dominante }'[utationen sei etwa die 
Rornlosigkeit innerhalb normal gehornter Rassen des Rindes oder Schafes odeI' 
der von ARENANDER an einer Kuh der schwedischen Landrasse beobachtete 
extrem niedrige und sich sicher vererbende Milchfettgehalt (1·75%) angefiihrt. 
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4. Vorkommen verschieden beschaUener Blutstrange innerhalb einer Rasse 
oder Zucht. Auf folgenden interessanten Fall von als Individualpotenz in Er
scheinung tretender Vererbung macht V. HAECKER in seinem bekannten Lehr
buch uber Vererbung aufmerksam: Setzt sich eine Rasse oder Zucht aus ver
schiedenen Stammen, Blutstrangen (gewissermaBen "reine Linien") zusammen, 
welche bezuglich irgend eines Merkmals sich verschieden verhalten, z. B. die 
Strange A, B, C, ... und ist bei diesen der Entwicklungsgrad dieses Merkmales 
oder dieser Eigenschaft etwa in der Weise a bgestuft, daB a> b> c. . . ist, dann 
wird nach HAECKER bei der Paarung eines Individuums A etwa mit einem aus 
dem Blutstrange C usw. das Produkt die Eigenschaft a mehr oder weniger deut
hch besitzen, das heiBt sich besser verhalten wie die C-Individuen. Innerhalb 
dieser Stamme sind nun sowohl Plns- ale auch Minusvarianten unter den Individuen 
vorhanden. Infolge irgend welcher Umweltseinflusse konnen, wenn diese z. B. be
sonders gunstige sein sollten, sogenannte Plusvarianten entstehen, oder, falls 
sie ungiinstiger Natur sind (z. R. ungunstige Jugendernahrung, Erkrankung usw.), 
werden Minusvarianten die Folge sein. Auf diese Weise erklart sich das Auftreten 
von manchmal sehr guten oder leistungsfahigen Individuen innerhalb von Stammea 
oder von Eltern mit durchschnittlich geringer Leistung, es sind eben Plusvarian
ten, die durch zufallig besonders giinstige Daseinsverhaltnisse sich besser ver
haJten, als sie es unter gewohnlichen Verhaltnissen ihrer genotypischen Be
schaffenheit nach tun wurden. Sie vererben jedoch ihre Anlage zu geringerer 
Leistungsfahigkeit trotzdem. Ebenso konnen Einzeltiere von sehr guter Ab
stammung und vorzuglichem Genotypus manchmal nichts besonderes leisten, 
wenn sie infolge schlechter Lebensverhaltnisse (besonders in der Jugend) Minus
varianten guter Linien sind. Trotzdem aber werden solche Tiere ihre gute Anlage 
weitervererben und auffallend viel gute, leistungsfahige Nachkommen produ
zieren. In diese Kategorie durfte offenbar jener Hengst des Wirtes Morgan 
gehort haben, welcher der Begrunder der geschatzten nordamerikanischen Type 
von Halbblutpferden gleichen Namens wurde. 

III. Vererbung des Geschlechtes 
Die das Geschlechtsverhaltnis angeblich regulierenden Faktoren 

Die Frage nach der Art und Weise, auf welche die "Vererbung des Geschlech
tes" erfolgt und nach einer willkiirlichen EinfluBnahme auf das Geschlecht der 
Neugeborenen bei Mensch und Tier, bewegt seit den altesten Zeiten das Gemut 
der Menschen. Ein franzosisches Bauernwort bezeichnet in etwas brutaler Weise 
diesen Gedanken: ,,0 Gott, schenk mir nur Knaben und laB meine Haustiere 
nur weibliche Individuen gebaren." Fur den Gebrauchstierzuchter und den 
Durchschnittslandwirt - man denke an den Milch- oder Eierproduzenten
ware die Moglichkeit, im Sinne einer Vermehrung der weiblichen Geburten vor
zugehen, tatsachlich von groBer Bedeutung. So erklart sich denn auch die Heran
ziehung und Priifung einer Unzahl von Faktoren, von denen man mit mehr 
oder weniger Recht einen regulierenden EinfluB auf das Geschlechtsverhaltnis 
der Neugeborenen annahm. 

Zunachst lehrt die Erfahrung, daB, wenn sich die Beobachtungen auf groBe 
Reihen von Geburten erstrecken, bei allen Arten von Haustieren mannliche 
und weibliche Geburten im ungefahrell Verhaltnisse von 1: 1 vorkommen. Eill 
genaues Hinzusehen lehrt jedoch, daB geringe Abweichungen bei allen Haus
tierarten auftreten, und daB dieselben um so groBer zu sein pflegen, je kleiner 
das Beobachtungsmaterial ist. In der Fachliteratur wird das Verhaitnis, in 
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welchem mannliche und weibliche Neugeborene vorkommen, gewohnlich in 
der Weise ausgedrtickt, daB man die auf je 100 weibliche entfallenden mannlichen 
Geburten angibt und diese Zahl kurz als "Geschlechtsverhaltnis" bezeichnet 
(z. B. 104 bis 107 beim Menschen). Dies Geschlechtsverhaltnis ist verschieden 
je nach der untersuchten Haustierspezies, ferner nach Rasse, Schlag, Stamm, 
Familie, und selbst die Individualitat spielt unter Umstanden eine wichtige 
Rolle. Uber die durch Spezies-Zugehorigkeit bedingten Verschiedenheiten des 
Geschlechtsverhaltnisses geben folgende Ermittlungen einen Uberblick: 

1. Beim Menschen .... 104 bis 113 (nach Gebieten schwankend) 
2. Pferde ....... 97·3 (nach M. WILCKENS) 
3. " ....... etwas tiber 100 (nach neueren Gesttitsangaben) 
4. Rinde ........ 107·3 (nach M. WILCKENS) 
5." ........ 113·3 (nach PEARL und PARSHLEY) 
6." ". . . . . . .. 100·12 (nach PEARL, neu) 
7. ". . . . . . .. 101·58 (nach GOWEN) 
8. Schafe ....... 97·4 (nach WILCKENS) 
9. Schwein ...... 111·8 

10. Bei der Maus ...... 103·1 bis 104·1 (LITTLE und WELDON) 

12. " Huhn. . . . . . .. 93·4 bis 94.7 ~ac b ~:W von verscltIe enen 
11. Beim Hund ........ 118·5 } h C h' d 

13. Bei der Taube ...... 115.0 eo ac ern gesamme 

Einen experimentellen Beweis von dem beztiglich des Geschlechtsverhalt
nisses verschiedenen Verhalten bestimmter Stamme, erbrachte HELENE KING. 
Innerhalb einer wenig zahlreichen, nur von zwei Paaren herrtihrenden Popu
lation weiBer Ratten vermochte sie zwei Stamme nachzuweisen, von denell der 
eine ein Geschlechtsverhaltnis von 83, der andere hingegen von 125 besaB. Dieser 
groBe Unterschied beider Stamme im Geschlechtsverhaltnis war erblicher Natur. 
A.hnliche Verhaltnisse kommen bei allen Rassen der Haustiere vor und bieten 
dem Ztichter die Gelegenheit, wenigstens in maBigem Grade auf das Geschlechts
verhaltnis seiner Zuchtprodukte EinfluB zu nehmen. 

Das V orkommen eines bestimmten, nur wenig von 1: 1 abweichenden Ge
schlechtsverhaltnisses brachte die Ztichter schon frtih auf die Vermutung, daB 
hierin der Ausdruck bestimmter regulierender Faktoren zu erblicken sei und 
veranlaBte die Suche nach solchen. DaB hiebei auch Irrwege beschritten wurden 
ist begreiflich, und A. LANG behalt im allgemeinen wohl Recht, wenn er sagt: 
"Das Gebiet der Geschlechtsbestimmung ist das Dorado des Aberglaubens 
und der Unwissenschaftlichkeit." 

Einige jener Momente, von denen man vermutete, daB sle das normale 
Geschlechtsverhaltnis zu beeinflussen vermochten, sollen im folgenden kurz 
berticksichtigt werden. 

1. Bereits HIPPOKRATES lehrte im Altertume, daB aus den Produkten der 
rechten Keimdrtise beim Menschen mannliche Individuen, aus jenen der 
linken weibliche hervorgingen und trug damit einem im V olke damals weit ver
breiteten Glauben Rechnung. Dieser Gedanke tauchte von Zeit zu Zeit immer 
wieder bis in die neueste Zeit (1921 RUMLEY DAWSON) auf. Der experimentelle 
Beweis seiner Unrichtigkeit wurde vor zirka 1% Dezennien von WYMER, dann 
von DONCASTER und MARSCHAL (einseitige Exstirpation andert nichts am Ge
schlechtsverhaltnisse usw.) erbracht. 

2. Sehr alt ist ferner die Ansicht tiber den EinfluB des Alters der Zeu
genden auf das kommende Geschlecht, eine Ansicht, die bereits von ARISTOTELES 
geauBert wurde. Wir finden diesen Gedanken, wenn auch etwas verandert, in 
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dem auf Grund groBer statistischer Untersuchungen aufgestellten sogenannten 
HOFACKER-SADLERschen Gesetze wieder. Auch dieses wurde dann von KISCH 
etwas umgestaltet und lautet fiir den Menschen im wesentlichen folgenderart: 
a) wenn die Frau jung (20 bis 25 Jahre) ist, der Mann aber um mindestens 10 Jahre 
alter, dann entstehen bedeutend mehr Knaben als der Norm entspricht; b) ist 
die Frau alter als 26 Jahre und der Mann um 10 Jahre alter, dann sind noch mehr 
Knaben zu gewartigen; c) ist die Frau unter 20 Jahren und der Mann in mittleren 
Jahren, dann entstehen weniger Knaben als normal; d) sind beide Gatten gleich 
alt, dann sind mehr weibliche Kinder zu erwarten; e) ist die Frau alter als der 
Mann, dann tritt ein maBiger KnabeniiberschuB ein. 

3. Um die Mitte des vorigen J ahrhundertes spielte namentlich in den Kreisen 
der Schafziichter die etwas ratselhafte Vorstellung von einer sogenannten "ge
schlechtlichen Kraft" eine wichtige Rolle unter den geschlechtsbestimmenden Ur
sachen. Ein gewisser MARTEGOUT hat auf Grund von Beobachtungen in der Scha
ferei des Herrn Violett in Blanc behauptet, daB, solange die geschlechtliche Kraft 
eines Bockes eine groBe sei, das heiBt zu Beginn des Briinstigwerdens del' Mutter
schafe, derselbe vorwiegend sein mannliches Geschlecht vererbe; spater, wenn 
die Hauptmenge del' Miitter in Brunst gerate, der Bock daher iiberanstrengt 
und in seiner "geschlechtlichen Kraft" geschwacht werde, resultierten vorwiegend 
weibliche Lammer. Endlich in der dritten Periode, da es sich nur mehr um ver
cinzelte Nachziigler del' Brunst handle, steige wieder mit der geschlechtlichen 
Kraft des Bockes die Zahl seiner mannlichen N achkommen. MARTEGOUT 
charakterisiert diese drei Perioden folgenderart: 

1. LammeI' del' 1. Brunstperiode ................ 76·80% mannlich 
2. " 2. . ............... 16·60% 
3. " 3. .. .. .. .. .. .. .... 69·23% 

Diese schanen Zahlen erhielten jedoch spateI' durch einen Herrn VAN DEN 
BOSCH eine Korrektur. Auf Grund zehnjahriger Beobachtungen in seiner Schaf
herde erhielt er bei den aus den gleichen Brunstperioden stammenden Lammern 
folgende Geschlechtsverhaltnisse: 

1. Periode 1 .......... 44·4% mannliche LammeI' 
2. 2 . ......... 47'9% 
3. 3 . ......... 48·4% 

Es braucht wohl nicht erst besonders hervorgehoben zu werden, daB man 
sich unter graBerer odeI' kleinerer "geschlechtlicher Kraft" nichts bestimmtes 
vorstellen kann; und wenn man als Ausdruck derselben etwa einen starkeren 
Geschlechtstrieb annehmen wollte, so ist es nicht gut einzusehen, was derselbe 
mit der Vererbung des Geschlechtes zu tun haben kann. 

4. Geschlechtsverhaltnis und Jahreszeit. der Zeugung. In der 
zweiten Halfte des vorigen J ahrhundertes trat del' Ziiricher Frauenarzt BRESLAU 
mit der Behauptung hervor, daB aus den in den sechs warmeren Monaten des 
Jahres erfolgten Konzeptionen relativ weniger Knaben entspringen wiirden und 
umgekehrt mehr Knaben aus den im Winter VOl' sich gegangenen Befruchtungen. 
Es sei also gerade jene J ahreszeit, in welcher die Fruchtbarkeit, die Zahl der 
erfolgten Konzeptionen, graBer sei (der Sommer), durch ein niedriges Geschlechts
verhaltnis ausgezeichnet. Relativ am meisten Knabengeburten gingen aus 
Friihlingskonzeptionen hervor. Die Beziehungen zwischen dem Geschlechts
verhaltnis suchte man ganz allgemein aus dem vermuteten verschiedenartigen 
karperlichen Verhalten der Eltern in den verschiedenen J ahreszeiten abzuleiten. 

Auch diesel' Gedanke wurde spater von anderen Beobachtern (M. WILCKENS, 
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HEAPE, DIGHTON und anderen) aufgegriffen und mit zum Teil einander recht 
widersprechenden Zahlen widerlegt. Auf Grund eines groBen, beim englischen 
Windhund (Greyhound) gesammelten Materiales findet z. B. DIGHTON, daB 
das niedrigste Geschlechtsverhaltnis (87·6 bis 104) den im Oktober bis Dezember 
gezeugten Jungen entspricht, und das hochste (106 bis 122) den im Juli bis Sep
tember gezeugten. Jedoch auch bezuglich des Hundes weichen die Resultate 
neuester Arbeiten von denen DIGHTONS abo 

5. Die reichliche Ernahrung der Frucht im Mutterleibe in 
ihrem EinfluB auf das Geschlechtsverhaltnis. PLOSS, ein Frauenarzt in Leipzig, 
machte die Beobachtung, daB gerade in den reichen Familien, wo Wohlleben 
und Luxusernahrung vorherrschen, die Zahl der weiblichen Geburten eine auf
fallend erhohte ist. Zur Erklarung dieses Umstandes nahm er an, daB die reich
liche Ernahrung der Frucht im Mutterleibe hieran Schuld sei. Reiche Ernahrung 
des Fotus bedinge die Ausbildung weiblichen Geschlechtes. WILCKENS hat 
diesen Gedanken aufgegriffen und versuchte ihn durch Beobachtungen in Ge
stuten und Rinderherden zu erharten. Zu Kisber und Babolna fand er, daB 
96 gut genahrte Stuten 67 Stut- und 29 Hengstfohlen brachten (100 :43), 
119 schlecht genahrte Stuten 36 Stut- und 83 Hengstfohlen brachten (100:231). 

Ferner stellte er in verschiedenen Rinderherden fest, daB 1751 milchreiche 
Kuhe 814 Kuh- und 937 Stierkalber hatten (100: 115'1), 1514 schlechtere 
Melkkuhe 754 Kuh- und 760 Stierkalber hatten (100: 100'8). 

Die Priifung dieser Hypothese auf ihre eventuelle Richtigkeit stoBt insoferne 
auf groBe Schwierigkeiten, als es strenge genommen kaum moglich ist, unter den 
Verhaltnissen der Praxis ein richtiges Bild uber die Ernahrungsverhaltnisse des 
Fotus zu erlangen. Ein guter Ernahrungszustand des Mutterindividuums 
braucht noch keineswegs einen solchen der Frucht bedingen. 

6. Das Geschlechtsverhaltnis in Beziehung zu den aufeinander
folgenden Trach tigkei ten. Vielfach besteht die Ansicht, daB das Geschlechts
verhaltnis in den ersten Wurfen ein hoheres sei, und daB dasselbe sich mit den 
aufeinanderfolgenden Wurfen erniedrige. H. KING (1915) Z. B. stellte fUr weiBe 
Ratten in den ersten Wurfen ein Geschlechtsverhaltnis von 122 fest. Dasselbe 
sank mit den weiteren Geburten und betrug im dritten und vierten Wud nur 
mehr 101·6 bzw. 103·l. Dies Moment scheint ein Analogon in der Geflugelzucht 
zu besitzen. Auch bei den Geflugelzuchtern besteht die Ansicht, daB die ersten, 
von einer jungen Henne gelegten Eier bei den daraus erbruteten Kucken ein 
erhohtes Geschlechtsverhaltnis liefern. Mit fortschreitender Legezeit nahme 
allmahlich die relative Zahl der mannlichen Individuen ab und erlange am Ende 
der ersten Legeperiode den niedrigsten Wert. Folgende, von JULL (1923 zit. nach 
CREW) im Versuche mit 45 Hennen gefundenen Zahlen illustrieren das Gesagte: 

Legeziffern der Eier: Geschlechtsverhaltnis: 
Obis 20 62·91 ± 1·44 

21 " 40 57·46 
41 60 45·00 
61 80 44·61 
81 " 100 37 ·65 

101 " 120 32·53 ± 1·15 

7. Hieran schlieBen sich dann die Beobachtungen uber den EinfluH der 
geschlechtlichen Beanspruehung auf das Gesehlechtsyerhaltnis. 
HAYS (1921 zit. nach CREW) fand beim Kaninehen, daB, wahrend beim ersten 
Sprung der Boeke in den resultierenden Wurfen ein UbersehuB an mannliehen 
Individuen vorhanden ist (56'33%3'), sieh das Gesehleehtsverhaltnis mit den 
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folgenden Sprungen immer mehr erniedrigte, so daB nach dem zehnten Sprung 
der Prozentsatz von mannlichen Jungen auf 44·44% sank, um nach dem 
zwanzigsten gar nur mehr 21·87% zu betragen (siehe hiezu das unter Punkt 3 
dieses Kapitels Gesagte). 

8. Geschlechtsverhaltnis und Zahl der Jungen im Wurfe. Viel
fach wurde behauptet, daB das Geschlechtsverhaltnis mehrgebarender Tiere bis 
zu einem gewissen Grade von der Zahl der Jungen im Wurfe abhangig sei. 
M. WILCKENS verknupfte diese Ansicht mit der PLossschen Annahme und 
glaubte z. B. beim Schweine einen EinfluB der Jungenzahl auf das Geschlechts
verhaltnis insoferne feststellen zu konnen, als bei jenen Wurfen, die aus zahl
reichen Individuen bestehen, das mannliche Geschlecht der Ferkelrelativ haufiger, 
als es der Norm entspricht, auftrete, und daB umgekehrt individuenarme Wurfe 
relativ mehr weibliche Tiere enthalten. Das ersterwahnte Verhalten sei dann 
verstandlich, wenn man beachte, daB die groBere Zahl von Jungen im Wurfe 
eine schlechtere Ernahrung der Einzeltiere bedinge; in den individuenarmen 
Wurfen hingegen sei der umgekehrte Fall gegeben. Spatere Untersuchungen 
(von WENTWORTH, MACHENS und PARKES) zeitigten widersprechende Ergebnisse. 
Neueste, von AGNES BLUHM (1924) mit groBer Sorgfalt mit Mausen durchgefuhrte 
Versuche haben jedoch die von WILCKENS angefuhrte Tatsache einer groBeren 
Mannchenziffer in individuenreichen Wurfen bestatigt und uber alle Zweifel 
erhoben; nur die Erklarung lautet anders. 'Venn in groBen Wurfen relativ mehr 
mannliche Individuen und in kleinen relativ weniger Mannchen vorkommen, 
so liegt der Grund hievon darin, daB die kleinen Wurfe solche sind, von welchen 
eine relativ groBere Zahl von Embryonen absterben und resorbiert wurden. 
Nun ist es eine bekannte Tatsache, daB im Mutterleibe wesentlich mehr mann
liche Individuen zugrunde gehen als weibliche. So erklaren sich die wider
sprechenden Resultate (Vorkommen oder Fehlen dieser Art letaler Gene in 
verschiedenen Stammen). 

9. Der Reifegrad des Eies im Augenblicke der Befruchtung 
und das Geschlechtsverhaltnis. 1m Jahre 1863 trat der Genfer Botaniker 
THURY mit folgender Hypothese in die Offentlichkeit. Wird ein Ei moglichst 
bald nach dem Verlassen des Eierstockes, d. h. also in einem Zustand unvoll
kommener Reife befruchtet, dann entwickelt sich aus ihm ein weibliches Indi
viduum. Erfolgt hingegen die Befruchtung moglichst spat, bei dem gewisser
maBen uberreifen Ei, dann entsteht ein mannliches Individuum. Bei der ersten 
praktischen Prufung, die mit Rindern in der Weise durchgefuhrt wurde, daB, 
um weibliche Tiere zu erhalten, die Belegung sofort bei den ersten Anzeichen 
der Brunst der Kuhe veranlaBt wurde, erhielt der Landwirt Condroz nach 
29 fruchtbaren Paarungen 22 Kuhkalber und nur 7 Stierkalber. Die Sache schien 
also praktisch brauchbar und wichtig zu sein. Spater vorgenommene vereinzelte 
Prufungen ergaben ein weniger klares Resultat, namentlich auch die zu Eldena 
ausgefUhrten Versuche, ,vo - es wurden Kuhkalber gewunscht - das Verhaltnis 
der Stier- zu den Kuhkalbern sich wie 77: 83 verhielt. So geriet die THURYSche 
Hypothese allmahlich in Vergessenheit, bis sie anfangs dieses J ahrhunderts 
wieder zu neuem Ansehen gelangte. Es war R. HERTWIG, der, mit bestimmt 
gewahlten Versuchstieren (Froschen) arbeitend, einwandfrei zeigen konnte, daB 
der Reifegrad im Augenblicke der Befruchtung tatsachlich von ausschlaggebender 
Bedeutung fUr die Geschlechtsbildung ist. 

HERTWIG zwang seine weiblichen Frosche, die Eier uber die normale Zeit 
im Uterus zuruckzuhalten. 1m ersten Versuch, in dem die Eiablage zirka 64 Stun
den verhindert wurde, die Eier zum Teil uberreif sein muBten, erhielt HERTWIG 
nach der Befruchtung dieser Eier 24 weibliche und 177 mannliche Individuen. 
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Der Kontrollversuch lieferte hier 89 Miinnchen und 99 Weibchen. Spiitere Ver
suche derselben Art von KUSCHAKIEWICZ bzw. HERTWIG, bei denen die Ei
ablage 89 bzw. 94 Stunden verzogert wurde, ergaben ein absolut positives Re
sultat. Weibliche Tiere wurden uberhaupt nicht gebildet, wiihrend Mannchen 
in der Menge von 299 bzw. 271 auftraten. 

Die Sterblichkeit war in dies en Versuchen sogar etwas niedriger als bei 
den Kontrollversuchen, ein Beweis, daB aus der kunstlich verursachten Uberreife 
keinerlei Schadigung fUr die Eier resultierte und keinerlei Selektion veranlaBt 
worden war. 

In Amerika wurde die Richtigkeit dieser Hypothese bzw. ihre praktische 
Anwendbarkeit beim Rinde in den letzten J ahren von PEARL und SALAMAN an 
der Hand eines groBen Materiales neuerdings gepruft und gefunden: 1. daB von 
fruhzeitig befruchteten (im Anfang der Brunst befindlichen) Kuhen 75·3 Stierkiil
ber zu lOO Kuhkalbern stammten. Erfolgte die Befruchtung im mittleren Stadium 
der Brunst, dann war das Geschlechtsverhiiltnis 115·5. Gegen Ende der Brunst 
belegte Kuhe lieferten hingegen 175 Stierkalber auf je lOO Kuhkiilber. 

Diese auf Grund eines groBen Materials und unter Verwendung der bio
metrischen Methode erhaltenen Resultate sprechen unzweideutig fUr die Gultigkeit 
der THURYSchen Hypothese auch bei den Siiugetieren. Die in der Natur der Sache 
gelegene mangelhafte Beherrschung der sich abspielenden physiologischen Vor
gange bedingt begreiflicherweise ein weniger durchsehlagendes Resultat als 
wie bei den Versuchen mit Froschen. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, 
daB eine spatere Prufung dieser Frage durch PEARL (1917) seinen ersten Befund 
nicht bestatigte. 

Die THURYSche Hypothese vom Einflusse des Reifegrades des Eies im 
Augenblicke der Befruchtung auf die Geschlechtsbildung der Frucht fand auch 
beim Menschen Anwendung. Diesbezuglich veroffentlichte SIEGEL folgende 
Tabelle, nach welcher aus jener seit der letzten Menstruation verflossenen Zeit, 
der Reifegrad des Eies bei der in einem bestimmten Zeitpunkte erfolgten Ko
habitation erschlossen werden kann. Der sich ergebende Reifegrad laBt dann 
ferner wieder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Geschlecht der werdenden 
Frucht bestimmen. 

Kohabitationstermin und Kindesgeschlecht (SIEGEL). 

:'Iienstruationszyklus 
I Aus der Kohabitation in folgenden Tagen nach der :Uenstruation 

I sind mit 90% Wahrscheinlichkeit zu erwarten 

----I{nabe~ ----1----- Miidch-e-n -

3 Wochen 1.- 7. und 21. 13.-19. 
3-4 1.- 7. 15.-19. 
4 1.- 9. und 27.-28. 15.-23. 
4-5 1.- 9. 18.-23. 
5 1.-11. und 33.-35. 18.-27. 
3-5 1.- 7. 18.-19. 

Zum Verstandnis dieser Tabelle und des SIEGELSchen Gedankenganges 
muB hinzugefUgt werden, daB SIEGEL die alte Ansicht vom Zusammenfallen der 
Menstruation mit dem Austritte eines Eies aus dem Ovarium nicht teilt. Mit 
neueren Physiologen nimmt er an, daB der Follikelsprung in der Zwischenzeit 
zwischen den aufeinanderfolgenden Menstruationen liegt. 
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An einer groBen Anzahl von wahrend des Weltkrieges gemachten Beob
achtungen will SIEGEL die Richtigkeit der THURYSchen Hypothese und ihre 
Anwendbarkeit in der von ihm vorgeschlagenen Form fiir den Menschen er
wiesen haben. Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, daB hieriiber auch 
weniger giinstig lautende Erfahrungen vorliegen. 

10. Die Lebhaftigkeit des Stoffwechsels als geschlechts
beeinflussender Faktor wurde von dem Wiener Physiologen SCHENK be
hauptet. Urspriinglich wollte er im Auftreten von Spuren von Zucker im Harn 
der schwangeren Frau den schwacheren Stoffwechsel erkennen, der seiner Meinung 
nach eine weibliche Frucht bedingen soUte. Spater anderte er seine Ansicht 
dahin ab, daB er eine gewisse Menge von Harnstickstoff als MaB des energischen 
Stoffwechsels betrachtete, durch den vorwiegend mannliche Friichte erzielt 
werden sollten. Die Resultate stimmten nicht, die entsprechend eingeleiteten 
Stoffwechselkuren bessertennichts, und die "SCHENKsche Hypothese" verschwand 
rasch wieder nicht nur von der medizinischen Tagesordnung, sondern auch aus 
den Spalten der fiir sie ein besonderes Interesse zeigenden Tagesblatter. 

11. In den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts kam von Amerika 
die Hypothese des texanischen Farmers FIQUET nach Europa und fand voriiber
gehend Anhanger. FIQUET behauptete, bei Weiderindern beobachtet zu haben, 
daB, wenn die Kiihe nach strengen Wintern stark herabgekommen waren und 
sie dann von kraftigen, gut gepflegten Stieren belegt wurden, auffallend viele 
Kuhkalber resultierten. Er glaubte aus dieser Beobachtung die Lehre ableiten 
zu diirfen, daB bei Nachkommen einer Paarung jenes Geschlecht groBere Aus
sicht habe aufzutreten, dessen elterlicher Trager im gegebenen Faile am hin
falligsten und daher am meisten gefahrdet sei. Es bildet sich also vorwiegend 
jenes Geschlecht, nach welchem im Zeitpunkt der Paarung gewissermaBen der 
dringlichste Bedarf sei. Diese teleologisch gefarbte Erklarung der behaupteten 
Beobachtungen FIQUETS hatte viel Bestechendes an sich; auch schien sie sich 
nicht allzu schwer in der Praxis anwenden zu lassen. Es geniigte darnach, jene 
Tiere, deren Geschlecht man in vermehrter Menge bei den Nachkommen wiinschte, 
auf geeignete Weise (durch Ernahrung, groBe korperliche Anstrengung, eventuell 
bei mannlichen Tieren durch vorherige groBe geschlechtliche Inanspruchnahme) 
in ihrer korperlichen Verfassung hera bzustimmen. Verschiedentliche Versuche 
in dieser Richtung lieferten jedoch ebenfalls kein befriedigendes Ergebnis. 

12. Geschlechtsverhaltnis und Spezieskreuzung. Bei zahlreichen 
Spezieskreuzungen erfolgt eine tiefgreifende A.nderung des Geschlechtsverhalt
nisses insoferne, als j e nach der in Frage kommenden Tiergruppe das eine Geschlecht 
allein oder nahezu allein auftritt. Das bei solchen Kreuzungen vollkommen 
fehlende oder aber selten auftretende Geschlecht ist nach HALDANE das jeweils 
heterogametische. Daher gilt dies bei Saugetieren fUr das mannliche, bei Vogel 
fiir das weibliche Geschlecht, weil dieses bei den Vogeln das heterogametische ist. 

Als Beispiel mag fiir die Saugetiere die Kreuzung Wisent-Hausrind (Bison 
americanus oder Bos bonasus X Bos taurus) dienen. Aus solchen Paarungen 
resultieren vorwiegend weibliche Bastarde, mannliche sind sehr selten, und wenn 
sie vorkommen, dann bereitet ihre Geburt groBe Schwierigkeiten, und iiberdies 
sind sie mit einer geringen Lebensfahigkeit ausgestattet. 

Aus dem Bereiche von Spezieskreuzungen bei Vogeln seien folgende von 
CREW nach verschiedenen Versuchsanstellern zusammengestellte angefiihrt: 

Streptopelia risoria X Columba livia 38c3': O~. 
Streptopelia alba risoria X Columba livia llc3':O~. 
Streptopelia risoria X Zenaidura carolinensis 16c3':0~. 
Gallus domestic us X Phasianus colchicus lOOc3': O~. 
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Zum Schlusse seien mehr der Kuriositat wegen noch zwei Ansichten iiber 
die Beeinflussung des kommenden Geschlechtes angefiihrt, welche bereits das 
Gebiet ziichterischen Aberglaubens streifen. Manche glauben, daB sich das auf
tretende Geschlecht abwechselnd mit del' Brunst andere. Bringt z. B. eine Kuh 
ein Stierkalb, so werden die aus der nach der Geburt auftretenden 1., 3., 5. usw. 
(n+1.) Brunst resultierenden Jungen weiblichen, hingegen jene, die aus del' 
2.,4., 6. usw. (n-ten) Brunst hervorgehen, mannlichen Geschlechtes sern. Zur 
Begriindung wurde angefiihrt, daB die beiden Ovarien abwechselnd reife Eier 
produzieren wiirden, und daB (siehe Seite 200) jedes der beiden Ovarien Eier 
eines bestimmten Geschlechtes hervorbringe. 

Naiv ist endlich die manchmal geauBerte Meinung, daB beispielsweise nach 
del' Befruchtung einer Kuh mit milchgefiilltem Euter ein weibliches Kalb, um
gekehrt, nach dem Belegen einer vorher ausgemolkenen Kuh abel' ein Stierkalb 
zu erwarten sei. 

All den verschiedenen Ansichten iiber Art und Weise, auf welche die Ge
schlechtsbildung erfolgen soIl, steht die moderne, auf dem Mendelismus und auf 
zytologischen Beobachtungen fuBende Anschauung hieriiber, gegeniiber. Inwie
weit es moglich ist, von diesem Standpunkte aus ein Verstandnis jener von del' 
Norm abweichenden Geschlechtsverhaltnisse zu gewinnen, sollen die folgenden 
Ausfiihrungen lehren. 

Yom mendelistischen Standpunkte aus sollte nach dem an anderer Stelle 
Gesagten das Geschlechtsverhaltnis bei unseren Haustieren genau wie 100: 100 
sein, wobei allerdings fiir aIle befruchteten Eier eine gleiche Lebens- und Ent
wicklungsfahigkeit angenommen wird. Nun lehren aber genaue Beobachtungen, 
daB immerhin maBige Abweichungen hievon die Regel sind. Man muB daher 
zunachst annehmen, daB aus irgend welchen Griinden bereits von dem hetero
gametischen Geschlechte die beiden Arten von Gameten nicht in gleicher Menge 
gebildet werden. 

Ehe auf die einen solchen V organg bedingenden Griinde eingegangen werden 
soIl, ist zu beriicksichtigen, daB ganz allgemein dreierlei Arten des Geschlechts
verhaltnisses zu unterscheiden sind: das primare, sekundare und tertiare. Unter 
primarem Geschlechtsverhaltnis versteht man jenes, welches den eben ent
standenen Zygoten zukommt; sekundares Geschlechtsverhaltnis ist das bei 
den neugeborenen vorkommende und tertiares ist das an den erwachsenen 
Tieren vorhandene. Es ist bekannt, daB die drei Aden von Geschlechtsverhaltnis 
keineswegs miteinander genau iibereinstimmen. So wird beim Menschen ein 
primares Geschlechtsverhaltnis von etwa 120 angenommen, wahrend das sekun
dare etwa 106 ist. Und beim Rinde ist ersteres 123, letzteres 107. Es tritt offen
bar ein haufigeres Absterben mannlicher Friichte wahrend der Trachtigkeit ein. 
Ahnlich ist auch das tertiare Geschlechtsverhaltnis beim Menschen verschieden 
yom sekundaren, es ist erwiesenermaBen durch das haufigere Abster ben der Knaben 
kleiner als dieses. Wir haben hier somit sowohl einen pranatalen als auch post
natalen Ausscheidungsvorgang mannlicher Friichte oder Individuen vor uns, 
dessen Folge dann ein abgeandertes Geschlechtsverhaltnis ist. 

Zunachst gilt es die Frage zu beantworten, auf welche Weise eine Abanderung 
des primaren Geschlechtsverhaltnisses moglich ist, d. h. unter welchen Um
standen yom heterogametischen Geschlecht die zwei verschiedenen Aden von 
Geschlechtszellen in ungleicher Anzahl gebildet werden konnen. Beim Versuche, 
aIle jene Momente, welche hier eine Rolle spielen, zu besprechen, mochte ich 
in der Hauptsache den einschlagigen klaren Ausfiihrungen CREWS folgen. Bei 
Schmetterlingen und Vogeln ist bekanntlich das weibliche Geschlecht das hetero
gametische, dasjenige, welches zwei Aden von Geschlechtszellen (X- und Y-Chro-
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mosom fiihrende Eier) erzeugt. Unter normalen Verhaltnissen geht bei der Pol
korperbildung entweder das X- oder das Y-Chromosom in das erste Polkorperchen 
iiber, so daB, weil dieser ProzeB in gleicher Weise beide Arten von Chromosomen 
betrifft, X- und Y-Chromosom fiihrende Eier ebenfalls in gleicher Menge resul
tieren miissen. Wenn jedoch aus unbekannten Griinden mehr X-Chromosome 
als Y -Chromosome ausgestoBen werden, dann miissen natiirlich Y -Chromosom 
fiihrende Eier in groBerer Anzahl entstehen, welche, wenn spater von den homo
gametischen (stets X-Chromosome fiihrenden) Spermien befruchtet, entsprechend 
mehr weibliche Zygoten liefern. Dann ist das prim are Geschlechtsverhaltnis zu
gunsten des weiblichen Geschlechts gestort. Fiir Talaeparia tubulosa hat SEILER 
(1920) gezeigt, daB es moglich ist, die Entstehung von mannlich, bzw. weiblich 
orientierten Eiern willkiirlich zu beeinflussen, und zwar, wie die folgende Tabelle 
zeigt, durch Verwendung verschiedener Temperaturen. 

Tcmpcratur 

18" C 
35-37" C 

3.5 0 C 

X -ChrOlllosom 

in den Polar-iIn Ei 
k6rper llber-verbliebcn 

gcgangen 

61 45 
52 84 
48 31 

Gesclllechts-
yerhilltnis 

136: 100 
62: 100 

155: 100 

Auf ahnliche Weise scheinen auch die friiher zitierten, an Froschen ge
wonnenen Resultate HERT\VIGS und KUSCHAKIEWICZ' ihre Erklarung zu finden, 
insoferne, als es durch die kiinstlich veranlaBte Uberreife der Eier zu einseitig 
vermehrtem Ubertritt yom Y -Chromosomen in das Polkorperchen und somit zu 
vermehrter (bzw. ausschlieBlicher) Produktion von mannlichen Individuen kam. 

AuGer durch solche und ahnliche abwegige Vorgange bei der Reifeteilung 
des Eies konnen auch noch auf andere Weise Anderungen des primaren Ge
schlechtsverhaltnisses hervorgerufen werden. In jenen Fallen, wo das mannliche 
Geschlecht das heterogametische ist (Saugetiere, Drosophila), konnen sich die 
produzierten beiden Arten von Spermatozoiden (namlich die das X-Chromosom 
oder das Y-Chromosom fiihrenden) hinsichtlich ihrer Beweglichkeit, Lebens
fahigkeit oder Empfincllichkeit gegeniiber verschieclenen Schacllichkeiten ver
schieclen verhalten. Aus dem verschiedenen Bau dieser beiden Arten von Sperma
tozoiden (X-Chromosom fiihrende Weibchenbestimmer uncl Y -Chromosom 
fiihrencle Mannchenbestimmer) und vor allem aus ihrem verschieclenen Gehalt 
an Chromatin ergibt sich clas Verstanclnis fiir verschiedene Grade von Beweg
lichkeit und cler Schnelligkeit beim Wettlauf nach clem zu befruchtenclen Ei. 
Diesbeziiglich kann der Unterschied besonders bei der Einwirkung verschieclener 
Schacllichkeiten chemischer Natur auf beide Spermiengruppen cleutlich hervor
treten. 

In iiberzeugencler Weise sprechen fiir cliese Anschauung clie Versuche von 
AGNES BLUHM (1924). Sie zeigte, daB durch Behandlung von Mannchen weiBer 
Mause mit bestimmten Drogen (Alkohol, Yohimbin-Spiegel und Koffein) die 
Zahl ihrer mannlichen Nachkommen gegeniiber den weiblichen erheblich ge
steigert wircl. Hingegen hatte umgekehrt die Behandlung weiblicher weiBer 
Mause keinen EinfluB auf das Geschlechtsverhaltnis. Die Resultate cles Alkohol
versuchs lauten: 67 vollstanclige Wiirfe, die aus Paarungen normaler, unbehan
delter Weibchen mit alkoholisierten Mannchen entsprangen, lieferten 331 Junge' 
mit einem Geschlechtsverhiiltnis von 122·14 (= 54·98% 6'). 
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In Anbetracht dcssen, daB der von A. BLUHM benutzte Miiusestamm unter 
normalen Verhaltnissen ein Geschlechtsverhaltnis von nur 79·8 (= 44·38%6') 
besaB, kommt die Verfasserin zu dem Schlusse: "Die starke Alkoholvergiftung 
des Vaters hat also zu einer erheblichen Verschiebung des Geschlechtsverhalt
nisses zugunsten der Mannchen gefUhrt." DaB es sich im vorliegenden FaIle 
keineswegs um einen Zufall handelte, beweist das normale Geschlechtsverhaltnis 
der N achkommen derselben zum Alkoholversuch benutzten Mannchen vor und 
nach der Alkoholperiode. Bci den Nachkommen derselben Vater, die wahrend 
der Abstinenzperiode von diesen erzeugt worden waren, stellte sich sehr charak
teristisch ein sofortiger und jaher Abfall des Geschlechtsverhaltnisses gegenuber 
demjenigen der Alkoholperiode ein. Zur Gegenprobe dienten 35 Weibchen, die 
in gleicher Weise wie in der anderen Versuchsreihe die Mannchen alkoholisiert 
und mit nicht alkoholbehandelten Mausen gepaart wurden. Sie lieferten nur 
neuu vollstandige Wurfe mit einem Geschlechtsverhaltnisse von 100: 100. 

Die ErkHirung dieser durch Alkoholisieren der heterogametischen Mannchen 
weiBer Mause veranlaBten Erhohung des Geschlechtsverhaltnisses, der Mannchen
zahl, liegt nach A. BLL'"HM in der lahmenden Wirkung, welche der Alkohol (nach 
einem vorhergehenden, kurzen Erregungsstadium) auf das Plasma der Spermien 
ausubt. Durch den Alkoholrausch sei die Beweglichkeit jener das weihliche 
Geschlecht bedingenden, das X-Chromosom fUhrenden Spermien starker oder 
langer herabgesetzt "Norden. als diejenige der Mannchcnbestimmer unter den 
Spermien. DaB erstere von der Alkoholnarkose starker getroffen werden als 
letztere. solI auf ihrer chromatinreicheren Beschaffenheit beruhen. Anderseits 
seien die Mannchenbestimmer unter den Spermien chromatinarmer, deshalb 
konne sich die lahmende W"irkung des Alkohols bei ihnen weniger stark geltend 
machen, sie seien daher beweglicher, rascher und erreichen die zu befruchten
den Eier beim Wettlaufe eher und in groBerer Zahl als die chromatinreicheren 
und daher starker beeintrachtigten W eibchenbestimmer. 

Die Berechtigung der BLuHMschen Erklarung, d. i. der Annahme einer 
lahmenden Wirknng des Alkohols auf die Spermien, ergibt sich aus folgendem 
von COLE und DAVIES (1914) durchgefuhrten Kaninchenversuch (zit. nach 
CREW, 1925). Ein weibliches Kaninchen wurde nnmittelbar nacheinander von 
den verschiedenen Rassen angehorenden Rammlern A und B gedeckt. In wie~ler
holten Fallen fiel die Mehrzahl der Jungen nach dem A-Rammler. Seine Spermien 
waren offenhar die beweglicheren. Wurde nun die Doppelbefruchtung des weib
lich6n Kaninchens in del' Weise vorgenommen, daB das Sperma des durch
schlagenden Rammlers A derart mit Alkohol behandelt wurde, daB es, wenn 
auch geschwacht, trotzdem fUr sich aIle in noch immer befruchtungsfahig war, 
dann zeigten die Nachkommen dieses Doppelsprunges nicht mehr wie sonst 
die Merkmale des A-Rammlers. Es traten an ihnen die Eigenschaften des B
Rammlers hervor. Die lahmende Wirkung des Alkohols zeigte sich hier deutlich 
in der geringeren Beweglichkeit der alkoholgeschadigten Spermien gegenuber 
den normalen des B-Rammlers; erstere blieben beim Wettlauf nach den Eiern 
zuruck. 

Der Yohimbinversuch A. BLL'"HMS ging von folgendem Gedankengang aus: 
innerhalb gewisser Grenzen verabreicht, wirken Yohimbinverbindungen an
regend auf die glatte Muskulatur; es lag daher die W fthrscheinlichkeit VOl', daB 
eine ahnliche anregende Wirkung auch auf das Plasma der Spermien ausgeubt 
werden wurde. 46 mannliche weiBe Mause, die langere Zeit hindurch taglich 
mit Yohimbin hydrochloricum Spiegel behandelt wurden, lieferten mit unbe
handelten Weibchen in 80 vollstandigen Wurfen 339 Junge mit einem Geschlechts
verhaltnis von 120·13 (= 54·57%6'). Gleich wie durch Alkohol- wurde auch 



Vel'el'bung des Geschlechtes 209 

dureh Yohimbinbehandlung del' mannliehen Mause eine gegenubel' del' Norm 
(um 10·19%) erhohte Mannehenziffer del' Naehkommen veranlaBt; das Ge
sehleehtsverhaltnis war zugunsten del' Mannehen stark versehoben worden. Del' 
Gegenvel'sueh - Yobimbinisierung del' Weibehen allein - blieb ohne jeden Ein
fluB auf das Gesehleehtsvel'baltnis del' Naehkommen. 

Del' Koffeinversueh endlieh stutzte sieh auf die Tatsache, daB Koffein fUr 
Herz und das ganze Nervensystem ein El'l'egungsmittel ist. Es soUte sieh daher 
diese spezifisehe Wirkung auch bei den Spermien geltend machen. Das Ergebnis 
del' ersten :25 von koffeinisierten Mannchen und unbehandelten Muttern her
ruhrenden Wurfen war insofel'ne ein unerwartetes, als die Mannehenziffer del' 
Nachkommen zunachst unter die Norm sank (71·21 gegenuber normal 79'8). 
Weil dabei aueh die WurfgroBe abgenommen hatte und die Sterblichkeit der 
koffeinisierten Tiere eine groBe war, so muG man sehlieBen, daB das Coffein in 
so betrachtlicher Dosis verabreicht, auf die Spermien als Gift gewirkt batte, 
etwa in der Weise, daB dadurch mannchenbestimmende Spermien in groBerer 
Zahl getotet wurden als weibchenbestimmende. 1m weiteren Verlaufe des 
Versuches trat Gewohnung an das Gift ein, es wirkte nunmehr auf die "Plasma
il'l'itabilitiit" erhohend ein und erhohte die Bewegliehkeit der Mannchenbestimmer 
mehr als jene del' Weibchenbestimmer, so daB erstere haufiger zur Befruehtung 
gelangen konnten. Solcherart erhohte sich das primare und in der Folge auch 
das sekundare Gesehleehtsverhaltnis. Tatsachlieh hatte eine der folgenden je 
25 Wurfe umfassenden Partien ein Gesehleehtsverhaltnis von sogar 126·08. 
Sehliel31ich trat eine weitere Gewohnung an das Koffein ein, so daB das Gesehlechts
verhaltnis etwas sank, es betrug namlich bei den letzten 25 Wurfen dieses Ver
suches 112·06. 1m Ganzen waren beim Koffeinversuch 150 vollstandige Wurfe 
erhalten worden mit 677 lndividuen und einem Geschlechtsverhaltnis von 95·66, 
das somit trotz des anfanglichen Sinkens unter die Norm immer noch deutlich 
groBer war als diese (79·8). Eine erhebliehe Steigerung der mannlichen Nach
kommen wurde also durch die Koffeinisierung der Rammler ebenso erzielt, wie 
bei der Behandlung mit Alkohol und Yohimbin. Der Unterschied in der Wirkung 
dieser drei Substanzen liegt darin, daB durch den Alkohol die weibchenbestim
mend en (X-Chromosom fUhrenden) Spermien starker gelahmt wurden als die 
mannchenbestimmenden (Y-Chromosom haltigen), wahrend Yohimbin und 
Koffein auf die Beweglichkeit der mannchenbestimmenden Spcrmien steigernd 
einwirkte. In allen Fallen war die Erhohung der Mannchenziffer unter den Nen
geborenen die Folge. 

Manehe Forscher nehmen nun an, daB ahnlich wie Alkohol, Yohimbin und 
Koffein, auch verschiedene Stoffwechselprodukte, also andere Momente, ja ZUlli 

Teil auch Einflusse der Umwelt, indirekt selektiven EinfluB auf die beiden Arten 
von Spermien unserer Haustiere ausuben und solcherart zunachst das prim are 
Geschleehtsverhaltnis beeinflussen konnen. Verschiedene physiologische Zu
stande der Elterntiere, ferner die Beschaffenheit del' weiblichen Geschlechts
organe, eventuell sogar die Reaktion des Scheidensehleims usw. sollen unter 
Umstanden ahnlich selektiv wirken. 

Dort wo das weibliche Geschlecht das hetel'ogametische ist, bei den Vogeln, 
wil'd manehmal eine verschiedene Anziehungskraft del' Spermien seitens del' 
beiden Gruppen pl'oduziertel' Eiel' angenommen, um abgeanderte Gesehlechts
verhaltnisse zu el'klaren. Auf solche 'Veise odeI' durch die Annahme oben ge
schildel'ter, abnorm verlaufender Reifungsvorgange, ist z. B. das Resultat del' 
HEAPEschen Versuche zu verstehen, durch welche del' EinfluB von Umwelts
einflussen auf das Geschlechtsverhaltnis bei Kanarien festgestellt worden ist. 
HEAPE zuchtete zwei Partien von Kanarien unter vollkommen verschiedenen 

A dam e t z, AlIgemeine Tierzuchtlehre 14 
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Daseinsbedingungen. Die eine hatte viel Licht, gunstige Temperatur und hin
reiehende, jedoch nicht uppige Er;,ahrung zur Verfugung; die andere wurde 
bei gedampftem Licht, wpchselnder Temperatur und uppigem Futter gezuchtet. 
Dabei lieferte die erste Gruppe fast dreimal mehr Mannchen als die zweite, und 
dies abnorme Gescblechtsverhaltnis anderte sich nicht, als ein Austausch der 
Vogel vorgenommen wurde. N ach CREW gehort hieher auch die PEARLsche 
Beobachtung, nach welcher beim Haushuhn dadurch eine groBere Anzahl von 
weiblichen Nachkommen erzielt werde, als es der Norm entspricht, wenn die 
Henpen vor ihrer Befruchtung sellr viele Eier gelegt hatten und sich daher wohl 
in einer Art von Erschopfungszustand befinden mogen. 1m allgemeinen geht 
aus diesen Betrachtungen hervor, daB die Moglichkeit, das Geschlechtsverhaltnis 
zu beeinflussen, bei jenem Geschlechte am wahrscheinlichsten ist, welches das 
heterogametische ist. 

Was das sekundare Geschlechtsverhaltnis anbetrifft, das fUr die praktische 
Tierzucht fUr gewohnlich allein Berucksichtigung findet, so wird es von folgen
den Momenten beeinfluBt: 1. von dem primaren Geschlechtsverhaltnis, das 
sich begreiflicherweise auch im sekundaren widerspiegelt; 2. von der eventuellen 
verschiedenen Sterhlichkeit mannlicher und weiblicher Zygoten und Foten 
("elektive fatale Sterblichkeit); die mehr oder weniger einseitige Sterblichkeit 
frisch entstandener Zygoten und von Foten eines bestimmten Geschlechtes 
kann selbst wieder bedingt sein: a) durch ungunstige Zustande wahrend der 
Trachtigkeit des Muttertieres und b) durch das V orkommen letaler und semi
letaler Faktoren. DaB beim Menschen und bei Saugetieren die Empfindlichkeit 
mannlicher Fruchte wahrend des Embryonallebens ganz allgemein groBer ist, 
und daB daher unter solchen Umstanden mehr mannliche als weibliche Fruchte 
absterben, ergibt sich aus der speziell beim Menschen einwandfrei festgesteUten 
groBeren Zahl abortierter oder tot geborener mannlicher Individuen (G.-V.= 130). 
Wenn auch eingehendere Untersuchungen bei unseren Haustieren hieruber meines 
Wissens nicht vorliegen, so sprechen hiefUr doch die PARKEsschen Untersuchun
gen. PARKES (zitiert nach CREW) hat nachgewiesen, daB Mause, die bald nach 
dem Werfen, wenn sie ihre Jungen noch saugen, trachtig ,verden, wesentlich 
individuenarmere Wurfe bringen, in denen die Zahl der Weibchen wesentlich 
erhoht ist. Es scheinen also die nngunstigen physiologischen Zustande ein erhohtes 
Absterben mannlicher Zygoten und Foten 7.U veranlassen. 

Auf die groBe Bedeutung dieser Verhaltnisse fUr den Menschen hat CREW 
mit Recht hingewlCsen. Er erwahnt, daB das sekundare Geschlechtsverhaltnis bei 
jenen Volkern am gloBten sei, welche unter gunstigen Daseinsverhaltnissen leben 
und bei welchen die "pranatale Hygiene", wie er es nennt, am vollkommendsten 
ist. Am hochsten entwickelt sei dieselbe bei den Juden. Ahnlich lagen nach ihm 
die Verhaltnisse bei den Haustieren, bei denen ebenfalls in dieser Beziehung 
groBe Unterschiede vorhanden sind. Deshalb wurden entsprechende Unter
suchungen wohl ebenfalls, z. B. bei gut gepflegten Rassepferden, gegenuber den 
ubermaBig angestrengten Tieren primitiver Volker, ein hoheres Geschlechts
verhaltnis erkennen lassen. Ebenso sei aus Mangel an pranataler Hygiene, wegen 
ungunstiger VerhiHtnisse, unter denen uneheliche Mutter gewohnlich leben, die 
bei den unehelichen Kindem" gegenuber den ehelichen festgestellte niedrigere 
Knabcnziffer zu verstehen. 

b) Einen wichtigen EinfluB auf das Geschlechtsverhaltnis der Tiere hat 
ferner das Vorkommen sogenannter letaler und semiletaler Faktoren im Sinne 
MORGANS. Manche dieper Iptale Mutationen auslosenden letalen Faktoren treten 
namlich geschlechtsgebunden auf, und es kommen, wie MORGAN gezeigt hat, 
manchmal sogar mehrere solcher Faktoren in derselben Zygote zusammen. Rei-
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spielsweise hat MORGANS Letalfaktor 1 und 3 bei Drosophila melanogaster ein 
Geschlechtsverhaltnis von nur 12·5 veranlaBt. GOLDSCHMIDT wieder zeigte, daB 
bei Lymantria dispar durch eine die Raupen hauptsachlich zur Zeit der fiinften 
Hautung heimsuchenden Krankheit (Flascherie) vorwiegend die weiblichen 
Individuen ergriffen und vernichtet werden, so daB hiedurch ein stark gestortes 
Geschlechtsverhaltnis verursacht wird. Solche letale und semiletale Faktoren 
entstehen auch in der geschlechtsgebundenen Form, besonders bei hochgeziich
teten Haustieren, ab und zu; sie kiindigen ihre Anwesenheit dann gewohnlich 
durch ein stark abgeandertes Geschlechtsverhaltnis an. 

Zum Schlusse sei noch erwahnt, daB durch jene Vorgange, welche als Um
kehr des Geschlechtes (sex reversal) bezeichnet werden, eine ebenfalls weit
gehende Veranderung des Geschlechtsverhaltnisses bewirkt werden kann; unter 
Umstanden kann hieraus sogar das vollige Verschwinden des einen Geschlechtes 
die Folge sein. CREW sagt hieriiber: "Es ist eine ausgemachte Tatsache, daB ein 
Individuum mit der Chromosomenzusammensetzung eines bestimmten Ge
schlechtes, also beispielsweise ein genotypisches Mannchen oder Weibchen, so 
verandert werden kann, daB es die Ausstattung und Funktion des entgegen
gesetzten Geschlechtes erlangt. Eine Henne mit der genotypischen Beschaffen
heit XY kann unter Umstanden die Funktion eines Hahnes erlangen und mit 
einer normalen Henne gepaart eine N achkommenschaft liefern, deren Geschlechts
verhaltnis 50: 100 ist. Wenn andererseits ein weibliches Amphibium oder ein 
weibliches Saugetier mit der genotypischen Konstitntion XX als Mannchen 
funktioniert, dann wird dessen N achkommenschaft ausschlieBlich aus Weibchen 
bestehen." Z.B.: 

XY = Geschlechtschromosome der geschlechtsverkehrten Henne; 
XY = Geschlechtschromosom der normalen Henne; 

XY X XY .................. p 

/ '" / '" X Y X Y. . . . . . . . . . . . . . . . .. Gameten 
XX + 2 XY + YY .................. FI-Generation ___ '-v-' ___ 

16 2 ~ ~ lebensunfahig 

Daher ist hier ein Geschlechtsverhaltnis von 5066 zu 100 ~~ oder: 
XX. . . .. Geschlechtschromosom des geschlechtsverkehrten weiblichen 

Saugetieres; 
XX. . . .. Geschlechtschromosom des normalen weiblichen Saugetieres; 

XX X XX ................. P 

/ '" / '" X X X X. . . . . . . . . . . . . . . .. Gameten 
XX + XX + XX + XX ................. F I-Generation 

In diesem FaIle resultieren somit ausschlieBlich Weibchen. 

IV. Vererbung erworbener Eigenschaften 
Die Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften ist auch fiir den 

praktischen Ziichter von so ungeheurer Bedeutung, daB ein tieferes Eingehen 
auf das Wesen der "erworbenen Eigenschaften" vor allem notwendig ist. Um 
so mehr, als es nicht viele Kapitel in der Tierzucht giht, in denen so viele und 
so schwerwiegende MiBverstandnisse an der Tagesordnung sind. 

1m engeren Sinn des Wortes konnen erworbene Eigenschaften nur jene 
genannt werden, wclche entweder durch Einfliisse der Umwelt hervorgerufen 

14* 



212 Angewandte Vererbungslehre 

werden, welche also Anpassungserscheinungen vorstellen, und welche mit keiner
lei Veranderung im Keimplasma verbunden sind (Somationen, Modifikationen) 
oder solche, welche durch funktionelle Anpassung entstanden sind. Wiirde sich 
beispielsweise ein Muskel durch Ubung wesentlich besser entwickeln und wiirde 
sich dieses wirklich erlangte, neue Merkmal auf die Nachkommen vererben, 
dann ware dies ein klarer Fall von Vererbung einer erworbenen Eigenschaft 
im wahren Sinne des W ortes. OdeI' wenn durch den Melkreiz das Euter der Kiihe 
sich besser entwickelt und besser funktioniert, und wenn diese bessere Entwick
lung sich wirklich auf die Nachkommen iibertragen lieBe. Oder endlich, wenn 
irgend ein Pferd aus einem milden Klima und von guter Pflege, mit feiner, kurzer 
Behaarung unter ungiinstige Verhaltnisse versetzt wird, wo das Klima rauh, 
und die Pflege, eventuell die Stallhaltung fehlt. Wie allbekannt, steUt sich dann 
ein grober, langer und wohl auch dichter Haarwuchs ein. Gabe es eine Vererbung 
solcher "erworbener" Eigenschaften, dann miiBte sich diese durch Anpassung 
erlangte neue Art der Behaarung auch bei der Zuriickversetzung ins milde Klima 
erhalten. 

Bei der Behandlung dieses Themas hat man sich jedoch nicht auf solche 
einwandfreie Falle beschrankt, vielmehr wurden aIle moglichen Arten von schein
bar oder wirklich neu entstandenen Merkmalen und Eigenschaften, auch solche, 
welche Veranderungen des Keimplasmas entsprangen, herangezogen und auf 
diese Weise eine groBe Verwirrung angerichtet. Soll eine klare Antwort auf die 
Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften ermoglicht werden, dann 
miissen wir uns darauf beschranken, nur solche Merkmale oder Eigenschaften, 
welche wie die angefiihrten Beispiele den Charakter einer funktionellen Anpassung 
besitzen, als "erworbene" im engeren Sinn des W ortes herauszuschalen und zu 
untersuchen. Die Vererbung dieser Art von erworbenen Eigenschaften hat be
kanntlich LAMARCK gelehrt. 

Um MiBverstandnisse auszuschalten, miissen zunachst einmal eine Reihe 
von Erscheinungen aus diesem Kapitel ausgeschaltet werden, die gewiB mit 
einer solchen Art von "Erwerbung", wie wir sie eben charakterisiert haben, 
nichts zu tun haben. Ausgeschaltet miissen einmal werden: 

1. Die sogenannten intrauterinen Infektionen, d. h. die im Mutterleibe 
erfolgende Ansteckung mit irgend einer Infektionskrankheit. Weil es manch
mal tatsachlich sich ereignet, daB z. B. ein Kalb mit Tuberkulose behaftet, ge
boren wird, deshalb spricht man in Kreisen der Praktiker haufig von einer ererbten 
Tuberkulose. Das ist falsch, denn das Kalb ist nur deshalb mit Tuberkulose 
behaftet geboren worden, weil es im Mutterleibe von der tuberkulosekranken 
Mutter angesteckt wurde. DaB sich die "Neigung", die Anlage zu Tuberkulose, 
allerdings von einer Generation auf die andere vererben kann, ist etwas ganz 
anderes; sie hangt mit einer bestimmten Beschaffenheit des Keimplasmas zu
sammen und diese, weil durch bestimmte Vererbungsgene bedingt, vererbt 
sich natiirlich. Charakteristischer noch ist der Fall etwa der Geburt eines mit 
syphilitischen Erscheinungen behafteten Kindes. Auch hier handelt es sich 
um eine Ansteckung im Mutterleib und gewiB nicht um eine "Vererbung" , 
namentlich deshalb, weil die Syphilis eine reine typische Infektionskrankheit 
ist, welcher gegeniiber im allgemeinen keine groBeren Unterschiede hinsichtlich 
der Neigung zur Erkrankung bei den einzelnen Menschen derselben Rasse be
stehen. 

Der Vollstandigkeit halber sei dar auf hingewiesen, daB die Ursachen solcher
art "angeborener Krankheiten" zweifacher Art sein konnen. Es kann sich ein
mal um eine plazentare Infektion handeln, anderseits um eine sogenannte 
konzeptionelle (germinative). Erstere ist fiir Milzbrand, Pneumoniakokken, 
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Typhusbazillen, Eiterkokken, ja selbst fUr die Malariaerreger nachgewiesen 
worden. Die Ubertragung der betreffenden Krankheitserreger erfolgt unter 
Umstanden trotzdem, daB die BlutgefaBe des Kindes im Mutterleibe mit den 
mutterlichen nicht direkt kommunizieren. 

Die zweite Ursache fUr die Geburt von Nachkommen, die mit gewissenKrank
heiten der Mutter behaftet sind (konzeptionelle Infektion), geschieht in der Weise, 
daB mit dem mannlichen Sperma die betreffenden Krankheitserreger in die 
Eizelle gelangen. Hier konnen sie sich, ohne die Weiterentwicklung des befruch
teten Eies Zll unterdrucken, erhalten, um zu einem gewissen Zeitpunkte die 
betreffende Krankheit auszulOsen. Einen solchen V organg nimmt man bei der 
Ubertragung der Tuberkulose auf die Nachkommen, speziell beim Huhne, oftcn; 
an. Sicher festgestellt ist diese Ubertragungsart fUr die Pebrinekrankheit der 
Seidenraupen. Die Erreger dieser verheerenden Krankheit, eine Art von Sporo
zoen, gehen auch auf das Ei und das Spermazoid uber, wenn die betreffenden 
Individuen an dieser Krankheit leiden, und zwar ohne die Keimzellen selbst 
zu schadigen. Dieselben befruchten, bzw. konnen befruchtet werden, und die 
Fahigkeit der Entwicklung und das weitere Wachs tum bleiben erhalten. Erst 
das entwickelte Tier erliegt der Krankheit. 

Die angefUhrten Beispiele durften genugen, um zu beweisen, daB die Gruppe 
solcher Ansteckungen im Mutterleibe entweder auf planzentarem Wege oder 
durch Ubertragung des Krankheitskeimes durch das Sperm a oder Ei erfolgt, 
mit der Vererbung erworbener Eigenschaften jedoch nichts zu tun hat. 

2. Gehoren keinesfalls in das Kapitel erworbener Eigenschaften die Yer
stiimmclungen und Vcrletzungen, obschon der Volksglaube dies annimmt. Ein 
besonders beruchtigtes Kapitel stellen diesbezuglich die absichtlich oder unab
sichtlich erfolgten Schwanzverstummelungen bei Hunden und Katzen vor, die 
sich angeblich vererbt hatten. Es ist noch gar nicht solange her, so wurde ein 
solcher Fall in einer ehrwurdigen und beruhmten Akademie der Wissenschaften 
mit einer derartigen Erklarung erortert. Die Hinweise darauf, daB man speziell 
in der Schafzucht bei vielen Rassen (Merinos, englische Fleischschafe usw.) 
seit langen J ahren alljahrlich Ta,usende von Individuen ihres Schwanzes beraubt, 
daB aber trotzdem, wo man das Kupieren unterHiBt, sofort def normale lange 
Schwanz wiedererscheint, dieser Hinweis hat noch keineswegs den Glauben der 
Anhanger dieser Irrlehre erschuttern konnen. 

Und wie verhalt es sich mit der seit Jahrtausenden bei Juden, Mohamme
danern und vielen heidnischen Stammen geubten Beschneidung ~ LaBt sich 
dort ein Schwund oder auch nur eine Unterentwicklung des Praputiums fest
stellen ~ 1m Gegenteil, diesbezugliche Untersuchungen im Gebiete Sudasiens haben 
ergeben, daB, wenn Individuen solcher Stamme, welche gewohnlich Beschneidung 
ubten, aus irgend welchen Grunden davon verschont blieben, sogar verhaltnis
maBig oft Phimosis, d. h. eine zu stark entwickelte und zu enge Vorhaut auf
wiesen. Das gerade Gegenteil von der erwarteten Verstummelung hat sich oft 
genug gezeigt (KULZ). 

Bei der Frage nach der Vererbung von Verletzungen und Verstummelungen 
spielten bis auf die jungste Zeit die Versuche von BROWN-SEQUARD eine hmvor
ragende Rolle. Wurde z. B. beim Meerschweinchen der Nervus ischiaticus durch
schnitten oder verletzt, so traten, wie BROWN -SEQUARD zeigte, bei dies en 
Individuen Krampfe, welche als eine Form der Epilepsie angesprochen wurden, 
auf, und die Nachkommen solcher, auf kunstlichem Wege an epileptiform en 
Krampfen erkrankter Tiere zeigten durch mehrere Generationen eine ahnliche 
Neigung. Bis auf die jungste Zeit glaubte man hierin einen vollen Beweis von 
der Vererbung dieser durch Verletzungen hervorgerufener Krampferscheinungen 
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erblicken zu miissen, um so mehr, da Nachpriifungen dieser Versuche durch 
ROMANES und OBERSTEINER positiv ausfielen. Durch neuere englische Unter
suchungen (1912) und besonders durch solche von MACIESZA und WRZOSEK in 
Krakau (1911) wurde jedoch einwandfrei nachgewiesen, daB es sich keineswegs 
um eine Vererbung der bei den Eltern kiinstlich hervorgerufenen Epilepsie 
handeln kann. Man hatte eben iibersehen, daB gerade fUr Untersuchungen in 
dieser Richtung Meerschweinchen deshalb ein ungeeignetes Objekt vorstellen, 
weil sie auch unter normalen Verhaltnissen eine auffallende Neigung zu solchen 
epileptiformen Krampfen besitzen. 

Einen recht charakteristischen und iiberzeugenden Beweis fiir die falschen 
Auslegungen der BROWN-SEQUARDschen Versuche hat spater A. MACIESZA (1915) 
erbracht. Er arbeitete mit durchaus normalen, und ein gesundes Nervensystem 
besitzenden Meerschweinchen, denen er nur das Kratzen unmoglich machte. 
Diese Tiere hatten, wie so viele Meerschweinchen, Lause. 51 Individuen bettete 
er die Krallen der HinterfiiBe in Filz ein, so daB sie sich nicht kratzen konnten. 
N ach Ablauf einer individuellen verschieden langen Frist waren bei 45 Tieren 
teils unvollstandige, teils aber auch vollstandige epileptische Anfalle hervor
gerufen. Yom zehnten Tage an war der Beginn (im Mittel) der unvollstandigen 
Anfalle, yom 29. Tage begannen allgemeine Krampfe ohne terminalen Tetanus und 
yom 62. Tage an waren vollstandige Anfalle auszulosen. Die Versuche MACIESZAS 
beweisen, "daB man einzig und allein durch Aufkleben eines Filzstiickes auf 
die Krallen der hinteren Extremitat bei gesunden Meerschweinchen einen 
ebensolchen Zustand hervorrufen kann, wie er durch verschiedenartige, das 
Nervensystem dieser Tiere schadigenden operativen Eingriffe erzeugt wird". 
Man kann also die BROWN-SEQUARDsche Epilepsie bei Meerschweinchen auch 
ohne irgend welche direkte Schadigung des N ervensystems hervorrufen. 

Heute sind daher auch diese beriihmten BROWN-SEQUARDschen Versuche 
als Beweise von Vererbung erworbener Eigenschaften erledigt. 

3. Angebliche Vererbung von Merkmalen, die durch Nahrungsanderungen 
ausgelost worden sind. Mit zu den sichersten Beweisen fiir die Vererbung er
worbener Eigenschaften zahlte man bis auf die jiingste Zeit die Resultate PICTETS, 
welcher durch Fiitterung von Raupen verschiedener Spezies mit ungewohnlicher 
N ahrung beiden resultierenden Schmetterlingen eine groBe Variabilitatnach Dimen
sionen, Farbung usw. festgestellt zu haben meinte, welche dann auch weiterhin an 
den Nachkommen der veranderten Individuen im gleichen Sinne bestanden haben 
solI. Beispielsweise erzielte PICTET durch Fiitterung der Raupen yom Eichen
spinner (Lymantria dispar) mit NuBblattern (statt mit Eichenblattern) Schmetter

.linge, die sich durch kleinere Gestalt, blasse Farbung u. dgl. m. von der gewohn
lichen Form unterschieden. Diese durch veranderte Fiitterung erzwungene Ab
anderung habe sich nun weiter vererbt. In ahnlicher Weise will PICTET bei der 
Nonne (Psilura monacha) durch Fiitterung der Raupen mit NuBblattern die 
schwarzen Formen nigra und eremita, die iibrigens nach LENZ in Norddeutsch
land in Kieferwaldern bei vollig normaler Nahrung als Rassen vorkommen, 
erhalten haben. Eine Reihe ahnlicher Erfahrungen mit verschiedenen Spezies 
von Schmetterlingen seitens PICTETS liegen in der Literatur vor und galten, 
wie gesagt, bisher als verlaBliche Beweise fiir die Vererbung erworbener Eigen
schaften. In den letzten Jahren wurden nun diese Fiitterungs- und Ziichtungs
versuche von FRITZ LENZ wiederholt. In streng wissenschaftlicher Weise, unter 
steter Beriicksichtigung von Kontrollversuchen, gelang es LENZ, den Irrtum 
PICTETS iiberzeugend nachzuweisen. Der Irrtum PICTETS bestand darin, daB 
er dem geanderten Futter Eigenschaften hervorzurufen zuschrieb, die in Wirklich
keit durch Selektion schon im verwendeten Materiale vorhandener verschiedener 
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Rassen, entstanden sind, bzw. isoliert worden waren. Es blieb sich ganz gleich, 
ob die Raupen yom Eichenspinner (in den Versuchen von LENZ) auf Eichen
blattern oder auf Weidenblattern gezogen wurden, die beiden Rassetypen blieben 
auf beiden Blattern unverandert durch die veranderte, ungewohnte Nahrung. 
Der Unterschied im Falterkleid beider Zuchten war aIle in durch die Selektion 
veranlaBt worden. Die Behauptungen PICTETS sind somit durch die kritischen 
Experimente LENZ' als nicht stichhaltig nachgewiesen worden; eine ungewohnte, 
geanderte Nahrung kann die Farbenanderungen in den Falterkleidern von 
Lymantria dispar nicht auslOsen; vielmehr handelt es sich hiebei um normale, 
wenn auch verschiedene Rasseeigenschaften, die sicher vererben und sich durch 
dic Relektion scharf trennen lassen, durch Futteranderung jedoch unbeeinfluBt 
bleiben. 

4. Was die angeblichen Instinktvariationen, die, kiinstlich hervorgerufen, 
sich sicher vererben sollen und deren Hauptstiitze ebenfalls PICTET ist, anbetrifft, 
so bewies (1922) ebenfalls LENZ am gleichen Materiale die Unrichtigkeit dieser 
Behauptung. PrCTET z. B. behauptet, daB die Raupchen von Lymantria dispar 
bereits in der zweiten Generation die Fichtennahrung leichter und lieber an
genommen hatten und erklart diese Beobachtung mit Vererbung der erworbenen 
Instinktvariation. LENZ hingegen konnte diese Beobachtung PICTETS nicht 
bestatigen, es gab keine Vererbung einer Instinktvariation. 

5. Auch die sog. Keimvergiftungen gehoren nicht in das Gebiet der "er
worbenen Eigenschaften". Man versteht darunter den schadigenden EinfluB, 
den verschiedene, im Korper der Elterntiere zirkulierende Gifte auf die Keim
zellen ausiiben. Unter dem Einflusse solcher Gifte (wie Z. B. von Alkohol, Queck
silber- und Bleiverbindungen oder dem von den Erregern der Syphilis im Korper 
der daran erkrankten Individuen abgeschiedenen Gifte) werden die Nachkommen 
haufig mit einer minderwertigen Konstitution, mit einer gewissen Lebens
schwache, die manchmal bis zur friih einsetzenden Lebensunfahigkeit gesteigert 
erscheint, geboren. Weil in solchen Fallen die Vererbung der elterlichen Merkmale 
durchaus nicht gestOrt ist, die Keimzellen und die sich daraus entwickelnden 
Individuen aber geschwacht sind, so kann man nur auf eine gewisse Schadigung 
der Keimzellen, vielleicht auch nur ihres Plasmateiles, von dem dann die Er
nahrung des Keimplasmas selbst wieder vor sich geht, schlieBen. Es kann dabei 
auch zur Beeintrachtigung des Keimplasmas selbst in der Weise kommen, daB 
dessen Ernahrung ungiinstig verandert wurde usf., aber direkte Veranderungen 
im Keimplasma konnen gewohnlich deshalb nicht vor sich gegangen sein, weil, 
wie erwahnt, die elterlichen Eigenschaften sich an und fiir sich normal zu ver
erben pflegen. 

6. Durch die Entwicklung der Bakteriologie und der mit ihr zusammen
hangenden Immunitiitsforschung schien die Moglichkeit geboten zu sein, diese 
wichtige Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften besonders erfolgreich 
zu studieren. Bekanntlich gibt es eine Reihe von Krankheiten, welche nach dem 
Uberstehen in dem betreffenden Individuum eine kiirzere oder langere Zeit 
wahrende Immunitat hinterlassen. J a gewisse Krankheiten, wie Z. B. die Masern, 
machen unter normalen Verhaltnissen den Korper des Menschen, der sie iiber
standen hat, fiir das ganze fernere Leben unempfanglich gegen eine Neuinfektion 
(MARTIUS). 

Gabe es eine Vererbung erworbener Eigenschaften, so miiBte sich eine so 
tie! in die Lebensvorgange des Korpers eingreifende Immunitat doch gewiB auf 
die Nachkommen iibertragen. Jedermann weiB, daB dies nicht der Fall ist. 
Trotzdem das europaische Menschengeschlecht seit J ahrtausenden Masern in 
der Jugend durchgemacht hat, muB sie, praktisch gesprochen, doch jedes neue 
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Individuum von neuem durchmachen, denn die aus unbekannten Grunden an
geborene Immunitat gegen Masern findet sich unter Tausenden von Individuen 
hochstens einmal. Bleibt ein Mensch durch Zufall in seiner Jugend vor Masern 
geschutzt und steckt er sich im erwachsenen Zustande erst damit an, so stellen 
sie bekanntlich eine der schwersten Erkrankungen uberhaupt vor. Es wurde 
also trotz dieser fortwahrenden Neuimmunisierung der Menschen nicht einmal 
eine wesentliche Abschwachung des Krankheitsverlaufes erzielt. Gerade diese 
Nichtvererbung der Immunitat gegen Masern, Typhus, oder beim Hunde gegen 
die Staupe u. dgl. muB mit als einer der uberzeugendsten Beweise gegen die 
Existenz einer Vererbung erworbener Eigenschaften angesehen werden. Aller
dings existieren Versuche, in welchen scheinbar eine Vererbung der Immunitat 
von der kunstlich immunisierten Mutter auf die Jungen erfolgen wurde. So 
haben z. B. CHARRIN und GLEY weibliche Kaninchen gegen den Bacillus 
pyocyaneus immunisiert und gefunden, daB deren Jungen bis zu einem gewissen 
maBigen Grade von der Immunitat der Mutter geerbt hatten. Keine Immunitat 
zeigte sich jedoch bei der Paarung eines immunisierten mannlichen Kaninchens 
mit einem nichtimmunisierten weiblichen. Die ErkHirung dieser Scheinvererbung 
liegt darin, daB jene die relative Immunitat bedingenden Antitoxine entweder 
durch das Protoplasm a der Eizelle oder durch die Plazenta auf die Nachkommen 
iibertragen werden. 

Eine solche plazentare Ubertragung der im Korper der Mutter gebildeten 
Antitoxine erwies auch 'EHRLICH bei Mausen. Er immunisierte Mause mit 
steigenden Dosen von Pflanzengiften (Rizin und Abrin), so daB die Tiere 
eine hohe Widerstandsfahigkeit gegen diese Gifte erlangten. DaB es sich in 
diesem Falle nicht um wirkliche, durch das Keimplasma vermittelte Vererbung 
handelt, ergibt sich daraus, daB diese erworbene Immunitat von Seite des 
Mannchens uberhaupt nicht iibertragen wurde, und daB auch jene von der 
immunisierten Mutter auf die J ungen iibertragene Immunitat nur bestimmte 
Zeit wahrte und langstens in der zweiten Generation verschwand. 

Wieder in anderen Fallen erfolgte die Ausscheidung solcher immunisierender 
Antitoxine von der Mutter durch die Milch und bedingte bei den betreffenden 
Jungen, wie BRIEGER-EHRLICH zeigten, so lange eine ge"Yisse Immunitat, als 
sie an der Mutter saugten. Wurde die immunisierte Mutter durch eine nicht 
immunisierte Amme ersetzt, so besaBen die von der ersteren geworfenen Jungen 
keine Immunitat. 

7. Wieder ein anderes Kapitel von Erscheinungen, welche man im prak
tisch en Leben zu den "erworbenen Eigenschaften" rechnet, ist das der sog. 
Nachwirkung. A. CIESLAR hat (1899) das Zuwachsvermogen und den Habitus 
von Fichten studiert, welche in der Ebene aus Samen von Baumen aus Hoch
lagen gezogen waren. Er zeigte, daB das von den Samenbaumen in den rauhen 
Hochlagen durch Generationen erworbene langsamere Wachstum und ihr 
geringeres Zuwachsvermogen sich zum Teile weiter erhielt, wenn aus ihren 
Samen Kulturen in den tieferen Tallagen angelegt wurden und meinte dadurch 
ebenfalls eine Vererbung erworbener Eigenschaften bewiesen zu haben. Nach 
der heutigen Auffassung ist die fUr das Verstandnis der angefUhrten Beob
achtungen angenommene Erklarung in dem Phanomen der sog. Nachwirkung 
zu erblicken. Falls nicht etwa im Laufe der Zeit Selektion mitgewirkt hat am 
Zustandekommen des Habitus der Hochbergfichte mit ihren kurzen Jahres
trieben, den kurzen, aber dicht, gestellten Nadeln, den kleinen und leichteren 
Zapfen und Samen, dem stark entwickelten Wurzelsystem usw., dann ist diese 
Veranderung nur eine Folge des rauhen Bergklimas mit der kurzeren Vegetations
zeit und steUt daher in diesem FaUe eine einfache Modifikation vor. Wenn die 
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im Tale aus solchen Bergsamen gewachsenen Fichten zwar wesentlich groBere 
Triebe machen als die Mutterbaume, aber trotzdem die Zuwachsverhaltnisse 
der gleich alten, aus Talsamen gezogenen Baumchen nicht ganz erreichen, auch 
im Habitus noch Anklange an ihre Herkunft von den Hochlagen Zeugnis ablegen, 
so ist dies ein typischer Fall von Nachwirkung. Es ist ja verstandlich, daB aus 
oem leichteren und viel kleineren Bergsamen allein schon schwachere, kleinere 
Samlinge entstehen mussen, die dann naturlich auch weiterhin nicht besonders 
lange und starke Triebe zu machen in der Lage sind. 

Einen ahnlichen Fall haben wir im Bereiche der Tierzucht bei manchen 
hochgezogenen Kulturrassen unserer Haustiere zu verzeichnen. Viele derselben 
sind ausgesprochene Uppigkeitsformen. Kommen deren Nachkommel1 in un
gunstige Ernahrungsverhaltnisse, dann erreichen sie naturlich nicht die korper
liche Entwicklung und das Lebendgewicht ihrer Eltern, aber sie werden doch 
im Verhaltnis zu der betreffenden einheill1ischen Basse (z. B. beill1 Binde) 
zunachst immer noch groBere und schwerere Forll1en bcsitzen - als Folge der 
sog. Nachwirkung. Erst nach einer oder der anderen Generation der Zucht 
unter ungunstigen Verhaltnisscn kann man For-men erwarten, welche mehr 
oder weniger ahnlich den dort einheimischen sind. 

Auch die Versuche PRZYBRAMS mit Ratten, die bei hoherer Temperatur 
gezuchtet worden sind, gehoren hieher. vVerden z. B. Ratten durch mehrere 
Generationeu bei 30 bis 35° C gezuchtet, so erhalt man Tiere, die sich korperlich 
in verschiedenen Punkten von normalen unterscheiden. Diese "Hitzeratten" 
sind kleiner, haben ein schutterer behaartes Fell, sind fruher geschlechtsreif und 
weisen eine auffallende Hypertrophie der mannlichen Geschlechtsorgane auf. 
Werden nun solche weibliche, trachtige Hitzeratten der dritten Generation 
in norll1ale Tell1peratur zuruckversetzt, so zeigen die unter diesen norll1alen 
Tell1peraturverhaltnissen geworfenen J ungen bei der spateren Entwicklung 
manche Zuge der sog. Hitzeratten, allerdings in stark abgeschwachtem MaBe. 

Dies waren Beispiele fUr die "N achwirkung", ein Phanomen, welches, wie 
eine kritische Betrachtung lehrt, mit der Vererbung "erworbener Eigenschaften" 
nichts zu tun hat, denn eine bestimll1te, einheitliche Veranderung des Genotypus 
ist durch die Umwelt nicht nachweisbar. 

Die letzte Gruppe von Erscheinungen, welche mit der Vererbung "erworbener 
Eigenschaften" nichts zu tun haben, obschon sie haufig als Beweise fUr dieselbe 
angefuhrt worden sind, haben wir 

8. in den Mutationen gegeben. 
Unter Mutationen versteht man, wie bereits fruher erwahnt worden ist, 

neue, gewohnlich ohne erkennbare Ursache auftretende Merkmale oder Eigen
schaften (Reaktionsnormen) an Einzeltieren, welche sich gesetzmaBig weiter
vererben, und die mit Atavismus nichts gemein haben. Die sichere Vererblichkeit 
beweist, daB in diesen Fallen Veranderungen im Keimplasll1a, im Genotypus 
die Ursachen derselben sein mussen. Als Vererbung erworbener Eigenschaften 
pflegt man diese Gruppe von Erscheinungen nicht anzusprechen. 

In der Mehrzahl der Fane sind die auBeren oder inneren Ursachen der Veran
derung im Keimplasma der Mutanden unbekannt. Die Ausgangstiere solcher 
Mutationsformen entstanden fast stets unter gewohnlichen Lebensverhaltnissen 
und die auslosenden Ursachen waren durchaus unbekannt. Ein uberzeugendes Bei
spiel fur diese Unmoglichkeit, willkurlich mutierte Individuen zu erzeugen, liefern 
die Arbeiten MORGANS und seiner Schuler uber die Obstfliege (Drosophila melano
gaster). Trotz Einwirkens verschiedenartigster Reize (chemischer, physikalischer, 
thermischer, klimatischer Natur) auf verschiedene Entwicklungsstadien dieses 
Tieres gelang es nicht, bestimmte Mutationen hervorzurufen. Vie1ll1ehr wurden all 
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die zahlreichen (zirka 300) Mutanden im Verlauf der Zuchtung unbeabsichtigt, 
also zufallig erhalten. 

Auf ahnliche Weise, unbeabsichtigt, sind auch wohl die meisten jener 
Domestikationsmutationen aufgetreten, die zum Ausgangspunkt unserer wich
tigsten landwirtschaftlichen Kulturrassen geworden sind. Allerdings liegen auch 
Versuche vor, wie jene TOWERS mit dem Koloradokafer (Leptinotarsa decem
lineata), in welchen es anscheinend gelang, durch AuBeneinflusse Veran
derungen im Keimplasma von Tieren hervorzurufen, welche sich im Hervor
treten neuer Merkmale an den N achkommen auBerten. Solcherart vermochten 
abgeanderte Lebensbedingungen der Eltern (z. B. hahere Temperatur, Trocken
heit der Luft, Verringerung des Luftdruckes) bei den Nachkommen die Farbung 
der Flugeldecken der Kafer, die Zahl und Anordnung der Streifen und verschiedene 
andere Merkmale zu verandern. TOWER erzeugte auf diese Weise die Mutationen 

Abb. 132. Obreinschnitt beim Rind als Mutation auf
tret end. Die Ahnlichkeit mit einer kunstlich gemachten 
Kerbe kann Veranlassung zum Glauben an Vererbung 
erworbener Eigenschaften geben. (Phot. v. 1. LUSH 

aUI> Journ. of Hered., 1922.) 

Lept. deceml. pallida 
undimaculothorax, For
men, die sich auch in 
der freien Natur VOf

finden, und welche als 
echte Mutationen des
halb zu bezeichnen sind, 
weil sie sich, den MEN
DELschen Regeln fol
gend, vererben. 

Zu beachten ist 
j edoch, daB unter glei
chen a bgeanderten Be
dingungen einerseits 
verschiedene mutierte 
Abarten und anderseits 
wieder umgekehrt unter 
verschiedenen abgean
derten Lebensverhalt
nissen die gleichen Mu
tanden erzielt worden 
sind. Von der willkur-

lichen Erzeugung einer bestimmten Mutationsform war keine Rede, der 
nahere Zusammenhang zwischen angewandtem Reiz und erzeugtem Merkmal 
war nicht erkennbar. Die Maglichkeit einer genotypischen Abanderung des 
Keimplasmas durch Anderung der Lebensbedingungen der Elterntiere ware nach 
diesen TOwERschen Versuchen als erwiesen anzunehmen, falls Wiederholungen 
der nicht allseits ohne Kritik hingenommenen Versuche zum gleichen R esultate 
gelangen. Damit ware eine Vererbung erworbener Eigenschaften im weiteren 
Sinn des Wortes zwar festgestellt worden, jedoch wurde es sich nach A. LANG 
nur um plastogen erworbene Eigenschaften handeln. Eine Vererbung "er
worbener Eigenschaften" im engeren Sinn des Wortes fand in dies en Versuchen 
deshalb nicht statt, weil, wie STRASSER hervorhebt, durch die gleiche Einwirkung 
(auf die elterlichen Kafer) keineswegs zugleich auch dieselben Veranderungen 
bei diesen veranlaBt worden sind. Das Soma der Eltern blieb unverandert, nur 
ihre K eimzellen, wie es scheint, erlitten Veranderungen und damit naturlich 
auch die aus ihnen hervorgehenden N achkommen. In den TOwERschen Versuchen 
fehite die gleichsinnige Einwirkung der neuen Reize auf Elternsoma und Eltern
keimzellen (die sog. aquifinale Einwirkung). Unter solchen Umstanden ist es 
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begreiflich, wenn R. GOLDSCHMIDT in der zweiten Jahresversammlung der 
deutschen Gesellschaft fur Vererbungswissenschaft zu Wien 1922 auf die Frage: 
"Was verursacht die Genmutation" die Antwort geben muBte: "Wenn wir ehrlich 
sein wollen, konnen wir sagen, daB wir daruber nichts, rein gar nichts wissen." 

Die Besprechung der Mutation kann nicht geschlossen werden, ohne auf 
die wichtige Rolle hinzuweisen, welche sie unter anderem speziell in der land
wirtschaftlichen Tierzucht spielt. Die ungeheure Zahl von erblichen Domesti
kationsmerkmalen, die haufig zur Rassenbildung AnlaB gegeben haben, leiten 
ihren Ursprung von Mutationen her. Mutativ entstanden sind sogar auch die 
wirtschaftlichen Hochleistungen unserer Zuchtungsrassen, wie wir heute wissen. 
Mutationen spielell aber anderseits auch eine schadliche Rolle insoferne, als 
sie z. B. auch die erblichen Krankheitsanlagen bei Mensch und Tier verursachen. 
Besonders verhangnisvoll sind jene Mutationen, welche als let ale oder 
semiletale bezeichnet werden und welche entweder durch den Ausfall, das 
Verschwinden bestimmter Genc, oder aber umgekchrt durch das Neuauftreten 
solcher letaler Gene hcrvorgerufcn werden. 

Die Kenntnis solcher Gene, bzw. der von ihnen bedingten letalen Mutationen, 
verdanken wir vor allem MORGAN, der sie im Verlaufe seiner Zuchtungsexperimente 
mit Drosophila melanogaster erstmals festgestellt hat und von denen bereits zirka 
35 an Drosophila beobachtet und studiert worden sind. Sie konnen alle Organe 
des Tierkorpers betreffen und entsprechende morphologische oder physiologische 
Veranderungen auslosen. Manche von ihnen zeigen einen geschlechtsgebundenen 
Vererbungsgang. Besonders das Studium solcher letaler Drosophilamutationen 
hat sich als auBerordentlich wichtig fUr das Verstandnis der Vererbungsvorgange 
auch bei hoheren Tieren erwiesen. Ihr Vorhandensein liefert beispielsweise die 
Erklarung fUr ein abnormes Geschlechtsverhaltnis und fUr das Verstandnis ge
wisser Folgen der Verwandtschaftszucht (wie z. B. Unfruchtbarkeit). 

Eine der ersten bei Saugetieren beobachteten letalen Mutationen betrifft 
die gelbe Farbentype CUENoTscher Mausezuchten. Es wurde bereits fruher 
erwahnt, daB die mit dieser Art von Gelbfarbung ausgestatteten Mause nur 
heterozygot vorkommen (Gelb mal Gelb liefert 2 Gelb zu 1 Grau), weil homozygot 
gelbe Individuen nicht lebensfahig sind. Entweder stirbt die Zygote oder aber 
spater die Embryonen. Letzteren Umstand beweist die gegenuber der Norm 
auffallende Kleinheit der Wurfe gelber Mause; uberdies erbringen neuere Arbeiten 
(KIRKHAM, ISBEN und STEIGLER) den Nachweis des Vorkommens eigentumlich 
geschrumpfter, abgestorbener Embryonen in nach gelben Mannchen trachtigen 
gelben Weibchen, eine Erscheinung, die bei trachtigen Individuen anderer Farben
rassen nicht vorkommt. Ubrigens bringt schon die heterozygot gelbe Beschaffen
heit, die Anwesenheit des Gelbfaktors in einfacher Dosis abwegige Zustande mit 
sich; es ist z. B. die groBe Neigung dieser gelben Mause zu abnormaler Fett
bildung nach A. LANG allen Zuchtern bekannt. Allerdings ist nach neuerer Ansicht 
nicht der Faktor fUr gelbe Haarfarbe der Trager dieser lebensvernichtenden Eigen
schaften, sondern dieses Gen ist mit einem besonderen letalen Gen verkoppelt. 

Ganz ahnlich ist nach LITTLE (1921) bei Mausen auch mit dem Faktor fur 
WeiB oft ein letaler Faktor verbunden, gekoppelt, so daB ahnlich wie im Falle 
der CUENoTschen gelben Mausetype auch bei solchen weiBen Mausen homozygote 
weiBe Individuen nicht vorkommen, weil sic im Mutterleibe absterben. Fur 
die Katze vermutet CREW einen solchen Faktor bei einer bestimmten Form 
der weiBen Farbenvarietat. Er schlieBt hierauf aus der Individuenarmut der 
Wurfe solcher weiBer Katzen. Den Beweis der Richtigkeit dieser Behauptung 
erbrachtc JONES (1922), er zeigte, daB trachtige weiBe Katzen eine groBere 
Anzahl abgestorbener Embryonen enthielten als Hirbige. Nach ihm soIl dieser 
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mit weiBer Haarfarbe gekoppelte Letalfaktor unter Umstanden schon bei 
heterozygotisehem Vorkommen lebensvernichtend wirken. Gleich wie bei der Maus 
und der Katze Letalfaktoren mit bestimmten Formen der WeiBhaarigkeit gekoppelt 
auftreten, ist das auch beim Pferde der Fall. Dies gilt fUr den weiBen Pferde
stamm des Gestiites von Fredericksborg, iiber den im Abschnitt iiberVerwandt
schaftszucht eingehend berichtet wird. Fiir den Hund haben CHR. WRIEDT, 
MOHR und RAEDER das V orkommen semiletaler Faktoren bei der norwegischen 
"Dunkerzucht" festgestellt. Die normale Type zeigt auf grauem Grund dunkle 
Sprenkelung bis Scheckung, eine andere Type bilden aber Individuen, die auf 
weiBem Grund mit unregelmaBigen Flecken versehen sind, und diese Tiere sind 
in vielen Stiicken abnormal. Die Hiindinnen werden selten laufig, die Jungen 
sind gegen Krankheiten und Schadlichkeiten wenig widerstandsfahig, neigen 
zu Taubheit und sind oft infolge von AugenmiBbildungen (gespaltener Iris, 
kleine Augapfel) mehr oder weniger blind. Bei der mit zahlreichen degenerativen 
Mutationen versehenen Bulldogge bedingt ein besonderer semiletaler vollkommen 
rezessiver Faktor den gespaltenen Gaumen. Infolge dieser MiBbildung gelangt 
die Muttermilch beim Saugen den Jungen in die Nase, und die Tiere sterben 
wahrend der Saugeperiode. Eine Paarung beziiglich dieser MiBbildung hetero
zygoter, also scheinbar normaler Individuen lieferte 33 Junge, von denen 24 
normal waren und 9 gespaltene Gaumen hatten. Beim Schwein ist fiir die Ziichter 
namentlich jene Form letaler Faktoren wichtig, welche als entsprechende Mu
tation das Absterben der Embryonen im Mutterleibe veranlassen, wodurch eine 
verschieden stark ausgepragte relative Unfruchtbarkeit hervorgerufen wird. 
HAMOND untersuchte 22 trachtige Saue und fand bei 17 verschrumpfte Em
bryonen (von 243 waren 49 verschrumpft). Faktoren dieser Art, dann aber auch 
s01che, welche eine gewisse Lebensschwache veranlassen, vermoge welcher die 
Ferkel wahrend der Entwicklungsperiode zugrunde gehen, findet man bei hoch
geziichteten Schweinerassen haufig. Ihr Vorkommen hat zu der weitverbreiteten 
Annahme Veranlassung gegeben, daB die Verwandtschaftszucht als solche, 
besonders beim Schweine, die Fruchtbarkeit vernichte. Einschlagige Beispiele 
von amerikanischen Ziichtungsversuchen finden sich im Abschnitt iiber die 
Verwandtschaftszucht. Der neuestens gemachte Einwurf, daB ahnlich wie bei 
gewissen Rattenversuchen auch beim Schweine eine an Vitaminen und Ergan
zungsstoffen oder an bestimmten Mineralsalzen unzureichende Ernahrung das 
Absterben der Friichte im Mutterleibe veranlassen wiirde, ist deshalb unberechtigt, 
weil unter ganz denselben Daseins- und Futterverhaltnissen gehaltene Schweine, 
die frei von solchen letalen oder semiletalen Genen sind, normale Fruchtbarkeit 
zeigen und widerstandsfahige, gut gedeihende Ferkel bringen. 

Beim Schafe ist eine letale Mutation jiingsten Datums jene, welche CREW 
in einer hochgeziichteten Herde Walesscher Bergschafe im Jahre 1924 beschrieb. 
Die meist totgeborenen Lammer litten an einer merkwiirdigen Deformitat der 
Beine". Die Anwesenheit eines letalen Faktors in der betreffenden Herde beweist 
das schon nach wenigen Tagen erfolgende Sterben auch der ausnahmsweise lebend 
ge borenen Lammer. 

Beim Rinde seien folgende zwei Beispiele charakteristischer letaler Muta
tionen angefUhrt. HADLEY (1925) fand in cinigen Herden von Hollander 
Rindern Wisconsins eine eigenartige, von ihm Epitheleogenesis imperfecta 
neonatorum genannte Mutation bei normal ausgetragenen, aber sehr lebens
schwachen und trotz Pflege nach wenigen Wochen sterbenden Kalbern. Sie ist 
dadurch charakterisiert, daB an verschieden groBen, unregelmaBig gestalteten 
Stellen der Beine, Wangen und Ohren die Hautbildung vollkommen unterblieben 
war. Ebenso wurde am Flotzmaul und an der Zunge keine Schleimhaut gebildet. 
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Eine zweite, zuchterisch interessante letale Mutation betrifft die Entstehung 
der sogenannten "Mondkalber" (der bulldog calves) speziell bei den Dexterrindern. 
Wir haben hier namlich das Beispiel einer zunachst unschadlichen Mutation 
vor uns, welche erst durch Angliederung gleichsinnig wirkender neuer Faktoren 
an den ursprunglichen ersten einen wirklich letalen Charakter erlangt. Den Aus
gangspunkt dieser morphologisch sich zunachst durch Kurzgliedrigkeit (Mikro
melie) und Kurzgesichtigkeit (sogenannte Brachycephalie) bei groBen Schadel
breiten auBernden Anfangsmutationen stellen Veranderungen (Unterfunktion) 
im Vorder- und Mittellappen der Hypophyse vor, die durch einen dominanten 
Faktor ausgelost werden. Diese erste Mutationsstufe trat nach CREW bei den 
ersten Dexter-Kerrys auf, und nach ADAMETz bildet sie heute noch das rasse
liche Wesen der sogenannten Tiroler brachycephalen Rinderschlage (das ist 
der Tux-Zillertaler und der Pustertaler). Durch strenge Zuchtwahl in der Rich
tung auf kurzbeinige, stammige und masWihige Dexterformen stellte sich ein 
weiterer gleichsinnig wirkender Faktor ein, der mit dem ersten gekoppelt war. 
Ein oder zwei solche neu hinzugekommene gleichsinnige Gene veranlassen dann 
in den mit ihnen homozygot behafteten Individuen letale Folgen - das Vor
kommen der Bulldoggkalber bei den modernen Dexterhochzuchten. 

Ganz ahnlich wie bei den Haussaugetieren kommen auch bei verschiedenen 
domestizierten Vogelarten letale Mutationen vor. Analog wie bei den weiBen 
Mausen und Katzen wurde jungst eine weiBgefiederte Kanarienvarietat beschrie
ben, in welcher mit dem WeiBfaktor ein Letalfaktor verkoppelt sein muB, weil 
homozygot weiBe Individuen nicht erhalten werden konnten. Ebenso erkannte 
DUNN (1923) einen mit dem Faktor fur weiBes Gefieder verbundenen Letalfaktor 
in Zuchten der weiBen Wyandottes. Endlich hat CREW zwei letale Faktoren 
beim H uhne festgestellt, von denen der eine den Charakter "frizzle" (gekrauselte 
Federn ?) bedingt oder mit ihm verbunden ist, wahrend der andere sich bei den 
schottischen Dumpies vorfindet. Beide Faktoren sind dominant und bedingen, 
wenn homozygot vorhanden, das Sterben der Kucken im Ei. 

Selbstverstandlich ist auch der Mensch von sole hen durch Letalfaktoren ver
ursachten letalen Mutationen nicht verschont geblieben. Als Beispiel fur eine solche 
Mutation kann die bereits fruher erwahnte Bluterkrankheit (die Hamophilie) 
gelten. Hier handelt es sich um das V orhandensein eines Momentes, welches den 
Eintritt der Blutgerinnung verzogert (normaler Gerinnungsbeginn in 5 bis 5Yz Mi
nuten), den Ablauf der Gerinnung verlangsamt (normal 4 bis 8 Minuten, hamophil 
15 bis 120 und mehr Minuten), und anders beschaffene Gerinnungsprodukte liefert 
(normal elastische Klumpenbildung, Hamophilie zerbrockelnde Fibrinkoagula). 
Nach den eingehenden Untersuchungen H. SCHLOESSMANNS uber die Hamophilie 
in Wurttemberg (1925) durfte die lange behandelte Streitfrage daruber, ob es 
auch weibliche Bluter gibt, dahin entschieden worden sein, daB es solche nich t 
gibt. Alle sogenannten "Bluterinnen" erwiesen sich als Konduktoren, das heiB 
bezuglich des Bluterfaktors als heterozygot veranlagt. "Hamophilie im eigent
lichen Sinne, entsprechend der des Mannes, gibt es beim Weibe nicht. Daher ist 
auch noch nie eine "Bluterin" verblutet. Wo bei Frauen hamophile Erscheinungen 
sichtbar werden, handelt es sich nicht um eine der Erkrankung des Mannes 
ebenburtige Erkrankung, sondern urn ein teilweises Hervortreten der latenten 
Erbanlagen in einer Konduktorform" (SCHLOESSMANN). 

Bei der Hamophilie des Menschen haben wir es somit mit einem echten, re
zessiven, letalen Merkmal zu tun, das charakteristisch geschlechtsgebunden auftritt 
und in homozygoter Form, die nur im weiblichen Geschlechte moglich ware, 
Lebensunfahigkeit bedingt. Bezeichnen wir wie ublich die rezessive Anlage der 
Hamophilie mit h, so ware ihr dominantes Allelomorph H der Faktor fUr normale 
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Elutbeschaffenheit; h befindet sich, weil eine geschlechtsgebundene Eigenschaft 
vorliegt im Geschlechtschromosom (X·Chromosom) untergebracht. Beim Menschen 
ist das mannliehe Geschlecht das heterogametische, es besitzt n ur ei n X und wenn 
dieses die Anlage fUr Hamophilie (h) enthalt, dann wird beim Manne die Eluter· 
krankheit in Erscheinung treten. Das menschliche Weib hingegen enthalt zwei 
X·Chromosome. Wenn nun, wie das bei den Konduktorfrauen der Fall ist, nur 
das eine Geschlechtschromosom die Anlage fUr Hamophilie enthalt (h), dann 
befindet sich im zweiten X·Chromosom als Allelomorph der Faktor fur normale 
Bluteigenschaft (H), und weil dieser dominant ist gegenuber der Bluteranlage, 
so paralisiert er mehr oder weniger weitgehend den EinfluB von h; echte Bluter· 
eigenschaften werden also nicht vorhanden sein, wohl aber lassen bei der Unter· 
suchung auftretende Blutgerinnungsabweiehungen den Konduktor als solchen 
erkennen. Weil es auch hier Valenzunterschiede des Faktors H (anderseits wahr· 
scheinlich auch von h) gibt, so werden die groBen Unterschiede, welche das Bild 
der Blutgerinnung verschiedener Bluterindividuen zeigt, verstandlich (leichte 
oder schwere Falle, friiher oder spater Untergang). Die doppelte Dosis del' EluteI'· 
anlage, die nur beim zwei X·Chromosomen fiihrenden Weibe moglich ist, schlieHt 
die Lebensfahigkeit der damit behafteten, frisch entstandenen Zygote aus, 
weibliche Bluter kommen nicht zustande. 

Die genetischen Konstitutionsformeln wiirden lauten: 
(hX) (Y) ... Eluter; 
(hX) (HX) .. Konduktorweib; 

und (hX) (hX) ... ware die Formel fiir das nicht existenzfahige Eluterweib. Die 
Klammern zeigen die Lage der Anlagen bzw. Faktoren im gleichen Chromosom, 
die Koppelung an. 

Wenn wir auch, wie bereits hervorgehoben, uber die wahre Ursache der 
Mutation nichts Bestimmtes wissen, so spricht doch Erfahrung und Beobachtung 
dafiir, daH Mutationen dann am ehesten und wohl am haufigsten hervortreten, 
wenn die betreffende Tiergruppe unter optimalen Daseinsverhaltnissen sich 
befindet und daher eine gesteigerte Vermehrung vor sich geht. Es ist z. B. kein 
Zufall, daH L. PLA'l'E in einem Mausejahr jene im Freileben entstandene gelbe 
pathologische Farbenrasse fand. Desgleichen machte 1. GREISSING in der 810· 
wakei in einem ganz besonders schlimmen Mausejahr die Beobachtung, daB 
auf der Hohe der Mausevermehrung plotzlich scheckige wilde Mause auftraten, 
die sich nicht von verwilderten Hausmausen herleiten lieHen, die vielmehr einer 
richtigen Mutation innerhalb der wilden entsprangen. Und ahnliche Verhaltnisse 
_ .. Fehlen irgend welcher gefahrlicher Feinde - waren nach ABEL und ANTONlt:S 
Ursache, daH sich unter den Hohlenbaren der Mixnitzhohle verschiedene, nament· 
lich das Gebin betreffende, ausgesprochen degenerative Merkmale eingestellt 
hatten, die als typische Domestikationsmutationen degenerativen Charakters 
angesprochen werden mussen. Man erhalt den Eindruck, als wiirden die gewohn. 
lichen Verhaltnisse des Freilebens, der mehr oder weniger harte Kampf ums 
Dasein, alle oder fast alle Individuen mit selbst nur kleinen Mutationen (bzw. 
Mutationsvorstufen) ausmerzen, und zwar selbst dann schon, wenn es sich 
nur um heterozygot rezessive Formen handelt. Auf diese Weise wird die relative 
Bestandigkeit der Arten und das in der freien Natur nur selten zu beobachtende 
Auftreten von Mutationen verstandlich. 

Vom ziichterischen 8tandpunkte beachtenswert ist die Ansicht mancher 
Biologen, daH letal wirkende Mutationen, die allerdings in ihren Endresultaten 
vorerst so unbedeutend sind, daH sie unerkannt bleiben, relativ haufig vor· 
kommen. "Unerkannte" Letalfaktoren "bedingen moglicherweise die aller. 
gewohnlichsten Mutationen" (CREW 1925). 



V erer bung erwor bener Eigenschaften 223 

Vererbung erworbener Eigenschaften in engerem Sinne des W ortes 

Wir kommen nun zur Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften 
im engeren, eigentlichen Sinne des Wortes. Es wurde socben gezeigt, daB 
neue Eigenschaften und Merkma1e, we1che bei den Nachkommen normaler Tiere 
auftreten, dann nicht als ein Beweis fUr die Lehre von der Vererbung erworbener 
Eigenschaften gelten konnen, wenn sie plastogener Natur sind, d. h., wenn sie 
Folgen von Veranderungen im Keimp1asma, in der genotypischen Beschaffenheit 
der Eltern vorstellen. Das sind eben Mutationen. Ihnen stehen jene Eigenschaften 
und Merkmale von Nachkommen normaler Tiere gcgenuber, wfllche somatogener 
N atur sind. Hier handelt es sich urn das Auftreten neuer Eigenschaften infolge 
von Ubung odeI' Anpassung an neue Umweltsverhaltnisse. Diese Merkmale 
werden also erst wahrend des Lebens von den Tieren erlangt und auBern sich in 
Gestalt gewisser Veranderungen im Soma, im Korper der betreffenden Tiere. 
Die Ubung eines M.uskels odeI' einer Druse bedingt z. B. deren bessere Ent
wicklung und Funktion. Das sind typische "erwor bene Eigenschaften" 
im engeren Sinne des 'Vortes. "Die Diskussion uber die Vererbung erworbener 
Eigenschaften kann sich also nul' auf envorbene Eigenschaften beziehen, welche 
erstmals somatogen entstanden sind, infolge veranderter Au Benbedingungen, 
welche auf den Organismus erst im Verlaufe seiner Entwicklung 
eingewirkt haben und die in keiner Weise bcreits durch die Veranderung 
der ursprunglichen Keimanlage bedingt sind." (H. STRASSER.) 

Es tritt nun die Frage heran, werden solche somatogen erworbene Eigen
schaften vererbt ~ In diesem Fall muBten also durch geanderte AuBenbedingungen 
und die hiedurch bedingten Reize im betreffenden Tierkorper, in seinen Geweben 
und Organen, nicht nur bestimmte Veranderungen erzeugt werden, sondern es 
muBten dieselben AuBenreize auch das Keilllplasllla, die Erbsubstanz durchaus 
gleichsinnig beeinflussen. Und zwar derart, daB in ihr genau dieselben geno
typischen Veranderungen hervorgebracht (vererbt) werden lllu13ten, welche an 
den Nachkommen del' zuerst somatogen beeinfluBten Eltern erzeugt worden 
waren. 

Um ein charakteristisches Beispiel zu geben, muBte sich eine durch Ubung 
von J ugend an erzeugte Uberentwicklung del' Arnimuskulatur eines Mannes auch 
auf des sen Nachkommen vererben, zunachst naturlich' nur in der Anlage zu 
einer solchen Uberentwicklung. Nach unseren heutigen Kenntnissen yom Ver
erbungsgange konnte dies nur dann moglich sein, wenn durch den Reiz der Arbeit 
nicht nur die bessere Entwicklung der Armmuskulatur, sondern gleichzeitig 
auch auf irgend eine Weise jene genotypische Veranderung im Keimplasma des 
betreffenden Individuums hervorgebracht werden wurde, vermoge welcher die 
Neigung zur besseren Entwicklung del' Armmuskulatur ubertragen werden kann. 
"Solche Einflusse, welche einerseits am Soma des Elternorganismus, anderseits 
an den in ihm heranwachsenden Keimzellen angreifen und am ersteren direkt, 
am Nachkommen abel' indirekt durch Vermitt1ung seiner abgeanderten Ursprungs
keimzelle das gleiche somatische Endresultat hervorbringen, nennen wir aqui
final." (STRASSER.) 

Die Lehre von der Vererbung diesel' somatogenen Eigenschaften wurde 
erstmals ausgebaut und in zusammenfassender Form von J. LAMARCK verkundet. 
Er lehrte, daB del' haufige Gebrauch ein Organ starke, zur besseren Entwick1ung 
bringe, wahrend umgekehrt Nichtgebrauch eines Organes dasse1be schwache 
und allmahlich zum Verschwinden bringe. In beiden Fallen wurden sich die 
so erzie1ten Veranderungen auf die Nachkommen vererben, falls sie bei beiden 
in Frage kommenden Eltern vorhanden waren. Auf s01che Weise, denkt LAMARCK, 
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sei der lange Hals der Giraffe, die lange Zunge des Spechtes durch Ubung, die 
Ruckbildung der Zahne beim Walfisch oder die Ruckbildung der Augen beim 
Maulwurf und das Verschwinden der Extremitaten bei Schlangen durch Nicht
gebrauch veranlaBt worden. 

Die Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften im engeren Sinne 
des Wortes lauft somit auf die Untersuchung hinaus, ob die LAMARcKsche 
Hypothese tatsachlich richtig ist oder nicht. 1st sie richtig, besteht LAMARCKS 
Hypothese zu Recht, dann mussen, wie STRASSER hervorhebt, yom Eltern
organismus wahrend seines Entwicklungsganges erworbene neue, somatogene 
Eigenschaften ubcrtragen werden, und zwar ist das nur in der Weise moglich, 
daB eine "aq uifinale" Beeinflussung des elterlichen Somas und der in dem 
elterlichen Korper zur Ausbildung gelangenden "Keimbahnzellen" erfolgt. Die 
"aquifinale Beeinflussung" des elterlichen Tierkorpers und der Keimbahnzellen 
ist denkbar und kann veranlaBt werden 

1. durch somatogene oder somatische Induktion im Sinne von L. PLATE, 
2. durch Parallelwirkung. 
Bei der so mat i s c hen (somatogenen) In d u k t ion handelt es sich darum, 

daB veranderte Lebensbedingungen (oder veranderter Gebrauch oder Nichtge
brauch von Organen) im Elternkorper bestimmte Veranderungen hervorrufen 
(nach STRASSER bestimmte Reaktionsvorgange bedingen). Auf irgendwelche Weise 
wirken dann diese ausgelOsten Reaktionsvorgange erst wieder auf das Keim
plasma, auf die Keimbahnzellen zuruck. Dann ware die Vererbungsmoglichkeit 
gegeben. 

Bei der Parallelwirkung (Parallelinduktion) muB eine bestimmte Ur
sache, ein bestimmter AuBenreiz nicht nur am Elterntier ein bestimmtes 
Merkmal (oder eine bestimmte Reaktion), sondern es muB hiedurch auch gleich
zeitig eine ganz bestimmt geartete Beeinflussung der Keimzellen erfolgen, ver
moge welcher dasselbe Merkmal oder dieselbe Reaktion an den aus den ver
anderten Keimzellen hervorgegangenen Nachkommen zustande kommt. 

Die somatische Induktion kann sich nach Ansicht verschiedener Forscher auf 
zweierlei Weise abspielen. Es kann eine a) dynamische Induktion oder aber 
b) eine s t 0 ff 1 i c h e I nd u k t ion moglich sein. Bei der dynamischen handelt es 
sich "um eine Form der Weiterleitung von Erregung auf einem bestimmten 
Leitungsweg zu dem korrespondierenden Punkt der Projektion in der Keimzelle" 
(STRASSER). Diese Weiterleitung solI nach dem einen auf dem Wege uber das 
Nervensystem, nach dem anderen durch die "protoplasmatischen Verbindungs
brucken" zwischen den Zellen vor sich gehen. Auf diese Weise ware es moglich, 
daB selbst von ortlich streng und eng umgrenzten Stellen des Korpers aus die 
Keimzellen in aquifiner Weise beeinfluBt werden konnen. 

In diese Gruppe von Hypothesen gehort auch die von R. SEMON 1904 
veroffentlichte ("Mneme"), welcher wie HERING in den Vererbungsvorgangen 
eine Ahnlichkeit mit den Gedachtnisvorgangen erkennen mochte. Nicht 
nur, daB die Annahme SEMONS, wonach aIle Korperzellen untereinander 
und mit den Keimzellen durch Protoplasma verbunden sind, nach der 
Ansicht der Histologen nicht zutreffen solI, kommt speziell H. STRASSER 
auf Grund eingehender kritischer Prufung zu dem bedeutungsvollen Schlusse: 
"Wir muss en also der SEMoNschen Lehre jede Bedeutung fur die Er
klarung der Vererbung erworbener eng lokalisierter Eigenschaften absprechen." 
Gleichsinnige (aquifinale) Veranderungen an einer bestimmten Stelle im Eltern
korper und an dem aus deren dynamisch induzierten Keimzellen hervorgegangenen 
Nachkommen muss en also als nicht erwiesen betrachtet werden, besonders weil 
schon die hiebei notwendigen Reizleitungswege nicht nachgewiesen werden konnen. 
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Die Hypothese der stofflichen Induktion stiitzt sich auf die Blutzirkulation, 
welche eine Ubertragung bestimmter Stoffteilchen bei den Tieren denkbar er
scheinen laBt. Man konnte annehmen, daB durch auBere Einfliisse an einer 
bestimmten Stelle des Tierkorpers gewisse Veranderungen veranlaBt werden, 
im Verlaufe welcher gewisse chemische (also nicht organisierte) Stoffe erzeugt 
und durch die Blut- und Saftezirkulation zu den Keimbahnzellen gefiihrt werden. 
Nun ware aber die weitere, wohl unwahrscheinliche Annahme noch notig, daB 
diese Stoffe die Erbsubstanz genau an jener Stelle verandern, an welcher sich 
der Sitz der betreffenden Gene befindet, d. h. jener Gene, welche am Nachkommen 
genau dasselbe Merkmal oder dieselbe Eigenschaft bedingen, welche die Eltern 
durch Ubung oder Nichtgebrauch, durch Anpassung u. dgl. m. im Verlaufe 
ihres Lebens erworben haben. Eine kritische Betrachtung aller hier wichtigen 
Momente laBt H. STRASSER zu folgendem Schlusse kommen: "Es ist also schlechter
dings nicht einzusehen, wie durch Transport irgend welcher stofflicher Agentien, 
die von eng begrenzten Stellen des elterlichen Somas nach den Keimbahnzellen 
stattfande, in diesen aquifinale Veranderungen zustande kommen konnten, so 
daB die vom Elter erworbenen lokalisierten neuen Eigenschaften und 
Organisationsverhaltnisse bei den Nachkommen erbgemaB wieder auftreten." 

In den letzten J ahren machten bei den Biologen die Resultate der Ver
suche von M. E. GUYER und E. A. SMITH (1918 bis 1922) groBes Aufsehen. In 
ihnen glaubte man endlich einen klaren Beweis fiir die "Vererbung erworbener 
Eigenschaften" sehen zu konnen, insoferne als sie speziell von mancher Seite 
als Ausdruck "somatischer Induktion" gedeutet wurden. Zum mindesten 
aber glaubte man, entsprechend der Deutung seitens der genannten Forscher, 
einen iiberzeugenden Fall von "Parallel-Induktion" (d. h. von gleichzeitiger 
und gleichsinniger Beeinflussung von Organanlage und Keimplasma des 
betreffenden Individuums) vor sich zu haben. Deshalb erscheint ein Eingehen 
auf sie unerlaBlich. GUYER-SMITH behandelten trachtige Kaninchen (anfanglich 
auch Mause der Gruppe Peromys) mit Serum solcher Hiihner, die gegen die 
Augenlinsen dieser Tiere immunisiert worden waren. 

Zu diesem Zwecke wurden die in physiologischer KochsalzlOsung verriebenen 
Augenlinsen intraperitoneal oder in die Oberschenkelvene von Hiihnern wieder
holt eingespritzt. Das von so behandelten Hiihnern gewonnene Immunserum 
wurde den trachtigen Albino-Kaninchen zu jenem Zeitpunkt in die Oberschenkel
vene gespritzt, wo im Ektoderm die Linsenanlage begann. Von 61 so erhaltenen 
J ungen waren 4 mit schweren, 5 mit leichteren Augendefekten behaftet. Letztere 
bestanden in miBgebildeten, zu kleinen (manchmal nahezu fehlenden) Aug
apfeln, abwegig beschaffener Linse, gespaltener Iris usw., kurz umfaBten Er
scheinungen, die auf schwere, moglicherweise durch Augenlinsenantiserum ver
anlaBte Entwicklungsstorungen hinwiesen. Kontrollversuche (Injektion von 
gewohnlichem, normalem Hiihnerserum) b~~ allerdings kleinemMaterial (12Junge) 
verursachten keine AugenmiBbildungen. Ahnliche, spontan auftretende Augen
defekte hatten die Verfasser in ihren Zuchten zwar nicht beobachtet, doch ist, 
wie aus den vollig negativ verlaufenen umfangreichen Nachpriifungen seitens 
anderer Forscher hervorgeht, die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, daB sich die 
Anlage hiezu dennoch in dem von GUYER-SMITH verwendeten Kaninchenstamme 
befunden hat, um so mehr, als es sich hier urn ein wahrscheinlich rezessives 
Merkmal handelt, das in auBerordentlich schwankendem MaBe in Erschei
nung tritt. 

Von Bedeutung ist die fernere Feststellung, daB diese AugenmiBbildung 
sich eine Reihe von Generationen (bis zu acht) hindurch forterbte, wodurch die 
genetische Bedingtheit erwiesen ist. 

A dam e t z, Allgemeine Tierzuchtlchre 15 
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DaB keine Scheinvererbung vorliegt, d. h., daB etwa durch den Plazentar
kreislauf die Ubertragung der Antilinsenkorper auf die J ungen erfolge, schlie Ben 
die Verfasser aus del' Paarung eines a uBerlich gesunden mannlichen F 1-Tieres 
(entstanden aus einem krankaugigen mannlichen Individuum mit gesunden 
Miittern) mit defektaugigen Miittern, die krankaugige Nachkommen lieferte. 

Auf Grund ihrer Versuchsresultate kommen die Verfasser zu del' Ansicht, 
daB es sich hier um einen Fall von Vererbung erworbener Eigenschaften handelt, 
fUr dessen Erklarung zwei Moglichkeiten bestehen: somatische Induktion odeI' 
Parallelinduktion. 

Wiirde es sich um die erstere handeln, dann miiBte das Antilinsenserum 
zunachst die AugenmiBbildungen der Embryonen veranlaBt haben und diese 
Abwegigkeit miiBte in irgend einer Weise auf das Keimplasma del' Keimzelle 
einwirken, so daB dessen fUr die Augen- und Linsenbildung bestimmten Gene 
verandert werden wiirden. 

Auf Grund Ausfalls gewisser Paarungen1) lehnen die Verfasser diese An
nahme ab; sie sehen vielmehr in ihnen Ziichtungsergebnisse, die Folgen einer 
stattgefundenen Parallelinduktion seien. Sie nehmen also an, daB das im Blute 
befindliche Linsenantigen gleichzeitig die Augen- und Linsenanlagen des Embryos 
und die fUr die Augen- und Linsenbildung maBgebenden Gene des Keimplasmas 
beeinfluBt hatte. 

In einer kritischen Besprechung diesel' Versuche kommt KOEHLER (1923) 
zu dem Schlusse, daB durch sie noch durchaus kein Beweis fUr das Walten einer 
somatischen Induktion geliefert worden sei, sondern daB vielmehr durch diese, 
in anderer Hinsicht hochst bedeutungsvollen Versuche, wie schon so oft, die 
Frage nach del' Vererbung erworbener Eigenschaften del' Losung um keinen 
Schritt naher gebracht worden sei. Hingegen ist KOEHLER geneigt, in den Resul
taten eine auf neuem Wege erhaltene Moglichkeit zu sehen, willkiirlich Mutationen 
hervorzurufen. 

In einem anderen Lichte erscheinen die Versuche del' genannten Forscher, 
nach den Resultaten, welche bei den Nachpriifungen seitens verschiedener 
anderer Forscher (FINLAY, HUXLEY, CARR und SAUNDERS und besonders POYNTER 
und ALLEN) inzwischen erhalten worden sind. 

Sie aIle erhielten namlich auf dem vorgeschriebenen Wege nul' durchaus 
negative Resultate, so daB die verschiedentlich gelieferten Erklarungsversuche 
del' von GUYER-SMITH beobachteten Vererbungsvorgange (auch z. B. jener von 
NACHTSHEIM 1922) wohl iiberfliissig erscheinen. 

Zum besseren Verstandnis seien speziell die von C. W. POYNTER und E. V. 
ALLEN (1925) durchgefUhrten Versuche diesel' Art erwahnt, die zum Teil mit 
Ratten, dann abel' VOl' allem mit Kaninchen in genau derselhen Weise vor
genommen wurden wie jene von GUYER-SMITH. Das Resultat aller diesel' Versuche 
ging dahin, daB von mit Antilinsenserum behandelten Muttertieren auch nicht 
ein einziger augenkranker Nachkomme erzielt werden konnte, und daB 
ferner auch bei deren Nachkommenschaft, somit in F 2' ebensowenig irgendwelche 
Storungen del' Augenbildung feststellbar waren. 

Wenn man sich nach einer Erklarung diesel' einander vollkommen wider
sprechenden Versuchsergebnisse umsieht, dann kommt man unwillkiirlich 
auf den Gedanken, ob es sich beim Ausfall del' GUYER-SMITHschen Ziichtungs
versuche nicht etwa ahnlich verhalten mag, wie mit del' angeblichen Vererbung 

') Gesundaugige Individuen einer mit Antilinsenserum behandelten Mutter 
lieferten miteinander - obwohl sie selbst keine Antilinsenserum-Behandlung erfahren 
hatten - ein augenkrallkes Junge. 
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der erworbenen Meerschweinchen-Epilepsie BROWN-SEQUARDS, die, wie an 
anderer Stelle ausgefUhrt, eine hochst einfache und natiirliche Losung fand. 
Tatsachlich ist es in Kreisen der Kaninchenziichter bekannt, daB bei den 
Kaninchen des Handels AugemniBbildungen gar nicht so selten sind. Beachtet 
man dann, daB solche MiBbildungen in den GUYER-SMITHschen Versuchen in 
auBerordentlich schwankendem, manchmal sehr geringem MaBe vorkommen, 
so liegt die Annahme des Ubersehens einer solchen vorhandenen Anlage im von 
GUYER-SMITH verwendeten Ausgangs-Zuchtmaterial, trotz allem, im Bereiche 
der Moglichkeit. 

Beziiglich dieser aufsehenerregenden Mitteilungen von GUYER-SMITH ist daher 
n ur so viel sicher, daB sie weder eine V erer bung erwor bener Eigenschaften beweisen, 
noch selbst auch nur die absichtliche Hervorrufung einer Mutation sicherstellen. 

Uberblickt man das Gesamtgebiet der Tatsachen von der Vererbung er
worbener Eigenschaften im engeren Sinne des Wortes, d. i. solcher, welche auf 
somatogene Weise durch Ubung oder Nichtgebrauch, durch Anpassung an ver
schiedenartige Klimaverhaltnisse oder an verschiedene Ernahrung, durch 
Dressur usw. hervorgebracht worden sind, dann kommt man zu dem Schlusse, 
daB kein einziger einwandfrcier Fall der Vererbung einer solchen erworbenen 
Eigenschaft bisher bekannt ist. Der sog. Lamarckismus fand bisher nirgends 
noch eine experimentelle Stiitze. AIle jene Versuche, welche in diesem Sinne 
ausgelegt worden sind, vor allem zahlreiche KAMMERERS (z. B. iiber Farbung 
bei Salamandern, iiber die Vererbung der kiinstlich hervorgerufenen Daumen
schwiele beim Mannchen der Geburtshelferkrote, Alytes obstetricans u. a.), 
lassen, wie von namhaften Biologen bewiesen worden ist, eine andere Deutung 
zu, sind aber keine Beweise fUr die Vererbung solcher Veranderungen bei Tieren 
welche Resultate funktioneller Anpassung vorstellen. Unreine Linien, Popula
tionen als Ausgangsmaterial und Nichtberiicksichtigung der (selbst eventuell 
auch unbewuBt ausgeiibten) kiinstlichen Zuchtwahl, haben viel zur falschen 
Auslegung der Versuchsresultate seitens KAMMERERS beigetragen. 

Auch durch Ubersehen gewisser Momente der Haltung, etc. kam KAMMERER 
irrtiimlicherweise zur Annahme dflr Vererbung erworbener Eigenschaften. Dies 
gilt Z. B. fUr den von KAMMERER als sehr iiberzeugend hingestellten Ciona
Versuch. KAMMERER schnitt die Siphonen der Seescheide (Ciona intestinalis) 
ab und beobachtete die Regeneration neuer von iibernormaler Lange. Entfernte 
er die sen Tieren auch die Keimdriise, so bildete sich eine neue und die aus 
dem regenerierten Keimstock erzogenen Nachkommen hatten angeblich infolge 
Vererbung erworbener Eigenschaften auch Siphonen von iibernormaler Lange. 
H. M. Fox zeigte nun (Ref. in "Die Naturwissenschaften" 1924) wi e KAMMERER 
zu dieser falschen Auffassung gekommen ist. Unter solchen Umstanden finden 
viele Biologen das Urteil JOHANNSENS: KAMMERERS Resultate bediirften einer 
wissenschaftlichen Quarantaine, fUr berechtigt. 

Den klaren Beweis fUr obige Behauptung erbringen die sorgfaltigen, eben 
veroffentlichten, an anderem Orte schon besprochenen Untersuchungen F. LENZ', 
durch welche die PIcTETschen Schliisse, die seit J ahren als verlaJ3liche Stiitzen 
des Lamarckismus betrachtet worden waren, als irrtiimliche nachgewiesen wurden. 
Vererbtwerden nur solche neue, alsoim weiteren Sinne des Wortes "erworbene" 
Eigenschaften, welche Mutationen sind, die selbst wieder aus Veranderungen im 
Keimplasma der Vorfahren dieser Individuen hervorgingen. Die willkiirliche Aus-
16sung von Mutationen liegt nun, wie gezeigt worden ist, nicht in unserer Macht, 
speziell wenn es sich darum handelt, bestimmt geartete erbliche Variationen 
auszu16sen. Vorlaufig wenigstens spielen die inneren Ursachen der Mutation 
gegeniiber den auBeren nahezu die alleinige Rolle. 

15* 
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Fiir den Ziichter ist diese Erkenntnis von fundamentaler Bedeutung, denn 
seine Aufmerksamkeit wird deshalb in erster Linie wieder den Mutationen (auch 
den sog. kleinen!) und der kiinstlichen Zuchtwahl zu gelten haben, die bisher 
vielfach zugunsten eines iiberschatzten Einflusses der Umwelt (der sog. "Scholle") 
in den Hintergrund getreten sind. Es ergibt sich aber auch weiters noch aus der 
Betrachtung des Gesagten die Notwendigkeit, jene Grenzen genau kennen zu 
lernen, bis zu welchen der EinfluB der Umwelt bei unseren Haustieren reicht. 
Nicht iiberall ist sie namlich schon scharf genug erkennbar. Die Grenzen zwischen 
den Folgen genotypischer Beschaffenheit und somatogener Beeinflussung sind 
£iir viele Haustiermerkmale und Eigenschaften noch keineswegs klar gezogen. 

Ziichterischer Aberglaube 
I. Das "Versehen" der Muttertiere 

Unter Versehen versteht man den vermuteten EinfluB, den gewisse seelische 
Eindriicke eines trachtigen Muttertieres auf dessen werdende Frucht ausiiben, 
und der dadurch zum Ausdruck gelangen soll, daB zwischen dem Gegenstand, 
welcher den Affekt verursacht hat und gewissen Merkmalen des geborenen 
Jungen eine mehr oder weniger deutliche Ahnlichkeit bestiinde. Wenn yom 
Versehen begreiflicherweise beim Menschen viel haufiger gesprochen wird als 
·bei unseren Haustieren, so wird doch auch fiir sie in der ziichterischen Praxis 
der EinfluB des Versehens sehr haufig als Tatsache angenommen. Der Glaube 
an das Versehen, gleichgiiltig ob es sich urn Menschen oder Haustiere handelt, 
ist uralt; er hat schon im alten Agypten existiert, wo die ofters vorkommende 
Vielbriistigkeit der Frauen (Polymastie) als Folge der starken seelischen Ein
driicke, die durch die Anbetung der vielbriistig dargestellten Isis ausgelOst worden 
sein sollen, angesehen wurde. Allgemein bekannt und verbreitet ist der Glaube 
an das Versehen durch die Bibel geworden. Es ist die Stelle, die von den kiinst
lich verursachten Versehen der trachtigen Mutterschafe handelt, welches zur 
Ubervorteilung Labans durch Jakob beniitzt wurde. Jakob, der fiir seine Dienste 
die gesprenkelten Lammer des kommenden Wurfes erhalten sollte, schalte die 
Zweige von WeiBpappel, Mandelbaum und Platane "bunt" und legte sie in die 
Trankrinnen, die von den Herden beniitzt wurdell. Solcherart veranlaBt, trat 
dann der haufige Wurf gescheckter Lammer auf. 

Unter dem Volke findet man auch heute noch den Glauben an das Versehen 
recht haufig. Es werden vollkommen genaue Gegenstiicke zum allgefiihrten 
biblischen Beispiel als angebliche Beobachtullg mitgeteilt, etwa wie das Auftreten 
eines scheckigen Fohlens, weil die trachtige Stute durch einen scheckigen Hund 
erschreckt wurde. J a auch solche Falle findet man sogar angefiihrt, wo der stark 
seelische Eindruck im Moment der Paarung, also noch vor dem eigentlichen 
Beginne der Trachtigkeit eintretend, ebenfalls Versehen hervorgerufen haben 
soll (plotzliches Erscheinen eines scheckigen J agdhundes wahrend des Paarungs
aktes beim Pferde). 

Nicht uninteressant ist es, zu verfolgen, wie im Laufe der Zeiten und im 
·Wechsel der Volker auch der Charakter des Versehens ein verschiedener war. 
1m alten Griechenland z. B., der Heimat des Schonen, empfahlen die Philosophen 
den Frauen, Gotterstatuen im Schlafgemache auf zustellen, urn schone Kinder 
zu gebaren. Das Versehen wurde hier in den Dienst der Schonheit gestellt. 1m 
Gegensatze hiezu erlangte im Mittelalter und in Mitteleuropa das Versehen mehr 
und mehr den Charakter des HaBlichen und Krankhaften. N amentlich ver
schiedene Formen von MiBgeburten wurden als durch Versehell entstanden 
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angenommen. Auch der heutige Volksglaube bewegt sich in der Hauptsache 
noch immer in dieser Richtung. Man denke nur an die sogenannten "Feuer
male" (Muttermale), an die "Hasenscharte", den "Wolfsrachen" u. dgl. m. 
Der Anblick einer Feuersbrunst, ein Hase usw., so nimmt man im Volke 
vielfach an, verursache bei manchen schwangeren Frauen einen so tiefreichenden 
seelischen Eindruck, daB das geborene Kind eine gewisse Ahnlichkeit mit dem 
den betreffenden Affekt bedingenden Vorgang oder Gegenstand an sich tragt. 

Urn Beispiele tierzuchterischer Art anzufiihren, seien folgende erwahnt: 1m 
Jahre 1864 wurde in einer Versammlung der Londoner zoologischen Gesellschaft 
yom Kurator des britischen Museums GRAY ein Hiihnchen mit einem entfernt 
papageiahnliehen Schnabel und kurzen FiiBen demonstriert, welches, ebenso 
wie mehrere andere clesselben Zuchtstammes, diese Ahnlichkeit dem Versehen 
ihrer )!Iutter verclanken soHte. In cler Niihe des Hiihnerstalles befande sich nam
lich ein Papagei, clurch dessen Schreie die sich ofters clem Kiifig nahernden 
Hennen sehr erschreckt werden sollten (DRZEWIECKI). Ich selbst horte vor zirka 
:30 J ahren von einem sehr gebildeten GroBgrundbesitzer und Ziichter (Absolvent 
des Ziiricher Polytechnikums), daB sein Freund eine gekaufte Scheckstute nach 
cler Paarung mit einem einfarbig braunen Hengst dadurch erfolgreich durch 
Yersehen zur Geburt eines Scheckfohlens brachte, daB er am Stande der trach
tigen Stute einen Spiegel so anbringen lieB, daB sie sich seIber sehen konnte. 
Also Versehen am eigenen Korper! Beriicksichtigt man, daB die Scheckung beim 
Pferd ein typisch do min antes Merkmal ist, so braucht allerdings die durch Ver
sehen gebotene Nachhilfe nicht allzuhoch eingeschatzt werden. Diese Beispiele, 
denen leicht eine unendlich groBe Reihe anderer angefiigt werden konnte, und 
die beweisen, daB auch he ute noch der Glaube an das Versehen tief im Volke, 
uncl zwar keineswegs bloB beim ungebildeten Teil desselben steckt, mogen 
geniigen. 

Die kritische Prftfung der Frage cles Versehens gestattet folgende Fest
stdlung: 

1. Von einem "Versehen" im geschilderten Sinne, das heiBt, daB der 
Einclruck des triichtigen Muttertieres eine gewisse Ahnlichkeit des Jungen mit 
cler Ursache des "seelischen Traumas" veranlassen soIl, kann natiirlich keine 
Rede sein. Weder gibt es hiefiir eine annehmbare biologische Erklarung, noch 
besteht eine solche Ahnlichkeit wirklich. Alle Merkmale, die als Beispiel solchen 
Versehens angesprochen werden, sind mehl' oder weniger MiB- oder Hemmungs
bildungen, welche auch ohne Versehen zustande kommen; die behauptete Ahn
lichkeit ist nur eine eingebildete. 

2. Anders liegt zunachst die Sache hinsichtlich der ~'rage, ob nicht etwa 
durch schwere Affekte, durch schwere seelische Traumen auf irgend eine Weise 
iiberhaupt MiBbildungen ausgelOst, veranlaBt werden konnen. Man stellte sich 
das noch vor wenigen Dezennien physiologisch sehr roh und unwahrscheinlich 
so VOl", daB etwa, ahnlich wie der Zorn eine Blutwelle ins Gesicht treibt, heftige 
seelische Eindriicke iihnliche Erscheinungen, ja sogar (HENNINGS 1886) eine 
Welle im Fruchtwasser erzeugen konnen, durch die die Frucht mechanisch 
geschadigt werden konne. 

Auch durch auf nervosem Wege veranlaBte Uteruskontraktionen wurden 
als mogliche Schadigungsursache angenommen oder auf dem Blutwege veranlaBte 
Ernahrungsstorungen (ERNST 1907). 

Nahe lag es endlich auf nervosem Wege vermittelte Storungen der Funktion 
endokriner Driisen als Ursache eines schadlichen, eventuell MiBbildungen ver
anlassenden Einflusses zu vermuten, der aber natiirlich mit dem "Versehen" 
selbst unter keinen Umstanden etwas zu tun haben konnte. Wenn schon es 
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nun auch nicht ganz ausgeschlossen erscheint, daB durch starke seelische Affekte 
auf dem Umweg iiber die endokrinen Driisen ein schadlicher EinfluB auf die 
Frucht ausgeiibt werden kann, so ist es nach dem heutigen Stande der Wissen
schaft doch wohl sehr fraglich, ob dadurch gerade MiBbildungen, und zwar 
gerade der hieher gezahlten Art veranlaBt werden konnen. Soweit man diese 
Dinge heute iibersehen kann, liegt die Ursache derselben doch wohl in einer 
gewissen inneren Anlage der betreffenden Individuen. Sie treten nur dort hervor, 
wo an und fUr sich schon eine degenerative Grundlage vorhanden ist. 

Vom wissenschaftlichen Standpunkte aus findet die Lehre yom Versehen 
keine Stiitze, sie gehort vielmehr trotz ihrer groBen Verbreitung bei praktischen 
Ziichtern und vereinzelt selbst auch noch bei Arzten einfach in das Gebiet des 
ziichterischen Aberglaubens. 

1m folgenden seien noch einige Griinde angefiihrt, welche gegen die Existenz 
des Versehens sprechen. Zunachst wurde darauf hingewiesen, daB machtige 
seelische Affekte besonders schwangerer Frauen doch sehr haufig vorkommen, 
wahrend Folgen des "Versehens" verhaltnismaBig selten zu beobachten sind; 
ja es sind zahlreiche Falle bekannt, wo nach heftigsten seelischen Eindriicken 
von Frauen vollkommen normale Kinder geboren worden sind. Umgekehrt 
werden MiBbildungen nach Art jener durch Versehen bedingten ohne die geringste 
nachweisbare Ursache geboren, ja von gewissen Individuen wiederholt oder 
innerhalb gewisser Familien von verschiedenen Gliedern, so daB die .erblich 
fixierte Anlage' klar hervortritt. Auch solche Falle sind hiefUr bezeichnend, in 
denen ein und dieselbe Frau mit verschiedenen Mannern oder umgekehrt ein 
und derselbe Mann mit verschiedenen Frauen derartige MiBbildungen erzeugte. 
Oft genug handelte es sich dabei noch dazu um die gleiche Art der MiBbildungen 
seitens des betreffenden Individuums (z. B. armlose Friichte). Sehr charakte
ristisch ist auch die Tatsache, daB nicht selten von Zwillingen der eine mit einem 
solchen angeblich durch Versehen der Mutter verursachten Merkmal geboren 
wird, wahrend der andere vollkommen normal ist. Durch die Wirkung des 
Versehens ist sie unerklarbar, hingegen durch Annahme einer erblichen Anlage 
seitens der Mutter (oder des Vaters). Es handelt sich dann hier - bei natiirlich 
zweieiigen Zwillingen - um einfache MENDELsche Aufspaltung. 

Desgleichen lassen sich em bryologische Bedenken gegen das Versehen ins Feld 
fUhren. In der Hauptsache sind nach 4 bis 6 Wochen die Organe des Embryos 
bereits angelegt (BISCHoFF-Miinchen). Zu diesem Zeitpunkt weiB die betreffende 
Frau nichts von ihrer Schwangerschaft. Spatere seelische Traumen miiBten, falls 
sie auf den Embryo iibertragen wiirden, mit Zerstorungen oder mehr weniger 
weitgehender Verletzung schon vorhandener Organe und Gewebe verbunden sein, 
und diese miiBten sich, auch bei angenommenen Heilungs- bzw. Regenerations
vorgangen doch irgendwie auch spater noch in irgend einer Weise (Narben 1) 
erkennen lassen. 

Wichtig ist endlich der Umstand, daB alle die angeblichen, durch Versehen 
veranlaBten Merkmale und MiBbildungen in die bekannten Gruppen ent
weder der gewohnlichen Domestikationsmerkmale (die scheckigen Lammer 
Jakobs, die scheckigen Pferde des kleinpolnischen Ziichters) oder in jene 
von Domestikationsmerkmalen degenerativen Charakters, wie MiBbildungen 
und Hemmungsbildungen (Hasenscharte, Wolfsrachen, Feuermale usw.) ge
horen. Von irgend einer wirklichen Ahnlichkeit zwischen Ursache und Wirkung 
des Versehens ist keine Rede. Die behauptete Ahnlichkeit solcher Merkmale 
oder MiBbildungen mit dem sie angeblich verursacht habenden Gegenstand, ist, 
wie BISCHOFF-Miinchen zeigte, eine erzwungene und phantastische. DaB solche 
Folgen des angeblichen Versehens (wie z. B. die Hasenscharte) in Gegenden 
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vorkommen, wo die betreffenden Affektausloser gar nicht vorkommen (hier 
z. B. die Hasen), sei nur nebenbei erwahnt. 

Wichtig endlich zur Kenntnis solcher MiBbildungen ist die Tatsache, daB 
auch sie bei allen hoheren Tieren in gleicher Art vorkommen, es sind eben typische 
Konvergenzerscheinungen (Mutationen), die, wie z. B. die sogenannte Hasen
scharte, nicht bloB beim Menschen, sondern ganz analog bei allen starker do
mestizierten Haustierspezies, wie den Hunden, Schweinen usw. ebenfalls auf
treten. 

Aus dem Gesagten ergibt sich somit durchaus klar und eindeutig, daB es 
ein Versehen im landlaufigen Sinne gewiB nicht gibt, ja daB es selbst sehr un
wahrscheinlich ist, ob durch seelische Eindriicke MiBbildungen irgend welcher 
Art veranlaBt werden konnen. 

II. Ziichterische Infektion, ziichterische Influenz (Telegonie) 

Mit dem eben besprochenen ziichterischen Aberglauben des Versehens 
wetteifert an Verbreitung unter den praktischen Ziichtern auch der Gegenwart 
jener von der Existenz einer ziichterischen Infektion. Sehr viele Ziichter und 
bis gegen Ende des vorigen J ahrhunderts auch N aturforscher von Rang glauben 
bzw. glaubten, daB durch die erste Befruchtung eines weiblichen Individuums 
dessen Organism us gewissermaBen fUr immer mit der Erbmasse des befruchtenden 
mannlichen Tieres versehen, gewissermaBen impragniert wiirde 1). Mit anderen 
Worten: nicht nur die N achkommen der ersten erfolgreichen Paarung sollen 
Merkmale und Eigenschaften von diesem ersten Vatertiere besitzen, sondern 
jene auch aller spateren Paarungen, und zwar auch dann, wenn andere mannliche 
Tiere zur Zucht verwendet worden waren. Durch die erste fruchtbare Paarung 
werde dem Muttertiere durch das mannliche ein bleibender und dauernder 
Stempel aufgedriickt, den auch samtliche spatere N achkommen aufweisen 
wiirden. Irgend welche Teile des Sperm as des erstmals verwendeten mannlichen 
Tieres oder durch das Sperma oder durch die Frucht veranlaBte Vorgange im 
Korper der Mutter auBerten sich auch spater bei Nachkommen anderer Vater 
durch Auftreten von Merkmalen oder Eigenschaften des ersten Vatertieres. 
Auch dieser Glaube von Ziichtern und Physiologen ist sehr alt. Er wurde aber 
speziell durch die Stellungnahme DARWINS zu dieser Frage zu eiQer gewisser
maBen sicheren wissenschaftlichen Tatsache. DARWIN erwahnt Nachrichten von 
verlaJ3lichen Beobachtern aus Siidafrika und Brasilien erhalten zu haben, welche 
entschieden fiir das Vorkommen der Infektion im ziichterischen Sinne sprachen, 
insoferne als Stuten, die zuerst zur Maultierzucht verwendet worden waren, auf 
die spater in Reinzucht erzeugten Fohlen deutlich Merkmale des Eselhengstes 
iibertragen haben sollen. Geradezu biologische Beriihmtheit erlangte dann der 
durch DARWIN weiten Kreisen bekanntgewordene Fall jener 7/s-bliitigen Araber
stute des Lord MORTON. Mit einem Quaggahengste (Anfang des 19. Jahrhunderts) 
gepaart, lieferte sie einen charakteristischen Bastard. In den Besitz des 
Gore Ouseley iibergegangen, warf sie nach einem schwarz en Araberhengst 1818 
und 1819 je ein Stut- und ein Hengstfohlen. Zwei- bzw. einjahrig wurden diese 
Fohlen von L. MORTON besichtigt, der iiber das Besichtigungsresultat einen 
Bericht an die Akademie der Wissenschaften richtete. Dem Berichte nach waren 
sie in Gestalt typische Araberpferde, nur in der Farbe, gewissen Streifen und 

1) So solI ROMANES noch im Jahre 1893 nach eingehender Behandlung dieser 
Frage zu dem Schlusse gekommen sein, daB die Telegonie keineswegs, wie allgemein 
angenommen wird, haufig sei, sondern daB sie nur in 1 oder 2% der moglichen Falle 
sich ereigne. 
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Zeichnungen und der Mahne erinnerten sie angeblich deutlich an den Quagga
hengst. Beide hatten namlich den dunklen Aalstrich den Rucken entlang, dunkle 
Streifen in der unteren Hals-, Schulter- und Vorderruckengegend und auch an den 
Beinen. Bei dem Stutfohlen war die Mahne kurz und aufrecht, beim Hengst
fohlen zwar hangend, jedoch steifhaarig und anfanglich nach oben gerichtet, 
ahnlich wie beim Bastard. MORTON erwahnt dann noch, daB die Beinstreifung 
sowohl bei den Fohlen als auch beim Quaggabastard wesentlich scharfer und 
dunkler gewesen war als wie beim Quagga selbst, bei dem sie nur schwach ange
deutet gewesen ware. 

Mit diesem beruhmt gewordenen Fall von angeblich nachgewiesener Tele
gonie hat sich neuerdings KOSSAR EWART in einem Vortrage, den er als Gast
professor an der landwirtschaftlichen Hochschule zu Ames-Jowa (Vereinigte 
Staaten) hielt, eingehend und kritisch beschaftigt. Er stellt noch einmal kurz 
die wesentlichsten fUr diese Annahme sprechenden Grunde fest, namlich erstens, 
daB die Beinstreifung bei den reingezogenen Fohlen und Bastard scharfer aus
gepragt war als beim Quagga. Zweitens, daB die Streifung in der Vorderhand 
zahlreicher waren als beim Quaggabastard, drittens, daB die Mahne des Hengst
fohlens zwar lang, aber steif war und im Bogen auf die Halsseite fiel, viertens, 
daB die Mahne des Stutfohlens kurz, steif und aufrecht war, obschon der Pferde
warter angab, sie sei nicht geschoren worden. Bezuglich der zwei ersten Punkte 
erinnert EWART daran, daB die in Indien angekaufte, hochblutig arabische 
Stute MORTONS hochstwahrscheinlich dem Kattiawarschlage angehort haben 
durfte, von dem es bekannt sei, daB derartige Streifen am Korper und nicht bloB 
an den Beinen haufig vorkommen. Ebenso spricht auch die schwarze Farbe des 
verwendeten Araberhengstes dafUr, daB er nicht reiner arabischer Rasse ge
wesen sei, zumindest nicht einem der beruhmten fUnf Blutstrangen arabischer 
Pferde angehort haben konnte. Die V orhand und Halsstreifen an den nach
gezogenen Fohlen sind daher in viel einfacherer und wahrscheinlicher Weise, 
als statt durch Infektion, durch Atavismus auf jene gestreiften Wildpferde ent
standen anzusprechen, von denen die Kattiawars und andere ahnliche Pferde
schlage abstammen. Die angeblich charakteristische kurze und aufrechte Mahne 
des Stutfohlens zur Zeit der MORToNschen Untersuchungen erklart sich nach 
EWART am ungezwungendsten aus der irrtumlichen Angabe des Pferdeknechtes 
bezuglich des Scherens derselben. Beweis fUr diese Auffassung ist das von dem 
beruhmten, gut beobachtenden Tiermaler AGASSE im del' MORToNschen Besichti
gung folgenden Sommer angefertigte Bild des Stutfohlens, daB sich im Royal 
College of Surgeons befindet. Dies Bild zeigt das Tier mit einer deutlich auf dem 
Halse liegenden Mahne. Auch die dort gegebene Darstellung des Schwanzes 
dieses Pferdes spricht nach EWART - wegen der zwischen Entwicklung der 
Schwanzbehaarung und Mahnenbeschaffenheit bestehenden Korrelation -
entschieden fUr das V orhandensein einer Hangemahne an diesem Tier. Ent
weder beruht also (was wahrscheinlich) die Aussage des Pferdewarters auf 
Irrtum oder behielt in diesem Fall die Mahne des Stutfohlens zufallig ihre auf
rechte Form ungewohnlich lange, statt, wie es normal zu sein p£legt, nach zirka 
fUnf Monaten in die Hangemahne uberzugehen. Auf Grund dieser kritischen Pru
fung kommt EWART zu dem Ergebnisse, daB der DARwINsche SchluB, nach 
welchem es sich bei den MORTON-OUSELEYSchen Versuchen um Telegonie handle, 
auf sehr schwachen FuBen stehe. In Anbetracht des Interesses dieses Gegen
standes entschloB sich EWART im Jahre 1895 das MORTON-OUSELEYSche Ex
periment in moglichst groBem MaBstabe zu wiederholen. Statt des Quagga, 
das bekanntlich inzwischen ausgerottet worden ist, verwendete er einen Hengst 
des Burchells-Zebra (der Capmann-Varietat), den er mit 20 Stuten verschiedener 
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Rassen (Araber, englisches Vollblut, Hochlandspony und andere) und ver
schiedener Haarfarben paarte; 30 weitere Stuten dienten zu Kontrollversuchen. 
Von diesen erwiesen sich nur 13 fruchtbar mit dem Zebrahengst. 1m ganzen 
wurden von ihnen 16 Bastarde und nachher mit Hengsten verschiedener Pferde
rassen 22 Pferdefohlen erzeugt. Eine schwarze Hochlandponystute, die vor
her zur Zebroidenzucht verwendet worden war, warf als erste (1897) nach einem 
arabischen Schimmelhengst ein undeutlieh gestreiftes Fohlen, so daB EWART 
unwillkiirlieh an die erfolgte Infektion durch den Zebrahengst dachte. Die 
Saehe klarte sich indes bald auf, als nach demselben Araberschimmelhengst 
aus Stu ten der Hochlandponys noch viel reicher und starker gestreifte Fohlen 
fielen, obschon dieselben niemals ein Zebra auch nur gesehen hatten. Ubrigens 
hatten die Pferdefohlen aller vorher zur Zebroidenzucht erfolgreich verwendeten 
Stuten im Korperbau nicht die geringste Ahnlichkeit mit den Bastarden, auch 
dann nicht, wenn sie, was bei einigen der Fall war, streifige Abzeichen hatten. 
Von Telegonie konnte somit in dem Ew ARTschen Versuch keine Rede sein. 

Zu clem gleichen negativen Rl'sultat kam auch Baron PARAMA in Brasilien, 
der urn dieselbe Zeit mit einem Hengste des typischen Burchdlzl' bras Versuche 
anstellte. Dieser Ziichter teilte wertvolle Erfahrungen groBten Stiles aus der 
Maultierzucht Brasiliens mit. Manche seiner Bekannten ziichteten jahrlich 
400 bis 1000 :Maultiere. Weil dort unter den Maultierziichtern die Ansicht ver
breitet ist, daB Stuten, nachdem sil' mehrere Male zur Kreuzung mit dem Esel
hengst verwendet worden sind, steril werden, deshalb besteht der Brauch, nach 
zwei odeI' hochstens drl'i erhaltenen Maultierfohlen die betreffenden Stuten 
zur Reinzucht mit Pferden zu venvenden. Niemals nun, so schreibt Baron 
PARAMA, wurde unter all den vielen tausend beobachteten Fallen auch nur 
ein einziges Mal cler Fall festgestellt, daB soleh ein nachgeziichtetes Pferdefohlen 
in irgend einem Teile seines Korpers Ahnlichkeit mit dem Maultier oder gar dem 
Esel gehabt hatte. Unter cliesen Umstanden wirft es auf den Formensinn und die 
Rassenkenntnisse des zu seiner Zeit in Angelegenheiten del' Pferdezucht als 
GroBe geltenden Grafen VELTHEIM ein merkwiirdiges Licht, wenn er meinte, 
die charakteristischen Merkmale der spanisch-neapolitanischen Pferde seien 
aus Telegonie heraus entstanden und zu verstehen, weil in jenem Lande die 
Maultierzucht so verbreitet ware. 

Sehr interessant sind auch die Mitteilungen C. EWARTS iiber die ganz all
gemeine Verbreitung des Glaubens an die ziichterische Infektion unter den 
Pferdeziichtern Englands (noch gegen das Ende des neunzehnten Jahrhunderts). 
Vollblutstuten z. B. konnten durch erstmaliges Belegen mit Shire- odeI' Cleve
landbayhengsten ziichterisch infiziert werden, ja sogar auch durch Hengste 
del' Vollblutrasse, wenn sie verschiedenen anderen Stammen odeI' Linien ange
horen wiirden. Umgekehrt wieder konne man durch erstmalige Paarung einer 
groben Shirestute mit einem Vollbluthengst veranlassen, daB die spateren Fohlen 
derselben Shirestute nach Shirehengsten edlere Formen besaBen, infolge von 
Telegonie. Manche Vollblutziichter glaubten, aus kleinen, iiberfeinerten Voll
blutstuten spateI' kraftigere und groBere Nachkommen zu erhalten, wenn sie 
sie vorher von einem Hengst eines schweren Wagenschlages odeI' einem schweren 
Hunterhengst decken lieBen. Teils durch experimentelle Priifung, teils dadurch, 
daB er einzelnen Fallen auf den Grund ging, konnte EWART auch bei del' Pferde
zucht den Nachweis erbringen, daB es sich niemals urn Telegonie gehandelt haben 
konne, und zwar gleichgiiltig, ob bei dem angeblich infizierenden Hengst die Zu
gehorigkeit zu einer anderen Rasse oder nur zu einer anderen Linie in Frage kam. 

1m Jahre 1924 ereignete sich im siidlichen Schottland folgender charak
teristischer Fall, cler auf die selbst heute noch vorhandene weite Verbreitung 
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ziichterischen Aberglaubens (speziell der Telegonie) der dortigen Ziichter ein 
grelles Licht wirft. Eine Kalbin der schwarz en ungehornten Aberdeen-Angus
Rasse wurde zufallig yom Hereford-Stier eines Nachbarn gedeckt. Der Besitzer 
der Kalbin klagt den Besitzer des Hereford-Stieres auf Schadenersatz, weil die 
Kalbin hiedurch angeblich ziichterisch entwertet worden ware. Der Richter 
forderte ein fachliches Gutachten von einem der bekanntesten schottischen 
Vererbungsforscher. Derselbe wies auf die Unrichtigkeit dieser Ansicht hin, riet 
jedoch nebenbei mit Riicksicht auf den bei den praktischen Ziichtern weit ver
breiteten Glauben an Telegonie schon deshalb zu einem Ausgleich, weil nach 
demselben ja auch der Stier ziichterisch minderwertig geworden sein miisse. 
Und so geschah es auch. 

DaB Beobachtungen iiber Telegonie gerade bei Zuchten, die selbst aus 
komplizierten Kreuzungen von Rassen (Rasse im zoologischem Sinne aufgefaBt) 
hervorgegangen sind, wie etwa das englische Vollblut (das ja nur in praktisch 
landwirtschaftlichen, nicht aber im wissenschaftlich zoologischem Sinne als 
Rasse bezeichnet werden kann), hochst ungeeignet fiir diesen Zweck sind, liegt 
auf der Hand. MENDELsche Aufspaltungsvorgange und Neukombinationen, 
die unausweichlich sind, miissen manchmal das Bild verwischen und konnen 
leicht Telegonie vortauschen. Der Mendelismus kann daher unter Umstanden 
auch dann zur Erklarung scheinbarer FaIle von Telegonie mit Nutzen heran
gezogen werden, wenn es sich nicht um Atavismus im engeren Sinne des Wortes 
handelt. 1m allgemeinen kann man heute wohl mit Sic her he it behaupten, daB 
aIle FaIle von scheinbarel' Telegonie direkt oder indirekt auf dem Umwege iiber 
den Atavismus, durch den Mendelismus erklart werden konnen. 

Denn auch die Neigung zum Auftreten verschiedener Hemmungsbildungen 
oder sogenannter "MiBgeburten" setzt eine erbliche Anlage voraus, die in ge
wissen Familien oder Individuen als Folge von degenerativen Domestikations
mutationen vorhanden ist. Weil es sich dabei oft um Merkmale handelt, die 
polygener Natur sind oder schwankende (unvollkommene) Dominanz besitzen, 
ist der Vererbungsgang nicht immer leicht und scharf zu erkennen. 

Zum SchluB sei noch erwahnt, daB es keine auch nur annahernd brauch
bare physiologische Erklarung gibt, welche Telegonie zu erklaren vermochte. 
Die von Anhangern dieser Lehre manchmal angefiihrten sind: Die Spermato
zoiden des die erste Befruchtung vornehmenden mannlichen Tieres sollen die 
zarte Haut der Eierst,ockoberflache durchbohren und in die vorhandenen Ei
anlagen oder in Entwicklung befindliche Eierchen gelangen. Sie seien natiirlich 
nicht imstande, eine Befruchtung derselben zu veranlassen, wohl aber konnten 
sie durch Verschmelzung mit ihnen spater bei der Entwicklung des Eies dasselbe 
entsprechend beeinflussen. Niemals gelang es jedoch, irgend ein Zeichen dafiir 
zu finden, daB diese Annahme richtig ware. Ein anderer Erklarungsversuch 
geht dahin, daB aus dem befruchteten Ei, oder aus der sich entwickelnden Frucht 
irgend welche Teilchen yom Keimplasma des mannlichen Tieres (welches die 
erste Befruchtung vornahm) in den Korper des Muttertieres gelangen wiirden 
und sich in demselben dauernd erhalten konnen. Offenbar dachte man irrtiim
licher Weise hier an jene Vorgange, welche sich bei der Immunisierung abspielen, 
iibersah jedoch, daB in Wirklichkeit die Immunisierungsvorgange durchaus anders 
erfolgen. Ware es moglich, daB irgend welche stoffliche Teilchen des mannlichen 
Tieres in der erwahnten Weise in den Saftestrom des weiblichen iibergehen und 
sich hier erhalten konnten um spa,ter noch die reifenden oder scholl befruch
teten Eier zu beeinflnssen, dann miiBte doch gewiB auch der EinfluB des Mutter
tieres, in dessen Korper ja dann ebenfalls Teilchen seiner Erbmasse zirkulieren 
miiBten, imstande sein, befruchtete Eier anderer Muttertiere zu vcrandern. 
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Die Unmoglichkeit dieser Annahme wurde seinerzeit bereits von LENHOSEK 
in Budape;;~t experimentell nachgewiesen. Einem Kaninchen der Rasse A, das 
kurz vorher von einem Rammler derselben Rasse A belegt worden war, wurde 
in der N arkose frisch befruchtete Eier eines anderen Kaninchens der Rasse B 
einverleibt. Auch diese zweite Paarung erfolgte reinrassig, der die Befruchtung 
vornehmende Rammler gehorte natiirlich ebenfalls der Rasse B an. 1m Wurfe 
dieses Kaninchens zeigten sich der Eierzahl entsprechend unter den J ungen 
scharf getrennt beide Rassen. Von irgend welcher stattgefundenen Beeinflussung 
der im Korper der A-Mutter sich entwickelnden fremdrassigen B-Eier, bzw. 
B-Friichte war keine Spur zu sehen. Damit ist indirekt auch der erwahnte 
zweite Erklarungsversuch der ziichterischen lnfektion als unmoglich nachge
wiesen. Selbst wenn man theoretisch die Moglichkeit einer ziichterischen In
fektion zugeben wiirde, gabe es, wie gezeigt wurde, keine physiologische 
Erklarung dafiir. Die theoretische Betrachtung erganzt somit die Resultate 
kritischer Untersuchungen zahlreicher vermeintlicher Falle von Telegonie; beide 
Wege fiihren zur Erkenntnis, daB es eine ziichterische lnfektion oder lnfluenz 
nicht gibt. 

III. Der Glaube an die ziichterische Saturation 

Fiir den Menschen, ebenso wie von praktischen Ziichtern fiir die verschie
denen hoheren Haustiere, wird vielfach angenommen, daB von den aufeinander 
folgenden Nachkommen eines und desselben Paares jeder folgende eine immer 
groBere Ahnlichkeit mit dem mannlichen Elter erlange. Gleichzeitig soIl auch 
der weibliche Elter dem mannlichen immer ahnlicher werden. Das ist der lnhalt 
von dem alten Ziichterglauben der Saturation. Man stellt sich eben in diesem 
Falle die Sache so vor, als wiirden mit jeder Befruchtung und mit jeder Trachtig
keit dem weiblichen Korper immer neue, immer mehr mannliche Stoffe ein
verleibt, so daB' es endlich zu einer Art von "Sattigung" bei demselben komme. 
Weil es klar erkennbar ist, daB die Saturation im wesentlichen auf dasselbe 
hinauslauft wie die Telegonie, gewissermaBen eine Fortsetzung, eine Verstarkung 
derselben vorstellt, kann auf das eben (beziiglich der Telegonie Gesagte) ver
wiesen werden. lrgend welche physiologischen Griinde zur Erklarung der Satu
rationsidee gibt es also nicht. Und daB auch die ziichterische Erfahrung bei 
kritischem Vorgange ebenfalls kein einziges Beispiel zur Stiitze dieser Meinung 
anfiihren kann, ist wissenschaftlichen Kreisen wohl bekannt. 

IV. Aberglaube und Vererbung erworbener Eigenschaften 

Ais letztes Glied in der Kette des ziichterischen Aberglaubens ware nach 
dem heutigen Stand der Biologie wohl auch der Glaube an gewisse krasse 
Arten der Vererbung erworbener Eigenschaften einzufiigen. Man findet darunter 
angebliche Beobachtungen von solcher Beschaffenheit, daB man A. DIETRICH 
wohl beistimmen muB, wenn er von ihnen sagt, sie wiirden sich nicht iiber das 
Niveau sogenannter "HistOrchen" erheben. Das Schlimme an der Sache ist 
dabei, daB ab und zu unter den Vertretern wildesten "Lamarckismus" auch 
Namen von wissenschaftlich gutem Klang sich befinden. Was soIl man z. B. von 
folgendem, von WEISMANN angefiihrten und richtig gestellten Beispiel anderes 
halten, als daB es Aberglaube ist 1 - Ein Herr hatte am linken Ohr eine von 
einem friiheren Schlagerhieb herriihrende Narbe. Sein Tochterlein hatte an der
selben Stelle des linken Ohres eine der Narbe entsprechende "Umbildung der 
Anthelix", die als Vererbung der Narbe aufgefaBt wurde. WEISMANN ging der 
Sache nach und stellte fest, daB der Vater die gleiche MiBbildung, allerdings am 
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rechten Ohre besaB, auf die er nie geachtet hatte. Unzahlige zitierte Beispiele 
von ahnlicher Art von angeblicher Vererbung von Narben usw. sind, wie das 
oben angefiihrte nur die Folge oberflachlicher Beobachtungen. 

Zum ziichterischen Aberglauben geharig zahle ich dann unter anderem 
die in einem feierlichen Vortrage in einer wissenschaftlichen und ziichterischen 
Gesellschaft von U. DURST ausgesprochene Behauptung, daB jene nackten Teile 
des RaIses, welche fUr das Siebenbiirger Nackthalshuhn und das Truthuhn 
charakteristisch sind, und die sich bekanntlich vallig sicher vererben, Folgen 
von fixierten Verletzungen waren, die durch die haufigen Kampfe dieser Tiere 
urspriinglich nur erworben worden waren. Eine solche Behauptung mutet fast 
wie ein schlechter Scherz an, weil man von solcher Seite doch die Kenntnis 
voraussetzen muB, daB es sich hier z. B. beim Nackthalshuhn um eine entweder 
rein zoologisch 1) zu deutende Erscheinung, oder um eine bei allen haheren (Sauge
tieren und Vageln) Raustieren vorkommende Domestikationsmutation fast patho
logischen Charakters handelt, die bei diesem Ruhne zufallig partiell auftritt. Selbst 
vollstandig iiber den ganzen Karper verbreitet (nicht nur auf einen Teil des RaIses 
beschrankt) kommt diese Nacktheit bei Ziichtungs- und sogar auch bei pri
mitiven Rassen verschiedener Raustierarten vor. Ich selbst sah sie 1914 bei 
einem mischbliitigen Landhuhn im nardlichen Mahren in vollendetster Form 

1) Inzwisehen hat L. FREUND 1925 die Behauptung DURSTS und seines Schulers 
SASSENHAGEN, daB der nackte Hals des Siebenburger Nackthalshuhnes die erblich 
gewordene Folge von mechanischen Insulten (AusreiBen der Halsfedern) in Verbindung 
mit einer durch Sonnenlicht hervorgerufenen Hautentzundung ware, auf Grund 
genauer histologischer Untersuchungen der nackten Halshaut dieser Huhnerrasse 
als falsch und, weil auf "Oberflii,chlichkeit" der Untersuchung beruhend, als gegen
standslos nachgewiesen. 

Nicht um eine von den Voreltern ererbte "Dermatitis chronica bypertrophica 
traumatic a verbunden mit Rypopterycystosis congenita" wie es DURST habcn mochte, 
handelt es sich bei den NackthliJsen, sondern um ein zoologisches Gebilde, dessen 
Charakteristik nach FREUNDS Untersuchungen darin liegt, "daB eine starke GefiiB
versorgung der Cutis unter der Epidermis eingetreten ist., indem eine Art Sehwamm
bildung von kleinen und kleinsten GefiiBen sich hier schichtenformig ausbreitet". 

Analoge Schwammkorperbildungen fand FREUND im Kamm und dem Kehl
lappen der Ruhner, "so daB wir zwanglos den GefaBschwammkorper in der Halshaut 
an den des Kammes und Kinnlappen anreihen konnen." 

Durch Vakularisation der Halshaut bedingte Veranderungen fand };'REUND 
auch beim Perl- und Truthuhn. Sie alle weisen einen gemeinsamen Bau auf und die 
schwankende Durchblutung dieser Sehwammkorper steht mit sexuellen Erregungs
zustanden wahrend der Fortpflanzungsperiode im Zusammenhang. 

Auch die wahrend der Brutperiode auftretenden temporiiren kahlen Stellen der 
Bauchhaut der Huhner, die sogenannten Brutflecke, gehoren ebenfalls in diese 
Gruppe von Erscheinungen. 

Es ist klar, daB diese Domestikations-l\1utation beim Siebenburger Haushuhn 
an und HiT sich noch nicht eigentlichen pathologischen Charakter besitzt, daB sie 
aber trotzdem entsprechend den AusfUbrungen von W. SIElIIENS fUr das Freileben 
des Tieres, etwa fur das wilde Huhn, kaum gunstig ware. 

Und diese l\1utationstype wurde bestimmt und deutlich ins Pathologische um
schlagen, wenn sie nicht bloB auf den Hals beschrankt ware, sondern auch auf andere 
Teile des Tierkorpers ubergreifen wurde. 

Sowohl die Nackthalserklarung DURSTS als auch seine weiteren Ansichten uber 
die Entstehung der Horner beim Rinde und anderen Tieren, oder uber das Zustande
kommen der Kreuzschnabelbildung, tragen derartig grob sichtbar den Stempel der 
Unmoglichkeit an sich, daB man sie nur im Kapitel liber den zuchterischen Aber
glauben, keineswegs aber bei den Hypothesen uber die Vererbung erworbener Eigen
schaften unterbringen kann. 
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ausgepragt. Es handelte sich um eine Mutation, da weder vorher noch nachher 
in der betreffendenZucht ahnliches vorkam. Ja selbst innerhalb einer reinrassigen 
Zucht des Steppenrindes sah ich 1913 bei einem mir befreundeten Ziichter in 
Keczkemet ein Gegenstiick, ein vollkommen nacktes Kalb. Es geht doch nicht 
gut an, nach DURST anzunehmen, daB sich in diesen Fallen die Eltern bei ihren 
Kampfen so vollendet gerupft bzw. enthaart hatten, sintemalen beim Steppen
vieh das HaarausreiBen nicht iiblich zu sein pflegt. 

Viel zur Verbreitung solcher extrem lamarckistischer, natiirlich falscher 
Ansichten haben leider auch die unkritischen Mitteilungen von sonst sehr ver
dienten praktischen Ziichtern beigetragen. Zum Beweise fUhre ich aus dem 
sonst gewiB vortrefflichen Werke B. v. OETTINGENS (Die Pferdezucht, II. Aufl., 
1921) zwei charakteristische Beispiele verschiedener Type an. 1. VON OETTINGEN 
sah 1887 im russischen Hauptgestiit zu Derkul auf vortrefflichen Steppen rein
gezogene Percheron, welche schon in der zweiten Generation einen "arabischen 
Ausdruck" erlangt hatten. Abgesehen von der Kruppe erweckten sie ob ihi"es 
Adels, der Trockenheit und der Lebhaftigkeit ihres Temperamentes den Ein
druck einer Araber Kreuzung. DaB das Beispiel kein geeignetes fiir die Ver
erbung erworbener Eigenschaften vorstellt, ergibt sich aus folgender Erwagung: 
die Percherons haben an und fUr sich osteologisch einen "edlen", d. h. morgen
landischen Schadelbau, der nur bei dickerer Haut - eine somatische Folge 
des franzosischen Klimas - verdeckt wird. Die im Steppenklima erfolgende, 
rein somatisch bedingte, abgeanderte Reaktion (trockenere und leichtere 
Formen) halt nicht langer an, als das Steppenklima und die Steppenernahrung 
andauern, sie ist also nicht ein AusfluB des veranderten Keimplasmas, nicht 
erblich nach dem Riickversetzen in die heimatlichen Verhaltnisse. 

Aber am zoologischen Charakter, am Schadelbau, hat sich iiberhaupt nichts 
Wesentliches geandert, bestimmte demAraber ahnlicheZiige warengewiB ohnehin 
vorhanden, aus dem einfachen Grunde, weil im Percheron ein gut Teil Tarpan
blut steckt, d. h. derselben Stammform, von der auch die Araber sich ableiten. 
Mit anderen Worten, die Kenntnis der Reaktionsweise in Verbindung mit der 
Kenntnis der zoologischen Beschaffenheit und Herkunft der Percherons, laBt 
es von vorneherein erwarten, daB sie sich unter den abgeanderten Verhaltnissen 
gerade so verhalten miissen, wie es geschildert wurde; jedoch hat diese veranderte 
Reaktionsnorm (bei iibrigens unverandertem Schadelbau, so weit es sich um 
das knocherne Schadelskelett handelt) durchaus nichts mit der Vererbung durch 
das Klima abgeanderter, also "erworbener" Eigenschaften zu tun. 

Das zweite dort befindliche Beispiel von der Vererbung erworbener Eigen
schaften diirfte schon mehr in das Kapitcl des ziichterischen Aberglaubens 
gehoren. Dort wird Seite 15 angefiihrt, der amerikanische Traber Mambrino 
Chief (geboren 1844) habe sich vor dem Trainieren schlecht vererbt, seine 
Kinder hatten keine Rennen gewinnen konnen. Nachdem sich der Hengst aber 
mehrere Jahre in Trabtraining befunden habe, habe er seine Anlage zum Traben 
sehr gut vererbt. Es ware natiirlich oberflachlich, wollte man aus der Ferne, 
ohne genaue Kenntnis aller Umstande, diesen Fall auf natiirliche Weise zu 
erklaren versuchen. Nur eines steht trotzdem fest, daB die Versuche ultra
lamarckistischer Erklarung gewiB unter keinen Umstanden zutreffen werden. 

Auf Seite 17 desselben Werkes steht desgleichen der lamarckistische Satz: 
"Der erhohte Prozentsatz der Fohlensterblichkeit, wenn der Hengst oder die 
Mutterstute 20 Jahre oder alter waren, spricht auch fUr die Vererbung erwor
bener Eigenschaften." Diese Feststellung ist gewiB richtig, unrichtig ist nur 
die Deutung. Es besteht eine gewisse Neigung zu verringerter Lebensfahigkeit 
bei den Fohlen alter Pferde offenbar deshalb, weil die Ernahrungsvorgange der 
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Vererbungssubstanz durch altverandertes Zellplasma ungiinstigere sind. Trotz
dem vererben aber auch alte Tiere, wie ich auf Grund langjahriger eigener Er
fahrung (allerdings nicht speziell bei der Pferdezucht) weiB, keineswegs schlechter 
als in der Jugend. Die Keimzellen diirften eben eine somatische Schwachung 
erfahren haben, das ist alles. Vererbung erworbener Eigenschaften kommt aber 
auch hier nicht in Frage. 

1m Interesse des Ziichters ist es daher gelegen, wenn die Wissenschaft als 
Bringerin der Wahrheit und Aufklarung ihn yom Aberglauben der Vererbungs
moglichkeit somatogen erworbener Eigenschaften befreit. Dadurch erwachst 
ihm doch nur Nutzen und ich verstehe, wie gesagt, nicht, auf welche Weise 
v. OETTINGEN zu der Ansicht kommen kann (Seite 19) "der Glaube an die 
Vererbung erworbener Eigenschaften ist der Hauptstimulus des Ziichters zu 
fleiBiger und iiberlegter Arbeit; ohne diesen Glauben wiirde die Gefahr der 
Vernachlassigung des Zuchtmateriales ~unehmen". 

Sechster Abschnitt 

Die Ziichtungsmethoden 
In der landwirtschaftlichen Tierzucht unterscheidet man drei (bzw. vier) 

verschiedene Methoden, nach welcher die Wahl der zu paarenden Tiere vor 
sich gehen kann, namlich: 1. die Reinzucht, 2. die Verwandtschaftszucht mit 
dem Sonderfall der sogenannten Inzestzucht, das ist die Paarung innerhalb 
der engsten Verwandtschaftsgrade und 3. die Kreuzungszucht. Bedingt kann 
man dem iiblichen Brauche nach noch die sogenannte Blutauffrischung als 
4. Zuchtmethode den vorhergehenden anfiigen. 

I. Die Reinzucht 
Unter Reinzucht versteht man die Paarung von Individuen miteinander, 

welche derselben Rasse, strenge genommen auch demselben Schlage angehoren, 
jedoch in keinem Verwandtschaftsgrade zueinander stehen. Die Erfahrung lehrt, 
daB dieser Methode weder spezifische Vor-, noch Nachteile anhaften. Sie ist die 
naheliegendste. Man kann im allgemeinen annehmen, daB die aus solchen Paarun
gen entstandenen Nachkommen zunachst die fiir die betreffende Rasse charak
teristischen Merkmale und Eigenschaften (soferne natiirlich die Eltern sie besessen 
hatten) ebenfalls besitzen werden. Besondere Merkmale individueller Natur 
werden, soferne die Eltern sie besaBen und wenn sie genotypisch veranlaBt 
sind. natiirlich ebenfalls weiter vererbt. 

II. Die Verwandtschaftszucht 
Unter den verschiedenen Ziichtungsmethoden, der Reinzucht, Verwandt

schaftszucht und der Kreuzungszucht hat speziell die Verwandtschafts
z u c h t sowohl seitens der Ziichter als auch der Biologen eine wechselnde und 
zu verschiedenen Zeiten recht verschiedene Beurteilung erfahren. 1m Verlaufe 
der letzten Jahre, infolge des Aufbliihens des Mendelismus und seiner ausgiebigen 
Verwendung in der landwirtschaftlichen Tierzucht, gelangte man zu neuen 
Gesichtspunkten hinsichtlich der Beurteilung der Wirkungsweise der Verwandt
schaftszucht. 
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Wie sonderbar es auch klingen mag, es ist doch Tatsache, daB wir erst jetzt 
auf der Basis mendelistischer Forschung stehend, zu einem besseren, tieferen 
Verstandnisse der Verwandtschaftszucht gelangt sind. Nur mit Hilfe des Men
delismus begreifen wir das Wesen dieser hervorragend wichtigen Zuchtungs
methode. 

Wie erwahnt, unterlagen die Ansichten der landwirtschaftlichen Zuchter 
uber den Wert der Verwandtschaftszucht im Zeitlaufe groBen Schwankungen. 
Wenn wir davon absehen, daB es, wie es in der Natur der Sache liegt, in der vor
und fruhhistorischen Zeit eine lange wahrende Periode gab, in der die Verwandt
schaftszucht unbewuBt und ungewollt in dcr Tierzucht angewendet worden ist, 
so interessiert uns zunachst jene etwa urn die Halfte des 18. Jahrhunderts 
liegende und bis gegen die Mitte des IH. wahrende Zeit, in welcher sie besonders 
hoch eingeschatzt wurde. Man wies darauf hin, daB man mit ihrer Hilfe am 
leichtesten und raschesten eine gewisse Ausgeglichenheit (sogenannte Kon
formitat) und in der Folge auch Konstanz innerhalb der betreffenden Zuchten 
erzielen konne; man glaubte vielfach sogar, daB der Grund hiefUr in der Methode 
als solcher gelegen sei. 

Ferner wurde geltend gemacht und als Beweis fUr die Richtigkeit solcher 
Anschauungen angefUhrt, daB eine groBe Reihe hervorragend leistungsfahiger, 
beruhmter Zuchten der verschiedensten Haustierspezies auf diesem Wege erzuch
tet worden sei. 

Es wurde vor allem auf die glanzenden Resultate eines Bakewell beim 
Langhornrinde, den Leicesterschafcn und den Shirehorses, auf jene der Bruder 
Colling, den Erzuchtern der weltberuhmten Shorthornrinder und zahlreicher 
anderer Zuchter, welche sich die Veredelung der verschiedensten Haustier
gattungen zum Ziele gesetzt hatten, verwiesen. In allen diesen Fallen spielte 
die Verwandtschaftszucht, und zwar in ihrer scharfsten Form, als Inzestzucht 
angewandt, eine wichtige Rolle. Speziell auf Basis der letzteren waren viele 
solche Zuchten aufgebaut und weitergefuhrt worden. 

Es konnte daher nicht wundernehmen, daB die Verwandtschaftszucht 
zahlreiche Anhanger nicht nur in der groBen landwirtschaftlichen Praxis gewann, 
sondern daB auch Tierzuchter von wissenschaftlicher Bildung sie als das geeig
netste und wertvollste Mittel zur Verbesserung, Veredlung der Haustiere uber
haupt empfohlen (WECKHERLIN) haben. 

Es folgte dann eine Zeit, in der die Ansichten uber den Wert der Verwandt
schaftszucht ins Gegenteil umschlugen. Es geschah dies ungefahr urn die zweite 
Halfte des vorigen Jahrhunderts. Dieser Zustand blieb bis zum Anfang dieses 
Jahrhunderts bestehen, ja man kann getrost behaupten, daB die Verwandt
schaftszucht auch heute noch von der groBen Mehrzahl der praktischen Zuchter 
als eine spezifisch schadliche Zuchtungsmethode angesehen wird, als deren 
Folge "Degeneration" im weitesten Sinne des Wortes, namentlich aber Unfrucht
barkeit, Uberbildungserscheinungen, Widerstandslosigkeit gegen Schadlichkeiten 
verschiedener Art und selbst MiBbildungen und Krankheitsanlagen anzusehen 
waren. 

Namentlich unter dem Einflusse des erweiterten Mendelismus bereitet 
sich neuerdings ein abermaliger 'Wandel in den Ansichten tiber das Wesen der 
Verwandtschaftszucht vor. Man erkennt, daB die Methode als solche weder 
unbedingt nutzlich und gut, noch aber schadlich und schlecht ist. Es hangt 
eben ganz von der Art ihrer Verwendung und vom benutzten Ausgangsmateriale 
ab, ob sie das eine oder das andere ist. DaB sie in der Tat vollkommen neutral, 
in ihren Folgen an und fUr sich weder spezifisch nutzlich noch schadlich ist, 
solI im folgenden zu zeigen versucht werden. 
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Zu die'3em Zwecke ist eine objektive Priifung der vorgebrachten Angabell 
unerlaBlich. 1m Verlaufe einer solchen sehen wir, daB an der Tatsache, daB eine 
groBe Anzahl von hervorragend leistungsfahigen Zuchten, so ziemlich aller wich
tigeren Arten von Haustieren, mittels enger, vielfach engster VerwandtschaftR
zucht geschaffen worden ist, nicht gezweifelt werden kann. 

Als eines der vielen, allerdings extremen solchen Beispielen starker Inzest
ziichtung, bei trotzdem hochster wirtschaftlicher und ziichterischer Leistung 
sei die Abstammung der beriihmten Kuh Robert Collings, Clarissa (nach 
HERMANN v. NATHUSIUS) angefiihrt. 

Clarissa 
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Ganz ahnliche Beispiele enger Inzestzucht, ohne daB irgend welcher Schaden 
zu beobachten gewesen ware, stehen auch aus der Zucht des Aberdeen-Angus
rindes zur Verfiigung. Uberhaupt bllt es nicht schwer, auf Grund verlaBlicher 
Literaturangaben zu zeigen, wie auBerordentlich haufig gerade hervorragende 
Hochzuchten fast aller wichtigeren Haustierspezies mit Hilfe von Inzestzucht 
herangebildet worden sind. 

Verfolgt man nun solche durch Verwandtschaftszucht geschaffene und dieser 
Methode treu bleibende Hochzuchten langere Zeit hindurch, so findet man, daB 
im Laufe der Zeit in vielen sich gewisse hochst mannigfach beschaffene Storungen 
einstellten, welche zur Folge hatten, daB von der Verwandtschaftszucht Abstand 
genommen, oder daB wenigstens voriibergehend fremdes Blut zugefiihrt wurde 
(Blutauffrischung). Zu letzterem Vorgange sollen sich selbst so energische An
hanger der Verwandtschaftszucht, wie die Shorthornziichter Bates und R. Col
ling, veranlaBt gesehen haben. 

Uberpriifen wir die verlaBlichen Literaturangaben iiber das Auftreten 
ungiinstiger Erscheinungen bei Verwandtschaftszucht, so laBt sich nicht leugnen, 
daB solche Vorkommnisse nicht selten zu verzeichnen sind. Es muB jedoch von 
vorneherein festgestellt werden, daB wir auBer der nackten Tatsache, daB 
diese oder jene unerwiinschte oder schadliche Eigenschaft auftrat, nichts naheres 
erfahren. Wir erhalten keinen genauen Einblick in den betreffenden Zucht
betrieb, iiber Ernahrung, Haltung und Pflege, horen nichts iiber die ziichterische 
Beschaffenheit des Ausgangsmateriales, iiber seine eventuellen gesundheit
lichen Mangel oder Krankheitsanlagen. Solche Kenntnis ware aber wichtig, 
weil sie imstande ist, vieles von dem, was sich spater in der Zucht ereignete, 
verstandlich zu machen. 

Ohne auf solche wichtige Einzelheiten Riicksicht zu nehmen, klammerten 
sich die meisten Beobachter oder Ziichter an die bloBe Tatsache der bei ange
wandter Verwandtschaftszucht erfolgten Schadigung. Es wurde zum Teil auch 
iibersehen, daB manche solcher einst beriihmter Zuchten wegen vollkommen 
anders gearteter Ursachen (keineswegs wegen auftretender ziichterischer Mangel) 
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verschwanden oder in den Hintergrund gedrangt worden sind. Okonomische 
Grunde kommen hier ebenso in Frage wie durch bloBe Mode bedingte Momente. 
Mode, dies in seinem Wesen so schwer faBbare Ding, ist z. B. nach HOFFMANN 
einzig und allein die Ursache des Verschwindens der so hoch gezuchteten Lang
horns gewesen. Ihr unerwartetes und erfolgreiches Wiederauftreten in aller
letzter Zeit bestatigt diese Ansicht vollkommen. Und ahnlich mag es sich auch 
mit dem In-den-Hintergrund-treten der Southdownschafe Ende des vorigen 
J ahrhunderts verhalten haben, welche pli:itzlich wieder (bald nach Anfang dieses 
J ahrhunderts) in auBerordentlich vollkommener Form erschienen und dieser Rasse 
- man denke nur an die, was zuchterische Hohe anbetrifft, geradezu einzig 
dastehende Zuchtherde von Brabram Hall - mit einem Schlage wieder zu 
ihrem alten Rufe, wenigstens in England, verhalfen. Es scheint eben tatsachlich 
das englische Zuchterwort richtig zu sein, "every day has its dog". 

Unter solchen Umstanden bildete sich in Zuchterkreisen ziemlich allgemein 
der Glaube an eine spezifische Schadlichkeit der Verwandtschaftszucht als 
solcher. Viele Ziichter kamen zu der Ansicht, daB der Verwandtschaftszucht 
an und fUr sich, gewissermaBen aus geheimnisvollen inneren Grunden, eine 
besondere Schadlichkeit innewohne. Spater wurde dann wiederholt der Versuch 
gemacht, in scheinbar wissenschaftlicher, tatsachlich aber roher und unklarer 
Weise (namentlich in chemischer Richtung) Erklarungen zu konstruieren. 

Ihre, der Verwandtschaftszucht, Anwendung, so meinte man, berge 
unter allen Umstanden eine gewisse Gefahr, und uberall dort, wo sie 
langere Zeit hindurch geubt wurde, muBten sich fruher oder spater "besorgnis
erregende" Erscheinungen, wie Unfruchtbarkeit, Uberfeinerung, konstitutionelle 
Schwache, MiBbildungen u. dgl. m. einstellen. Es wurde in weiten Zuchter
kreisen allmahlich zum Grundsatze, daB es keine Zucht irgend welcher Tiere 
- seien es wilde oder Haustiere - gebe, welche eine Reihe von Generationen, 
ohne Schaden zu nehmen, auf dem Wege der Verwandtschaftszucht vermehrt 
worden ware. Und die Schnelligkeit, mit der sich die Schadlichkeiten einzu
stellen pflegten, hinge selbst wieder yom benutzten Verwandtschaftsgrade abo 

Anfang der Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts hat SCHILLER-TIETZ 
diese Ansicht vieler praktischer Zuchter in den Satz zusammengefaBt, daB die 
Erfahrung bestatige, daB das fruhere oder spatere Eintreten nachteiliger Folgen 
yom Intensitatsgrade abhinge, in dem die Verwandtschaftszucht zur Anwendung 
gelange. Das fruhere oder spatere Eintreten der Degeneration stehe im geraden 
Verhaltnisse zur Nahe oder Ferne des Verwandtschaftsgrades der gepaarten 
Tiere. Am ungunstigsten seien die Geschwisterpaarungen, dann folgen solche 
zwischen Eltern und Kindern usw. Diese Ansichten herrschten, wie ich durch 
zahlreiche Anfragen aus eigener Erfahrung kenne, tatsachlich ziemlich allgemein 
unter den praktischen Zuchtern speziell im letzten Viertel des vergangenen Jahr
hunderts. 

Werfen wir nun vorerst einmal einen Blick auf die Natur jener Schadlich
keiten, die oft genug den Bestand von Verwandtschaftszuchten bedrohten. Zu
nachst, so heiBt es, ehe die eigentlichen schweren Entartungserscheinungen her
vortreten wurden, sollen sich gewisse "dem geubten Auge" erkennbare Vorboten 
zeigen. Sehr charakteristisch erblickte man sie darin, daB gewisse spezifische 
Merkmale oder Leistungen der betreffenden Rasse oder Zucht eine auffallende 
Steigerung erfahren und daB eine zunachst vielfach erwunschte maBige Ver
feinerung der Tiere sich einstellt - vielfach als "zuchterischer Adel" gewertet. 
Diesen Vorzugen, die keineswegs von allen Zuchtern bereits als schlimme Vor
boten erkannt werden, sollen dann rasch die sogenannten Uberbildungen oder 
"Hyperbildungen" auf dem FuBe folgen. Hier handle es sich bereits um weiter-

A dam c t z, Allgemeine Tierzuchtlehre 16 
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gehende, hohere Grade der Verfeinerung der Tiere, die bereits eine gewisse 
Schwache in sich schlieBen sollen. Das Skelett (besonders der Kopf und die 
Metakarpal- und die Metatarsalknochen) der Tiere, vor allem aber die Haut 
sind fein. Letztere ist auffallend diinn und an den Ohren, urn die Augen und am 
Bauche schiitter, also mangelhaft behaart, vielfach sogar haarlos. Haufig bleiben 
diese Tiere auch klein. Gleichzeitig sind sie anspruchsvoller in bezug auf Pflege 
und Ernahrung als normale. 

Diesen angeblichen Folgen von Verwandtschaftszucht folgen wieder die 
schwereren Degenerationserscheinungen. Folgende werden von praktischen 
Ziichtern als durch langer geiibte Verwandtschaftszucht ausgelOst angegeben: 
Unfruchtbarkeit, manchmal durch Unterentwicklung der Sexualorgane (Hem
mungsbildung!) veranlaBt, ofters aber auch ohne nachweisbare Ursachen auf
tretend. In letzterem Falle erweisen sich die betreffenden miteinander unfrucht
baren verwandten Individuen ab und zu dann als fruchtbar, wenn sie mit nicht
verwandten Tieren gepaart werden. Von Stoffwechselstorungen werden oft 
solche entgegengesetzter Art als Folgen der Verwandtschaftszucht angegeben; 
teils sollen solche Individuen das Futter, auch wenn es reichlich und gut 
beschaffen ist, schlecht verwerten, sie sind daher immer in schlechtem Er
nahrungszustande und es fehlt die freudige J ugendentwicklung, teils wieder 
trete einseitige Futterverwertung in der Weise ein, daB Neigung zu einseitigem 
Fettansatz besteht, neben welcher ofters noch Friihreife vorkommt. Ferner wird 
angegeben, daB haufig wichtige Instinktverluste als Inzuchtfolge zu beobach
ten seien. Die Jungen z. B. besitzen keinen Sauginstinkt ode,. die Miitter lassen 
nicht saugen usw. Selbst geistige Anomalien verschiedenef Art, beim Menschen 
z. B. schwere Erkrankungen des Zentralnervensystems (Epilepsie, Idiotie) 
wurden auf Rechnung der Verwandtschaftszucht gesetzt. 

Ebenso wird gewohnlich das Auftreten von MiBbildungen als Inzuchtfolge 
angesehen wie z. B. die Mopsschnauzigkeit bei verschiedenen Haustierspezies, 
oder bei Hunden umgekehrt das sogenannte Schweinsmaul. Von anderen morpho
logischen MiBbildungen (bzw. Hemmungsbildungen) werden Hasenscharte und 
Wolfsrachen angegeben. Als Hemmungserscheinung physiologischer Art wird mit 
Vorliebe der Albinismus als durch Verwandtschaftszucht hervorgerufen hingestellt. 

SolI nun in die groBe Menge der teils fiir, teils gegen die Verwandtschafts
zucht sprechenden Ansichten, Tatsachen und Beispiele Ordnung gebracht 
werden, urn schlieBlich zu einem objektiven Urteile iiber deren Wert zu gelangen, 
so muB zunachst darauf hingewiesen werden, daB manche der von dcn Inzuchts
gegnern angefiihrten Zuchtbetriebe aus anderen Ursachen und nicht etwa durch 
die verwendete Verwandtschaftszuchtmethode Schiffbruch gelitten habe. N ur 
ausnahmsweise pflegen aber die Einzelheiten der Zucht so weit bekannt zu sein, 
daB eventuelle Ursachen des Verfallens anderer Art mehr oder weniger klar 
erkennbar sind (Beispiel hiefiir: die CRAMPEsche Rattenzucht). 

Zur richtigen Einschatzung des Wertes (bzw. Unwertes) der Verwandt
schaftszucht diirfte es zweckmaBig sein, sich zunachst dariiber zu vergewissern, ob 
tatsachlich, wie behauptet wird, keine irgendwie langere Zeit in Verwandtschaft 
vermehrten Tierbestande bekannt sind. Wenn man von Versuchen mit niederen 
Tieren absieht (zum Beispiel hat CASTLE 59 Generationen von Drosophila, 
W OODROFF 2000 Generationen von Paramecium ohne irgend welche Schadigungen 
der spateren Generationen in nachster Verwandtschaft geziichtet), so faUt es 
nicht schwer, auch von hoheren Tieren zahlreiche Falle von lange fortgesetzter 
Verwandtschaftszucht zu verzeichnen, die ohne jegliche schadliche Folge ver
liefen. L. HOFFMANN z. B. fiihrt die Rosensteinerzucht weiBer Dammhirsche als 
solches Beispiel an. Seit den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts lebt dort 
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ein Rudel weiBer Dammhirsche in einem nur zirka vier Hektar groBen Parke. 
Ende des 19. Jahrhunderts war an den Tieren noch kein schadliches Merkmal 
feststellbar. Obschon sich die Tiere in "enger" Inzucht seit Jahrzehnten fort
gepflanzt hatten, war ihre Fruchtbarkeit vollkommen erhalten. Ferner: von 
den wenigen angeblich durch Inzucht aussterbenden Elentieren OstpreuBens ist 
es bekannt, daB sie die zur "Blutauffrischung" ausgesetzten skandinavischen 
Individuen abschlugen, sich mit ihnen nicht paarten, trotzdem aber dadurch 
sofort ziichterischen Aufschwung nahmen, daB alle schwachlichen, konstitutionell 
minderen Individuen, die friiher geschont worden waren, riicksichtslos abge
schossen wurden. Wohl das groBartigste, iiberzeugendste Beispiel dieser Art 
fiir das Wesen der Verwandtschaftszucht bietet aber die Einfiihrung europaischer 
(englischer) Edelhirsche nach Neuseeland. Vor zirka zehn Jahren betrug der 
Bestand an (wilden) Edelhirschen der Nordinsel rund 5000 Stiick. Trotzdem 
alle von nur drei im Jahre 1864 aus England eingefiihrten Individuen abstammen, 
also typischer Verwandtschaftszucht entsprungen sind, sind sie vollkommen 
frei von jeder Krankheitsanlage und erweisen sich ihrer englischen Ausgangsform 
gegeniiber physisch und konstitutionell iiberlegen. 

Diese Beispiele mehr zoologischer Natur fiir die unter Umstanden volle 
Unschadlichkeit der Verwandtschaftszucht mogen geniigen. 

Kehren wir zu den Haustieren zuriick. Auch unter ihnen finden wir Bei
spiele sehr lange fortgefiihrter Verwandtschaftszucht ohne schadliche Folgen. 
Beim Pferde speziell mochte ich die Kladruber Zucht altspanischer Rasse als 
ein solches bekanntes und beriihmtes Beispiel anfiihren. Es ist urn so wichtiger, 
als ich in der Lage bin, gewisse Einwande, die gegen das vollkommen normale 
Verhalten dieser alten Zucht hie und da in der Literatur gemacht wurden, zu 
widerlegen. Gerade die Kladruber Zucht beweist, wie unendlich wichtig es ist, die 
Verhaltnisse, unter denen eine Zucht gefiihrt wird, genau zu kennen, falls eine 
falsche Beurteilung vermieden werden solI. Diese Pferderasse rein abendlan
dischen Geprages yom Typus Equus Abeli wird seit rund 100 Jahren in maBig 
starker Verwandtschaftszucht in Kladrub geziichtet. In der Literatur wird 
angegeben, daB zwar keine korperlichen Entartungsmerkmale zu beobachten 
waren, jedoch habe die Fruchtbarkeit nachgelassen, vor allem seien die Brunst
erscheinungen der Stuten so abgeschwacht, daB das Rossen leicht zu iibersehen 
sei. Hierin sei also bereits eine Folge der Verwandtschaftszucht erkennbar. 
Ferner fiel mir selbst bei meinen jahrlichen Besuchen und Demonstrationen in 
den ehemaligen Hofstallungen in Wien (seit dem Jahre 1883) auf, daB in den 
letzten 15 bis 20 J ahren die GroBe der dort eingestellten Hengste nicht unerheb
lich abgenommen habe. Was lag naher, als darin eine Folge der Verwandtschafts
zucht zu erblicken ~ Meine Erkundigungen teils beim langjahrigen Leiter des 
Gestiites, Herrn Direktor R. MOTLocH, teils bei einem anderen Herrn yom 
Gestiite, der friiher mein Horer gewesen ist, ergaben folgende Tatsachen: 1. Die 
Fruchtbarkeit der Kladruber Stuten altspanischer Rasse ist eine vollkommen 
normale. 2. Von dem "Im-Fluge-erhaschen-miissen" der Rosse ist keine Rede. 
Wie bei vielen anderen Zuchten oder Einzelstut(,ln, sogar solchen yom Kreuzungs
typus, ist die Rosse zwar nicht auffallend heftig, aber doch normaL Es diirfte 
iibrigens bekannt sein, daB manche Pferdeziichter gerade solche, weniger stiirmisch 
verlaufende Brunst der Stuten aus ziichterischen Griinden lieber sehen als die 
sehr lebhafte. 3. Meine eigenen Beobachtungen iiber die GroBenabnahme endlich 
fanden durch die Aufklarung seitens des Herrn Direktors MOTLocH eine iiber
raschende Losung: die Zuchtwahl! Weil gerade die "edleren" Hengste von 
kleineren Formen waren, deshalb wurden sie zur Zucht eingestellt und deshalb 
muBte selbstverstandlich die Nachkommenschaft an GroBe und Masse einbiiBen! 

16* 
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Mit einem Worte, an den Kladrubern ist durchaus kein Entartungsmerkmal 
zu finden, das als Folge der zirka ein Jahrhundert lang betriebenen Verwandt
schaftszucht angesehen werden konnte. Alles gegensatzlich Mitgeteilte beruht 
auf MiBverstandnissen oder ist nicht richtig. Sogar eine relative (fUr Pferde 
abendlandischer Type!) Ausdauer muB zugegeben werden, wenn man Direktor 
MOTLocH hort, der oft drei Meilen in normalem Gange und ohne Peitsche zu ge
brauchen mit ihnen zurucklegte. 

V orgeworfen wird unter anderem den Kladrubern, daB ihre Fohlen ofters 
Bockhufe besitzen. Demgegenuber aber ist festzuhalten, daB sie sich bei den 
Fohlen regelmaBig bis zu einem Alter von % Jahr, spatestens 3/4 Jahren von selbst 
verlieren und daB anderseits bei den Fohlen wohl der meisten schweren abend
landischen Pferderassen oft eine Neigung zu ahnlichen und anderen unregel
maBigen Beinstellungen vorkommt. Bei den Kladrubern beachte man ferner, 
daB in fruherer Zeit der "fuchtelnde" Gang erwunscht war, als schon galt und 
daher nach diesem Zuchtziele gezuchtet worden ist,. 

Der Vorwurf endlich, daB die Kladruber zuviel fressen, ist naturlich bei 
einem Luxuspferd von solch respektablen Formen kein Vorwurf; er ist vielmehr 
eher ein Zeichen einer kraftigen Konstitution, die in Verbindung mit einem 
machtigen Korperbau selbstverstandlicherweise einen guten Appetit voraussetzt. 

Herzfehler, von deren Vorkommen man manchmal sprechen hort, sind nach 
Direktor MOTLocH bei den Kladrubern nicht konstatiert worden. Ubrigens 
durfte man sie, wie aus dem spater Gesagten hervorgeht, auch wenn sie vorkamen, 
nicht der Verwandtschaftszucht zur Last schreiben. 

Ich habe absichtlich beim Kladruber Beispiele langer verweilt, weil ich zeigen 
wollte, wie notig es ist, alle Einzelheiten einer bestimmten Zucht genau zu kennen, 
Wenn man nicht in schwere Irrtiimer bei der Beurteilung der gehandhabten 
Zuchtmethode verfallen will. 

Man wird daran erkennen, daB auch dort, wo sich tatsachlich schadliche 
Folgen bei der Verwandtschaftszucht einstellen, die Ursachen oft genug ganz 
wo anders, keineswegs aber in der Methode, wenigstens primar nicht, zu suchen 
sind. Und wie viele Zuchten verschwinden nicht sang- und klanglos, die keine 
Verwandtschaftszucht trieben ~ 

Ware die Verwandtschaftszucht unter allen Umstanden wirklich so gefahr
lich, wie manche Zuchter glauben, dann durften auch keine Falle vorkommen, 
in denen sie durch zahlreiche Generationen ohne den geringsten Schaden aus
geubt werden konnte. 

So wie die Ul).schadlichkeit beim Kladruber eben nachgewiesen worden ist, 
gibt es in der Literatur reichlich Beispiele gleicher Art, welche aus der Zucht 
aller anderen wichtigsten Haustiergattungen, ja selbst aus der Schweine- und 
Hundezucht, entnommen worden sind. Gerade Hunde und Schweine gelten nam
lich nach der landlaufigen Anschauung als gegen Verwandtschaftszucht besonders 
empfindliche Tierarten. Um nicht zu weitschweifig zu werden, verweise ich auf 
die vielen Beispiele unschadlicher und nutzlicher Verwandschaftszucht, welche 
vor allem A. DE CHAPEAUROUGE in seiner Broschure aus dem Bereiche der ver
schiedensten Haustiergattungen zusammengestellt hat. Sonst mochte ich noch 
erwahnen, daB die genauere Durchsicht der Herdbucher z. B. bei fast allen 
bisher untersuchten leistungsfahigen Rinderrassen gezeigt hat, daB das Blut 
einiger hervorragender Zuchttiere stark verbreitet ist. Bekannt ist in dieser 
Hinsicht, daB sich die modernen schwarzbunten Ostfriesen nach WILSDORF 
auf eine einzelne Herde, ja strenge genommen auf ein einziges Tier, den Stier 
"Matador", zuruckfuhren lassen. Seinem Blute begegnet man in allen guten 
Zuchten dieser Rasse. Und selbst fUr die Simmentaler Rinder, welche in dieser 
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Weise noch nicht so eingehend studiert sind, weist L. HOFFMANN die Verwendung 
der Verwandtschaftszucht nach, wie folgende Ahnentafel des im Riitti (1899) 
gezogenen Stieres "Zar" beweist: 

r 
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Von Inzuchtstudien bei Ziegen mogen jene von C. KRONACHER (1924) 
mitgetcilt werden. Sie sind deshalb fur die Beurteilung des Wesens der Ver
wandtschaftszucht wichtig, weil das fUr die Ziichtungsversuche verwendete 
Ausgangsmaterial absichtlich wahllos aus den sogenannten "Landziegen" 
herausgegriffen worden war. 

Diesen Stamm von Landziegen (ein Bock, drei GeiBen), deren Vorfahren 
wahrscheinlich auch schon mehr oder weniger verwandtschaftlich gepaart worden 
sein mogen, ziichtete KRONACHER in engster Inzestzucht acht Generationen 
hindurch. Irgend welche schadliche Erscheinungen sind in all dieser Zeit nicht 
hervorgetreten. W ohl aber hatte sich im Gegensatze zur herrschenden schul
maBigen Ansicht iiber die Inzestzucht, offenbar infolge besserer Haltung, die 
Fruchtbarkeit ganz wesentlich erhoht; wahrend der Ausgangsstamm ein bis zwei 
Kitze setzte, betrug bei den spateren, inzestgeziichteten Generationen die Zahl 
der Jungen im Wurfe schlieBlich drei bis vier! AuBerdem war auch die ge
schlechtliche Friihreife auBerordentlich erhoht worden. Die Bockchen zeigten 
schon mit sieben Wochen deutlichen Geschlechtstrieb, und zwei weibliche Tiere 
(der zweiten und dritten Inzuchtsgeneration) wurden im Alter von vier Monaten 
erfolgreich gedeckt, brachten normal entwickelte, gesunde Junge, und sie selbst 
hatten spater eine gute Milchergiebigkeit. 

Weil von den beiden Haustiergattungen Hund und Schwein, wie erwahnt, 
von den Landwirten vielfach eine groBere als bei anderen Haustieren vorhandene 
Empfindlichkeit gegeniiber der Verwandtschaftszucht angenommen wird, will 
ich aus ihrem Bereiche noch ein oder das andere Beispiel herausgreifell, welches 
trotzdem die vollkommene Unschadlichkeit der Verwandtschaftszucht selbst 
bei diesem Haustier scharf beleuchtet. Zunachst ein besonders lehrreiches und 
gut beobachtetes nach CHAPEAUROUGE vom Hunde. Es handelt sich urn die 
Bildung eines Stammes von Mopsen, welche unter Benutzung intensivster Ver
wandtschaftszucht vor sich ging. Dieser sich durch vollendete Gesundheit aus
zeichnende Stamm ging auf den weiblichen Mops M unbekannter Abstammung 
zuriick. Der Verlauf der Zucht ergibt sich aus folgender Nachkommenskizze: 

M1 ~ (Mopsin) XB1 d' (Boxed) 

'----~ X M1 ~ .. ~............................... 1. Generation 
~ 

Bad' X Ml~ ................................. 2. Generation 
~ . 

B4 d' X Ml~ .............................. 3. Generation 
-..-

Bod' X M1~ usw ....................... 4. Generation 
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Der Hund B5 , der ein Sohn und gleichzeitig auch der Ururenkel der Mopsin M 
gewesen ist, wurde, da er sich rasselich bereits dem Mopstypus naherte, zum 
Stammvater eines iiberaus zahlreichen Geschlechtes ausersehen. Er wurde 
neuerdings mit seiner Mutter M und seinen Geschwistern gepaart. Vom vor
trefflichen Gesundheitszustande der so entstandenen Zucht konnte sich CHAPEAU
ROUGE nach vielen Jahren, da sie auf zirka 50 Haupter angewachsen war, per
sonlich iiberzeugen. Gleich wie in diesem Falle die schade Inzestzucht nicht nur 
keine schadlichen Folgen zeigte, sondern im Gegenteile ziichterisch und gesund
heitlich giinstig gewirkt hatte, finden sich auch Beispiele ahnlicher giinstiger 
Folgen in manchen Meuten beriihmter englischer Ziichter. Unter allen Umstanden 
kann man somit behaupten, daB selbst beim Hundegeschlechte neben solchen 
Zuchten, in denen sich nach Verwendung der Inzestzucht schlimme Folgen 
zeigten, eine ganze Reihe anderer sich feststellen laBt, in welchen umgekehrt 
nur Niitzliches, Erwiinschtes resultierte und nicht die geringste nachteilige Er
scheinung festzustellen war. 

Eine zweite, nach Ansicht der meisten praktischen Ziichter fUr die Ver
wandtschaftszucht ungeeignete, weil sehr empfindliche Haustiergattung stellt 
auch das Schwein vor. Es laBt sich auch tatsachlich nicht leugnen, daB wir beim 
Schwein unter dem Einflusse von Verwandtschaftszucht haufiger von ungiinstigen 
Begleiterscheinungen als bei anderen Haustieren horen. In Hochzuchten tritt 
dann relativ oft Unfruchtbarkeit, mangelnde Entwicklungsfreude sowie geringe 
Widerstandsfahigkeit gegen Schadlichkeiten aller Art ein. Schon H. v. NATHUSIUS 
und H. SETTEGAST haben auf dies en Umstand hingewiesen, und wohl die meisten 
Schweineziichter von heute stimmen mit ihnen in diesem Punkte iiberein. Unter 
solchen Umstanden ist es besonders interessant festzustellen, daB trotz alledem 
eine Reihe von hochleistungsfahigen Schweinezuchten bekannt sind, welche unter 
Beniitzung der Verwandtschaftszucht begriindet und weitergefiihrt wurden, und 
welche nichtsdestoweniger keine ungiinstigen Erscheinungen erlebten. Auf Grund 
der Durchsicht der Zuchtbiicher der Friedrichswerter Stammzucht kommt z. B. 
FROLICH zu dem Schlusse, "daB bei sehr robusten und fruchtbaren Muttertieren 
nicht nur die Verwandtschaftszucht iiberhaupt, sondern selbst nahe Verwandt
schaftszucht keine ungiinstige Beeinflussung der Fruchtbarkeit zu bewirken 
vermag". 

Und WILSDORF erwahnt, daB die beriihmte Stammherde des Herrn Hoesch
Neukirchen, in der Hauptsache auf den Eber Richard aufgebaut sei. Trotzdem 
sein Blut so stark vertreten erscheint, ist sie durch hervorragende Frueh t bar
keit, Wiichsigkeit und Friihreife nach wie vor ausgezeichnet. 

Aber selbst innerhalb mancher Zuchten des Landschweines ist, was nicht 
geniigend bekannt zu sein scheint, von der Verwandtschaftszucht ausgiebiger 
Gebrauch gemacht worden. So hat ZURN fiir das unveredelte Braunschweig
Hildesheimer Landschwein nachgewiesen, daB auch bei ihm die Verwandtschafts
zucht, und zwar besonders in den besseren Zuchten, eine ziemlich groBe Rolle 
gespielt hat. 

Wenn wir die angefiihrten und die nur angezogenen Beispiele von voller 
Unschadlichkeit von Verwandtschaftszucht in fast allen Haustiergruppen iiber
blicken, so finden wir, daB es innerhalb einer jeden Haustiergattung charakte
ristische Beispiele fiir jene die Verwandtschaftszucht begleitenden schadlichen 
Erscheinungen gibt, daB aber ebenso haufig solche Schadlichkeiten trotz derselben 
angewendeten Ziichtungsmethode ausbleiben. J a, umgekehrt befestigt gerade 
die Verwandtschaftszucht oft genug gerade besonders erwiinschte Eigenschaften, 
wie Gesundheit, Frohwiichsigkeit und Friihreife usw., d. h. alles Eigenschaften, 
von denen man der herkommlichen Meinung nach annehmen miiBte, daB sie 
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mit Verwandtschaftszucht unvereinbar waren und durch sie verloren gehen 
miiBten. 

Schon aus den bis jetzt besprochenen, zunachst der landwirtschaftlichen 
Praxis entnommenen Beispielen geht klar hervor, daB die Verwandtschaftszucht 
als Methode ebensowenig als einseitig mit schadlichen, wie etwa als nur mit 
giinstigen Folgen verkniipft zu betrachten ist. Bei allen Haustierkategorien 
finden wir Hochzuchten, die durch Verwandtschaftszucht begriindet und lange 
Zeit ohne Schaden weitergefUhrt worden sind neben solchen, in denen gewisse 
Schadlichkeiten auftraten, von denen es aber erst nachgewiesen werden miiBte, 
daB sie durch Verwandtschaftszucht auch tatsachlich hervorgerufen worden sind. 

Als Ziichtungsmethode erscheint sie schon nach diesen Feststellungen als 
vollkommen neutral. Ob sie niitzliche oder schadliche Folgen zeitigt, hangt ganz 
yom speziellen Falle ab, in dem sie angewendet wird. Besondere Umstande, 
soweit sie mit dem Ausgangsmateriale, der Zuchtrichtung oder bestimmten 
Haltungs- und Ernahrungsverhaltnissen zusammenhangen, entscheiden iiber 
ihre Niitzlichkeit oder Schadlichkeit. Zu jener Zeit, da man die Verwandtschafts
zucht unter allen Umstanden als gefahrlich und schadlich betrachtete und sie 
grundsatzlich vermied, beging man denselben Fehler wie vorher, da man sie 
iiberschatzte und ihr fOrmlich geheimnisvolle Krafte der Veredlung zuschrieb. 

Diesen eben entwickelten St9Adpunkt von der Neutralitiit der Verwandt
schaftszucht als solcher gegeniiber dem Auftreten niitzlicher oder schadlicher 
Eigenschaften und Merkmale haben denn auch vielfach bereits manche Tierzucht
lehrer und Biologen der vormendelschen Zeit eingenommen. Sie gingen von der 
V oraussetzung aus, daB nahe verwandte Tiere eine bestimmte "Blutahnlichkeit", 
wie es die praktischen Ziichter nannten. besitzen, die sich im Vorhandensein 
gewisser Merkmale und Eigenschaften auBern wird. Durch Paarung bluts
verwandter Individuen mit ahnlichen Eigenschaften und Anlagen ist die Wahr
scheinlichkeit gegehen, daB sich diese letzteren mit groBerer Sicherheit we iter 
vererhen werden; ja es ist sogar der Fall moglich, daB es hinsichtlich dersdhen 
zu einer Verstarkung kommen kann. So wie nun innerhalb einer jeden Familie 
gewisse giinstige, erwiinschte Eigenschaften vorhanden zu sein pflegen (Familien
eigenschaften), kommen vielfacn innerhalb derselben Familie nehen den ersteren 
auch ungiinstige, unerwiinschte Eigenschaften vor, oft genug selbst Krankheits
anlagen. 1m selhen MaBe, wie clurch enge Verwandtschaftszucht die etwiinschten 
Merkmale und Eigenschaften sich hei den Nachkommen haufen, fixieren und 
selbst verstiirken, genau ebenso ist dies hei den ungiimltigen der Fall. Auf diese 
Weise erklarte man sich vielfach in vormendelscher Zeit die Tatsache, daB so 
haufig in Hochzuchten sich auch degenerative Ziige zeigten, infolge welcher 
manche heriihmte Zuchten entweder von der Verwandtschaftszucht lassen muBten 
oder sogar daran zugrunde gingen. Uherlegungen ahnlicher Art waren es, welche 
manche Ziichter veranlaBten, einen vermittelnden Standpunkt in dies em Wider
streit der Ansichten einzunehmen, insoferne als sie empfahlen, die Verwandtschafts
(Inzest-) Zucht so lange anzuwenden, als sich keine ungiinstigen Merkmale in 
del' betreffenden Zucht erkennen lieBen. Sobald die ersten noch so leis en un
giinstigen Zeichen Bcscheinen, etwa in Gestalt sogenannter "Uberhildungen", 
dann miisse man sofort nichtverwandtes Blut zufUhren. Und auch beim Men
schen wurde Inzucht abwechselnd mit Kreuzung als hesonders vorteilhaft an
gesehen (REIBMEYER). 

Es laBt sieh nicht leugnen, daB diese Ansicht auch dann manches fUr sich 
hat, wenn man vom modernen mendelistischen Standpunkte aus diese Frage 
behandelt. 

Will man den Kern des Wesens del' Verwandtschaftszucht erforschen, so 
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muD man "ich vor aUem uber die Natur jener Schadlichkeiten Klarheit ver
schaffen, welche nach Ansicht praktischer Zuchter als Folgen der Verwandt
schaftszucht in Frage kommen. Sie lassen sich mehr oder weniger in folgende 
Gruppen zusammenfassen: 

1. Verfeinerung der Korperformen bis zur ausgesprochenen Uberbildung. 
2. Eine gewisse Lebensschwache, welche sich unter anderem in mangelhafter 

Jugendentwicklung auDert, feruer in Widerstandslosigkeit gegen Schadlichkeiten 
des Klimas und des Futters. Die amerikanischen Zuchter fassen diese Gruppe 
von Erscheinungen unter der Bezeichnung des "fehlenden Vigors" zusammen, 
solche Tiere haben gewissermaDen keine rechte "Lebenskraft". 

3. Unfruchtbarkeit, und zwar relative bis absolute, beide manchmal nur 
beschrankt auf Verwandtschaftspaarungen. 

4. Abwegigkeiten des Stoffwechsels (einseitige Fettsucbt, ubertriebene 
Magerkeit bei mehr weniger normaler Eruahrung). 

5. MiD bildungen (zum Teil mit dem Charakter von Hemmungsbildungen): 
Hasenscharte, W olfsrachen, Schweinemaul, Mopsschnauzigkeit (mit und ohne 
Brachycephalie), Kurzbeinigkeit (Mikromelie), echte, voUkommene Achondro
plasie, echter Zwergwuchs usw. 

6. Echter Albinismus (vollkommener Pigmentmangel in der Haut und deren 
Abkommlingen, den sichtbaren Schleimhauten, der Iris usw.). 

7. Instinktverluste, psychische Defekte verschiedener Art bis zu den 
schwersten Erkrankungen des Zentralnervensystems (z. B. Epilepsie). 

Ein Blick auf diese keineswegs voUstandige Zusammenfassung der nach 
Verwandtschaftszucht ofters beobachteten Schadlichkeiten beweist deren un
gewohnlich groDe Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit und laDt infolgedessen 
bereits erkennen, daD es wohl nicht angeht, fUr ihr Auftreten eine einheitliche 
Ursache verantwortlich zu machen. Heute weiD man, daD fast aUe diese Er
scheinungen ihrem We sen nach sogenannte Domestikationserscheinun
gen sind. Es sind dies im Zustande der Domestikation erfolgte Variationen erb
licher Natur, sogenannte Mutationen, aUerdings Mutationen pathologischen 
Charakters, denn sie rucken die betreffenden sie besitzenden Individuen dem 
Aussterben nahe, faUs dieselben unter naturlichen Verhaltnissen, in der freien 
Natur, leben wurden. Auf dem Wegeder naturlichenZuchtwahl wurden aUe mit 
solchen Domestikationsmutationen ausgestattete Individuen ausgemerzt werden 
und rasch wieder verschwinden. 

Domestikationsmutationen, gleichgultig welcher Art immer, ob okonomisch 
nutzlich oder schadlich und ob biologisch nutzlich oder ob pathologisch, de
generativ, konnen aber, wie wir heute wissen, primar keineswegs durch Ver
wandtschaftszucht ausgelost werden. Nur eine Befestigung, eine Haufung konnen 
sie erfahren, die selbst wieder eine vollig gesetzmaDig verlaufende, den Ver
erbungsgesetzen folgende ist. Wenn wir heute die letzte Ursache der Mutationen 
auch noch nicht kennen, sie im allgemeinen auch nicht absichtlich hervorrufen 
konnen, so steht doch so viel fest, daD sie sich auch ohne aUe Verwandtschafts
zucht in Zuchtungsrassen ebenso wie in primitiven einstellen konnen. Tatsachlich 
findet man denn auch aUe jene Degenerationsmerkmale und -eigenschaften, 
welche man in der landwirtschaftlichen Praxis der Verwandtschaftszucht zu
schreibt, ebenso innerhalb solcher Zuchten, welche diese Methode nicht anwenden. 
Haben wir aber aUe jene Schadlichkeiten, deren Entstehung herkommlicherweise 
der Verwandtschaftszucht zugeschrieben wird, als einfache "Domestikations
m uta t ion e n" , allerdings als solche von ausgesprochen pathologischem Charakter, 
erkannt, dann ist es selbstverstandlich, daD sie die Verwandtschaftszucht nicht 
ausgclost, primar nicht verursacht haben kann. 
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Nach dieser Feststellung verstehen wir auch die Behauptung der Anhanger 
der Verwandtschaftszucht, welche ihr eine niitzliche, ziichterisch gewissermaBen 
eine veredelnde Wirkung zuschreiben. Wir miissen uns nur vergegenwartigen, 
daB es auch zahlreiche Domestikationsmutationen gibt, welche wirtschaftlich 
und ziichterisch sehr wertvoll und erwiinscht sind. Sie sind gewissermaBen ein 
Gegenstiick zu den schadlichen und k6nnen wie diese durch Verwandtschafts
zucht in gewissen Familien eine Verankerung und Haufung erfahren. 

Auf diese Weise k6nnen wir den scheinbaren Widerspruch erklaren, daB 
ganz gegen aIle Annahme vieler Praktiker manche Zuchten durch Verwandtschafts. 
zucht eine gr6Bere Fruchtbarkeit, hartere Konstitution usw. erlangt haben. 

Ehe ich auf jene Momente naher eingehe, welche zum vollen Verstandnis 
des Wesens der Verwandtschaftszucht fiihren, wird es angezeigt sein, die alteren, 
vor Wiederentdeckung der MENDELschen Vererbungsgesetze ausgesprochenen 
Meinungen und Erklarungsversuche speziell iiber die oft beobachteten schadlichen 
Folgen bei beniitzter Verwandtschaftszucht kurz anzufUhren und auf ihre Fahig
keit, uns ein Verstandnis iiber die sich abspielenden Vorgange zu vermitteln, 
zu priifen. 

1. H. SETTEGAST meinte: Die Vorsehung wolle keine stereotypischen 
Formen, wie sie durch die Verwandtschaftszucht zustande kamen. Die Stabilitat 
der Typen widersprache dem Sch6pfungsplane. 

2. Nach HENSEN besaBen bei den Produkten nach Verwandtschaftszucht 
die den Sitz der Vererbungssubstanz vorstellenden Kerne der Zellen nicht mehr 
die volle Vererbungskraft gegeniiber jenen, die nicht verwandten Paarungen 
entsprungen seien. 

3. GUST. JAGER ist der Ansicht, daB bei den aus Verwandtschaftspaarungen 
hervorgegangenen Tieren das Nuklein der Zellkerne weniger leicht zersetzbar sei. 
Gerade im Nuklein seien die "Formungs- und Bildungskrafte" enthalten. Hieraus 
erklare sich das weniger lebhafte Wesen der Verwandtschaftszucht-Produkte und 
das Latentbleiben gewisser Charaktere. 

4. SCHILLER-TIETZ (1892) schreibt, daB die gegenseitige Befruchtungs
fahigkeit auch von der Starke der elektromotorischen Spannung zwischen den 
beiden Befruchtungsstoffen abhinge. Der Grad der elektrischen Spannung hinge 
aber wiederum von der chemischen Differenz beider Befruchtungsstoffe abo 
Nur eine gewisse Gleichheit der Protoplasmen der Erzeuger sei fUr die Befruchtung 
giinstig, jedoch keine zu weitgehende, wie sie z. B. bei Blutsverwandtschaft 
vorkomme. 

"Absolute Gleichheit darf zwischen zwei in das Befruchtungsverhaltnis 
tretende Protoplasmen nicht bestehen, da absolut gleiche chemische Stoffe nicht 
aufeinander einwirken k6nnen." 

Wenn ich diesen uns etwas altmodisch anmutenrlen, einseitig chemisch 
orientierten Erklarungsversuchen, die uns doch wohl kein Verstandnis der an
geblich schadlichen Folgen der Verwandtschaftszucht vermitteln k6nnen, noch 
eine ganz neue, 1921 ver6ffentlichte Hypothese anfiige, so geschieht es deshalb, 
wei! sie, ganz im Fahrwasser der alten chemischen Anschauungen sich bewegend, 
die moderne, mendelistische Forschung souveran ignoriert und auch die schier 
unzahligen Erfahrungen der praktischen Tierzucht nicht verarbeitet. 

5. L. LOHNER behauptet: "Das Wesen der Inzuchterscheinungen" liege 
gerade in einem negativen Momente, nicht aber in einem positiven, und zwar 
"im Fehlen eines wirksamen biochemischen Reizes als Folge zu weitgehender 
Ahnlichkeit im Aufbau". Als spezifische "Inzuchterscheinungen" kommen nach 
LOHNER in Frage: Abnahme der K6rpergr6Be, der "Zeugungsfahigkeit" und 
Fruchtbarkeit, eine gewisse Tragheit, Apathie, Herabsetzung der Widerstands-
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fahigkeit gegen verschiedenartige Schadlichkeiten. Diese typischen "Inzucht
erscheinungen" seien also durch zu geringe "biochemische Individualspezifitats
Unterschiede", d. h. durch zu weitgehende biochemische Ahnlichkeit der elter
lichen Geschlechtszellen veranlaBt. "Die Ursachen der Inzesterscheinungen 
liegen nicht in einer gegenseitigen direkten Schadigung der Keimplasmen infolge 
genannter zu weitgehender Ubereinstimmung, sondern im Fehlen eines fUr 
Wachstum und Entwicklung wichtigen, biochemischen Reizes. Infolge der weit
gehenden Substratidentitat sind die optimalen Bedingungen fUr eine bestimmte 
Enzym- (Hormon-) Bildung und -Wirkung nicht gegeben." 

DaB die alteren Erklarungsversuche nicht befriedigen und ungenugend sind, 
braucht wohl nicht weiter ausgefuhrt zu werden. Auch yom chemischen Stand
punkte (besonders nach SCHILLER-TIETZ) gibt es keine wirkliche Erklarung, 
schon deshalb, weil die angeblichen Inzuchtschadigungen oft genug ausbleiben, 
wie entgegen der landlaufigen Meinung die Ergebnisse lange fortgesetzter 
Zuchtungsexperimente beweisen. Gerade jene Eigenschaften, welche angeblich 
mit naher Verwandtschaftszucht unvereinbar sind, wie Fruchtbarkeit, Wuchsig
keit, "Vigor" u. dgl. m., wurden, wie neue einwandfreie Zuchtungsexperimente 
zeigten, in solchen Inzestzuchten verstarkt und.festgelegt. 

Wenn nun LOHNER noch im Jahre 1921 strenge genommen denselben Ge
danken wie SCHILLER-TIETZ, nur in pomp6sere Worte gekleidet ("biologische 
Individualspezifitats-Unterschiede"), uns auftischt und meint, nicht nur. etwas 
vollkommen Neues damit zu sagen, sondern mit seiner Hypothese auch die 
widerspruchsvollen Beobachtungen zu erklaren, nach welchen bei manchen Tier
arten schadliche, bei manchen wieder keine solche Folgen aus Verwandtschafts
zucht resultieren, so fordert dies doch zur Kritik heraus. Einmal sagt er ent
schieden nichts wesentlich anderes, als was SCHILLER-TIETZ viel einfacher fast 
ein Menschenalter vor ihm bereits gesagt hat. Unverstandlich bleibt es, wenn 
LOHNER, den Gedankengang von SCHILLER-TIETZ kritisierend, sagt: Nicht das 
positive Moment, das ist die zu weitgehende Ubereinstimmung in der Konstitution 
der Keimplasmen, bedinge die schadlichen Folgen der Verwandtschaftszucht, 
sondern gerade ein negatives, namlich das Fehlen eines wirksamen biochemischen 
Reizes als Folge zu weitgehender Ahnlichkeit verwandter Keimplasmen. Diese 
Satze LOHNERS, in denen er den alten Gedanken des SCHILLER-TIETZ durchaus 
zu einem neuen, eigenen umgestalten will, erscheinen doch als unzutreffend, 
wenn man jene Worte von SCHILLER-TIETZ liest, welche ich weiter oben unter 
Punkt 4 angefuhrt habe. SCHILLER-TIETZ sagt doch deutlich: "Es durfe deshalb 
keine absolute Gleichheit zwischen den betreffenden Keimplasmen vorkommen, 
da absolut gleiche chemische Stoffe nicht aufeinander einwirken k6nnen." Damit 
ist doch hinreichend klar auch das notwendige negative Moment, auf das LOHNER 
so groBes Gewicht legt, zum Ausdruck gebracht; die Keimplasmen durfen nach 
SCHILLER-TIETZ nur eine "gewisse" Ahnlichkeit, bzw. Gleichheit miteinander 
besitzen, wenn keine schadlichen Inzuchtfolgen auftreten sollen; damit ist aber 
doch zugleich auch gesagt, daB sie eben eine "gewisse" Verschiedenhei t 
haben mussen. Damit ist im wesentlichen dasselbe ausgedruckt, was LOHNER 
etwas schwulstig den notwendigen "biochemischen Individualspezifitats-Unter
schied" zu nennen beliebt. 

Aber abgesehen davon, daB der LOHNERsche Gedanke eben kein neuer ist, 
und abgesehen davon, daB durch diese rein chemische (etwas rohe) Auffassung, 
uns kein wirkliches Verstandnis der angeblich schadlichen Verwandtschaftszucht
folgen (die nicht einmal immer und uberall aufzutreten brauchen) vermittelt 
wird, laBt er jede Berucksichtigung der mendelistischen Seite vermissen und 
gerade diese allein vermag uns, wie gezeigt werden soll, wertvolle Einblicke in 
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diese dunkle Frage tun. Unter gar keinen Umstanden spielt diese LOHNERsche 
Hypothese jene Rolle des rettenden Engels in der Inzuchtfrage, die ihr Schopfer 
derselben zuschreiben mochte; hier scheint er sich wohl einer Tauschung hin
zugeben. 

6. Eine neueste Hypothese zur Erklarung der Schadlichkeit der Verwandt
schaftszucht hat DEMoLL-Miinchen (1925) veroffentlicht. Unter Berufung auf 
DARWIN verwirft er die Ansicht von der Haufung gewisser Krankheitsdispositionen 
oder minderwertigen Anlagen als Grund fUr die ungiinstige Wirkung der Inzucht 
und kniipft an die Beobachtung an, nach welcher Blut eines Tieres, dem anderen 
eingespritzt, eine gewisse Reaktion in demselben auslost. Das fremde Blut wirkt 
bloB zu einem gewissen Grade giftig und wird durch diese Reaktion unschadlich 
zu machen gesucht. Diese Beobachtung verwertend, schlieBt DEMOLL: "Wenn 
wir nun eine Eizelle dieses Tieres mit einer Samenzelle des anderen zusammen
bringen, so diirfen wir wohl annehmen, daB in ahnlicher Weise eine gegenseitige 
Einwirkung stattfindet, besonders aber gilt dies von den einerseits yom vater
lichen, anderseits yom miitterlichen Erbteil bestimmten, sich entwickelnden 
Anlagen des Embryos. Der entstehende Organismus kann somit als Doppel
wesen aufgefaBt werden, in welchem die beiden Bestandteile aufeinander giftig 
wirken und Entgiftungsprozesse auslosen." Nach dieser Ansicht soll die normale 
Befruchtung darin bestehen, daB dieser EntgiftungsprozeB "in normaler Weise ver
lauft"! Gehoren die beiden aufeinander wirkenden Geschlechtsprodukte Tieren 
verschiedener Spezies an, dann wird die erzeugte Giftigkeit so groB, daB keine vollige 
Entgiftung mehr moglich ist und die sogenannten Bastardschaden auftreten. 
"Auf der anderen Seite aber, wenn nun diese beiden Partner immer naher mit
einander verwandt werden, wird die Differenz, die als Reiz wirkt, zu schwach, 
um diese Entgiftungsaktion in normaler Starke auszuli:isen. SchlieBlich wird sie 
ganz unterbleiben." Damit der normale EntgiftungsprozeB zustande komme, 
muB der Reiz einen gewissen "Schwellenwert" iiberschreiten. Bei enger Ver
wandtschaftszucht wird dieser Schwellenwert nicht iiberschritten, und deshalb 
"verlauft diese lebenswichtige Reaktion nicht im erforderlichen Umfange oder 
iiberhaupt nicht ab". "Trotzdem aber wirken die beiden gegenseitig nicht ent
gifteten Bestandteile bis zu einem gewissen Grade giftig aufeinander. DaB bei 
diesem Ausbleiben der Entgiftungsreaktion die, wenn auch geringe, gegenseitige 
Giftigkeit der beiden Bestandteile nun zur Wirkung gelangt, darin sehe ich den 
Schaden der Inzucht. Dadurch wird erklarlich, warum bei engster Inzucht der 
Schaden aus bleibt." 

Zur Beurteilung dieser Hypothese wichtig ist dann der SchluBsatz: "Gehen 
wir davon aus, daB Ei und Samen nahezu identisch sind, so wird hier eine 
Entgiftungsreaktion zwar auch nicht stattfinden, die Identitat ist aber so 
groB, daB auch keine Schadigung des werdenden Organismus auftreten kann." 
Ist die wiedergegebene Anschauung richtig, so schlieBt DEMOLL, dann muB 
man sie durch Erhohung der Widerstandsbhigkeit des Organismus auch zu
riickhalten konnen. In der Tat soll es DElVlOLL gelungen sein, bei Mausen, die 
in "extremer Inzucht" vermehrt ~wurden, durch Arsengaben wahrend vieler 
Generationen den Inzuchtschaden vollstandig fernzuhalten. Nur bei durch 
Inzucht bereits stark degenerierten Stammen versage Arsen. Eine Priifung dieser 
Hypothese lehrt vor allem, daB die Behauptung: extreme Inzucht schade nicht, 
im Gegensatze zu den Erfahrungen der praktischen Tierzucht steht. Diese lehrt 
namlich, daB, wenn iiberhaupt in einem Stamme Verwandtschaftszucht schadet, 
dann die Schaden gerade bei den engsten Graden derselben starker hervortreten. 
Schon SCHILLER-TIETZ hat dieser allgemeinen ziichterischen Erfahrung klaren 
Ausdruck verliehen. Sodann ist das 'Vesen der DEMoLLschen Hypothese auch 
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nlchtneu. Es tritt uns, abgesehen von der alten SCHILLER-TIETZSchenFassung, auch 
in den AusfUhrungen LOHNERS entgegen. Neu ist nur die Bezeichnung jener Vor
gange, jener Reaktionen, welche die normale, von jeder Abwegigkeit freie Ent
wicklung gewahrleisten mit "Entgiftung". Ein drittes Moment, das an dieser 
Hypothese aufbllt, ist die Unterlassung einer Auseinandersetzung mit den 
neuen, auf dem Mendelismus gegriindeten Erklarungen des Wesens sowohl der 
unschadlichen als auch der schadlichen Verwandtschaftszuchtresultate. Dies 
bllt urn so schwerer ins Gewicht, als mit Hilfe des Mendelismus selbst die schwie
rigsten Seiten der Verwandtschaftszuchtfrage befriedigend beleuchtet werden. 
Es sei nur an die vielen neuen Arbeiten iiber den Mais, "jener auf Inzucht bekannt
lich ungewohnlich scharf reagierenden P£lanze", erinnert. Es ist wohl zu ver
stehen, wie gerade hier die neue Hypothese all die vielen interessanten Einzel
heiten verstandlich machen konnte, die dem Mendelismus so klar erfaBt und 
dem Verstandnisse zuganglich macht. Es ware gewiB erwiinscht gewesen, hatte 
DEMOLL seine Arsenkuren irgendwie beim Mais versucht. Unter solchen Um
standen ist cine Nachpriifung auch der Inzuchtschaden verhindernden Wirkung 
von Arsengaben in der landwirtschaftlichen Tierzucht dringend notwendig. 

DaB von allen dies en Erklarungsversuchen kein einziger auch nur halb
wegs befriedigt, ist wohl sicher. Wir miissen uns daher nach anderen umsehen. 
Um diesem Ziele naher zu kommen, miissen folgende Momente eingehender 
beriicksichtigt werden: 

1. Die Tatsache, daB viele, vielleicht die meisten Hochleistungen unserer 
Haustiere an und fUr sich einen Zustand schaffen, der an die Grenze von Krank
heit heranreicht, soferne er eine solche nicht bereits direkt vorstellt. 

2. DaB sich im Laufe der Zeit in sehr vielen Zuchten oder Familien unserer 
Haustiere infolge von Mutation auch echte Krankheitsanlagen eingenistet haben. 

3. DaB die landwirtschaftliche Hochzucht vielfach Schlage und Rassen 
geschaffen hat, die auf Grund einer pathologischen Mutation entstanden sind, 
und die daher an und fUr sich schon (rassenmaBig) einen pathologischen Charakter 
besitzen oder unter anderem gewollte MiBbildungen vorstellen. Alle Ubergange 
yom fast normalen Zustande bis zum ausgesprochen lebensunfahigen konnen 
dabei vorkommen. Zum Beweise der Richtigkeit des Gesagten (zunachst des 
Ersterwahnten) erinnere man sich an die extremen Grade von Friihreife und 
Mastbhigkeit, an die besonders hohen Milchleistungen, an die enorme Eier
produktion oder an die auBersten Grade der Wollfeinheit usw. mancher 
unserer Haustierrassen. In allen diesen Fallen handelt es sich um eine Starung 
des harmonischen Ablaufes aller Lebensvorgange, aller Organfunktionen; und 
doch liegt gerade in dieser harmonischen Zusammenarbeit das Wesen der Ge
sundheit. Es liegt nahe, zu vermuten, daB Individuen mit dauernden Hoch
leistungen solcher Art gerade aus diesem Grunde N achkommen erzeugen, welche 
trotz guter (genotypisch bedingter) Anlage in der betreffenden Richtung, weniger 
gut gedeihen, eventuell auch empfindlicher und deshalb schlieBlich sogar weniger 
leistungsbhig sein werden. 

Nicht das Keimplasma braucht deshalb unter allen Umstanden verandert 
zu sein, nur seine Ernahrung yom Kern- und Zellplasma usw. aus kann 
irgendwie beein£luBt sein. Auf diese Weise ware z. B. eine manchmal beobachtete 
Neigung inzestgeziichteter Tiere zu kleinen Formen verstandlich. Ebenso leidet 
bei gewissen Hochleistungen dann leicht die Ernahrung des Fotus. Was z. B. Kiihe 
mit ungewohnlich hoher Milchleistung anbetrifft, so ist es bekannt, daB erfahrene 
amerikanische Hochziichter von ihnen keine erstklassige N achzucht, vor allem 
nicht solche weiblichen Geschlechtes, erwarten. Ebenso ist die Neigung ungewohn
lich mastbhiger und gut genahrter Kiihe, relativ schwachere Kalber zu liefern, 



Verwandtschaftszucht 253 

allgemein bekannt. VON OETTINGEN hat sogar gezeigt, daB Stuten, unmittelbar 
nach ihrer Renntatigkeit zur Zucht eingestellt, keine Chancen haben, beim 
nachsten Fohlen Siegerpferde zu gebaren, und doch handelt es sich hier um eine 
Leistung, welche auBerste Gesundheit fordert, und die scheinbar keine ungiinstige 
Nachwirkung auf das Werden der Jungen im Mutterleibe ausiiben sollte, weil 
sie gewissermaBen eine natiirliche ist. Dnd dennoch ist selbst diese Art von 
Funktion (der Muskeln !), wenn schon in geringerem Grade imstande, einen 
gewissen entwicklungsdampfenden EinfluB auf die Nachzucht auszuiiben. Bei 
dieser Gruppe von Drsachen kann durch zweckmaBige Ernahrung und vor aHem 
entsprechende N utzung viel zur Vermeidung ungiinstiger Folgen beigetragen 
werden. 

2. Wenn, wie es tatsachlich in vielen Zuchtherden von Ruf der Fall war, 
sich im Laufe der Zeit bei angewandter Verwandtschaftszucht bestimmte Krank
heiten und MiBbildungen usw. einstellen oder aber sich haufen, so wissen 
wir heute, daB in diesem Falle die Neigung hiezu gewohnlich bereits im Ausgangs
materiale dieser Zuchten vorhanden gewesen sein diirfte. Es sei denn, was zwar 
moglich, aber nicht wahrscheinlich, daB erst im Laufe der Zeit durch eine :Nlu
tation in der betreffenden Zucht sich das Ubel eingestellt hatte, um spater, ver
anlaBt durch Verwandtschaftspaarungen, haufiger zu werden. DaB die Ver
wandtschaftszucht an der Schaffung solcher Krankheitsanlagen oder Neigungen 
zu MiBbildungen unschuldig ist, wurde bereits ausgefiihrt, sie ruhen vielmehr 
wie so viele andere Anlagen im Keimplasma der betreffenden Familien. Ihre 
Vererbung folgt den allgemeinen Vererbungsgesetzen. Tragt die Vererbungs
weise des betreffenden Ubels den Charakter der Rezessivitat oder der sogenannten 
schwankenden Dominanz, in welch letzterem Falle ofters heterozygotische Indi
viduen in rezessiver Maske auftreten, d. h. das unerwiinschte Merkmal 
nicht kenntlich besitzen, dann vermag auch die Zuchtwahl nicht ohne weiteres 
der Sache Herr zu werden, und die betreffenden Erscheinungen konnen sich bei 
Verwandtschaftszucht in einer erschreckenden Weise haufen. Dnd gerade die 
schwankende Dominanz finden wir in der Haustierzucht bei so vielen Merkmalen, 
erwiinschten und unerwiinschten, wirksam. 

Fiir eine abwegige Eigenschaft rezessiver Natur ist der echte Albinismus 
ein gutes Beispiel, fUr uns um so wichtiger, als er von praktischen Ziichtern als 
eine typische Folge von Verwandtschaftszucht angesehen wird. Dem ist natiirlich 
nicht so; er ist eine Mutation und kann ebenso ohne Verwandtschaftszucht als 
mit ihr in Erscheinung treten. Weil das Studium des Albinismus besonders 
geeignet ist, die Bedeutung des Mendelismus fUr das Verstandnis jener angeb
lichen Inzuchterscheinungen zu zeigen, und weil es uns iiber jene Rolle auf
klart, welche die Verwandtschaftszucht bei der Verankerung und Haufung 
solcher Merkmale spielt, deshalb sei es mir gestattet, einen Augenblick dabei zu 
verweilen. Bekanntlich versteht man unter Albinismus die Dnfahigkeit des 
tierischen Organismus, in der Haut und in ihren Abkommlingen, in den sicht
baren Schleimhauten, der Regenbogenhaut des Auges usw. Pigment zu bilden. 
Dieser Hemmungsvorgang galt seit SETTEGAST als eine charakteristische 
Folgeerscheinung von Verwandtschaftszucht. Heute wissen wir, daB er ebenso 
gut auch in nicht blutsverwandten Zuchten und auBerdem selbst auch bei wild
lebenden Tieren auftreten kann (Mutation !). Der Albinismus kommt durch das 
mutative Verschwinden jenesGenes, welches die Chromogen- (Farbengrundstoff-) 
Bildung veranlaBt, zustande, oder er ist bedingt durch das Verschwinden jener, 
die einzelnen Farbentone bestimmenden Gene. Es gibt also, genotypisch betrachtet, 
zunachst zwei Gruppen von Albinismus. Man kennt heute den Vererbungsgang 
des Albinismus (er ist rezessiv) und kann ihn bei Kenntnis der genotypischen 
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Beschaffenheit seiner Zuchttiere nach Belieben, natiirlich auch ohne jede Ver
wandtschaftszucht, hervorrufen. Durch Verwandtschaftszucht braucht er somit 
gewiB nicht veranlaBt zu werden; damit stimmen auch altere, nach CHAPEAU
ROUGE bereits von HUTH mit Kaninchen ausgefUhrte eingehende Versuche iiberein. 
Es gelang HUTH niemals, auf dem Wege der Verwandtschaftszucht Albinismus 
zu erzeugen. 

Die Rolle, welche die Verwandtschaftszucht bei Vorhandensein dieses Merk
males innerhalb einer bestimmten Zucht spielt, und welche praktisch auf dessen 
Fixierung und Haufung hinauslauft, ist durch die MENDELschen Vererbungs
regeln genau vorgezeichnet. Sein Auftreten laBt sich in einem solchen Falle 
ziffernmaBig voraussagen, und es kann unter Umstanden sogar der nach friiheren 
Ziichteransichten ans wunderbare grenzende Fall eintreten, bzw, konstruiert 
werden, daB durch Paarung zweier abs-olut blutsfremder, pigmentfreier Indi
viduen, mit Pigment versehene entstehen. 

AUein man bedarf nicht einmal der An- und Abwesenheitshypothese, um 
durch den Mendelismus vortrefflichen Einblick in die Rolle der Verwandtschafts
zucht bei der Verbreitung des Albinismus oder eines ahnlichen rezessiven Merkmales 
in einer bestimmten Zucht zu erlangen, es geniigt hiezu der urspriingliche ein
fache Mendelismus. Wenn man sich erinnert, daB der echte Albinismus ein 
rezessives Merkmal vorstellt, so muB seine Vererbung nach der immer wieder 
zu beniitzenden, fundamental wichtigen Vererbungsformel vor sich gehen: 
DR X DR = DD + 2DR + RR, wobei R das Albinomerkmal, D die Fahig
keit der Pigmentbildung vorstellt. Der Albino ist hier RR (homozygot rezessiv), 
wahrend ein DR-Individuum bereits ein farbstofffiihrendes (jedoch hetero
zygotisches) Tier ist. Kommen z. B. zwei aus fremden Zuchten stammende, voll
kommen blutsfremde Tiere zur Paarung, welche DR-Charakter besitzen, 
d. h. aus Familien stammen, in denen Albinos vorkommen, dann erfolgt die 
spaltende Vererbung des Albinismus nach der eben mitgeteilten Regel. Letztere 
klart auch iiber die Haufigkeit auf, bis zu welcher die Verwandtschaftszucht 
hier fiihren kann (25%) und gibt die Mittel an die Hand, ihn vollstandig aus der 
Zucht zu entfernen; Ausschaltung nicht nur der Albino selbst (RR) von der 
Zucht, sondern auch ihrer farbigen Eltern (DR). 

Ganz gleich verhalt es sich mit gewissen rezessiven, ~Iensch und Haustier 
gemeinsamen Krankheiten des Zentralnervensystems, wie z. B. die typische Epi
lepsie eine solche ist. Auch sie wird nicht durch Verwandtschaftszucht hervorge
rufen, wie man vielfach meinte, sondern ist eine pathologische Domestikationsmuta
tion, die iiberall und auch ohne alle Verwandtschaft entstehen kann. Als rezessives 
Merkmal ist sie in heterozygotischem Zustande (DR) am betreffenden Individuum 
nicht erkennbar und kann daher am Ausgangsmaterial (falls deren V orfahren 
unbekannt sind) bei der Bildung von Zuchten oder Familien nicht festgestellt 
werden. 1m iibrigen gilt alles iiber die Ausbreitung des Albinismus in den Zuchten 
durch Verwandtschaftszucht Gesagte auch fUr die Epilepsie. 

Ein Beispiel fUr das Verhalten solcher hieher gehorenden Schadlichkeiten, 
welche sich bei der Vererbung schwankend (unvollkommen) dominant verhalten, 
ist die Achondroplasie, der weiter unten Erwahnung getan werden soll. 

3. Nicht geniigend beriicksichtigt scheint die Tatsache zu werden, daB eine 
Reihe verschiedener Haustierrassen, welche ziichterisch sehr erwiinschte, wichtige 
Leistungstypen darstellen, ausgesprochen pathologischen Charakter besitzen, 
ein Moment, auf welches schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert ARNDT 
hinge wiesen hat. Wie ich vor kurzem zu zeigen versuchte, gehort z. B. eine aus 
den verschiedensten Haustiergattungen gebildete, durch sogenannte Mops
schnauzigkeit (beim Rinde "Brachycephalie") ausgezeichnete Gruppe von Rassen 
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in den Formenkreis der Achondroplasie, einer typisch pathologischen Erscheinung, 
welche, wenn starker ausgepragt, vollige Lebensunfahigkeit bedeutet. Nur durch 
die heterozygoten Formen und vielleicht dadureh, daB sie auch in homozygoten 
Formen in quantitativ verschieden starker Weise ausgepragt auf tritt, ist der 
Bestand solcher Formen als Schlag oder Rasse iiberhaupt moglieh. Ais Konver
genzerscheinung im Sinne der Zoologen kommt diese Achondroplasie sowohl 
beim Menschen (eine Form des disproportionierten Zwergwuehses) als auch bei 
versehiedenen Raustieren vor (beim Rinde als Dexters, Zillertal-Tuxer, beim 
Schweine unter anderem als gewisse stiilpnasige Richtungen der Y orkshires, 
beim Runde als Bulldogge, Mops usw.). 

Rier haben wir das interessante Beispiel vor uns, daB gerade jene Stoff
wechselvorgange, welche durch Veranderungen im endokrinen Driisensysteme 
(besonders der Rypophyse) bedingt sind, und welehe gerade das pathologische, 
abwegige Moment vorstellen, zugleieh das sehr erwiinschte, zuchterisch und 
okonomisch wichtige Leistungsmerkmal in sieh schlieBen (guter Ernahrungs
zustand bei maBiger Ernahrung.) 

Rochst lehrreieh ist besonders der Fall bei den Dexter-Kerryrindern. Inner
halb der spatreifen, muskelarmen, primitivenKerries trat eine kurzschnauzige, kurz
beinige, muskelreiche und dabei auBerst mastfahige Mutation auf, welche nach 
einem Ziichter als Dexters bezeichnet wird. Das Verhalten des Gesiehtsteiles, der 
Extremitaten, sowie, von anderen Merkmalen abgesehen, der abgeanderte Fett
stoffwechsel charakterisieren diese Dexters als eine aehondroplastische Form 
der gemeinen Kerries. Friiher beniitzte man diese Dexters mit Vorliebe zur 
Paarung mit den urspriinglichen, spatreifen und mageren Landkerries. Dadurch 
erzielte man wiichsige, fleischige, mastfahige und dennoch gesunde Tiere 
von wirtschaftlich hochst brauchbaren Eigenschaften. Ais jedoch spater das 
Dexter-Rerdbuch eingerichtet wurde, muBten diese Dexters streng rein unter
einander geziichtet werden. Infolge ihrer nicht allzu zahlreichen Individuen 
kam dabei auch Verwandtschaftszucht vor. Die Folge war eine Raufung und 
zugleich auch Verstarkung (offenbar unter anderem infolge von Entstehung 
homozygoter Individuen) der achondroplastischen Erseheinungen, die in solcher 
Art wieder das Auftreten lebensunfahiger Kalber in groBerer Zahl (bis zu 20 
und mehr Prozent!) veranlaBten. Nach WILSONS Worten ist auf diese Weise aus 
der friiheren, wirtschaftlich auBerst niit7.lichen Dextertype eine geradezu hin
fallige, von geringem Werte gemacht worden. 

Yom mendelistischen Standpunkte aus betrachtet, ist dies Vorkommnis 
vollkommen verstandlich. So lange die achondroplastischen Merkmale in hetero
zygoter Form, d. h. gewissermaBen verdiinnt und abgeschwacht auftraten, 
waren sie okonomisch wertvoll. Sobald jedoch homozygote Achondroplasten ent
standen, trat die pathologische Art in ihr Recht, es kam zur Lebensunfahigkeit. 
Und daB homozygote Individuen besonders leicht bei Verwandtschaftszucht ent
stehen miissen, ist natiirlich. Rier muBte daher Verwandtschaftszucht durch 
Raufung der schweren Formen von Achondroplasie besonderFl schadlich wirken. 

Das Beispiel von der Achondroplasie bildet den Ubergang zur vierten Gruppe 
von ungiinstigen Erscheinungen, welche in der ziichterischen Praxis als Folge 
von Verwandtschaftszucht gelten: 

4. Diese Gruppe umfaBt Erscheinungen, die dadurch charakterisiert sind, 
daB bestimmte, aus Verwandtschaftszucht hervorgegangene Individuen mit
einander gepaart mehr oder weniger unfruchtbar sind, wahrend sic oft mit 
nicht verwandten Tieren normale Fruchtbarkcit entwiekeln. Auch die oft ange
fiihrte auffallende Lebensschwache inzestgeziichteter Tiere, als deren Folge 
bereits in der ersten Jugend eine groBe Sterblichkeit zu verzeichnen ist, gehort 
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hieher. Beide Erscheinungen werden relativ haufig beim Schweine beobachtet. 
Zum richtigen Verstandnisse der sich hier abspielenden Vorgange ist es not
wendig, auf die neuen, epochemachenden Arbeiten MORGANS und seiner Schule 
zuriickzugreifen. 1m Verlaufe seiner Vererbungsstudien stellte MORGAN an der 
Obstfliege (Drosophila) eine ganze Reihe von sogenannten letalen M u ta tionen 
fest, welche durch das ohne nachweisbaren Grund erfolgende Auftreten von 
letalen Genen oder Faktoren im Verlaufe der kiinstlichen Ziichtung (Domesti
kation!) ausgelost wurden. Es handelt sich dabei urn das Erscheinen teils morpho
logischer, teils physiologischer Momente, welche die Lebensunfahigkeit, das 
Absterben des damit behafteten Individuums in irgend welchem Entwicklungs
stadium veranlassen. Diese todlichen Erscheinungen konnen jedes Organ und 
jede Entwicklungsstufe (hier: Larve, Puppe, Imago) des Tieres betreffen. 

Die Ubertragung der Neigung zu solchen lebensvernichtenden, durch letale 
Gene veranlaBten Eigenschaften auf die Nachkommen kann, wie aus dem Ge
sagten hervorgeht, fiir gewohnlich nur durch Heterozygoten erfolgen. 

Wenn wir uns diese eben vorgebrachten Tatsachen vor Augen halten, dann 
werden wir wohl kaum fehlgehen, wenn wir die speziell bei hochgeziichteten 
Schweinen haufiger festgestellte Unfruchtbarkeit zwischen blutsverwandten 
Individuen und die ebenfalls nicht seltene HinfaHigkeit und Lebensschwache 
vieler aus Verwandtschaftszucht stammender Ferkel als auf diesem Wege ent
standen annehmen. Die sicher erwiesene Existenz letaler Gepe bei Drosophila, 
Mausen und anderen Haustieren (man denke an die schweren Formen der Achon
droplasie! z. B. "Mondkalber" beim Rinde) schafft uns das Verstandnis fiir 
eine von der landwirtschaftlichen Praxis am haufigsten angefiihrte Gruppe von 
Schadlichkeiten, welche der Verwandtschaftszucht als Methode in die Schuhe 
geschoben werden, namlich der relativen Unfruchtbarkeit bei Verwandtschafts
paarungen und der Hinfalligkeit und Lebensschwache von Inzestprodukten. 

Versuchen wir einmal, diesen Gedanken an den in dieser Beziehung sehr 
lehrreichen mehrjahrigen (1915 bis 1917) Verwandtschaftszuchtversuchen mit 
Schweinen zu priifen, welche unter der Direktion von HAYWARDS an der land
wirtschaftlichen Delaware-Versuchsstation ausgefiihrt worden sind. Die Ver
suchsansteller begniigen sich in ihrem Berichte mit der einfachen Feststellung 
von Tatsachen und V orkommnissen und bezeichnen die gehandhabte Verwandt
schaftszucht demnach als schadlich. Sie verzichten auf eingehendere Erklarungs
versuche der aufgetretenen Schadlichkeiten. Gerade deshalb eignen sich diese 
Ziichtungsversuche vortrefflich zu einer kritischen Betrachtung yom Stand
punkte des erweiterten Mendelismus' aus. 

Zunachst wurde (1915) unter Verwendung von Tieren der Berkshirerasse 
festgestellt, daB Produkte der Verwandtschaftszucht (Inzestzucht) gegeniiber 
Produkten blutsfremder Paarungen eine unverkennbare "Lebensschwache" 
besitzen, insoferne, als bei ihnen wahrend der Saugezeit eine groBe Sterblichkeit 
auftritt und die Ferkel auch kein freudiges Wachstum zeigen. 

Uberdies zeigte sich, wie schon so oft beobachtet, auch hier weitgehende 
Unfruchtbarkeit bei den Verwandtschaftspaarungen. Folgende Beispiele sollen 
dies beleuchten: 

Art und Zahl der Wiirfe 

1. 8 Inzestwiirfe ....... . 

2. 8 nichtverwandte 
Wiirfe ............ . 

Mittel der Jungen 
im \Vurf 

7'1 

8'9 

Iprozent h.-bend bei derl Prozent lebend nach 
Geburt 24 Wochen 

85'7 40'6 

93'0 67'6 
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In einem weiteren Versuehe wurde von zwei Sehwestern (Berkshirerasse) 
die eine mit einem nah verwandten Eber, die andere mit einem blutsfremden 
gedeekt. Das Resultat ist folgendes: 

Gewicht del' Ferkel in englischen Pfund 
Art der Paarung 

bei del' Geburt nach 4 \V ochen nach 16 Wochen 

1. Mit verwandtem Eber 2'1 10'0 33'0 

2. ~Iit nichtverwandtem 
Eber ................ 2'5 11'8 66'8 

Noch deutlicher trat die Lebensschwache, die Hinfalligkeit (der mangelnde 
"Vigor" der amerikanischen Zuchter) bei zwei im Jahre 1917 vorgenommenen 
Verwandtschaftspaarungen auf: die eine Berkshiresau lieferte zehn Ferkel, welche 
alle innerhalb von sechs Wochen starben, die andere hatte drei Ferkel, von denen 
eines, normal aussehend, tot geboren wurde, wahrend zwei andere MiBbildungen 
vorstellten. 

Es liegt nahe, anzunehmen, daB ein hoherer Grad von sogenannter "Lebens
schwache" sich nicht erst nach der Geburt, sondern vielmehr schon vor 
derselben, innerhalb des Mutterleibes in einem fruheren Entwicklungsstadium 
des Fotus, eventuell schon kurz nach erfolgter Refruchtung der Eizelle geltend 
machen kanIl. Dann muB sich dies aber als Unfruchtbarkeit auBern. Tatsachlich 
erwiesen sich denn auch dort unter acht weiteren Verwandtschaftspaarungen 
flinf Saue als vollkommen unfruchtbar, sie wurden iiberhaupt nieht trachtig, 
und eine sechste wurde es erst beim zweiten Sprung. 

Wenn man sich an die Feststellungen MORGANS erinnert, so drangt sich der 
Gedanke an das Vorhandensein von letalen Genen in den hier zur Zucht benutzten 
Berkshires auf. DaB eb sich nicht um irgend einen Futterungs- oder Haltungs
fehler handelte, beweisen die im Jahre 1917 dort vorgenommenen Doppel
paarungen (sogenannte double matings). 

Zu dies em Zwecke wurden zwei Berkshiresaue zuerst mit einem Eber der 
weiBen Chesterrasse und hierauf sofort mit einem blutsverwandte.a Eber der 
schwarzen Berkshires gepaart. Weil das WeiB cler Chesters uber das Schwarz 
der Berkshires dominiert, so lassen die erzielten Produkte ohne weiters ihre 
Herkunft erkennen. 

Das Paarungsresultat war folgendes: 1. Berkshiresau A hatte zwolf Ferkel im 
Wurfe. Davon waren flinf Stuck Berkshires (ruhrten also von Verwandtschafts
paarung her). Samtliche starben innerhalh eines Monates. Si.eben Stuck des 
Wurfes waren Kreuzungstiere; sie alle entwickelten sich normal. 

2. Die Berkshiresau B lieferte nach double mating elf Ferkel. Davon ruhrten 
drei yom verwandten Berkshireeber. Sie starben innerhalb zweier Monate. Acht 
Stuck waren Kreuzungstiere; sie entwickelten sich bis zur Erlangung der Ver
kaufsreife durchaus normal. 

Der Wert dieser Doppelpaarungen flir das Verstandnis des Wesens der 
Verwandtschaftszucht ist klar ersichtlicb. Das Vorhandensein eines oder mog
licherweise sogar mehrerer letaler Faktoren in jener in der Delaware-Station 
vorhandenen Berkshirezucht ist unverkennbar. Gerade die Feststellung, daB 
nach Verwandtschaftspaarung neben Unfruchtbarkeit und Lebensschwache 
auch gewisse, nicht naher beschriebene "MiBbildungen" auftraten, spricht deut
lich daflir, daB sieh von Haus aus in jener Berkshirezucht ein degeneratives 
Element befunden haben muB; denn nach der heute in der Biologie ublichen 
Annahme entstehen viele solcher MiBbildungen auf der Basis eines allgemeinen 

A dam e t z, Allgemeine Tierzuchtlehre 17 
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degenerativen Zustandes, der natiirlieh im Keimplasma begriindet liegt. Wenn 
schon HAYWARD und HAY sieh mit der bloJ3en Feststellung der Sehadliehkeit 
der Verwandtsehaftszueht begniigen, so sprieht doeh naeh dem Gesagten vieles 
fUr die Existenz ahnlieher faktorell begriindeter Anlagen im Keimplasma der 
dort geziiehteten Berkshires, ahnlieh jenen, die MORGAN bei Drosophila fest
gestellt und als letale Faktoren bezeiehnet hat. 

Gerade beim Sehwein seheinen pathologisehe und solehe letale Mutationen 
verhaltnismaJ3ig haufig vorzukommen, wenn sie bisher aueh noeh nieht studiert 
worden sind. Aus der Fiille vorhandener fUhre ieh aufs Geratewohl folgende 
interessante :Feststellung sehweizeriseher Herkunft an: In der hernisehen 
Moikereisehule in Riitti-Zollikofen wurde 1918/19 bei einer Partie Faselschweine 
eine "unaufgeklart gebliebene Krankheit" beobachtet, der sie erlagen. Es heiJ3t 
dariiber: "Die Tiere waren anscheinend gesund und fraJ3en noeh hei der Abend
fUtterung. Meist iiber Nacht stand dann ein Tier um das andere urn ... " "Die 
Untersuchung von zwei verendeten Tieren im Tierspital hat niehts Bestimmtes 
zutage gefordert,." "Es handelte sieh nicht um eine Seuche, sondern wohl 
eher um eine ,Familienkrankheit', weil nur aus der gleichen Zucht stam
mende Tiere befallen wurden." Die bereits von den Verfassern des Berichtes 
geauBerte Vermutung trifft wohl das Riehtige. 

Als ein besonders lehrreiches Beispiel yom V orkommen Ie taler Gene, die 
an eine bestimmte Art der Farbung gebunden sind, sei die Frederiksborger 
Schimmelzucht angefiihrt. Fast in allen iiber die Verwandtschaftszucht han
delnden Arbeiten werden als Beweis fUr die Sehadliehkeit dieser Zuchtmethode 
die im seinerzeit beriihmten danischen Gestiit zu Frederiksborg gemachten 
Erfahrungen angefUhrt. Dort hatte man einen rein weiBen Pferdestamm mit 
dunklen Augen erziichtet, der, in Verwandtschaftszucht weitergefUhrt, in der 
zweiten Halfte des 18. und spater im 19. Jahrhundert durch weitgehende Un
fruchtbarkeit bekannt wurde. 

Bis auf die jiingste Zeit begniigten sich so ziemlich alle iiber dies en Gegen
stand schreibenden Autoren mit der Angabe, daJ3 die Unfruehtbarkeit dieser 
Pferde, die mit ein Grund zur Auflassung der friiheren Zuchtrichtung wurde, 
einfach als Folgeerscheinung der Verwandtsehaftszucht betrachtet werden miisse. 
Den tieferen und wahren Ursaehen ging man nieht nacho Erst die Kenntnis der 
MORGANSchen Arbeiten ermoglichte auch hier eine erfolgreiche Suche nach den 
eigentlichen Griinden der Unfruehtbarkeit, indem sie einer richtigen Deutung 
der vorhandenen Nachriehten die Wege wies. 

Nach eRR. WRIEDT (1925) stellte J. JENSEN diesbeziiglich fest, daB Z. B. im 
.Jahre 1770 von 13 solchen durch einen rein weiJ3en Hengst desselben Stammes 
belegten Schimmelstuten keine einzige ein Fohlen braehte. Hingegen fielen 
im folgenden Jahre aus denselben Stuten nach einem grauen, einem anderen 
Stamme angehorenden Hengst zehn Fohlen. An und fUr sich waren also die frag
lichen Stuten keineswegs unfruchtbar, vielmehr handelte es sich hier um ein 
ganz bestimmtes biologisches Moment als Ursache. Ferner wurden 184013 Stuten 
des Frederiksborger Schimmelstammes auf ihre Fruchtbarkeit hin untersucht. 
Es zeigte sieh, daJ3 dieselben zwei beziiglieh der Fruchtbarkeit bei Reinzueht 
vollig versehiedenen Linien angehorten. Die eine Gruppe, vier Stuten umfassend, 
erwies sieh aueh mit Hengsten des Frederiksborger Schimmelstammes durehaus 
normal fruchtbar. Von weiJ3en Hengsten braehten sie in 46 Paarungen 37 gesunde 
Fohlen, zweimal trat Verwerfen ein und siebenmal blieben sie galt. 

Die zweite Linie dieser Sehimmelgruppe setzte sieh aus neun Stuten zu
sammen, und diese brachten naeh 70 Paarungen mit Hengsten des weiJ3en 
Frederiksborger Stammes nur 22 Fohlen; und auch von dies en gingen sieben 
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teils bald nach der Geburt zugrunde, teils starben sie jung an Lebensschwache. 
Von dies en neun Stuten der unfruchtbaren Linie waren dann vier mit fremden, 
andersfarbigen Hengsten gepaart worden; sie lieferten in 20 Paarungen 16 Fohlen, 
erwiesen sich daher mit Hengsten anderen Stammes sogar als recht fruchtbar. 
Dieselben vier Stuten des Frederiksborger Stammes wurden dann 36mal mit 
zwolf verschiedenen Hengsten desselben weiBen Stammes gepaart und warfen 
nur elf Fohlen. Aus diesen Paarungsresultaten ergibt sich somit unzweideutig 
das Vorhandensein eines letalen Faktors in dem wciBen Stamme des Frederiks
borger GestiHes. Das Vorkommen einiger Stuten des Schimmelstammes mit 
normaler Fruchtbarkeit auch bei Farbenreinzucht (wie z. B. die vier oben er
wahnten) beweist, daB nicht der Faktor fiir weiBe Haarfarbe selbst die letale 
\Virkung besitzen kann, sondern daB mit diesem eben ein anderer, ein letaler 
Faktor gekoppelt in einer Linie des :Frederiksborger Schimmelstammes vor
handen sein l1luGte, und diese Linie war deshalb bei Farbenreinzucht, d. h. in 
Venyandtschaftszucht, weitgehend unfruchtbar (siehe das Kapitel iiber die 
2\lutationen). 

\Vir finden Verhaltnisse wieder, welche bei weiBen Mansen und Katzen und 
auch bei wei Ben Wyandottehiihnern studiert worden sind, und die zu dem 
Rcsultate fiihrten, daB mit den betreffenden Faktoren fiir weiBe Haar-, bzw. 
Gefiederfarbung verkoppelte letale Faktoren das Absterben diesbeziiglich homo
zygoter Zygoten oder Embryonen veranlassen. Daraus ergibt sich die weit
gehende Unfruchtbarkeit solcher weiBer Tiere. Das iiberlieferte Frederiksborger 
Zahlenmaterial spricht dafiir, daB hier vorhandene, mit clem Schimmelfaktor 
verkoppelte Letalfaktoren den Tod von Zygoten oder Embryonen verursacht 
haben miissen, und daB unter Umstanden sogar selbst dann, wenn dieser Todes
faktor in heterozygoter Form (gewissermaBen in einfacher Dosis) anwesend war, 
das Leben der Friichte im Mutterleibe bedroht gewesen sein diirfte. 

Obige, nach WRlEDT wiedergegebene Ziichtungsergebnisse beweisen hin
reichend klar, daB es unmoglich die Methode der Verwandtschaftszucht an sich 
sein konnte, welche die Unfruchtbarkeit des Frederiksborger Schimmelstammes 
hervorrief, sondern einer der uns nun schon wohlbekannten, bei hochgeziichteten 
Haustierrassen auftretenden Letalfaktoren. 

Aus padagogischen Griinden sei mir noch ein wei teres Beispiel fiir die 
"Schadlichkeit der Verwandtschaftszucht" bei Schweinen anzufiihren gestattet. 
In einer Ziichterei wurden von einem Dutzend schein bar vollkommen normaler, 
gesunder Saue Ferkel geworfen, die teils gar keine Augapfel hatten, teils nur 
Rudimente eines solchen besaBen, oder die mit Hornhautentziindung behaftet 
waren und nach einiger Zeit erblindeten. Auch der verwendete Eber war normal, 
diirfte aber wahrscheinlich blutsverwandt mit den Mutterschweinen gewesen sein. 
Weil dieselben Miitter nach vorgenommenen Eberwechsel sofort normale Ferkel 
ohne jede Anomalie brachten, schlieBt del' Berichterstatter: "Es muB deshalb die 
Annahme des Beobachters als zu Recht bestehend anerkannt werden, daB der 
pathologische Zustand der Sehorgane in dies em FaIle als Folge von Inzucht 
aufzufassen ist." 

Hiezu ware zu bemerken, daB gerade jene Stelle der betreffenden Chromo
somen, welche den Sitz der fiir die Augenbildung maBgebenden Faktoren vorstellt, 
Schadigungen (auch solcher Art von Keimvergiftung wirkender ~) leicht ausgesetzt 
ist. Weil angeblich durch Naphthalinfiitterung trachtiger Tiere ahnliche Augen
defekte (z. B. bei Kaninchen) an den Jungen ausgelOst werden konnen, so ware 
fiiglich der Gedanke nicht von der Hand zu weisen, daB eventuell doch eine 
schadliche Futterwirkung vorliegen konnte. 1m anderen FaIle wurde es sich um 
eine der schier unzahligen moglichen pathologischen Domestikationsmutationen 

17* 
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handeln, die bei unseren Haustieren vorkommen, und welche sich auf Ver
anderungen an der fUr die Augenanlage maBgebenden Stelle des betreffenden 
Chromosoms beziehen. 

Natiirlich ware dann die Verwandtschaftszucht als solche nicht die Ursache 
dieser Mutation, wohl aber kame sie fUr die Haufung und Fixierung dieses Merk
males in Frage. Diese Mitteilungen aus der Praxis zeigen ferner auch deutlich, 
daB die praktischen Ziichter auch die groBe Gruppe der MiBbildungen und direkten 
Krankheitsanlagen nach wie vor als Inzuchtfolgen ansprechen und sie als durch 
Verwandtschaftszucht veranlaBt anzusehen geneigt sind. Es geht also nicht an, 
wie LOHNER dies tut, diese Gruppe von Erscheinungen als mit der Streitfrage 
der Verwandtschaftszuchtfolgen nicht zusammenhangend zu betrachten. 

Die landwirtschaftlichen Ziichter, und deren Ansicht kommt bei der Be
handlung der Frage nach dem Nutzen oder Schaden der Verwandtschaftszucht 
in erster Linie in Frage, stehen unbedingt auf dem Standpunkte, daB diese 
Ziichtungsmethode auch das Auftreten von MiBbildungen oder Krankheits
neigungen verursachen konne. Und diesem Umstande muB Rechnung getragen 
werden. 

Wahrend wir bisher hauptsachlich die Erfahrungen der groBen landwirt
schaftlichen Ziichtungspraxis beriicksichtigt haben, sollen zum Schlusse noch 
die Resultate einiger sorgfaltig ausgefiihrter Ziichtungsversuche, die in Instituten 
ausgefUhrt, mehr weniger den Charakter eines wissenschaftlichen Experimentes 
besitzen, besprochen werden. Bei ihnen sind so ziemlich aIle begleitenden Umstande 
der Haltung und Ernahrung bekannt, so daB manche das Versuchsergebnis 
triibende auBere Momente in ihrem Einflusse abgeschatzt werden konnen. Der 
Wert solcher Ziichtungsversuche ist natiirlich ein groBerer gegeniiber manchen 
Ermittlungen der gewohnlichen praktischen Ziichtung. Von den vorhandenen 
Untersuchungen mochte ich zwei herausgreifen. Eine altere (CRAMPE), in der 
Hauptsache ungiinstig verlaufende, und eine neuesten Datums mit vollendet un
schadlichem Verlaufe (HELEN DEAN KING). Erstere ist deshalb wichtig, weil 
schon der Ziichter den wahren Grund des MiBlingens erkannt hatte und ihn klar 
aussprach. In der Literatur fanden die Versuchsergebnisse CRAMPES merk
wiirdigerweise vielfach nicht die richtige Darstellung, und es wurden demgemaB 
auch falsche SchluBfolgerungen aus ihnen gezogen. Der Grund davon liegt viel
leicht in der etwas wenig iibersichtlichen und sehr eingehenden Wiedergabe der 
Versuchsresultate durch CRAMPE, welche die Durcharbeitung der Arbeit etwas 
miihsam und zeitraubend gestalten. CRAMPE begann seine Ziichtungsversuche 
in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts mit - strenge genommen -
nur einem Paare Ratten, einem Albinoweibchen und einem scheckigen Mannchen, 
beide Individuen waren iiberdies wahrscheinlich schon miteinander verwandt. 

Von diesem Paare ziichtete CRAMPE iiber 1500 Individuen in strenger Ver
wandtschaft (zum Teil Inzest) und mehrere Tausende in gewohnlicher Reinzucht 
oder in Kreuzung (mit wilden Ratten). Fundamental wichtig ist, daB CRAMPE 
beziiglich seines Ausgangsmateriales ausdriicklich erwahnt, daB es von vorn
herein minderwertig gewesen sei, "es taugte nichts" und war "hin
fallig". Am Schlusse der ersten Arbeit weist CRAMPE wortlich darauf hin, "wie 
hinfallig und leistungsunfahig, wie schwer belastet mit erblichen Leiden das 
ZuchtmateJial war, damals, als ich meine Versuche begann". Unter den Weibchen 
waren anfanglich viele unfruchtbare vorhanden und die fruchtbaren waren sehr 
spatreif. Aber - und das ist wieder wichtig - Geschwiilste der Eierstocke und 
des Uterus waren nicht vorhanden. Dieses mangelhafte und hinfallige Material 
wurde wahrend der ersten Generationen "unzureichend" ernahrt, derart, daB 
das Lebendgewicht auf 96·8 g herabsank. Kein Wunder also, daB "unter dies en 
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Umstanden die Zucht in Verwandtschaft verderblich" war. Nach solcherart 
erziichteten zirka fiinf Generationen wurde die Ernahrung rationell gestaltet 
und nun entwickelte sich die Zucht bei strenger Inzestzucht trotzdem gut weiter. 
Es stieg die Leistungsfahigkeit, die Tiere wurden, bei geiibter Zuchtwahl, groBer, 
schwerer und fruchtbarer, und die friiher beobachtete Unfahigkeit, die Jungen 
zu saugen oder den Geburtsakt zu vollziehen, kam nicht mehr vor. 

N eben diesen giinstigen Folgen reichlicher Fiitterung und besserer Pflege stell
ten sich aber auch einige ungiinstige ein. Es wurden namlich manche Schwachlinge 
am Leben erhalten, groBgezogen und kamen zur Fortpflanzung. Solche Zuchtmiitter 
waren im Freileben von der Fortpflanzungsfahigkeit ausgemerzt worden. Hieraus 
folgt, wie CRAMPE selbst sehr richtig hervorhebt, daB durch diese iippige Er
nahrung und vortreffliche Pflege der Boden fiir allerlei "Krankheiten und erbliche 
Leiden" vorbereitet wurde. Es ist daher begreiflich, daB ein betrachtlicher Teil 
der Jungen spaterer Generationen infolge dieser Verweichlichung ganz auBer
gewohnlicher Pflege und iippigster Ernahrung (Ammen und spater starke Fleisch
fiitterung) bedurfte, um zu gedeihen. Dabei stellte sich, wie wir heute ziemlich 
klar erkennen, eine pathologische Mutation ein, welche Eierstock- und Uterus
geschwiilste in die Zucht brachte. Speziell in der Linie C erfolgte dann durch 
Inzucht eine solche Haufung dieses, wie es scheint rezessiven Leidens, daB sie 
rasch ausstirbt. CRAMPE selbst sagt von dieser Familie, daB ihre Geschichte ein 
diisteres, geradezu grau in grau gemaltes Bild vorstelle. Aber auch in den anderen 
Blutlinien hatte sich dieses neue Erbleiden allmahlich eingenistet, derart, daB 
selbst die Familie B, welche bis zur zehnten Generation iiberhaupt keine Eier
stockgeschwiilste aufwies, und die selbst noch am Ende des Versuches noch hin
reichend individuenreich gewesen zu sein scheint, in der 17. Generation bei 6·1 % 
der Miitter diese Neubildung zeigte. 

Wir sehen hier den interessanten Fall mutativen Entstehens einer patho
logischen, verhangnisvollen Eigenschaft vor uns und seine deutliche Ausbreitung 
durch die Verwandtschaftszucht innerhalb dieses Rattenstammes. Fiir diese 
Deutung spricht die Tatsache, daB alle untersuchten weiblichen wilden Ratten 
(40 Stiick) an Ovarien und Uterus vollkommen gesund waren und daB, wie 
erwahnt, auch die ersten Generationen der CRAMPEschen Zucht frei von dieser 
Krankheit gewesen sind. 

Verglichen mit den Anfangsgenerationen erwiesen sich die letzten (17. und 
18.) als schwerer (Mannchen = 315 !l gegen 167 !l der ersten sechs Generationen), 
von groBerer Friihreife (2. bis 4. Generation mit 152 bis 210 Tagen geschlechts
reif, 15. Generation mit 84 Tagen!) und fruchtbarer. Nicht nur, daB die anfanglich 
haufige Unfruchtbarkeit seltener geworden war, war auch die mittlere Individuen
zahl innerhalb der Wiirfe groBer geworden. Sie betrug z. B. bei der Blutlinie B 
in den ersten zehn Generationen 5'3, in den letzten sieben Generationen aber 
5·7 Junge. Entgegen der allgemeinen Ansicht hatte also in diesem Versuche die 
Fruchtbarkeit trotz lange Zeit geiibter Inzestzucht sogar noch eine maBige Zu
nahme erfahren. Hingegen war es mit der Lebensfahigkeit und der Entwicklungs
freudigkeit der Jungen entschieden schlecht bestellt. 

Zum guten Gedeihen bedurften sie ganz besonderer Pflege und iippigster 
Ernahrung und selbst da erwiesen sich die Tiere oft nicht lebensfahig. DaB sich 
im CRAMPEschen Versuch eine gewisse Lebensschwache einstellte, kann nach 
dem Gesagten nicht wundernehmen, war doch bereits das Ausgangsmaterial 
anerkanntermaBen minderwertig (und zwar erblich, genotypisch bedingt, nicht 
bloB verkiimmert). AuBerdem war die gewahlte, ungewohnlich iippige Jugend
ernahrung und die sorgfaltigste Pflege ganz darnach angetan, konstitutionell 
minderwertige Individuen fiir die Weiterzucht groBzuziehen. Unter solchen 
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Umstanden ist es eigentlich zu wundern, daB diese Rattenzucht so lange fort
gefuhrt werden konnte, wenigstens in del' Blutlinie B. Inzestzucht muBte hie I' 
unbedingt schlechte Resultate liefern, denn del' Selektion stand kein brauchbares 
Material zur Verfugung. Das alles hat CRAMPE klar erkannt, und er sagt mit Ruck
sicht auf das Vorgebrachte ausdriicklich: "Die Fortpflanzung zwischen Individuen, 
belastet mit den gleichenMangeln, kann den Verfall nicht aufhalten, und er wird 
beschleunigt durch die Fortpflanzung in Blutschande." 

In seiner zweiten Arbeit kommt CRAMPE wiederholt auf die Hinfalligkeit 
seiner im Inzest geziichteten Rattengeneration zuruck. 

Als Ursache diesel' Erscheinung betrachtet er 1. die Inzestzucht, 2. die u ber
maBig gesteigerte Fruhreife, ein Gedanke, del' sehr wichtig ist. 1m 
Widerspruche mit seinen Angaben an anderen Stellen del' ersten Arbeit spricht 
er hier von einem hohen Prozentsatz unfruchtbarer Weibchen bei den £ruh
reif gewordenen zahmen Ratten, den er auch S.747 sogar mit 20'8% angibt, 
gegenuber den absolut fruchtbaren wilden (100%). Verstandlich ware dies 
deshalb, weil es eine ziemlich allgemeine Erfahrung ist, daB groBe Fruhreife 
namentlich mit uppiger Ernahrung Hand in Hand zu gehen pflegt und oft auch 
mit groBerer Hinfalligkeit. 

Wenn man beachtet, daB CRAMPE die Fruhreife seiner Tiere sich als Yor
nehmstes Zuchtziel gesetzt hatte, dann ware bereits aus diesem Gesichtspunkte 
heraus - ganz abgesehen von del' Verwandtschaftszucht - eine gewisse Hin
falligkeit verstandlich. CRAMPE hat auch das erkannt, denn er schreibt auf 
S. 747: "Es ist somit zweifelhaft, ob Zucht in Blutschande odeI' Zuchtwahl, 
gerichtet auf Fruhreife und Fruchtbarkeit, die in den letzten Generationen del' 
zahmen Ratten auftretenden bedenklichen Erscheinungen verschulden. Jeden
falls werden darauf beide von EiufluB gewesen 8ei11." Beachtenswert ist (S. 748) 
die Bemerkung CRAMPES, daB die durch Zuchtwahl erreichte Fruhreife nur auf 
Kosten anderer Eigenschaften erzielt wurde, und unter diesen ist das fruhe El'
lOschen del' Zuchtfahigkeit angefUhrt. Es hatte die Mehrzahl del' zahmen, 
verwa.ndtschaftlich gezfwhteten Ratten nur drei- bis viermal geworfen und sei 
dann steril geblieben. Das spricht tatsachlich gegen die im erst en Teil del' Arbeit 
gemachte Mitteilung von del' Fruchtbarkeitssteigerung. CRAMPE scheint an ver
schiedenen Stellen del' Arbeit das Wesen del' Fruchtbarkeit doch verschieden 
aufgefaBt zu haben. GewiB gabe es bezuglich dieses den einen odeI' anderen 
Wirlerspruch aufzuklaren. 

Zu diesen unter allen Umstanden verdienstvollen Studien CRAMPES mochte 
ich mil' erlauben, eine vielleicht nicht ganz umvichtige Bemerkung zu machen, 
ich mochte auf einen Punkt seiner Untersuchungen hinweisen, welcher imstande 
ist, das Versuchsergebnis immerhin deutlich zu truben, es ist dies die Art del' 
Rattenernahrung. CRAMPE fUtterte die abgesetzten Jungen fast ausschlieBlich 
mit Fleisch, und auch die erwachsenen erhielten es reichlich. N ach dem heutigen 
Standpunkte del' Ernahrungslehre durfte durch solche einseitige und kaum 
naturgemaBe Ernahrung del' Tiere, namentlich durch Generationen hindurch 
geubt, eine gewisse Schadigung del' Gesundheit veranlaBt worden sein. Sei es, 
daB den Tieren hiedurch ein gewisser Mangel an dem einen odeI' anderen Er
ganzungsstoffe (Vitamin) erwuchs, odeI' daB sich infolge del' an animalischem 
EiweiB reichen Nahrung einseitig gewisse Stoffwechselprodukte bildeten, welche 
im Lauie del' Zeit nach Art del' "Keimvergiftung" wirkten. odeI' endlich, daB 
gewisse Mangel in del' mineralischen Zusanllnensetzung del' Nahrung daraus 
resultierten, kurz, es ist keineswegs ausgeschlossen, daB infolge diesel' eigen
artigen Ernahrung allein schon eine gewisse Hinffi.lligkeit, eine gewisse "Lebens
schwache" hervorgerufen wurde, welchc sich im Laufe del' Generationen steigerte. 
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In dieser Beziehung mochte ich auf die interessanten, auffallend aralog ver
laufenden Versuche von HOUZEAU erinnern. Er fiitterte Hiihner ausschlieBlich mit 
Fleisch und er erzielte dadurch zunachst auch bessere Korperentwicklung, groBere 
Lebendgewichte und Fruchtbarkeit und Friihreife. Aber nach wenigen Gene
rationen brach der Umschwung ein; es zeigte sich Unfruchtbarkeit, Hin
falligkeit, die bis zur vollen Lebens-, bzw. Entwicklungsschwache ausartete, so 
daB der anfangs bliihende Stamm mit der sechsten Generation ausstarb. Auch 
dariiber finden wir keine Angaben, ob sich die friihreif gewordenen Tiere nicht 
durch charakteristische Formen von den normalen unterschieden, mit anderen 
Worten, ob es sich nicht an und fUr sich um pathologische Formen der Friihreife, 
wie sic in der Domestikation haufig mit Mastfahigkeit kombiniert auftreten, 
gehandelt hat. Weil die Friihreife nach CRAMPE in den verschiedenen Stammen 
in verschiedenen Generationen auftrat und auch sonst sich "sprungweise" zeigte, 
muB man an eine solche pathologische Form denken. Und daB solche Arten 
der Friihreife, durch Mutation endokriner Driisen bedingt, schon an und fiir sich 
den degenerativen Charakter besitzen, ist heute wohl ziemlich allgemein an
genommen. 

Wenn man das alles beriicksichtigt, dann geht aus dies en Versuchen mit 
GewiBheit hervor, daB - und CRAMPE weist ja selbst zum Teil darauf hin - die 
Inzestzucht im gegebenen FaIle keinesfalls fUr die primare Entstehung jener 
zuchtschadigenden Erscheinungen (der Hinfalligkeit) verantwortlich gemacht 
werden kann. Es geniigen folgende, mit den Versuchen verbunden gewesene 
Momente, um all das Beobachtete zu erklaren. Und zwar sind dies noch einmal 
kurz zusammengefaBt: 

1. die von CRAMPE selbst erwahnte (genotypische) Minderwertigkeit des 
Ausgangsmateriales; 

2. die int,ensive, auf Friihreife gerichtete Zuehtwahl; 
3. die Moglichkeit, daB sich hypophysare Formen der (vor allem geschleeht

lichen) Friihreife mutativ eingestellt haben; 
4. die Moglichkeit eines Mangels an Erganzungsstoffen (unter anderem der 

Vitamine) im gereichten Futter, und 
5. durch die einseitige und intensive Fleischfiitterung veranlaBte Keim

vergiftung. 
DaB die CRAMPEschen Versuche unter solchen Umstanden durchaus nicht 

als Beweis fiir das Entstehen schwerer, durch Verwandtschaftszucht hervor
gerufener Schadlichkeiten gelten konnen, in welchem Sinne in der Fachliteratur 
sie gewohnlich gedeutet werden, ist sieher. Sie besagen, strenge genommen, 
niehts anderes, als daB es CRAMPE gelang, ein hinfalliges und von Haus aus dem 
Aussterben iiberliefertes Ausgangsmaterial mit allen Hilfsmitteln des Ziichters 
langere Zeit am Leben zu erhalten und in ihm trotz der Verwandtsehaftszucht 
fiir einige Zeit sogar noeh eine gewisse erhohte Fruehtbarkeit, Wiichsigkeit und 
KorpergroBg zu erzielen. 

Als Gegenstiick seien dann noeh von verlaBliehen dies beziigliehen Versuchen 
allerjiingster Zeit jene ebenfalls mit Ratten angestellten von HELEN DEAN KING 
besprochen. Auch hier handelt es sieh um Albino-Ratten, d. h. um eine eigentlieh 
an und fiir sich hinfallige Form. Begonnen wurde der Versueh mit zwei Paaren 
von Geschwistern. Der Versueh ging bis zur 22. Generation und wurde, nur weil 
als von geniigend langer Dauer verlaufen, abgebrochen. Nieht die leiseste Ver
fallserscheinung war damals, als er aufgelassen wurde, zu beobachten. Nebenher 
liefen Kontrollversuche mit niehtverwandten Tieren. Erziichtet wurden rund 
lO.OOO Inzestindividuen. In jedem Wurf wurden die beiden besten Individuen 
(also immer echte Gesehwister) zur Zueht ausgewahlt, die anderen ausgesehieden. 
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Beachtenswert ist, daB der Hauptzweck des Versuches der war, zu untersuchen, 
ob durch Inzestzucht das Geschlechtsverhaltnis geandert wird, was von mancher 
Seite behauptet wird. Die Frage nach einem eventuell schadlichen Einflusse 
der Inzestzucht stand erst an zweiter Stelle. Zuchtwahl in diesem Sinne wurde 
also nur nebenher angewendet. Folgende, sehr interessante Resultate wurden 
erhalten: 

1. Lebendgewicht. In der zweiten Halfte der Wachstumsperiode iiber
holten die Inzestzuchtratten die normal geziichteten, so daB die Inzestzucht
mannchen nach 150 Tagen im Mittel um 15% und die Inzestzuchtweibchen um 
3% schwerer waren als die normalen. Das schwerste iiberhaupt geziichtete 
Mannchen gehorte der siebenten Generation an und wog mit 15 Monaten 550 g 
gegen ein Normalgewicht von 320 g. Es handelte sich um einen wahren 
Riesen. 

2. Fruchtbarkeit. Obschon keine Zuchtwahl in der Richtung nach 
erhohter Fruchtbarkeit geiibt worden ist, so stellte sie sich doch bei den inzest
geziichtet3n Tieren als deutlich groBer heraus. Nach dem Studium von 
1200 Wiirfen (1918) ergab sich, daB die mittlere GroBe eines Wurfes bei den 
inzestgeziichteten Inclividuen 7·5 Junge betrug, wahrend sie bei den nicht ver
wandtgeziichteten Individuen nur 6·7 Junge umfaBte. Die Fruchtbarkeit war 
daher in diesem groB angelegten Ziichtungsversuche trotz der Inzestzucht deutlich 
groBer, als es der Norm entspricht Uberdies erwies sich kein einziges der 
vielen, in die Inzestzucht eingestellten Weibchen aJs unfruchtbar. 

3. "Vigor" ("Lebenskraft"). Vollkommen entgegengesetzt zu den CRAMPE
schen Resultaten war hier die Feststellung, daB die Lebenskraft, der "Vigor" 
der amerikanischen Ziichter, bei den Inzestzuchtratten genau ebenso groB war 
als bei den aus nicht verwandten Paarungen stammenden Tieren. Unter den 
gegebenen Versuchsverhaltnissen lebten beide Gruppen von Ratten gleich lang. 
Die Tatsache, daB im KINGS chen Ziichtungsversuche die Inzestzucht intensivsten 
Verwandtschaftsgrades (namlich des ersten), durch 22 Generationen hindurch 
angewendet, auch nicht die geringsten schadlichen Folgen gezeitigt hat, ist 
besonders wichtig. Offenbar ist dieser Erfolg nur dem Umstande zuzuschreiben, 
daB das beniitzte Ausgangsmaterial vollkommen gesund und frei von allen 
Krankheitsanlagen gewesen ist. Es ist dies um so merkwiirdiger, als es sich um 
Albinos handelte, also immerhin um biologisch empfindlichere, hinfalligere Tiere 
iiberhaupt. Zwar geiibte, aber keineswegs strenge Zuchtwahl tat dann das iibrige 
zum Gedeihen der Zucht, trotz der sonst so gefiirchteten Inzestpaarungen. 

Der Schliissel zum Verstandnis der Verwandtschaftszucht und ihrer Folgen 
liegt in der Selektion. Durch Zuchtwahl kann eine Haufung bestimmter Charaktere 
erzielt werden. 1st der betreffende selektionierte Charakter gut, erwiinscht, 
dann sind fUr uns die Folgen der Inzestzllcht gute, illl anderen FaIle eben schlechte. 
Die Ziichterin schlieBt ihre Arbeit mit dem bezeichnenden Satze: "Die iiber
triebene Furcht vor jeder Form der Verwandtschaftszucht, welche so lange iiber 
den ausiibenden Ziichtern praktischer Richtung schwebte, ist im raschen Ver
schwinden begriffen; fUr den ,Genetiker' hat sie schon seit langem zu existieren 
aufgehort:' 

Wir beobachten im KINGSchen Rattenziichtungsversuch ein ahnlich giinstiges 
Resultat wie im FaIle der nach Neuseeland eingefUhrten Hirsche. Dort hatte 
allerdings die natiirliche Zucbtwahl fUr eine kraftige Gesundheit jener drei Stiicke 
des Ausgangsmateriales gesorgt. Von den sieben Stuck in England eingeschifften 
Individuen waren namlich vier wahrend der schweren Uberfahrt, weil weniger 
widerstandsfahig, den Strapazen erlegen. Die drei konstitutionell hartesten 
waren zwar in einem erbarmlichen Zustande in Christ Church ausgeschifft worden, 
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erholten sich aber, freigelassen, rasch und vollkommen. Sie stellten dann eben 
jenes vorzugliche, gesunde, erprobte Ausgangsmaterial fiir die Hirsche der Nord
insel Neuseelands vor, welches sich ohne jeden Schaden in Verwandtschaftszucht 
fortpflanzen konnte. 

Verwandtschaftszucht beim Menschen 
Nach der Umschau nach jener Rolle, welche die Verwandtschaftszucht bei 

den Haustieren spielt, empfiehlt es sich zur Vervollstandigung des Bildes noch 
einen fluchtigen Blick auf die einschlagigen Verhaltnisse beim Menschen, 
der angeblichen Krone der Schopfung, zu werfen. Auch er steht ja, und zwar 
seit grauer Vorzeit, im Zeichen der Domestikation, etwa seit jener Stunde, da 
im Hirne eines auserwahlten Individuums der Gedanke aufblitzte, den ersten 
Feuerbrand irgend einem durch Naturereignisse hervorgerufenen Brande zu ent
lehnen und zum W ohle der Menschenfamilie zu verwcnden. 

DaB Inzest in jenem Zeitpunkte, in welchem die Stunde der Menschwerdung 
zu schlagell begann, geherrscht haben wird, ist wohl anzunehmen. Kann man 
auf diese Weise doch verstehen, auf welche Art die Sitte inzestzuchterischer Ehen 
von vielen Volkern des Altertums ubernommen wurde. Sie erhielt sich be
kanntlich sogar bis in die Gegenwart, und zahlreiche Volkerschaften verschiedener 
Erdteile halten auch heutigen Tages an ihnen noch fest. Nach HUTH war z. B. 
die Geschwisterehe im alten Inkareiche nicht nur in der vornehmen Schichte, 
sondern auch in den gewohnlichen Kreisen allgemein verbreitet. Bei den Vor
nehmen und Kriegern, "urn das Blut der Sonne, von der sie zu stammen glaubten, 
rein zu halten". Und fur die Herrscher gab es sogar diesbezuglich strenge Haus
gesetze. Obschon der vierzehnten Inzestzuchtgeneration angehorend, solI der 
von den Spaniern ermordete letzte Inkaherrscher, Atahualpa, geistig und 
korperlich vollkommen normal gewesen sein. Auch sonst ist ja die bluhende 
Kultur des Inkavolkes ein Beweis dafiir, daB von irgend einem Verfall, irgend 
welcher Degeneration keine Rede sein konnte. 

Ein anderes uraltes Kulturvolk, die alten Agypter hamitischen Stammes, 
huldigten ebenfalls in ausgiebigem MaBe der Sitte der Geschwisterehen, die sich 
bis an die Grenze geschichtlicher Zeit zuruckverfolgen lassen soIl. 

Nach FLINTERS PETRIE waren Geschwisterehen beim agyptischen Volke 
eine allgemein verbreitete Einrichtung. Vor allem waren sie in der koniglichen 
Familie Pflicht und so wurden sie als uraltes tberkommnis auch von den 
Ptolomaern ubernommen. 

Aber nicht bloB in der Aristokratie wurde sie geubt, sie war auch beim 
gewohnlichen Volke so haufig Brauch, daB fur Weib und Schwester dasselbe 
Wort diente. DaB das agyptische Yolk trotz jahrtausendelanger Ubung dieses 
Brauches keineswegs der Entartung anheimfiel, darf als bekannt vorausgesetzt 
werden. 

Auch bei arischen Volkern waren Inzestehen spezieIl in den fuhrenden 
Schichten ublich, dies beweisen die einschlagigen Verhaltnisse bei den alten 
Persern und Indern. Auch bei den alten J uden, diesem in der Hauptsache 
hettitisch-semitischen Mischvolke, waren Inzestehen verbreitet und gehorten 
zur Stammessitte. 

Was das Vorkommen von Inzestehen bei modernen Volkern betrifft, so 
kommen sie bei zahlreichen mehr oder weniger hamitisches Blut fuhrenden 
Volksstammen Afrikas, spezieIl in den Hauptlingsfamilien, vor. FLINTERS PETRIE 
fiihrt als solche an: Bahima, Banyoro, Baganda usw. In den Adern aIler dieser 
Hirtenstamme flieBt das Blut derselben Rasse, welcher auch die alten Agypter 
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angehorten, und die Sitte der Geschwisterehen geht offenbar auf den altesten 
noch gemeinsam gewesenen Stamm zuriick. Und bei gewissen Gallastammen, 
deren korperliche Tiichtigkeit anerkannt ist, ist der Brauch der Geschwisterehen 
heute noch, und zwar nicht nur bei den Vornehmen, sondern selbst beim Volke 
ganz gewohnlich. DaB sich bei allen diesen Stammen nicht im entferntesten An
zeichen irgend welcher Entartung - sei es eine solche korperlicher oder geistiger 
Art - feststellen lassen, ist ebenfalls bekannt. 

Speziell in korperlicher Beziehung sind z. B. die sehnig-schlanken, riesenhaft 
gewachsenen Bahima, iiber die so oft von Reisenden berichtet worden ist, geradezu 
von mustergiiltiger Beschaffenheit. 

In Asien aber findet sich nach H. ROHLEDER Inzest bei dem Battavolke auf 
Sumatra und den Battuis auf West java. Nirgends wurde bei ihnen eine Spur 
von Degeneration nachgewiesen. 

Von Amerika liegen neuere Beobachtungen iiber nahe Verwandtschaftszucht 
von den Indianern Mexikos vor. Nach EFFERTZ sollen sich dieselben vielfach 
im Inzest zwischen Vater und Tochter fortpflanzen, ohne daB er an den Nach
kommen aus diesen Verbindungen irgend welche Schadlichkeiten hatte nach
weisen konnen. 

Infolge von durch ortliche Verhaltnisse bedingten starkem Untereinander
heiraten und daraus sich ergebender Blutsverwandtschaft der Bewohner kommt 
Verwandtschaftszucht in verschiedenen Gegenden Mitteleuropas bis in die jiingste 
Zeit vor. Ohne daB irgend welche schadliche Folgen festzustellen gewesen waren, 
wird dies angegeben fiir die Gemeinde Schockland am Zuidersee (BtTCHNER), 
das Dorf Straither (HUTH), ferner fiir Islaux im Departement Isere (DEVAY, 1830). 

1m letzgenannten Orte litten viele Personen an Sechsfingrigkeit, welche 
jedoch, das ist charakteristisch fiir den EinfluB der Verwandtschaftszucht, aus
warts entstanden und durch Zuwanderung einer damit behafteten Person in den 
Ort gebracht und durch die Heiraten untereinander dann verbreitet worden ist. 

Als Beweis fiir "absolute Unschadlichkeit" blutsverwandter Ehen yom 
dritten und vierten Grade an, fiihrt A. VOISIN das Beispiel des auf einer Halbinsel 
isoliert gelegenen Dorfes Batz im Departement Nieder-Loire an. 

In 46 solchen Verwandtschaftsehen gab es bei den Kindern keine Degene
rationserscheinungen und vor aHem keine Abnahme der Fruchtbarkeit, denn fast 
jede Familie wies vier Kinder auf, "eine fiir Frankreich enorme Fruchtbarkeit". 

Es ist nach dem, was wir iiber das Wesen der Verwandtschaftszucht auf 
Grund tierziichterischer Erfahrungen bereits wissen, nur selbstverstandlich, daB 
neben den aufgezahlten Beispielen unschadlich verlaufender Verwandtschafts
ehen verschiedentlich auch solche FaHe festgestellt wurden, in denen schadliche 
Erscheinungen auftraten. Diesbeziiglich fiihrt ROHLEDER den kleinen englischen 
Ort Stewkey (1908) an, dessen Einwohner "geistig und korperlich zu sehr ver
kommen" untereinander heiraten miissen, weil Ehen mit ihnen von den Ein
wohnern anderer Dorfer verschmaht werden. Es ware jedoch hier schon von 
vornherein nicht zu unterscheiden, was Ursache und Wirkung sei, und iiberdies 
komme hier noch das Moment des keimvergiftenden chronischen Alkoholismus 
hinzu. 

Zur Weltberiihmtheit gelangte dann das durch ein eigenartiges, angeblich 
aus der Verwandtschaftszucht entsprungenes Degenerationsmerkmal bekannte 
sogenannte "Bluterdorf" Tenna in Graubiinden (GRAN DIDIER und HOSSLI). Hier 
handelte es sich um die entsetzliche "Bluterkrankheit", die Hamophilie, die 
als eine auch bei hochgeziichtetell Haustieren vorkommende, ausgesprochen 
pathologische Domestikationsmutation die wissenschaftliche Aufmerksamkeit 
auf sich zog. 
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Genau so wie aIle Domestikationsmutationen iiberhaupt aus unbekannten 
Ursachen entstehen, ist auch die Hamophilie hier und anderwarts aus inneren 
Ursachen aufgetreten. Heute, da der Vererbungsgang der Hamophilie, bei der 
das weibliche Element als sogenannter "Konduktor" eine so verhangnisvolle 
Rolle spielt, hinreichend aufgeklart ist und die Krankheit hinsichtlich ihrer Ver
erbung des ihr friiher anhaftenden Ratselhaften weitgehend entkleidet worden ist, 
vermogen wir auch die Rolle der Verwandtschaftszucht in ihrem Verhaltnis zur 
Verbreitung des Leidens zu beurteilen. Sie besteht darin, daB auch dieses Merkmal 
nach den bekannten Regeln der geschlechtsgebundenen Vererbung iibertragen 
winl. Am primaren Entstehen ist die Verwandtschaftszucht unschuldig, wohl 
aber vermag sic gerade bei dieser charakteristischen Art der Vererbung das ver
hangnisvollp, Merkmal auf zahlreiche Individuen zu verbreiten und es somit in 
gewissen Familien zu verankern. 

Die beim Menschen iiber die Folgen der Verwandtschaftszucht gemacht,en 
Erfahrungen decken sich daher vollkommen mit den bei Haustieren gemachten. 

FEER hat im allgemeinen recht, wenn er mit Riicksicht auf die bald giinstigen 
bald ungiinstigen Folgen der Verwandtschaftszucht bezugnehmend sagt, daB 
es sich in allen diesen Fallen urn den Ausdruck allgemeiner Vererbungsgesetze 
handle, welche physiologische und pathologische Ahnlichkeiten urn so starker und 
ofter hervorbringen, je naher die Verwandtschaft sei. 

Indirekte Konsanguinitiit und Interzucht 
In den Kreisen der praktischen Ziichter besteht vielfach die Ansieht (siehe 

SCHILLER-TIETZ 1. c.), daB eine sehr gleiehformige Aufzucht und Haltung selbst 
bei an und fiir sieh nicht blutsverwandten Tieren eine gewisse, oft weitgehende 
"Blutahnliehkeit", die sogenannte "indirekte Konsanguinitat" hervorrufen 
konne. Der Enderfolg sei dann ahnlich wie bei der Verwandtschaftszucht, d. h. 
es wiirden sich leicht verschiedenartige, namentlich konstitutionelle Schadi
gungen einstellen, deren Ausdruck vornehmlich groBere Empfindlichkeit und 
Hinfalligkeit, wohl auch Unfruchtbarkeit seien. 

Umgekehrt wiederum konne man selbst blutsverwandte Individuen kon
stitutionell kraftigen und den Eintritt jener aufgenommenenInzuchterscheinungen 
verzogern oder vermeiden, wenn man blutsverwandte Tiere an verschiedenen 
Orten und unter verschiedenen Haltungsverhaltnissen aufzoge. 

N amentlich in der Kleintierzucht wird dieser V organg in England und 
Deutschland ofters eingehalten. Man teilt gleich von Anfang an das vorhandene, 
nahverwandte Zuchtmaterial in zwei (oder mehrere) Gruppen, die unter ver
schiedenen auBeren Verhaltnissen gehalten und weitergeziichtet werden. Kommt es 
in der Folge in einer oder der anderen Zucht zu sogenannten Inzuchterscheinungen, 
dann steht ein durchaus ahnlich beschaffener, naheverwandter Stamm von 
anderer Ortlichkeit zur Verfiigung. Mit ihm kann cine Art von Blutauffrisehung 
vorgenommen werden. Dadurch sind wesentliche Storungen in der ortlichen 
Leistungs- bzw. Zuchtrichtung vermieden, wahrend die riehtige Blutauffrisehung, 
d. h. die Verwendung blutsfremder Tiere, sclbst wenn sic leistungsfahigen Familien 
gleicher Ziichtungstype angehoren, erfahrungsgemaB oft ziichterisch recht storend 
einwirken kann. 

In England ist diese Methode als "Interzucht" (CHAPEAlCROUGE) im 
Gegensatze zur gewohnlichen Verwandtschaftszucht (Inzucht) bekannt. 

DaB der geschilderte Ziichtungsvorgang unter Umstanden niitzlich sein 
kann, ist sicher. Nur die Erklarung muB anders als bisher lauten. Durch eine 
sehr gleichmaBige einheitliche Haltungsweise wird keineswegs, wie manche 
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Praktiker glauben, eine Blutahnlichkeit in dem Sinne bedingt, daB die geno
typische Beschaffenheit der betreffenden blutsfremden Tiere dadurch geandert, 
ahnlicher werde. Ebenso wird auch im umgekehrten Falle - bei der Inzucht -
zunachst durchaus keine Anderung in der Beschaffenheit des Keimplasmas der 
blutsverwandten Tiere verursacht. Das Keimplasma, iiberhaupt die geno
typische Beschaffenheit, bleibt im allgemeinen (zufallig auftretende Mutationen 
natiirlich ausgeschlossen) durch die Art der Haltung zunachst unberiihrt. Trotz
dem kann es bei sehr gleichmaBiger, alle groberen klimatischen usw. Einfliisse 
aURschlieBel1der, iippiger, mit einem Wort bei verweichlichender Haltung dazu 
kommen, daB schon vorhandene, konstitutionell schwachlichere Varianten als 
Zuchttiere in Verwendung kommen und ihre minderwertige konstitutionelle 
Beschaffenheit oft noch in allmahlich gesteigertem MaBe auf die folgenden 
Generationen iibertragen wird. 

Der Ausfall der Selektion kann dann im Laufe der Zeit, nach einigen 
Generationen sogar, unter Umstanden eine gewisse genotypische Verschiebung 
im betreffenden Stamme (soweit es sich urn den diesbeziiglichen Mittelwert 
handelt!) veranlassen. Abgesehen von dem oben angefiihrten CRAMPEschen 
Ziichtungsversuche mit Ratten, der zum Teile wohl auch hieher gehort, haben 
wir in dem beriihmten Jerseyrinde ein lehrreiches, der landwirtschaftlichen Praxis 
entnommenes Beispiel dafiir, wohin verweichlichende Haltung und Abhaltung 
jeglicher Schadigungsmoglichkeit (Schutz vor Infektion) fiihren kann. 

Obschon es auf der Insel Jersey selbst unter den Rindern tatsachlich keine 
Tuberkulose gibt, so gelten die Jerseys iiberall anderswo, wo die Moglichkeit 
einer Infektion mit Tuberkulose gegeben ist (sogar im benachbarten England) 
geradezu als Tuberkulosefanger. Sie habel1 durch das seit 1% Jahrhunderten 
bestehende und genau eingehaltene Verbot des Importes von fremden Rindern 
nach der Insel keine Infektionsmoglichkeit mit (Rinder-) Tuberkulose mehr 
gehabt, die Selektion war also ausgeschlossen. 

Genau umgekehrt wird vielfach die auffallende, wissenschaftlich einwandfrei 
festgestellte, weitgehende relative Immunitat gegen Tuberkulose der europaischen 
Juden der durchgelebten Ghettoperiode zugeschrieben, in welcher die strenge 
Selektion das bekannte Resultat zeitigte. 

Und was die Hinfalligkeit gegen Klima und Futterschadlichkeiten anbetrifft, 
falls die "trbung" im Ertragen solcher unterbleibt, sehen wir deutlich am riesen
hornigen Bahima- und Battussirinde des gesunden, klimatisch gleichmaBigen 
und daher verweichlichenden zentralafrikanischen Zwischenseengebietes, das 
sofort dem Klima- und Futterwechsel erliegt, wenn es von seinen gesunden 
Hochflachen ins Steppengebiet herabgebracht wird. Hingegen vertragt das harte 
kleine Zebu dieses Gebietes den umgekehrten Wechsel ganz gut (0. BAUMANN). 

Aber abgesehen von solchem sich erst nach Generationen fiihlbar machendem, 
durch Ausschalten der Selektion zustandekommendem schadigendem Einflusse 
verweichlichender Haltung, kann sich auch dadurch schon nach verhaltnismaBig 
kurzer Zeit eine schadliche Wirkung auBern, daB die Tiere direkt verweichlichen. 
Haben Tiere langere Zeit keine Gelegenheit, ihre regeneratorischen Fahigkeiten 
spielen zu lassen, zu iiben, so sinkt deren Leistungsfahigkeit. Solche Tiere werden 
zu empfindlich, reagieren zu heftig und leiden daher selbst bei maBigen Reizen 
der Umwelt. Auf diese Weise kann durch Verweichlichung in Hochzuchten 
Hinfalligkeit hervorgerufen werden. 

Die hier in Frage kommenden Vorgange gehoren in das Gebiet der trbung 
bzw. des Unterbleibens der trbung und konnen von diesem Gesichtspunkt ver
standen und erklart werden. Zum vollen Verstandnis dieser bei sehr gleich
maBiger, verweichlichender Haltung zu beobachtender Vorgange ist die Kenntnis 
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des an anderem Orte bereits erlauterten sogenannten ARNDTschen biologischen 
Grundgesetzes erforderlich. Wie erinnerlich, lautet es: "Schwache Reize fachen 
die Lebenstatigkeit an, mittelstarke beschleunigen sie, starke hemmen sie und 
starkste heben sie auf" (R. ARNDT 1895 und 1897). Es hat in seiner Umkehrung 
naturlich dieselbe Bedeutung, d. h. wenn der Fall eintritt, daB anf eine Anzahl 
von Individuen mit abgestufter Reizempfindlichkeit ein und derselbe, also voll
kommen gleichstarke Reiz einwirkt. In dieser letzteren Form erklart es uns z. B. 
die schadlichen Folgen allzu gleichmaBiger, verweichlichender Haltung und somit 
auch das, was die landwirtschaftliche Praxis als indirekte Konsanguinitat be
zpichnet. 

Wenn wir zum SchluB noch einmal einen Blick auf das Walten der Ver
wandtschaftszucht im Reiche der domestizierten hoheren Tiere und beim 
Menschen werfen, so lassen sich uberall, innerhalb einer jeden Gattung von 
Wesen, zwei nebeneinander verlaufende, jedoch in ihrer Art vollkommen gegen
satzliche Reihen von Beispielen feststellen, und welche man beide in der ziichte
rischen Praxis gewohnt ist, als direkte Folgen der Verwandtschaftszucht an
zusehen. Die eine Gruppe umfaBt Beispiele von volliger Unschadlichkeit der 
Verwandtschaftszucht, auch wenn sie viele Generationen hindurch angewandt 
wurde, wahrend eine zweite Gruppe verderbliche, schadliche Folgen der Ver
wandtschaftszucht ill ustriert , die manchmal zum Aufhoren der Zucht fiihrten 
oder doch zum Aufgeben der Verwandtschaftszucht zwangen. Wir finden ferner, 
daB kein prinzipieller Unterschied in der Empfanglichkeit fiir die schadlichen 
Inzuchtfolgen bei den verschiedenen Haustiergattungen, wie CORNEVIN behauptet, 
besteht. W ohl aber steigert sich die Gefahr solcher Schadlichkeiten mit der Hohe 
und Intensitat der Durchzuchtung und namentlich bei einseitigen Zucht
richtungen. Hiedurch wird das scheinbare Zutreffen der CORNEvINschen Ansicht 
in Einzelfallen (wie z. B. beim Schwein!) verstandlich. Extreme Hochziichtung 
bestimmter Merkmale und Leistungen schafft dann Verhaltnisse, unter denen 
es leicht zur Schadigung des Organismus kommen kann. Allein dieselben ver
danken nicht der Methode (der Verwandtschaftszucht) ihr Entstehen, wenigstens 
nicht primar; es sind die naturgemaBen Folgen der Uberentwicklung bzw. der 
Uberfunktion irgend eines Organes. Die Palaontologie lehrt, daB ungezahlte 
Tierspezies durch solche einseitige Uberentwicklung oder durch einseitige, zu 
weitgehende Anpassung an bestimmte extreme Lebensverhaltnisse zum Aus
sterben gebracht wurden. 

Die Verwandtschaftszucht ist an solchen Vorgangen nur indirekt beteiligt, 
insoferne als durch sie die Erreichung solcher extremer Formen und Zuchtziele 
ermoglicht wird. 

Wenn wir die angeblichen Schadigungen der Verwandtschaftszucht naher 
betrachten, so finden wir bei AuBerachtlassung der eben erwahnten Gruppe von 
Beispielen zu einseitiger Zuchtrichtungen meist eine genotypisch bedingte Ur
sache vorliegen. Schon im beniitzten Ausgangsmaterial ruhten gewohnlich jene 
Anlagen und Neigungen zu krankhaften Vorgangen, waren jene pathologischen 
und letalen Gene anwesend, welche dann nach den Gesetzen der Vererbung auf 
die Nachkommen ubertragen wurden und unter entsprechenden Daseins
verhaltnissen (Umwelt, Scholle!) zum Ausbruch gelangten. 

1m Verlaufe der Domestikation sind schier unzahlige solcher pathologischer 
oder letaler Mutationen aus uns unbekannten Grunden aufgetreten und konnten 
sich infolge weitgehender Ausschaltung der naturlichen Zuchtwahl im Haustier
zustand erhalten. Es durfte daher nicht viele Familien beim Menschen oder 
hochgezuchteten Haustiere geben, welche von solchen ungiinstigen Anlagen frei 
waren. Sind zufallig in demselben Individuum zuchterisch erwiinschte Eigen-
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schaften mit schadlichen vereinigt und haben erstere zufallig dominanten, 
letztere rezessiven Charakter, dann liegt ein fUr die Verwandtschaftszucht be
sonders ungunstiger Fall vor. 

Viele solcher schadlichen Anlagen, die sich oft unter anderem in Form von 
sogenannter "Lebensschwache" oder von "Hinfalligkeit" auBern, mogen re
zessiver Natur sein (Albinismus, Epilepsie), dann treten sie nur hervor, wenn sie 
in homozygotischer Form im Individuum vorkommen. In diesen Fallen wurden 
nun gerade durch die Inzestzucht bezuglich solcher Eigenschaften homo
zygotische (ubrigens gleichgUltig ob rezessiv oder dominant) Individuen heran
gebildet und die Zucht gewinnt allmahlich den Eindruck des Verfalles, weil so 
geschadigte Individuen relativ haufig auftreten. Polymerie im Sinne von 
NILSSON-EHLE hinsichtlich der ungunstigen Anlage, oder schwankende Dominanz 
derselben vermag den Vorgang zu komplizieren. Kennt man daher das ver
wendete Ausgangsmaterial nicht ganz genau, ist dessen genotypische Beschaffen
heit unbekannt, und richtet man sich nur nach dem Phanotypus (der Er
scheinungsform, dem auBeren Ansehen), dann ist man stets der Gefahr ausgesetzt, 
ein mit ungunstigen Anlagen versehenes Ausgangsmaterial zur Inzucht zu 
benutzen und dann muB fruher oder spater durch Haufung und Verstarkung 
solcher Anlagen (Entstehung homozygotischer Individuen) das degenerative 
Moment hervortreten. Aus dem Gesagten erhellt die ungeheure Bedeutung, 
welche dem benutzten Ausgangsmaterial zukommt, dessen Herkunft und Werde
gang nicht scharf genug geprlift werden kann, um wenigstens Anhaltspunkte fUr 
seine genotypische Beschaffenheit zu erlangen. 

Bei alledem muB aber immer noch mit der Moglichkeit gerechnet werden, 
daB im Verlauf der Zucht, innerhalb ursprunglich gesunden Zuchtmateriales sich 
ungunstige, moglichenfalls selbst pathologische oder letale Mutationen einstellen, 
wie im besprochenen Versuch CRAMPES. Nur durch eine fortlaufende und sorg
faltigc Beobachtung kann eine solche rechtzeitig erkannt und ausgeschieden 
werden. 

Das, was die zuchterische Praxis gemeinhin als schadliche Folgen der Ver
wandtschaftszucht ansieht, ist daher in Wirklichkeit primar geschaffen durch: 
1. Einseitige, ubermaBig entwickelte Hochleistung irgend welcher Art; 2. Vor
handensein von ungunstigen degenerativen Anlagen im Zuchtmaterial, mit dem 
die Verwandtschaftszucht begonnen wird; 3. Auftreten von Mutationen un
gunstiger Art durch Hervortreten, Entstehung pathologischer oder letaler Gene 
im Verlauf der Zucht; 4. Fehler in der Haltung und Ernahrung, welche infolge 
abgeanderten Stoffwechsels nach Art von Keimvergiftung wirkend, sich all
mahlich steigern und schadliche Folgen bedingen; 5. allzu gleichmaBige und 
uppige, verweichlichende Haltung; durch Wegfall der Ubung der regenera
torischen Krafte des Tierkorpers tritt Uberempfindlichkeit und daher Hinfallig
keit auf; 6. gewissermaBen als vereinigender Rahmen um das Ganze weitgehende 
Einschrankung, zum Teil Wegfall der naturlichen Zuchtwahl. 

Eines oder das andere dieser Momente schafft die primare, wirkliche Ursache 
fur jene uberaus mannigfachen schadlichen Erscheinungen, die man in der 
Praxis meist der Verwandtschaftszucht zuschreibt. In Wirklichkeit liegen jedoch 
die Beziehungen zwischen ihnen und der Verwandtschaftszucht nur darin, daB 
sie eine naturgemaBe Haufung solcher Anlagen verursacht, namentlich aber durch 
Hervorbringung diesbezuglich homozygoter Individuen auch eine auffallende 
Verstarkung in dieser Beziehung bedingt. 

Die Verwandtschaftszucht muB daher als solche, als Methode betrachtet, 
als vollkommen neutral hinsichtlich des Auftretens guter oder schlechter Eigen
schaften beurteilt werden. Es kommt nur darauf an, in welchem Material und 
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in welcher Art, unter welchen besonderen Umstanden sie angewendet wird, das 
allein entscheidet iiber die Natur der Folgen. Mit ihrer Hilfe konnen ebensogut 
niitzliche, wirtschaftlich erwiinschte Merkmale und Eigenschaften, als anderer
seits schadliche Erscheinungen in einer Zucht befestigt, verstarkt und ver
allgemeinert werden. 

Fiir die eben entwickelte Auffassung, d. h. fUr die Unschadlichkeit der 
Verwandtschaftszucht als Ziichtungsmethode treten gegenwartig wohl am 
scharfsten amerikanische Ziichter und Biologen ein. So stehen unter anderem 
EAST und JONES in ihrem nenen Werke auf dem Standpunkt, daB, wenn infolge 
von Inzestzucht sich unerwiinschte Charaktere zeigen, dies dann deshalb ge
schahe, weil sie schon vorher in der betreffenden Zucht vorhanden gewesen seien. 
Nur dadurch, daB sie von dominanten unschadlichen oder gar niitzlichen 
Charakteren iiberdeckt und verborgen worden seien, wodurch die Zuchtwahl 
natiirlich nicht eingreifen konnte, ,,,ar es moglich, daB sie sich erhielten, solange 
bis die Verwandtschaftszucht "die ::Vlaske wegzog". Sie machen den drastischen 
Vergleich: Wenn einmal "die Verwandtschaftszucht Schlechtes ans Licht bringt, 
dann ist sie darob ebenso ,venig zu tadeln, ,,-ie es der Detektiv ist, der ein Ver
brechen aufdeckt; statt verdammt sollte sie belohnt werden". 

In der Verwandtschaftszucht sehen die Genannten geradezu ein z ii c h t e
risches Reinigungsmittel, urn einen Zuchtstamm von allen seinen 
unerwiinschten Charakteren zu reinigen. Solche und ahnliche Urteile 
wurden namentlich von amerikanischen Biologen und Ziichtern in der letzten 
Zeit des ofteren gefallt. Und daB auch im Kreise deutscher Ziichter sich dies
beziiglich allmahlich eine Wandlung der Anschauungen vollzieht, beweist der 
Anklang, den das Werk von CHAPEAl.'ROUGE iiber diese Fmge gefunden hat. 

In diese neue Richtung, was die Beurteilung des Wesens der Verwandt
schaftszucht anbelangt, gehort auch die jiingst (1924) von C. KRONACHER ver
offentlichte Arbeit. Seine, auf moderner genetischer Grundlage fuBende Ansieht 
iiber das Wesen der sogenannten Verwandtschaftszuchtschaden geht dahin, daB 
er, ahnlich gewissen vormendelistisch geauBerten Anschauungen, in ihnen die 
Folgen einer Haufung von Anlagen fiir konstitutionelle Schwache 
er blickt. Nach im lehre die praktisehe Tierzucht, daB jene Rassen und Starn me 
am unempfindlichsten gegen Inzucht seien, welche durch lang ere Zeit in
ziichterisch vermehrt worden waren. Dadurch waren die meisten Anlagen fiir 
konstitutionelle Schwache im Laufe der Zeit zur Ausscheidung gelangt. 

Bei Ziegen z. B., die vielfach ingeziichtet werden, fand er, wie bereits naher 
ausgefUhrt worden ist, auf Grund seiner Ziichtungsversuche Inzucht unschad
lich. Bei Schweinen hingegen, wo die von ihm verwendeten Ausgangsindividuen 
komplizierten Paarungen verschiedener Rassen entstammten, denen somit eine 
vorausgegangene, gewissermaBen konstitutionell reinigende, inziichterische Ver
mehrung fehlte, traten ungiinstige Erscheinungen schon nach kurzer Zeit 
wahrender Verwandtschaftszucht hervor. 

Eine Bestatigung seiner Ansicht erblickt KRONACHER ferner in der Fest
stellung PER TUFFS an der Telemark-Rinderrasse Norwegens. Trotz, oder viel
mehr eben wegen seit langem geiibter Verwandtschaftszucht erweist sich dieselbe 
hier unschadlich. 

Wie richtig im allgemeinen tatsachlich auch diese neueren Anschauungen 
iiber das Wesen der Verwandtschaftszucht sein mogen, so darf doch nicht iiber
sehen werden und muB immer wiederholt werden, daB bei extrem hocherziichteten 
einseitigen Leistungen allein schon ein gefahrliches Moment in die betreffende 
Zucht eingefUhrt wird, welches (auf plasmogenem Wege) eine ungiinstige Ein
fluBnahme bei der Nachkommenschaft veranlassen kann. 
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Ein zweites, besonders beachtenswertes Moment vor Entscheidung iiber die 
Verwendung der Verwandtschaftszucht ist jenes, aus der Uberlegung sich er
gebendes, daB nur selten Familien unserer hoher geziichteten Haustiere zu finden 
sein diirften, in welchen nicht die Anlage zu diesem oder jenem Ubel oder einer 
bestimmten Krankheit vorhanden ware. 

Fiir Zwecke der groBen ziichterischen Praxis laBt sich nach dem Gesagten 
die Lehre ziehen, daB Verwandtschaftszucht am wenigsten bedenklich ist bei 
primitiven, infolge natiirlicher Lebensverhaltnisse im Zeichen einer scharferen 
natiirlichen Auslese stehenden Rassen, daB sie aber bei Ziichtungsrassen und 
namentlich in hochgeziichteten, leistungsfahigen Stammen nur in der Hand 
eines praktisch und theoretisch erfahrenen Ziichters gefahrlos, ja im Gegenteil 
sogar niitzlich sein wird. 

In der landwirtschaftlichen Tierzucht ist bei uns - anders als selbst im 
Pflanzenbau - eine scharfere Trennung zwischen Hochzuchten im engeren 
Sinne des W ortes und der gewohnlichen Massenzucht durch den GroBteil 
praktischer Ziichter eigentlich nicht zu beachten. Aber es lage im Interesse des 
ziichterischen Fortschrittes, daB es zu einer solchen Trennung im ausgedehnten 
MaBe komme. Eine der vornehmsten Aufgaben solcher Hochzuchten miiBte 
heute darin erblickt werden, in den schon vorhandenen, leistungsfahigen 
Ziichtungsrassen der wichtigsten landwirtschaftlichen Haustiergattungen (speziell 
yom Rind, Schaf und Schwein) eine bessere konstitutionelle Beschaffenheit, 
und sei es selbst auf Kosten schon erreichter Rochleistungen zu erzielen. Reute 
wissen wir nun, daB auch diese am vollkommensten und raschesten auf dem Wege 
einer richtig angewandten Verwandtschaftszucht durchzufUhren ist. Geradezu 
von volkswirtschaftlicher Bedeutung ware auch die Schaffung der bei uns noch 
vollkommen fehlenden tierziichterischen Zuchtstatten wissenschaftlichen Cha
rakters, zur Erforschung der Vererbungsvorgange und der wichtigsten wirt
schaftlichen Leistungsanlagen (Milch, Mast, Friihreife usw.). DaB auch diese 
Statten viel zur Klarung einiger praktisch wichtiger, mit der Verwandtschafts
zucht in gewissen Beziehungen stehenden Vererbungsfragen (z. B. der sogenannten 
Nachwirkung, der Vererbung "erworbener Eigenschaften" usw.) beitragen 
konnten, ist wohl selbstverstandlich. In Deutschland allerdings wurde in 
jiingster Zeit nach dieser Richtung ein Anfang gemacht, und zwar durch die 
Griindung des Institutes fUr Vererbungsforschung in Dahlem bei Berlin. 

H. v. NATHUSIUS auBerte sich einmal: "Der Streit iiber Inzucht und Ver
wandtschaftszucht ist so alt wie die Wissenschaft von der Tierzucht und, wenn 
auch nach der Meinung der Streitenden bald fUr, bald gegen dieselbe entschieden, 
doch in der Tat nicht erledigt." 

Diese W orte behielten fUr lange Zeit, fUr fast ein halbes J ahrhundert, ihre 
Geltung; und noch urn die Wende des 20. Jahrhunderts hatte es den Anschein, 
als bliebe uns ein tieferer Einblick in das Wesen der Verwandtschaftszucht ver
schlossen. Da anderte sich durch die Wiederentdeckung der MENDELschen Ge
setze die Sachlage mit einem Schlage. ReiBend schnell erfolgte der Ausbau der 
neuen Lehre und gleich wie so viele andere Fragen der Biologie infolgedessen eine 
Durchleuchtung erfuhren, geschah es auch auf dem solange dunklen Gebiet der 
Verwandtschaftszucht. Wenn wir heute bereits auch in dieser fiir die Tierzucht 
fundamentalen Frage hinreichend klar sehen und vieles bis dahin an ihr Ge
heimnisvolle fiir uns verschwunden ist, so verdanken wir diesen Fortschritt der 
genialen Lehre MENDELs und der Arbeit seiner Nachfolger, welche sie ausbauten 
und weiterentwickelten. 
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III. Die Kreuzungszucht 
Unter Kreuzung versteht man die Paarung von Tieren miteinander, welche 

verschiedenen Rassen, bzw. verschiedenen Schlagen angehoren. In letzterern 
Falle (bei der Kreuzung verschiedener Schlage) sprechen manche Ziichter nur 
dann von Kreuzung, wenn sich die beiden Schlage durch mehrere und auch deut
lichere, wesentlichere Merkmale oder Eigenschaften unterscheiden, wenn mit 
anderen Worten ein scharferer Unterschied zwischen ihnen besteht. 

1m allgemeinen wird es sich bei der Kreuzung um Paarung innerhalb der
selben Art (Spezies) handeln, insoferne als die betreffenden Rassen Abkommlinge 
derselben Spezies sein diirften. Weil jedoch die rneisten landwirtschaftlichen 
Haustiergattungen von verschiedenen "guten Spezies" abstammen, so wird auch 
die einfache Rassenkreuzung oft genug im wesentlichen auf eine Spezieskreuzung 
hinauslaufen. Die Annahme, daD "gute Spezies" unter allen Umstanden un
fruchtbare Produkte liefern, beruht namlich auf Irrtum, wie die dauernd und 
vollkommen fruchtbaren Paarungen verschiedener Tauben-, Fasanen- usw. -Arten 
und vor allem dic vollendet fruchtbaren Steinbock-Ziegenbastarde einwandfrei 
beweisen. Uberdies hat die Erfahrung gezeigt, daD die Fruchtbarkeit der Spezies 
miteinander im Zustand der Domestikation entschieden erhoht wird. 

Die Produkte der Rassenkreuzungen bezeichnete man gewohnlich als 
Mestizen, jene von Spezieskreuzungen als Bastarde; jedoch wird die letztere 
Bezeichnung neuerdings auch fUr die ersteren gebraucht und man spricht von 
Rassen-, bzw. von Speziesbastarden. 

Die Methode der Kreuzungszucht wird in der landwirtschaftlichen Tierzucht 
zu verschiedenenZweckcn und in verschiedener Art der Durchfiihrung angewendet, 
und zwar: 

1. Zur Produktion yon Gebrauchstieren, d. h. von Tieren, welche durch eine 
bestimmte Art der Produktion oder der Gebrauchsfahigkeit ihren wirtschaft
lichen Zweck erfiillen, die jedoch zur Weiterzucht keine Verwendung finden. 

2. Als Veredlungskreuzung, als verbesserndes Element zur Verbesserung 
von Form und Leistung gewisser Rassen. 

3. Als Verdrangungskreuzung, um bestimmte, meist mehr oder weniger 
primitive (Land-) Rassen wenigstens beziiglich der wichtigsten und charakte
ristischesten Merkmale und Eigenschaften in jene der gewahlten Edelrasse iiber
zufUhren. 

4. Urn sogenannte lUittelrassen zu erzeugen. Es sollen dabei aus mit ver
schiedenen Eigenschaften ausgestatteten Rassen durch Kreuzung neue gebildet 
werden, welche die betreffenden Eigenschaften mehr oder weniger vollkommen 
in sich vereinigen. 

5. Zur Herstellung von Speziesbastarden im engeren Sinne des Wortes unter 
Verwendung wilder, noch nicht domestizierter Arten. 

Wesen und Charakteristik der Methode der Kreuzungszucht 

Wenn man beriicksichtigt, daD bei jeder Art von Kreuzung die Paarung von 
Individuen stattfindet, welche sich durch eine verhaltnismaDig groDe Zahl 
wesentlicher wie auch unwesentlicher erblicher Merkmale und Eigenschaften 
voneinander unterscheiden und ferner, daD nach den bisherigen Erfahrungen 
alle erblichen Rassenmerkmale den entsprechenden, einfach oder kompliziert 
spaltenden Vererbungsgang zeigen, dann ist es selbstverstandlich, daD von der 
zweiten Kreuzungsgeneration angefangen eine betrachtliche Mannigfaltigkeit 
nach Form und Leistung unter den erziichteten Individuen auftreten muD. 

A dam e t z, Allgemeine Tierzuch t1ehre 18 
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Ohne besondere Zuchtwahl wird daher jede auf der Kreuzungsmethode auf
gebaute Zucht durch weitgehende Unausgeglichenheit charakterisiert sein. Zum 
Wesen der Kreuzungszucht gehort eben in erster Linie die groBere Verschieden
heit des beniitzten Ausgangsmateriales, die sich infolge von Aufspaltungs
vorgangen an den erziichteten Individuen von der zweiten Generation an 
erkennbar macht. Das Verstandnis vermitteln auch hier die Vererbungsgesetze, 
aber keineswegs liegt diese charakteristische Folgeerscheinung der Kreuzungs
zucht primar in der Methode als solcher. 

Der wahre Grund fUr die Vielgestaltigkeit der Kreuzungsprodukte spaterer 
Kreuzungsgenerationen liegt in den verschiedenen Genotypen der durch die 
Kreuzung zu Bastarden zunachst vereinigten Rassen, welche dann in den 
folgenden Generationen, entsprechend den allgemein giiltigen Vererbungs
gesetzen, wieder getrennt werden. Weil diese Frage im Kapitel iiber den Mendelis
mus ausfUhrlich behandelt worden ist, eriibrigt sich ein naheres Eingehen an 
dieser Stelle. 

Ein weiteres charakteristisches Merkmal fUr die Methode der Kreuzungs
zucht ist in der Neigung zum Auftreten des Atavismus gegeben. Auch der 
Atavismus fand in einem besonderen Kapitel und in jenem iiber die MENDELsche 
Vererbung bereits ausfiihrliche Behandlung; es sei daher auf die betreffenden 
Abschnitte verwiesen. Nur soviel sei wiederholend erwahnt, daB das Auftreten 
von Merkmalen und Eigenschaften der V orfahrengenerationen heute keineswegs 
mehr etwas Ratselhaftes an sich hat, kann man ihn doch, bei genotypischer 
Kenntnis des Zuchtmaterials, nach Belieben willkiirlich hervorrufen. Es handelt 
sich eben beim Atavismus nur um den Ausdruck der normalen Vererbungs
gesetze. Dementsprechend muB gerade die Kreuzungsmethode naturgemaB 
iiberall dort Atavismus auslOsen und in Erscheinung treten lassen, wo es sich 
um Merkmale polygener Natur handelt. Durch die Domestikationsmutation 
wurden die einzelnen Gene, welche zusammen das fragliche Merkmal bilden, auf 
verschiedene Rassen verteilt und bleiben so lange getrennt, als letztere in Rein
zucht vermehrt werden. So lange bleibt auch das fragliche Merkmal verborgen. 
Erst durch Kreuzung solcher Rassen werden die betreffenden Gene in ein und 
derselben Zygote vereint und es kommt zum Wiederauftreten des fraglichen 
Merkmals. (Beispiel: Trennung der Fahigkeit zur Chromogenbildung einerseits, 
zur Farbenbestimmerbildung anderseits auf verschiedene Rassen. - Folge: 
In beiden Rassen Albinismus; durch Kreuzung derselben: Zusammentreffen von 
Chromogen und Farbenbestimmer, somit Eintritt der Pigmentbildung.) 

An dieser Stelle ist es angezeigt, auf die haufig gemachte Beobachtung kurz 
einzugehen, nach welcher Kreuzungstiere meist durch ein lebhaftes, oft scheues 
und wildes Temperament ausgezeichnet sind. Auch diese Erscheinung, die 
manchmal auch mit einer Neigung zum Verwildern verbunden ist, muB wohl 
nur als ein Sonderfall des Riickschlages, als Atavismus besonderer Art gedeutet 
werden. Schon GUSTAV JAGER hat seinerzeit darauf hingewiesen, als er von der 
Neigung der Maskenschweinbastarde zum Verwildern schrieh. Interessant ist 
dann auch die Erfahrung der Schafziichter Patagoniens, nach welcher nahezu 
aIle verwilderten Schaferhunde, die sich das ReiBen der Schafe angewohnt 
hatten und groBen Schaden verursachten, Rassenbastarde waren. 

Aber selbst beim Gefliigel liegen ahnliche, an typischen Rassenbastarden 
gemachte Erfahrungen vor. Ich selbst ziichtete mehrere Jahre hindurch be
stimmter Zwecke halber F I-Produkte von Langshan-(~) und Minorka-(O)Huhn. 
Hier passierte mir, was niemals vorher noch nachher innerhalb der Reinzuchten 
vorkam, daB gleich mehrere dieser Kreuzungshahne wegen ganz ungewohnlicher 
Bosartigkeit geschlachtet werden muBten; sie griffen ohne sichtbaren Grund 
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selbst erwachsene Personen an. Ahnliches berichtet JUAN VILARO iiber Bastarde 
vom Perlhuhn und del' Kampferrasse des Huhnes. Von sechs solchen beob
achteten Bastarden muBte er vier, einen nach dem andern, ihres agressiven 
Wesens halber opfern. 

Und beim Menschen .ist das oft extrem gesteigerte Temperament und die 
Leidenschaftlichkeit del' Rassenkreuzungsprodukte ebenfaUs bekannt; sie sind 

I 

IT 

Abb. 133. Luxurierende Zahnkarpfen-Kreuzungen. 1. Xiphoptorus strigatus (<;:»; 
n. Platypoecilius maeulatus (6'); III. Ba;;;tardweibchen (F 1); IV. Bastard
mannchen (1,\). (Phot. n. W. GERSCHLER aus Zeits(Jhr. f. indo Abstammungs-

u. Vererbungslehre, 1914.) 

die QueUe, aus del' heraus manche jener schlechten Eigcnschaften ihren Ursprung 
nehmen, derentwcgen die Bastarde einander fcrnerstehendcr Menschcnrassen so 
hart bcurteilt zu werden pflegen. 

DaB auch das psychische Verhalten vieleI' Bastarde auf mendelistische Weise 
zu erklaren ist, diirfte wohl anzunchmcn nahe liegen. Die Kreuzungsmethode 
lost diese Erscheinungen wohl aus, veranlaBt ihr Hervortreten, erzeugt es jedoch 
nach dem Gesagten primal' durchaus nicht. 

18* 
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Drittens ist das sogenannte Luxurieren ein ziemlich haufiges, in die Augen 
springendes Merkmal der Kreuzungszucht. Es ist eine seit langem bekannte 
Tatsache, daB Rassenkreuzungsprodukte in vielen Fallen (allerdings nicht bei 
allen Rassenkreuzungen) ganz besonders robust, gesund, wuchsig und kon
stitutionell hart zu sein pflegcm, oft genug ubertreffen sie in dieser Beziehung 
beide elterliche Ausgangsrassen; ganz besonders gilt dies fur Schnelligkeit 
der Entwicklung, schlieHliche GroBe und Schwere und fUr die Gesundheit. 
Diese Beobachtung wurde sowohl in der Pflanzen- wie auch in der Tierzucht 
gemacht und speziell die Erfahrungen der Gartner waren es, auf Grund deren 
man diese Neigung zum Luxurieren der Bastarde besonders uberzeugend 
feststellen konnte. 

Um bereits hier mit einem charakteristischen Beispiel Zll dienen, mochte ich 
nach GOLDSCHMIDT an den riesenhaften Burbankschen Bastard von der euro-

Abb. 134. F1-Maispflanzen, stark luxurierend und Uniformitat zeigend. (Phot. 
aus East und Jones, 1919.) 

paischen und· amerikanischen WalnuB erinnern. Sein Wuchs ist so machtig 
beschleunigt, daB er innerhalb gleicher Altersgrenzen seiner Jugendentwicklung 
das doppelte an Hohe und GroBe zeigen solI, wie eine jede Elternform. 

Ahnliche Beobachtungen uber Luxurieren von Bastarden liegen auch von 
Haustierrassen in groBer Zahl vor, und zwar gleichgultig, ob es sich bei den ge
kreuzten Rassen um Abkommlinge derselben oder aber verschiedener Spezies 
handelt. Um auch aus der Tierzucht ein typisches Beispiel fUr das Luxurieren 
zu bieten, erinnere ich an die Versuche der Bruder SIMPSON, die zeigten, daB 
Kreuzungen der Tamworthrasse mit Schweinen der Poland-Chinarasse F I-Pro
dukte lieferten, welche gegenuber beiden Edelrassen unter sonst vollig gleichen 
Verhaltnissen ganz wesentlich groBere Lebendgewichtzunahmen, einen viel 
groBeren "Vigor" zeigten. 1m Alter von zwolf Monaten betrug der Vorsprung 
dieser Bastarde im Maximum bis 45 kg. Was das bedeutet, mag man aus dem 
Umstand ermessen, daB bereits beide benutzte Elternrassen an und fUr sich 
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schon neben Fruhreife und Mastfahigkeit eine betrachtliche Wuchsigkeit be· 
sitzen. 

Diese gesteigerte Wachstumsfahigkeit als Ausdruck des Luxurierens findet 
man aber keineswegs bloB auf Haustierkreuzungen beschrankt, sie kommt auch 
bei der Kreuzung von wilden Tieren 
und von scharf getrennten Arten 
vor, wie die Bastardzucht von 
Lowe und Tiger HAGENBECKS be· 
weist, in welcher das Kreuzungs. 
produkt "schwerer und groBer als 
die Eltern" wurde. 

Das Luxurieren der Produkte 
mancher R.assenkreuzungen wird 
in der zuchterischen Praxis auch 
oft als Folge erhohter Lebens· 
fahigkeit, Lebenstatigkeit oder 
wie man auch zu sagen pflegt, als 
Folge erhohter Lebenskraft, dem 
Vigor der a.merikanischen Zuchter 
(physiological vigor, SHULL) oder 
wie die Bruder SIMPSON sich am;· 
drucken, als "R.ejuvenation" be· 
zeichnet. 

Das'Vesen dieser F.rscheinung 
eharakterisiert eine feste Gesund· 
heit, die sich in groBer Wider. 
standsfahigkeit gegen Schadlich. 
keiten klimatischer Art und 
solchen, die der Ernahrung ent· 
springen, anGert. Anch gegen 
manche Infektionskrankheiten 
herrscht eine verhaltnismaBig 
groBere Widerstandskraft, oder 
aber wenn Erkrankung erfolgt, ist 
der Verlauf der Kmnkheit ein mil· 
derer, was auf eine verandeTte 
"konstitutionelle Beschaffenheit" 
hindeutet. Solche Tiere sind daher 
schon in der Jugend anspruchs. 
loser, gedeihen selbst unter weniger 
gunstigen Verhaltnissen rccht gut 
und sind mit einem W orte leichter 
aufzuziehen. Ferner entspricht, 
wie eben ausgefi.1hrt worden ist, 
demLuxurieren einegroBere Wuch. 
sigkeit, die sieh teils in den ein. 
zelnen J ugend period en zu erkennen 

Abb. 135. Amcrikanische Methode der Doppel. 
kreuzung beim Mais ZWE'cks Erzielung von 
Maximalernten. Obme Reihe: Zwei Paare 
von P. ; Mittelreihe: zwE'i luxurierende 
]'\ .Kolben, hervorgegangen aus je einent 
Eltl'rnpaar; untere Reihe: neuerdings und 
starker luxurierE'nde F 2' Kolben, hervor· 
gegangen aus den beiden F l·Gruppen. (Phot. 

aus East und Jones, 1919.) 

gibt, teils aber auch den Elternrassen gegenuber in bedeutender GroBe unci 
groBerem Lebendgewicht am erwachsenen Tiere in Erscheinung tritt. J a es 
hat sogar den Anschein, als mache sich die groBere Wachstumsneigung mancher 
F rKreuzungsprodukte schon wahrend des intrauterinen Lebens am Embryo 
geltend, weil nach WENTWORTH die Shorthorn·Gallowaykalber weit mehr als 
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10% vom Lebendgewicht der Mutter haben und deshalb nicht selten an der 
Mortalitat der Kiihe bei der Geburt schuld sind. 

Das lebhafte, manchmal an Wildheit heranreichende Temperament vieler 
Rassenbastarde kann ebenfalls, zum Tell wenigstens in den Kreis der durch das 
Luxurieren bedingten Erscheinungen verwiesen werden. Dasselbe gilt, allerdings 
nicht unter allen Umstanden, fiir die Fruchtbarkeit, welche bei gewissen Rassen
bastarden eine deutliche Erhohung zeigt (unter anderem von ZURN-Leipzig 
fiir das Gefliigel behauptet). 

Weniger leicht als fiir die Wiichsigkeit, laSt sich fiir die zahere, hartere 
Konstitution der Rassenbastarde der klare Nachweis fUhren. Folgendes, der 
landwirtschaftlichen Praxis entnommene Beispiel, diirfte vielleicht entsprechen: 
In den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhundertes wurde auf einer Hochalpe 
(2400 m) des Schmittmannschen Besitzes in Salzburg infolge eines groBen sommer
lichen Schneefalles eine aus reinrassigen Steinschafen und aus Steinschaf-Hamp
shiredown-Bastarden bestehende Schafherde eingeschneit. Nur ein kleiner Teil 
arbeitete sich durch den Schnee zur anderthalb Gehstunden Hefer talabwarts 
gelegenen Hiitte, die iibrigen blieben zehn Tage lang durch Lawinen abge
sperrt, oder direkt eingeschneit ohne Nahrung. Als dann die Rettung ein
setzte, zeigte es sieh, daB von 60 Stiick Steinschafen 15'6% der Miitter und 
71'4% der Lammer tot waren, wahrend von den 120 Stiick Steinschaf-Hamp
shiredownkreuzungen nur 4'7% Miitter und 12·5% Lammer zugrunde gegangen 
waren. Beachtet man, daB die einheimischen Steinschafe vortrefflich an die 
alpinen Wetterunbilden angepaBt sind, und daB sie sich vorwiegend im felsigen 
Terrain bewegen, wo es eine zusammenhangende Grasnarbe und iippigere Er
nahrung nicht gibt, dann spricht dieses V orkommnis wohl deutlich zugunsten 
einer wesentlich harteren Konstitution oder wenn man will Lebenszahigkeit 
der Rassenbastarde. 

Einen ahnlichen Beweis fiir eine gesteigerte Vitalitiit, eine hartere Konsti
tution oder wie man das nennen will, erweisen auch die bekannten CRAMPEschen 
Ziichtungsexperimente mit RatteD. CRAMPE kreuzte unter anderem auch seine 
zahmen, zum groBen Teil in Verwandtschaft geziichteten Ratten mit wilden und 
studierte deren Verhalten nach den verschiedensten Richtungen hin. Er gelangte 
zu dem Resultate: ,,1m allgemeinen gediehen die Mischlinge mehr weniger bei 
auBeren Lebensbedingungen, unter welchen die beiden an ihrer Herstellung 
beteiligten reinbliitig gezogenen Stamme, die zahmen und wilden Ratten, ver
kiimmerten". Abweichend ist in seinen Versuchen die Feststellung, daB es nicht 
wie gewohnlich die F I-Produkte waren, welche die hartere Konstitution hatten, 
sondern deren Riickkreuzungsprodukte an die zahmen, die ein Viertel wild
bliitigen oder wie CRAMPE sie nennt "unterhalbbliitigen lndividuen". CRAMPE 
sagt diesbeziiglich: "Die unterhalbbliitigen Mestizen gediehen auch unter ungiin
stigen auBeren Lebensbedingungen und erreichten eine stattliche Lange und 
Schwere unter Verbaltnissen, unter welchen die halbbliitigen Mestizen und 
zahmen Ratten verkiimmern." Desgleichen kamen damit in Ubereinstimmung 
als Zeichen gesteigerter Fruchtbarkeit (und wohl auch der Vitalitat) Wiirfe mit 
im Maximum 14 Jungen auBer bei wilden Ratten nur bei unterhalbbliitigen 
Mestizen vor. 

Von grundlegender Wichtigkeit ist bei der Frage nach dem Wesen des 
Luxurierens nie Tatsache, daB dies Aufpeitschen der LebensauBerungen, dieser 
Vigor, deutlich und allgemein nur an den lndividuen einer Generation, und zwar 
in der Regel nur in der F I-Generation hervortritt. Die lndividuen der folgenden 
Generation (F 2 U. s. f.) verhalten sich bereits verschieden, ein eigentliches 
Luxurieren aller Einzeltiere ist nicht mehr zu erkennen. 
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Diese Beobachtungen, und die selbst vereinzelt dastehende, eben angefiihrte 
CRAMPES, weisen offenbar auf Vorgange mendelistischer Natur hin. Sie lassen 
den alten, ausschlieBlich chemischen Erklarungsversuch, nach welchem eine 
gewisse chemische Verschiedenheit des Keimplasmas als Ursache des Luxurierens 
angenommen wurde, als nicht befriedigend erscheinen. So einfach und so klar 
wie in ner Frage der Verwandtschaftszucht sehen wir allerdings das Wesen des 
durch Kreuzung ausgelOsten Luxurierens noch keineswegs. Es sind nicht viel 
mehr als Vermutungen, die uns die Literatur bisher zum Verstandnisse des 
Luxurierens bietet. SHlTTJL, der den Vigor z. B. an dem diesbeziiglich ganz beson
ders geeigneten Mais studiert hat, kommt zur Ansicht, daB er durch die Hetero
zygotie der Bastarde, durch die Gegenwart heterozygotischer Elemente in den 
Hybriden hervorgerufen sei. Er nimmt an, daB der Grad des Vigor in Korrelation 
stiinde mit der Zahl von Eigenschaften, beziiglich welcher die Hybriden hetero
zygotisch waren; allerdings sei diese Korrelation eine relative, keine absolute. 

Allerdings steht dieser Hypothese aber eine andere von BRUCE gegeniiber, 
der umgekehrt meint, der Vigor hange mehr von der Zahl der vorhandenen 
dominierenden Elemente als der heterozygotischen abo 

Vielleicht ware es moglich, dem Verstandnisse des Luxurierens naher zu 
kommen, wenn wir auch hier analog wie z. B. beim Farbenatavismus die 
betreffenden lnxurierenden Merkmale bzw. Eigenschaften als zusammengesetzte, 
als durch verschiedenartige Gene hervorgerufen auffassen wiirden. Erst durch 
die Vereinigung der notigen verschiedenartigen Gruppen von Genen im selben 
Individuum kame dann die erhohte Wiichsigkeit usw. zustande. Aus der 
polygenen Natur jener, das Luxurieren bedingenden Eigenschaften lieBe sich 
sowohl das plOtzliche Emporschnellen des Vigors, z. B. bei den F I-Produkten, 
erklaren, als auch sein auffallend rasche8 Abklingen in den folgenden Generationen 
verstehen. Aus padagogischen Griinden sei mir aus der Pflanzenzucht ein Bei
spiel anzufiihren gestattet, welches die einschlagigen Verhaltnisse scharf be
leuchtet. SHULL arbeitete unter anderem mit zwei Maislinien (A und B), welche, 
beide in Reinzucht (durch Selbstbefruchtung) gezogen, ungemein kleine Pflanzen
individuen darstellten, welche in entsprechender Individuenanzahl unter be
stimmten Verhaltnissen im Mittel 12, bzw. 13 Pfund Kornerertrag lieferten. 
Wurde A (~) mit B (d') oder umgekehrt B (~) mit A (d') gekreuzt, so stieg 
unter vollig gleichen Umstanden der Kornerertrag der nun groBwiichsig ge
wordenen F 1-Pflanzen auf 48 bzw. 55 Pfund (englisch). Wir haben hier einen 
extremen Fall von Luxurieren vor uns. Durch Selbstbefruchtung der Bastarde 
erfolgt GroBenabnahme der Pflanzen und des Kornerertrages, und zwar be
sonders scharf erkennbar in der erstfolgenden, nachsten Generation. 

In den weiteren klingt diese Differenz imrner mehr ab, urn schlieBlich ganz 
zu verschwinden. Wenn dann vollige Reinheit der Zucht erreicht ist, bleiben 
PflanzengroBe und Kornerertrag gleich, unverandert. 

Aus diesen Beobachtungen schlieBt SHULL, daB die Selbstbefruchtung auch 
beim Mais keineswegs an und fiir sich schadlich sei, wie DARWIN gemeint hat; 
es komme ja zu keiner Selbststerilitat. Gerade aus diesen neuestens von 
EAST und JONES wesentlich vertieften Untersuchungen am Mais geht hin
reichend iiberzeugend hervor, daB es sich auch in diesem besonders charakte
ristischen Falle des Luxurierens um irgend welche, vielleicht kornpliziertere 
Formen der MENDELschen Vererbung handeln wird. 1m iibrigen werfen diese 
Feststellungen beim Mais auch bis zu einem gewissen Grade Licht auf 
die anderen analogen, weniger eigenartigen FaIle bei unseren Haustieren. 1m 
einzelnen bleibt auf diesem Gebiete natiirlich noch vieles zu erklaren. Die bei 
gewissen Tieren (z. B. Schnecken und Turbularien) und Pflanzen vorhandenen 
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Einrichtungen zur Verhinderung der Selbstbefruchtung, wie Selbststerilitat, 
Prapotenz des Fremdsamens und sukzessiver Hermaphroditismus harren noch 
der befriedigenden biologischen Erklarung. Mit der bloBen Annahme, daB sie 
entstanden seien, um die inziichterische Vermehrung der betreffenden Spezies 
zu verhindern, und daB sie in einer gewissen chemischen Verschiedenheit des 
Keimplasmas begriindet waren (LOHNER) ist es nicht getan, wie an anderer Stelle 
(im Kapitel iiber Verwandtschaft) gezeigt worden ist. 

Anwendung der Methoden der Kreuzungszucht in der 
landwirtschaftlichen Tierzucht 

A. Die Zucht von Gebranchstieren. Die Griinde, wegen welcher die Kreuzung 
zum Zwecke der Produktion von Gebrauchstieren, welche zur Weiterzucht 
keine Verwendung finden, in der landwirtschaftlichen Tierzucht angewendet 
werden, sind: 

1. Die Tatsache des Luxurierens der F 1-Produkte bei bestimmten (keines
wegs allen) Rassenkreuzungen. 

2. Um bestimmte Merkmale oder Eigenschaften, welche nur in hetero
zygoter Form moglich sind, hervorzurufen (z. B. gescheitelte Kanarien, Dichte 
der StrauBfedern, blaue Andalusier-Hiihner oder blaugraue Shorthorn-Aberdeen
Rinder, die sogenannten blue greys der Englander). 

3. Um wirtschaftlich wertvolle Merkmale oder Eigenschaften zweier Rassen 
in der F 1-Generation moglichst vollkommen miteinander zu vereinigen (z. B. Milch
ergiebigkeit der Oberinntaler, mit hohem Fettgehalt der Jerseys, Verbesserung 
verschiedener Korperpartien bei den F 1-Tieren, durch Kreuzung von roten Ost
friesen mit Kuhlandern, Vereinigung von GroBe und Wiichsigkeit mancher 
Landschweine mit der Friihreife und Mastfahigkeit englischer Hochzuchten usw.). 

4. Als Sonderfall des vorhergehenden kame die Abschwachung in 
iibermaBig hohem Grade bei bestimmten Rassen ausgebildeter 
Eigenschaften behufs Erzeugung von entsprechenden Gebrauchstieren in 
Frage. Solche an und fiir sich wirtschaftlich erwiinschte Eigenschaften konnen 
unter Umstanden in so extrem hohem Grade in gewissen Rassen festgelegt sein, 
daB die Gebrauchsfahigkeit der Produkte darunter leidet (ganz abgesehen 
von den gesundheitlichen Nachteilen solcher einseitigen Hochstleistung). Bei
spielsweise ist bei Schafen die Mastfahigkeit bei manchen Leicesterstammen 
eine so groBe, daB ihr iiberfettetes Fleisch an die Grenze der Marktfahigkeit, ja 
fast der GenuBfahigkeit heranriickt. A.hnlich verhalt es sich mit der Mastfahigkeit 
gewisser Zuchten des kleinen englischen Schweines. Eine Abschwachung, eine 
gewisse Verdiinnung solcher Eigenschaften und Neigungen erscheint daher fUr 
Marktzwecke erwiinscht und wirtschaftlich notwendig. Solcherart konnen die 
Bediirfnisse des Marktes befriedigt werden, ohne daB die betreffende Edelrasse 
selbst in ihrer Ziichtungshohe irgendwie gefahrdet ware. 

Zu diesen fUr die Anwendung der Gebrauchstierzucht sprechenden Griinden 
teils wirtflchaftlicher, teils biologischer Natur kommen noch solche nebenOlach
licher, mehr personlicher Art fiir den Ziichter in Frage. Diese Ziichtungsart erfor
dert namlich relativ ein geringes Betriebskapital und stellt auch an die ziichteri
schen Kenntnisse und an die Erfahrungen des Ziichters wesentlich geringere 
Anspriiche als andere Ziichtungsmethoden; sie ist auBerst einfach, bequem, 
erfordert wenig Kapital und ist in ihren Erfolgen relativ sicher. Zwar wird von 
ihr innerhalb aller landwirtschaftlichen Haustierarten Gebrauch gemacht, allein 
eine ganz systematische und ausgedehnte Anwendung findet sie doch vor allem 
in der Schweine- und der Schafzucht. 
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DaB solche in morphologischer und physiologischer Beziehung wohlgelungene, 
wertvolle F l-Produkte wegen des in der folgenden (F 2- )Generation einsetzenden 
Aufspaltens trotz aIledem fUr die ubliche Weiterzucht kein sehr empfehlenswertes 
Material vorstellen, ergibt sich aus dem im Kapitel uber Vererbung Gesagten zur 
Genuge. 

Um einige Beispiele fUr die Gebrauchstierzueht in der landwirtschaftliehen 
Praxis zu geben, sei zunaehst beim Pferde daran erinnert, daB vielfaeh die 
besten ausdauerndsten Hunters sole he gut gelungene F l-Produkte von der 
orientalischen und abendlandisehen Rassentype vorstellen. Ahnlicher Herkunft 
sind die mittelsehweren, in Osterreieh und den N achfolgestaaten als unverwust
lie he landwirtschaftliche Arbeitspferde bekannten Murins ulaner . Ihre Lei
stung in den sehweren, fUr die Wiener Verhaltnisse ungeeignet gewesenen Omnibus
wagen der anfangs dieses J ahrhunderts neugegrundet en " Osterreichischen 

Abb. 136. Pinzgauer mal Wa.lloue (kleine Belgier ). Zueht in Stadl, Oberosterreich. 
Ausgeglichene F I-Form al" vorziigliches Gebrauchstier geeignet. N eUllzigerjahre 

des vorigell J ahrhundprts. (Orig. -Phot.) 

Omnibusgesellschaft " stellte jene cler speziell fUr die neue Wagentype ein
gefUhrten, viel schwereren amerikanischen Pferde voHig in den Hintergrund. 
Auch sie waren in der H auptsache Kreuzungsprodukte cles abendlandischen 
Equus abeli-Typns (Norisches Pferd) mit dem morgenlandischen ungarischen 
Lanclpferde. 

B e im Rinde wurde und wird von der Kreuzung behufs Erzeugung 
von Gebrauehstieren haufig Gebrauch gemacht. Vor aHem zur Erzeugung von 
infolge von Luxurieren besonclers wuchsigen Mastrindern. Es ist z. B. gewiB 
kein Zufall, claB clie auf den jahrlieh im Dezember stattfindenden groBen Fett
viehschauen des Smithfieldklubs zu Islington mit den hochsten Preisen aus
gezeichneten besten Tiere so haufig Kreuzungsmaterial gewesen sind. Aufs 
Geratewohl Notizell aus clem Jahre 1889 herausgreifend, erhielt im genannten 
Jahre den "hoehsten Ehrenpreis" von 100 Guineen ein zweijahriger Shorthorn
GaIlowayoehse, uncl der zweite Ehrenpreis fUr yom AussteHer selbst ge
zuchtete Tiere (150 Guineen) fiel ebenfalls auf ein zweij ahriges Kreuzungsrind 
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(965 kg Lebendgewicht). Posener Ziichter haben seinerzeit, das Luxurieren der 
Kreuzungsprodukte ausniitzend, Niederungskiihe mit Freiburger, der Frontosus
type angehorenden Stieren gekreuzt, um schwerc, milchige, aber dabei auch 
mastfahige Kiihe zu erzielen. 

Aus ahnlichem Grunde, sowie um einen Ausgleich in der Korperform zu 
erzielen, wurden nach E. SEDLMAYR in Ungarn Steppenviehkiihe mit Murbodner 
Stieren erfolgreich gekreuzt, ebenso vorgenommene Kreuzungen von Kuhlandern 
(weiblich) mit Stieren der roten Ostfriesen wurden neuestens von H. WEISS auf 
dem Gute Grodiec studiert und wohl zum ersten Male die bei den F I-Produkten 
erzielten Veranderullgen an den einzelnen Korperpartien zahlenma13ig festgestellt. 

Eill giinstiger Zufall fiigte es hier, daB gerade die wiinschenswertell besseren 
Korperformen und Eigellschaften, seien sie bei den Kuhlandern oder bei den 

Abb. 137. Hereford mal Shorthorn "California Favorite". Luxurierende F l·Generation. 
Championstier der internationalen Tierzuchtausstellung 1916. (Phot. n. E as t and 

Jonet-l,1919.) 

Ostfriesen vorhanden, dominantell Charakter besitzen und daher in F 1 mehr 
oder weniger vollstandig auftreten. 

Die Vereilligullg hoher Milchleistung mit hohem Fettgehalt bei relativ 
ma13igen Futteranspriichen wurde seinerzeit von Baron W ATTMANN in Galizien 
(Roza rozaniecka) durch Kreuzung von Oberinlltaler Kiihell mit Jerseystieren 
erzielt. Auch an den Ursprullg der Ansbach-Triesdorfer Rinder sei erinnert (Niede
rUllgskiihe mit Berner Stieren). Selbst zwischen einander so ferne stehenden 
Rinderrassen, wie es die Afrikaner Kiihe Siidafrikas und die Friesen (mannlich) 
sind, wurden hochst wertvolle Kreuzungsindividuen fUr Gebrauchszwecke erzeugt. 
Die Produkte vereinigten bei guter (allerdings gegeniiber den Friesen etwas 
geringerer) Milchergiebigkeit hohen Fettgehalt derselben mit vortrefflicher 
Brauchbarkeit fUr Schlachtzwecke. Dabei sollen sie ebenso konstitutionell hart 
wie die einheimische Rasse gewesen sein und doch weit groBere und schwerere 
Korperformen besessen haben (LOUIS BOTRA). 
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Eine hervorragend wichtige Rolle spielt die Kreuzungszucht behufs Ge
winnung masWihiger, raschwuchsiger, fleischiger, jedoch nicht uberfetter 
F I-Produkte fUr Gebrauchszwecke beim Schafe. Als Beispiel eines namentlich 
im nordlichen England im groBen durchgefUhrten Zuchtungsvorganges sei die 
dort vielfach ubliche Gewinnung solcher erstklassiger Mastlammer (nach Direktor 
LA WRENCE-PENRITH) angefuhrt. Dort und im anschlieBenden Schottland liegt 
die Heimat eines kleinen, harten, anspruchslosen, gangigen Bergschafes (Herd
wicks, Limestoneschaf, Blackfaceschaf). Sie alle besitzen keine Neigung zur 
Fruhreife und Mastfahigkeit, hingegen liefern sie genugend mageres, saftiges und 
im entsprechenden Alter auch zartes Fleisch. Diese Schafe liefern das weibliche 
Ausgallgsmaterial fUr die Kreuzungell, die mit Bocken der Borderleicester vor
genommen werden. Diesc Rasse ist durch groBe Fruhreife und ungewohnliche 
Mastfahigkeit sowie groBe Korperformen bei trotzdem relativ kleinen Kopfen 
ausgezeichnet. Wegen der ubermaBigen Fettablagerung ist jedoch das Fleisch 
dieser Rasse minder geschatzt, und Farmer und Fleischer behaupten iiberdies, 
daB es zu wasserig sei. In den F I-Produkten dieser beiden Rassentypen erzielt 
man wuchsige, mit viel saftigem, nicht iiberfettetem Fleisch ausgestattete, 
hochst gesuchte und gut bezahlte Mastlammer in friihester J ahreszeit. Ahnliche 
Kreuzungszuchten, nur natiirlich mit anderer weiblicher Rassengrundlage und 
zum Teil auch anders gewahlter Edelrasse, sind dann vielfach in Wales 
iiblich. 

Eine ahnliche wichtige Rolle spielt die Gebrauchstierzucht in der Form der 
ersten Kreuzung beim Sch weine. Alle erfahrenen Schweineziichter stimmen 
darin iiberein, daB durch Kreuzung zweier entsprechend gewahlter Rassen ganz 
besonders vollkommene und wirtschaftlich geeignete F I-Produkte zu erzielen 
sind, wahrend die Weiterfiihrung der Kreuzungszucht durchaus unbefriedigend 
verlauft. Das Luxurieren, offenbar durch Vereinigung einiger fiir Wachstum 
und konstitutionelle Beschaffenheit wichtiger Gene (Kombination) in F 1> ist so in 
die Augen springend, daB es die Schweineziichter der verschiedensten Lander 
erkannt und stets hervorgehoben haben. Ich erwahne z. B. E. ZURN (jun.), der 
schon 1904, die Erfahrungen deutscher Schweinezuchter zusammenfassend, 
schrieb: Die Erfahrung lehre, daB die erste Kreuzung zweier Schweinerassen 
oder -schHige immer eine gute Nachzucht liefere, "wahrend weiter nachfolgende 
Kreuzungen oft total versagen". BRINKMANN schreibt iiber danische Ziichter
erfahrungen (1906), daB es besonders die erste Generation nach stattgehabter 
Kreuzung sei, welche sich durch GroBenwachstum und vorziigliche Entwicklungs
fahigkeit auszeichne. In Amerika auBerten sich die praktisch erfahrenen und 
auch theoretisch, vererbungswissenschaftlich auf voller Hohe stehenden Schweine
zuchter, die Briider SIMPSON (1907), auf Grund 25 jahriger Beschaftigung mit 
allen Zuchtmethoden: "Kein Mensch, der je Kreuzungstiere in der Weise zog, 
daB er zwei lange bestehende reine Rassen paarte, hat die auBerordentlich ver
starkte konstitutionelle Kraft solcher Kreuzungsprodukte iibersehen konnen." 
Ferner: "Fast jeder der in dieser Versammlung anwesenden Landwirte, der 
Schweine ziichtete, wird das empirische Gesetz formuliert haben, daB die erste 
Kreuzung gut und die zweite schlecht war." Sie fUhren dann das schon einmal 
zitierte Beispiel an, daB F I-Produktc vom Tamworthschweine mit der Poland
Chinarasse mit zwolf Monaten im Maximum bis zu 45 kg schwerer als irgend ein 
rein gezogenes Individuum beider Ausgangsrassen gewesen sind. 

1m allgemeinen ist der beim Schweine in der Praxis geiibte ziichterische 
Vorgang der, daB weibliche Tiere einer Landrasse oder des veredelten Land
schweines mit einem Eber irgend einer fruhreifen, mastfahigen Edelrasse (Y ork
shire, Deutsches Edelschwein, Berkshire, Poland-China) gepaart werden. 
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Die solcherart erzuchteten Individuen (F 1) zeigen die Eigenschaft des 
Luxurierens, sie sind wuchsig, setzen viel saftiges (nicht uberfettetes) Fleisch an, 
das wegen anderer kolloidaler Beschaffenheit, als z. B. das Yorkshirefleisch sie 
besitzt, zur Fabrikation von Dauerwursten gut brauchbar ist, und sind von 
harter Konstitution. DaB durch solche Kreuzungspaarungen vielfach eventuell 
schon vorhandene pathologische oder gar let ale Gene der Edelrasseindividuen 
verdeckt und unschadlich gemacht werden, wurde bereits fruher erwahnt. 

In der landwirtschaftlichen Praxis erfordert diese Art von Gebrauchstier
zucht beim Schweine (meist als sogenannte "Doppelzucht" angewendet) groBere 
Betrie be oder doch wenigstens genossenschaftliche DurchfUhrung. Vom be
treffenden Landschweine werden in einem solchen Falle etwa 10% der besten 
Muttertiere zur Reinzucht behufs Nachschaffung des Kreuzungsausgangs
materiales benutzt, und 90% derselben finden zur Kreuzung fUr Gebrauchszwecke 
Verwendung. Die hiezu notige Beschaffung, eventuell Raltung des einer Edel
rasse angehorenden anderen Ebers verursacht bei dieser Doppelzucht naturlich 
einige Unbequemlichkeiten, die aber durch die groBen Vorteile der Methode 
aufgewogen werden. 

Methodische Anwendung fand diese Art der Gebrauchstierzucht beim 
Schweine (Doppelzucht) seinerzeit in Danemark, als die danische Schweinezucht 
dadurch an den Rand des Verderbens gebracht worden war, daB sie vicl zu ein
seitig und intensiv in die anspruchsvolle, hinfallige Y orkshireedelzucht geraten 
war und das uberfette Produkt am englischen Markte keinen willigen Kaufer 
mehr fand. 

Ferner wurde die Doppelzucht (und wird es wohl noch jetzt?) bewuBt in 
Deutschland, vor allem im Regierungsbezirk Rildesheim, geubt. 

Beim Runde waren z. B. in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts 
auf den Furst Liechtensteinschen J agdgebieten in Sudmahren vielfach Kreuzungs
produkte (F 1) zwischen dem ruhigen, eher phlegmatischen deutschen Vorsteh
hunde und dem hitzigen, nervosen englischen Pointer beliebt. Diese Tiere 
arbeiteten weder so langsam noch so ungestum wie die betreffenden Eltern 
und waren sicher, ausdauernd und vorzuglich brauchbar. 

Beim Geflugel gehen vorzugliche Gebrauchstiere aus der Kreuzung des mast
fahigen franzosischen Raubenhuhnes (Roudans) mit der groBwuchsigen Brahma
rasse hervor. Bekanntlich soll diese Kreuzung auch die Grundlage fUr die modernen 
Faverolles (Lachshuhner) abgegeben haben. 

Auf Grund eigener Erfahrung kenne ich die F 1-Produkte der Langshan
Minorkakreuzung als vortreffliche, klimaharte, wuchsige Tiere mit guter Eier
produktion (dabei trat in meinem Falle als Kreuzungsnovum eine ganz eigen
tumliche, violettbraune, bei einzelnen Individuen ausgesprochen dunkelviolette, 
ganz unnaturlich aussehende Farbung der Eierschalen auf). 

Bei den Fischen endlich wurde bei versehiedenen Rassen- ebenso wie 
Spezieskreuzungen ebenfalls ein deutliches Luxurieren beobachtet. In besonders 
auffallendem MaBe war dies z. B. bei den in allerjungster Zeit in Osiek durch 
Rerrn RUDZINSKI vorgenommenen Kreuzungen einer rasehwuehsigen Lokal
rasse des galizisehen Spiegelkarpfens (weiblich) mit dem wilden Sehuppenkarpfen 
der Weichsel (mannlich) der Fall. 

Ein Uberblick uber die Beispiele vielfach geubter, wissenschaftlich sehr 
zweckmaBiger Gebrauchstierzucht laBt es wahrscheinlich scheinen, daB gerade 
diese Art von Zucht in Zukunft eine viel wichtigere Rolle spielen wird, als es 
bisher der Fall war. Aus dies en Betrachtungen geht aber auch noch die groBe 
Bedeutung hervor, welche den primitiven Rassen aus rein praktischen, keines
wegs theoretischen Grunden zukommt. Auch urn Regenerationsmaterial fUr 
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alle Falle zur Hand zu haben, sollten die berufenen Kreise trachten, auf irgend 
eine Weise - wenigstens in gewissen Gebieten - sie rein zu erhalten. Genau so 
wie die Pflanzenbauer aus ahnlichen praktischen Griinden das Erloschen oder 
Verkreuztwerden gewisser primitiver Formen zu verhiiten trachten, miissen es 
auch die Tierziichter tun - ehe es zu spat wird. 

B. Veredlungskreuzul1g (im weiteren Sinne des Wortes). Mit dies em Namen 
bezeichnet man zweckmaDigerweise jene (voriibergehend vorgenommenen) Ein
kreuzungen in eine bestimmte Rasse, welche SETTEGAST als "Kreuzung zur 
Umbildung von Rassen" nennt und die den Zweck haben, irgend ein bestimmtes 
Merkmal oder eine Eigenschaft in einer gegebenen Rasse zu verbessern. Als 
charakteristisches Beispiel fur diesc Kreuzungsart kann die seinerzeit voriiber
gehend und vorsichtig vorgenommene Einkreuzung der Shorthornrasse in gewisse 
Schlage cles Nieclerungsviehs gelten. Auf cliese Weise wurde clas charakteristische 
breite Shorthornbecken als morphologischcs uncl eine gewisse Anlage zur Mast
fahigkeit als physiologisches Merkmal in die betreffenden Zuchten eingefiihrt. 
Strenge Zuchtwahl war natiirlich notwendig, um die Weitervererbung auch noch 
anclerer Rassenmerkl1lale cler Shorthorns zu verhinclern uncl die typischen Merk
male der in Verbesserung genol1ll1lencn urspriinglichen Niederungsrasse zu 
erhalten. Um clas Voriibergehende einer solchen Einkreuzung hcrvorzuhcben, 
sprechen die Ziichter in cinem solchen Falle gewohnlich von cler Zufiihrung 
"eines Tropfen Blutes" jener zur Veredlung herangezogencn Rasse. Auch der 
von DARWIN und SETTEGAST angefiihrte Fall cler Zufiihrung eines solchen 
"Tropfen Blutes" der Bulldoggrasse in gewisse englische Zuchten cles Wind
huncles, um cleren Mut und Angriffslust zu erh6hen, gehort hieher. In glcicher 
Weise fancl beim Pferde die englische Vollblutrasse voriibergehend zur Ver
besserung gewisser Warl1lblutzuchten des Kontinentes oder die belgische Rasse 
zur Forl1lverbesserung l1lanChel' Kaltblutzuchten Verwendung. 

DaD diese Art der Anwenclung cler Kreuzungszuchtl1lethocle groDe ziichte
rische Erfahrung erforclert, ist naheliegencl. SETTEGAST hat mit Recht iiber sie 
gesagt: "SoIl eine groDere Leistungsfahigkeit der Rasse das Erge bnis clieser 
Methode voriibergehender Bluteinl1lischung sein, so ist ein sicherer Blick fiir 
die Mangel, clenen abgeholfen werden soIl, ein gesundes Urteil iiber Art und MaD 
cles fiir die Verbesserung zu verwenclenden Blutes unerlaBliche Bedingung." 

C. Verdral1gul1gskreuzung (Verecllungskreuzung im engeren Sinne). Handelt 
es sich darum, auf clem Wege cler Kreuzung nicht bloD das eine oder das andere 
Merkmal einer Ziichtungsrasse, sonclern deren moglichst viele in eine bestimmte 
primitive ocler wenig veredelte Lanclrasse einzufiihren, uncl zwar in der Weise, 
claD die erhaltenen Kreuzungsproclukte (F 1> F 1 X P usw.) il1ll1ler wiecler mit cler 
beniitzten Ziichtungsrasse riickgekreuzt werclen, so spricht man von Verdrangungs
kreuzung (l1lanchmal wohl auch von Veredlungskreuzung im engeren Sinne des 
Wortes). 

Man beabsichtigt clurch solche stete Riickkreuzungen eine primitive oder 
eine Landrasse allmahlich in die gewahlte Ziichtungsrasse iiberzufiihren, sie 
womoglich in die erstere umzuwandeln. Es soIl die Landrasse allmahlich in der 
Ziichtungsrasse aufgehen. SETTEGAST sagt bezeichnend fiir die Anschauungen 
cler alteren tierziichterischen Schule iiber diese Ziichtungsmethode: "Das Ver
fahren, dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, die Kreuzung zwischen mannlichen 
Vollbluttieren uncl den weiblichen Indivicluen cler zu veredelnden Zucht so lange 
fortzusetzen, bis die Nachzucht mit Vollblut iibereinstimmt, mithin das Blut 
der Rasse, die einst der Veredlung unterworfen wurde, verdrangt oder absorbiert 
ist. " 

Wahrend man sich in vormendelscher Zeit die Sache ziemlich einfach vor-
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stellte und meist nur dariiber stritt, wie viele solcher Kreuzungsgenerationen 
(meist wurden fiinf als ausreichend erachtet) notwendig waren, um eine be
stimmte Rassse in die gewahlte Edelrasse iiberzufiihren, wissen wir heute, daB, 
strenge genommen, das Ziel keineswegs so leicht zu erreichen ist. Man erinnere 
sich vor allem, daB das Wesen der Rasse aus einer groBen Anzahl von charakte
ristischen erblichen Merkmalen und Eigenschaften zusammengesetzt erscheint; 
ferner daB diese "Rassenmerkmale" oder "Rasseneigenschaften" zum groBten 
Teile unabhangig voneinander sich vererben. Manche besitzen dominanten, 
andere rezessiven Erbgang. Dabei treten als komplizierende Momente neben 
voller Dominanz (Pisum-Typus) auch abgeschwachte (Zea-Typus) und unvoll
standige oder schwankende Dominanz, ferner Polymerie und geschlechts
gebundene Vererbung auf. Es ist also von vornherein unwahrscheinlich, daB 
bei der groBen Zahl solcher "Rassenmerkmale" mit derart verschiedenem Erb
gange ein vollstandiges Aufgehen einer Rasse in einer anderen moglich ist. 
Diese Auffassung wird dann zu Recht bestehen, wenn man das Wesen der Rasse 
zoologisch, streng wissenschaftlich, auffaBt. Begniigt man sich hingegen mit der 
praktischen, landwirtschaftlichen Auffassung des Wesens der Rasse, faBt man 
also nur eine maBige Zahl von Eigenschaften ins Auge, und zwar solche weniger 
von zoologischem als vielmehr von wirtschaftlichem Charakter, der iiberdies 
gewohnlich weitgehend von auBeren Momenten (Ernahrung usw.) abhangt, dann 
allerdings wird eine solche Umwandlung einer Landrasse in eine Edelrasse in 
mehr oder weniger vollkommener Weise moglich sein. Selbstverstandlicherweise 
trifft aber auch dies nur dann zu, wenn die gegebenen Daseinsbedingungen das 
Hervortreten der erwiinschten Merkmale und Eigenschaften der Edelrasse in 
entsprechendem MaBe gestatten, was keineswegs immer der Fall ist. Es darf 
nie auBer acht gelassen werden, daB es sich auch bei den "Rassemerkmalen" 
und "Rasseeigenschaften" um Reaktionsnormen im Sinne von E. BAUR handelt. 
Diese Bedingtheit der Uberfiihrungsmoglichkeit einer Rasse in eine andere hat 
z. B. bereits SETTEGAST gefiihlt, als er schrieb: "Wenn Vollblut und Reinblut 
identische Begriffe waren, so wiirde man selbst durch die langste Generations
folge im Wege der Veredlung zu V ollblut zu gelangen nicht vermogen." 

Das Gesagte solI im folgenden durch Beispiele verstandlicher gemacht 
werden. Bei der Heranbildung des englischen Vollblutpferdes kamen naturgemaB 
vorwiegend Individuen der orientalischen Rassentype zur Verwendung. Immer
hin wurden urspriinglich aber auch ab und zu Vertreter der abendlandischen 
Rassentype, eventuell bereits in Form von ihren Kreuzungsprodukten verwendet. 
Fiir sie gilt also der eben erwahnte Fall, sie werden in der Mehrzahl der Paarungen 
solche Riickkreuzungen yom Charakter der Verdrangungskreuzung erfahren 
haben. Bei dem ziemlich hohen Alter des englischen Vollblutes werden bereits 
viele solcher Paarungen (vom Charakter der Riickkreuzungen) vorgekommen sein, 
und man sollte annehmen, daB der orientalische Rassencharakter im englischen 
Vollblutpferde den abendlandischen vollkommen verdrangt hatte. Dem ist aber, 
wie jeder, der eine groBere Anzahl von englischen Vollblutpferden genauer unter
sucht hat, weiB, keineswegs so. Nur hinsichtlich gewisser Merkmale und Eigen
schaften, wie Korperbau, namentlich Beschaffenheit des Vorderrumpfes, des 
Widerristes, der Hinterhand, der Extremitaten besteht Ubereinstimmung, 
dann auch hinsichtlich solcher physiologischer Momente, welche zur Renn
leistung in Beziehung stehen. Hingegen gibt es keine Ubereinstimm ung 
hinsichtlich des Schadelbaues, also eines zoologischen Momentes, das als wissen
schaftliches Rassemerkmal aber ausschlaggebend ist. Man findet namlich hie 
und da durchaus rein gezogene englische Vollblutindividuen, welche infolge 
atavistischer Vorgange den geradezu haBlichen langen, schmalen Stirn- und 
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Nasenteil besitzen, der fur die abendUindische Rassentype so charakteristisch ist, 
und der im vollen Gegensatz steht zum breiten Stirn- und kurzeren Nasenteil des 
orientalischen Pferdes. Ebenso kommt der abendlandische sechste Lenden
wirbel nicht selten vor. 

Wir sehen somit, daB beim englischen Vollblutpferde durch die langgeubte 
Verwendung des morgenlandischen Rassentypus keineswegs alle abendlandischen 
Rassenmerkmale des ursprunglich teilweise verwendeten Ausgangsmateriales 
dauernd verdrangt worden sind, nur ein Teil, wie z. B. der niedrige Widerrist. 
Nur solche Merkmale der morgenlandischen Rasse, welche mit dem Zuchtziele, 
groBtmogliche Schnelligkeit, in Beziehung stehen, finden sich ausnahmslos, diese 
haben tatsachlich die unerwiinschten und dem Zweck widersprechenden Gegen
stucke verdrangt. Eine Reihe anderer, zum Teil hochwichtiger, weil zoologischer 
Merkmale, wie z. B. die schmale, wenig gewolbte Schadelkapsel, die Beschaffen
heit der Nasenpartie oder des sechsten Lendenwirbels treten, wie gesagt, ver
einzelt immer wieder auf, sie wurden - allerdings weil die Zuchtwahl keine 
N otiz von ihnen nahm - nicht verdrangt. 

Das englische Vollblutpferd ist daher ein vorzugliches Beispiel fur eine Rasse 
im "landwirtschaftlichen Sinne", denn yom zoologischen Standpunkt aus ist es 
trotz alledem nur eine Mischzucht. Fur den Landwirt genugt eben eine maBige 
Anzahl von Merkmalen und Eigenschaften, fur gewohnlich solche, welche mit 
der gewunschten wirtschaftlichen Leistung, hier der Schnelligkeit, in Beziehung 
stehen, um das Wesen der Rasse zu erschopfen. Fur ihn ist das englische Voll
blutpferd tatsachlich eine Rasse. 

Um ein ahnliches Beispiel yom Rinde anzufuhren, verweise ich auf das Fleck
vieh in Bohmen und Mahren. In den me is ten Teilen dieser Lander ist das vor
handene rotscheckige Landvieh im Verlaufe von rund einem J ahrhundert aus 
der wiederholten Kreuzung eines primitiven, brachyceren, rotbraunen Land
viehs dieser Gegenden mit dem rotscheckigen Berner Rinde von Frontosus- (also 
primigenem) Charakter entstanden. 

Auch hier handelt es sich in der Hauptsache um Paarungen von der Art der 
Ruckkreuzungen, also um Verdrangungskreuzung. Bei oberflachlicher Be
trachtung tragt das gegenwartige Landvieh tatsachlich manche Rassenmerkmale 
des schweizer Fleckviehs, ahnelt ihm in manchen Stucken. Wenn man von der 
GroBe und Schwere absieht, deren Fehlen durch weniger gunstige Daseins
verhaltnisse erklart wird, so wird zunachst tatsachlich der Eindruck erweckt, 
daB hier die Merkmale des schweizer Rindes jene des Sudetenviehs verdrangt 
hatten. Untersucht man jedoch speziell den Schadelbau des Sudetenfleckviehs 
genauer, dann findet man bei vielen Individuen, in manchen Landesteilen wohl 
bei allen, den brachyceren Schadelbau, die Neigung zum ruckwarts spitzen, 
engen Becken usw. mehr oder weniger deutlich ausgepragt. Auch hier sind die 
zoologischen Rassenmerkmale des ursprunglichen, brachyceren Landviehs der 
Sudetenlander keineswegs durch die oft vorgenommenen Ruckkreuzungen mit 
dem durch Dezennien immer wieder eingefuhrten oder sonst im Lande selbst 
rein gezuchteten Berner Rinde vollstandig verdrangt worden. Mehr oder weniger 
scharf treten sie immer wieder hervor. In der Hauptsache allerdings zeigt der 
Korperbau und die Eignung zur kombinierten Leistung eine deutliche Be
einflussung durch die Berner Rinder; diese Merkmale mehr landwirtschaftlicher 
Natur, wenn ich so sagen darf, auf welche bei der Zuchtwahl scharfer geachtet 
wurde, wurden yom Berner Typus infolge von Zuchtwahl bei den Kreuzungs
produkten viel vollkommener ubernommen. Als landwirtschaftliche Rasse be
trachtet, ist das Sudetenrind im Berner Typus aufgegangen, letzterer verdrangte 
den ursprunglichen. Bei Anwendung des wissenschaftlichen MaBstabes fUr die 
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Rassenauffassung hingegen kann von einer vollkommenen Verdrangung der 
urspriinglichen Rassenmerkmale durch die Berner beim Landvieh der Sudeten
gebiete trotz der lange Zeit geiibten Riickkreuzungen nicht wohl gesprochen 
werden. 

Beim Schafe wurde in friiherer Zeit die Methode der Verdrangungskreuzung 
haufig angewendet, urn die Wollqualitat mancher Landrassen durch die Merino
type zu veredeln. Weil beim Schafe der W ollcharakter ein besonders wichtiges 
Rassenmerkmal (speziell wenn man Rasse im landlaufigen landwirtschaftlichen 
Sinne auffaBt) vorstellt, und weil anderseits die fiir Merino eigentiimliche, 
scharfe, gleichmaBige Beugung der W ollhaare, wie es nach meinen Versuchen 
scheint, rezessiven Erbgang gegeniiber grober Mischwolle besitzt, gelingt in 
diesem FaIle die Verdrangung des typischen Merkmales der Landrasse, das Auf
gehen derselben in der Edelrasse, verhaltnismaBig leicht und bei geiibter Zucht
wahl auch vollstandig. 

In neuester Zeit wird die Verdrangungsmethode verschiedentlich bei Land
schafen mit Mischwolle oder mit groberer, wenig gewellter Wolle (oder bei Glanz
wollschafen) durch Verwendung von Karakulbocken angewendet, urn Pelz
schafe zu erzeugen. Weil die Fahigkeit der Lammer solcher Pelzschafe zur 
charakteristischen Lockenbildung unvollstandig, schwankend dominant vererbt 
wird und offenbar auf Polymerie der betreffenden, diese Eigenschaft ver
ursachenden Gene beruht, deshalb braucht es hier langer fortgesetzter Riick
kreuzungen und besonders scharfer Zuchtwahl, urn zum Ziele zu gelangen. Aus 
dem genannten Grunde halt es namlich schwer, auf diesem Wege beziiglich der 
Lockenbildung homozygotische Individuen, die sicher vererben und "Individual
potenz" zeigen, zu erhalten. 

Ausgiebig wurde und wird zum Teil auch heute noch die Verdrangungs
kreuzung beim Schweine geiibt. Durch Verwendung von Ebern der Yorkshire
zucht oder des Deutschen Edelschweines usw., die selbst wieder nur im landwirt
schaftlichen, jedoch nicht im wissenschaftlichen (zoologischen) Sinne "Rassen" 
vorstellen, wurden den spatreifen, weniger mastfahigen Landschweinen vieler 
Gegenden die okonomisch wichtigen Eigenschaften der Edelrassen (Fruhreife, 
Wiichsigkeit und enorme Mastfahigkeit), und zwar oft in so vollkommener Weise 
iibermittelt, daB daraus geradezu manchmal ziichterische oder wirtschaftliche 
Nachteile erwuchsen. Rier, ebenso wie in vielen anderen Fallen, erschopft sich 
fUr praktische Verhaltnisse der Rassebegriff in der Rauptsache in einigen wenigen 
Merkmalen und Eigenschaften. Andere wiederum, selbst wenn sie wissenschaft
lich geradezu das Wesen der Rasse iiberhaupt ausmachen, wie z. B. der Schadel
bau, Form des Tranenbeines usw., wurden beiseite gelassen. 

Aus den angefiihrten Beispielen der landwirtschaftlichen Praxis ersieht man, 
daB es bei Beschrankung auf einige wenige Merkmale gelingt (in Verbindung mit 
Zuchtwahl), durch die Verdrangungsmethode (wiederholt durchgefiihrte Riick
kreuzungen an die gewahlte Edelrasse) die gewiinschten Eigenschaften den zu 
veredelnden Landrassen zu verleihen, die urspriinglichen also zu verdrangen. 

Das Ergebnis der Besprechung kann kurz dahin zusammengefaBt werden, 
daB es durch die Veredlungskreuzung wohl gclingt, im landwirtschaftlichen 
Sinne aufgefaBte Rassen mehr oder weniger vollkommen in die gewahlten Edel
rassen zu iiberfiihren, daB dies jedoch praktisch nicht moglich ist, wenn man 
"Rasse" im wissenschaftlichen, mehr zoologischen Sinne auffaBt. Es scheitert 
letzteres Beginnen an der zu groBen Zahl von Merkmalen und Eigenschaften jener 
yom wissenschaftlichen Standpunkt aus als Rasse zusammengefaBten Gruppe 
von Raustieren und an dem verschiedenen Verhalten derselben beim Erb
gange. 
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Yom rein praktischen Standpunkt aus betrachtet, haben jedoch viele dieser 
wissenschaftlich wichtigen Merkmale nur untergeordnete Bedeutung, deshalb 
werden sie vernachlassigt, und so kommt es, daB man in der praktischen Tier
zucht annimmt, man konne durch eine groBere oder kleinere Zahl vorgenommener 
Ruckkreuzungen die ursprunglichen Merkmale einer Landrasse vollig ver
drangen und die Landrasse in die benutzte Edelrasse direkt uberfuhren. So
lange man sich an den rein praktisch ausgelegten Rassebegriff halt, ist diese An
schauung richtig. Bei wissenschaftlicher Auffassung des Wesens der Rasse trifft 
diese Ansicht, wie ausgefiihrt wurde, nicht zu. 

Es ergibt sich aus dem Gesagten, daB der seinerzeit heftig gefiihrte Streit 
dariiber, ob durch Verdrangungskreuzung man tatsachlich eine Rasse in eine 
andere uberfuhren konne, muBig ist und insoferne auf einem MiBverstandnis 
beruht, als jede der Parteien von einer anderen Auffassung des Rassebegriffes 
ausgeht. 

In diesem Sinne ist auch der Ausspruch SETTEGASTS zu verstehen: "Daruber 
kann also kein Zweifel herrschen, daB es in unsere Hand gelegt ist, durch Ver
edlungskreuzung allmahlich Vollblut zu erzeugen, ein Vollblut, das sich als 
solches nicht durch absolute Blutreinheit, sondern durch Leistungsfahigkeit aus
zuweisen hat." 

Bei der Anwendung der Verdrangungskreuzung (Veredlungskreuzung im 
engeren Sinne des Wortes) sind somit folgende Punkte zu berucksichtigen, falls 
die Methode Erfolg haben soIl: 

1. Beschrankung auf einige wenige Merkmale oder Eigenschaften. 
2. Verwendung von bezuglich der gewahlten Merkmale oder Eigenschaften 

homozygotisch veranlagten Individuen der Edelrasse (Individualpotenz solche;r 
Tiere im Sinne SETTEGASTS). 

3. Geubte Zuchtwahl an den erzielten Produkten, soferne sie zur Weiter
zucht dienen sollen. 

4. Schaffung solcher Lebensverhaltnisse, daB sich die gewiinschten Eigen
schaften auch tatsachlich entwickeln konnen - ein Punkt, der trotz aller Selbst
verstandlichkeit in der landwirtschaftlichen Praxis keineswegs immer beachtet 
wird. 

Die Frage, wieviele Ruckkreuzungsgenerationen notwendig sind um hin
sichtlich der gewiinschten Merkmale oder Eigenschaften ein Aufgehen in die 
Zuchtungsrasse zu veranlassen, liiBt sich nach dem Gesagten allgemein nicht 
beantworten. DaB die haufig geauBerte Ansicht, es seien fiinf Generationen hiezu 
notig, unter giinstigen Umstanden und strenger Zuchtwahl zutreffen kann, ist 
zugegeben, ja es kann dies ausnahmsweise sogar fruher moglich sein. 

An dieser Stelle ist es angezeigt, kurz auf die sogenannten Blutanteile von 
Kreuzungsprodukten verschiedener Generationen einzugehen, entsprechend dem 
Sprachgebrauch der zuchterischen Praxis. Wenn man in ublicher Weise die 
Landrasse mit 0 Blutanteilen ausgestattet annimmt und die Zuchtungsrasse 
mit 1, dann hat das Halbblut (F 1) 1/2 Blutanteil der Zuchtungsrasse. F 1 zuruck
gepaart mit der Edelrasse liefert 3/4-bliitige Individuen. Wahrend die Halbblut
individuen (F 1) bei solchen Rassekreuzungen meist (aus bekannten Grunden 
allerdings nicht immer) mehr oder weniger einheitlich ausfallen, so daB man, 
wenn man die Ausgangsrassen kennt, sich von vornherein ein Bild von ihnen 
machen kann, ist dies bei den 3/4-blutigen Ruckkreuzungstieren (FIX Edel
rasse) im allgemeinen nicht mehr der Fall. Hier kann bereits Aufspaltung 
auftreten, und zwar je nach dem berucksichtigten Merkmale wird die Auf
spaltung, bzw. das Verhalten nach folgenden wohlbekannten Formeln vor sich 
gehen: 

A dam e t z. Allgemeine Tierzuchtlehre 19 
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1. Bei vollkommener Dominanz des Merkmales (Pisum-Typus) DR X DD = 
= 50% DR und 50% DD. Alle Individuen werden phanotypisch sich gleich ver
halten, werden das betreffende Merkmal besitzen. 

2. Bei abgeschwachter Dominanz des Merkmales (Zea-Typus) werden wir 
hingegen zwei verschiedene Phano-Typen erhalten. 50% DD-Individuen und 
50% DR-Individuen, welch letztere als Heterozygoten durch schwachere Aus
pragung des Merkmales charakterisiert sein werden. 

3. Falls der Charakter des gewahlten Merkmales jedoch rezessiv ist, dann 
erfolgt die Vererbung nach der Formel DR X RR = 2 DR + 2 RR, d. h. wir 
erhalten 50% der Tiere mit dem gewahlten Merkmale (RR) und 50%, welche 
es nicht besitzen. 

Schon aus dieser theoretischen Betrachtung ergibt sich die groBe Bedeutung, 
welche der Zuchtwahl bei dieser Verdrangungskreuzung zukommt. Ohne Zucht
wahl kann es zu einer vollen Verdrangung der urspriinglichen Merkmale gar nicht 
kommen. Sie zeigt aber auch, wie wenig die bloBe Bezeichnung 3/ 4-Blut oder 
7/8-, 15/16-Blut usw. besagt, und wie verschieden sowohl der Geno- als auch Phano
typus unter den Individuen einer solchen bestimmten Riickkreuzungsgeneration 
sein kann. 

Bekanntlich hat die alte Tierzuchtschule, entsprechend der Anschauung, 
daB mit jeder neuen Riickkreuzung an die Edelrasse ein immer groBerer Blut
anteil der letzteren in die resultierenden Individuen gebracht wird, ihren Aus
druck in folgender mathematischer Schreibweise gefunden: 

Ziichtungsrasse (Vollblut) . .. 1 
Landrasse . . . . . . . . . . 0 
Ziichtungsrasse X Landrasse = 1/2 -Blut (1. 
1/2-Blut X Ziichtungsrasse = 3/4- (2. 
3/4 X Ziichtungsrasse = 7/8" " (3. 
7/8" X Ziichtungsrasse = 15/16-" (4. 

15/16-" X Ziichtungsrasse = 31/3 ;_" (5. 

Generation) 

" 

) 
) 
) 
) usw. 

Nach dieser Auffassung ist z. B. schon in der fiinften Kreuzungsgeneration 
nur mehr ein verschwindend kleiner Blutanteil (1/32) von der urspriinglichen 
Landrasse vorhanden, so daB man annehmen konne, sie sei, praktisch gesprochen, 
bereits in der Edelrasse aufgegangen. 

Demgegeniiber ist darauf hinzuweisen, daB aus dem im Kapitel iiber den 
Mendelismus Gesagten sich mit aller Sicherheit die Unrichtigkeit einer solchen 
Anschauung ergibt. Folgendes aus der Praxis der Karakulzucht entnommene 
Beispiel soll die eben theoretisch angefiihrten Bedenken praktisch erharten. 
V orausgeschickt muB werden, daB von den beiden Farbenvarietaten der Karakul
rasse, der grauen (auch Schiras in Bochara genannt) und der schwarzen (Arabi), 
die erstere sich gegeniiber der schwarzen dominant verhalt, und daB in Bochara 
einer alten Tradition gemaB nur Halbblutschiras (die natiirlich grau sind), und 
zwar aus naheliegenden Griinden nur im weiblichen Geschlecht, gehalten werden. 

Wenn wir, wie ich es tat, solch ein Halbblutschiras-Individuum mit einem 
schwarzen Arabi paaren: 1/2 Blut Schiras (grau) X Arabi (schwarz) = 3/4 Blut 
Arabi, dann erhalten wir in der Hauptsache zwei Phanotypen. Einen mehr oder 
weniger grauen Phanotypus (50%) und einen rein schwarzen (50%). Die 
3/4 bliitigen Arabis sind also dem Aussehen nach sehr verschieden. Wenn wir 
nun der alten Anschauungsweise gemaB in den grauen, 3/4 Arabi-bliitigen 
Individuen das Arabiblut durch neuerliche Riickkreuzung mit schwarzen Arabis 
starken, das Schirasblut verdrangen wollen, dann haben wir: 3/4 Blut Ar.abi 
(grau) X Arabi (schwarz) = 7/8 Blut Arabi. 
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Auch hier erhalten wir wieder zwei Gruppen von Individuen. Rund 50% 
schwarze und 50% mehr oder weniger graue (Schiras). Und wenn wir nun noch 
eine 4. Kreuzungsgeneration (so weit reichen meine Versuche) durch Paarung 
grauer 7/ 8bliitiger Arabis mit schwarzen Arabis bilden, so erhalten wir wieder 'Vie 
in der 2. und 3. Riickkreuzungsgeneration 50% mehr oder weniger graue und 
50% rein schwarze Tiere. Trotzdem somit der alten Ansicht gemlW der Blut
anteil der Arabis in der 4. Generation bereits 15/16 ausmacht, ist zwischen dieser 
4. Generation und dem viel weniger Arabiblut fiihrenden 3. und 2. phanotypisch 
kein Unterschied festzustellen. Die 1/2-, 3/4-, 7/8- und 15/16bliitigen Arabis 
der grauen Type sehen aIle vollkommen gleich aus, trotz der groBen Unterschiede 
in den angeblichen Blutanteilen. Auf Grund dieser und erganzender Erfahrungen 
aus Bochara kann man daher behaupten, daB das Operieren mit Blutanteilen 
im Sinne der alteren Tierzucht keinen Zweck hat, nicht richtig ist, weil es uns 
keinerlei Verstandnis der sich abspielenden Vorgange vermittelt, ja im Gegenteil 
mit ihnen im Widerspruch steht. Wir k6nnen z. B. im angefiihrten FaIle die 
hochbliitigen grauen Arabischiras-Individuen noch so oft mit reinen Arabis 
riickkreuzen, wir werden niemals das graue Blut verdrangen, obschon doch, 
nach der herk6mmlichen Meinung, mit jeder neuen Riickkreuzung sich der Blut
anteil der schwarzen Arabiform vergroBert. 

Andererseits sehen wir gerade in dem gewahlten Beispiel den groBen EinfluB 
der Zuchtwahl auf den Enderfolg - das Aufgehen in der gewahlten Rasse, hier 
der rezessiven, schwarz en Arabitype. Wahlen wir namlich z. B. aus der Gruppe 
der 3/4 bliitigen Kreuzungsgeneration schwarze Individuen und kreuzen diese 
wieder mit der schwarzen normalen Arabiform zuriick, so erhalten wir ausschlieB
lich schwarze Nachkommen (7/8 Arabi), welche nicht bloB bei Riickpaarung an 
Arabis, sondern auch untereinander gepaart (weil homozygote RR-Tiere), aus
schlieBlich schwarze Nachkommen liefern. Die Schirasform erscheint also ver
drangt und (was die Haarfarbe anbelangt) in die Arabiform vollstandig iiber
fiihrt worden zu sein. 

Das angefiihrte, der Praxis entnommene Beispiel beweist hinreichend klar 
die Unbrauchbarkeit der alteren Methode: durch Bruchzahlen den angeblichen 
Grad der Annaherung einer Zucht an eine Ziichtungs- oder Edelrasse richtig 
auszudriicken. 

Die sich bei solchen Kreuzungen abspielenden Vorgange folgen den all
gemeinen Vererbungsgesetzen, welche nur mittels des "erweiterten" Mendelismus 
unserem Verstandnis nahergebracht werden k6nnen. 

D. Kreuzung zur Erzeugung von Mittelrasscn. Der Gedanke, bestimmte, 
erwiinschte Merkmale oder Eigenschaften, welche auf verschiedene Rassen ver
teilt vorkommen, durch Kreuzung dieser Rassen zu vereinigen und solcherart 
gewissermaBen eine neue Rasse zu bilden, welche rein weiterziichten solI, ist in 
der ziichterischen Praxis oft genug durchzufiihren versucht worden. Tatsachlich 
sind denn auch viele im landwirtschaftlichen Sinne als Rassen angesprochene 
Haustiergruppen auf diese Art entstanden. DaB demgegeniiber bei wissenschaft
licher Auffassung des Rassebegriffes neue Rassen auf diesem Wege nicht gebildet 
werden k6nnen, ist nach dem heutigen Stand der Wissenschaft sicher und wurde 
bereits ausfiihrlich besprochen. In solchen Fallen treten immer wieder Auf
spaltungen, sogenannter Rassenatavismus vormendelscher Zeit, bzw. die so
genannte reversion normal der franz6sischen Ziichtungsschule (SANSON), auf. 
Betreffen solche Aufspaltungen nur Merkmale wissenschaftlicher, zoologischer 
Art, dann nimmt der praktische Ziichter gewohnlich keinen AnstoB daran; es 
geniigt ihm, wenn nur die vereinigten wirtschaftlichen Eigenschaften von den 
Kreuzungsprodukten mehr oder weniger gut vererbt werden, wobei allerdings 

19* 
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eine gewisse Zuchtwahl unvermeidlich ist, wenn der durch die Kreuzung erlangte 
Mitteltypus aufrecht erhalten werden soll. Die wissenschaftliche Erklarung fiir 
das Zustandekommen solcher Mittelzuchten liegt darin, daB es gelingt, die 
gewiinschten zu vereinigenden Merkmale in homozygotischer Form in den 
Kreuzungsindividuen zu vereinigen. Gelingt es z. B., das Merkmal A' der 
Rasse A und das Mermal B' der Rasse B auf dem Kreuzungswege in den N ach
kommen allmahlich in homozygotischer Form (A' A' B' B') zusammenzufiihren, 
dann wird eine so geschaffene Mittelform imstande sein, rein weiterzuziichten. 
DaB dies nur be~ Beschrankung auf einige wenige Merkmale und Eigenschaften 
moglich seinwird, ergibt sich aus dem friiher Gesagten von selbst. Alle, oder 
auch nur die meisten Merkmale usw. zweier guter Rassen (nach wissenschaft
licher Auffassung des Rassebegriffes) in homozygotischer Form durch Kreuzungs
zucht zu erhalten, wird praktisch unmoglich sein. 

Die strenge Scheidung der praktisch ziichterischen von der wissenschaft
lichen (zoologisch orientierten) Auffassung des Rassebegriffes schiitzt vor MiB
verstli.ndnissen, welche sonst Ursache heftig gefiihrten Streites in der tier
ziichterischen'Literatur sein konnen, bzw. es waren. In seinem Buche iiber die 
Vererbung hat seinerzeit SANSON diese Frage ausfiihrlich behandelt und den 
wissenschaftlichen Nachweis gefiihrt, daB Haustierzuchten, welche vom prak
tischen LandWirt a18 ;,R'asse" betrachtet werden und welche diesem Gedanken: 
die Eigenschaften 'zweier' oder mehrerer Rassen in einer neuen (durch Kreuzung) 
zu erreichen, ihre Entstehung verdanken, wie z. B. die Anglo-Normanner-Pferde, 
dieAyrshire-Rinder, die Dishley-Merinos und die englischenSchweinehochzllchten, 
in ihren zoologisclien Merkmalen keine Einheitlichkeit besitzen. Infolge immer 
wiederkehrender Aufspaltungen konnte SANSON 1;>ei Untersuchung einer groBeren 
Anzahl von Individuen der genannten Zuchten neben tatsachlichen Mittelformen 
stets auch noch Tiere feststellen, welche die zoologischen Merkmale einer oder 
der anderen Ausgangsrasse allein besaBen, also diesbeziiglich eine Riickkehr 
zur betreffenden Ausgangsform vorstellten. Yom wissenschaftlichen Standpunkt 
aus beurteilt, verhielten sie sich nichtsdestoweniger als Mischzuchten. Ein sehr 
charakteristisches Beispiel aus der modernen Tierzucht fur den Versuch, solche 
neue Mittelrassen zu schaffen, stellen die sogenannten "Meleschafe" vor, ein 
Gegenstiick zu den Dishley-Merinos des vorigen Jahrhunderts. Durch Kreuzung 
der sehr fruhreifen und mastfahigen langwolligen Leicester mit den edlere Wolle 
besitzenden Merino sucht man eine neue Mittelform zu schaffen, die wiichsig, 
friihreif, mastfahig ist und viel Wolle von Mittelqualitat besitzt; dabei sollen diese 
vereinigten Eigenschaften sich intermediar vererben. DaB solche Meleschafe fol
gender Generationen aber doch Verschiedenheit, wenigstens in der W ollbeschaffen
heit besitzen, also in dieser Beziehung nicht ganz sicher vererben, und aufspalten, 
geht schon daraus hervor, daB man die Tiere einer jeden Herde nach ihrer Woll
beschaffenheit in zwei Stamme einzuteilen pflegt, aus welchen dann je nach ort
lichem Bedarf zur Wiedergewinnung der entsprechenden mittleren Wollqualitat 
die Wahl der Bocke erfolgt. 

Ahnlich ist man auch vielfach in der Schweinezucht vorgegangen, wo der
artige Mittelzuchten sehr erwunscht sind. Mit Riicksicht auf die Schwierigkeit, 
mittels der Kreuzung neue "Rassen", und seien es auch nur Rassen im landwirt~ 
schaftlichen Sinne gemeint, zu schaffen, auBert sich schon SETTEGAST mit Recht 
dahin, daB sich nur der erfahrene Ziichter ihrer Losung unterziehen solIe, "der 
Anfanger moge nicht den kleinen Bakewell spielen wollen". 

E. Spezieskreuzung (Bastardzeugung). Die Paarung von verschiedenen 
Spezies angehorenden Tieren verlauft entweder unfruchtbar (z. B. wie normaler
weise die Paarung zwischen Schaf und Ziege) oder aber es resultieren als Blend-
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linge oder Bastarde bezeichnete Produkte. 1m letzteren Falle konnen die unter
einander gepaarten Bastarde entweder unfruchtbar oder aber unbeschrankt 
fruchtbar sein, wie es z. B. bei den Ziegenx Steinbock-, HausschafX Muflon-, 
Hausrindx Zebu-, Haushundx Wolf-Bastarden der Fall ist. Die Unfrucht
barkeit der Bastarde kann ihrerseits eine absolute (z. B. normalerweise bei den 
Maultieren oder den Tulus) oder aber insoferne eine relative sein, als bei An
paarung, namentlich der wei blichen Bastarde, an eine der Elternspezies 
Fruchtbarkeit vorhanden ist. Das letztere gilt £iir die Hausrind X Wisent-, 
HausrindX Yak- und Hausrindx Gayal-Bastarde, deren mannliche Individuen 
unfruchtbar zu sein pflegen. Die wirtschaftlichen Griinde, wegen welcher solche 
Bastarde von Spezies geziichtet werden, sind sehr verschieden. 

Die landwirtschaftlich wichtigsten Speziesbastarde und die von ihnen er
fiillten wirtschaftlichen Zwecke sind folgende: 

1. Das Maultier (das Produkt von Eselhengst und Pferdestute). 
Wirtschaftlicher Zweck: die groBere Harte der Konstitution (Maultiere werden 
bis iiber 90 Jahre alt). Dem Pferde gegeniiber groBere Ausdauer im trockenen 
warmen Klima und im Gebirge, geringere Neigung zu Koliken und groBere 
Anspruchslosigkeit in der Ernahrung bei ahnlicher Leistung wie das Pferd. 

2. Der Maulesel (das Produkt von Eselstute und Pferdehengst). Zweck: 
ahnlich wie beim Maultier. 

3. Ze broid (ZebraXPferd). Wirtschaftlicher Zweck: Resistenz gegen 
durch Blutparasiten verursachte Seuchen des tropischen (zentralen) Afrika, 
welche auBer den verschiedenen Zebraarten die Einhufer (Pferd, Esel) dahin
raffen. 

4. Europaisches Hausrind X Ze bu. Die Bastarde haben eine bessere An
passungsfahigkeit an das Tropenklima als die europaischen Rinder und besitzen 
dabei hohere wirtschaftliche LeifOtungen als die reinbliitigen Zebus. Ferner ist 
ihre Widerstandsfahigkeit gegen durch gewisse Blutparasiten hervorgerufene 
Seuchen (z. B. Texasfieber), namentlich in den Tropen, wichtig. Diese Wider
standsfahigkeit solI angeblich zum Teil dadurch verursacht werden, daB jene 
gewisse Krankheitserreger iibertragenden Zecken die Bastarde, ebenso wie die 
reinbliitigen Zebus, nicht, oder fast nicht angehen. Letzteres solI durch eine 
eigenartige Beschaffenheit des Hauttalges yom Zebu, die sich auch auf die 
Bastarde vererbt, verursacht werden. 

5. Europaisches oder asiatisches (Mongolen) Hausrind X Yak. In 
manchen Teilen von Tibet und der Mongolei werden diese Bastarde wegen ihrer 
Neigung ZUlli Luxurieren und wegen ihrer groI3eren konstitutionellen Harte 
geziichtet. 

6. Europaisches Hausrindx Bison americanus. Der Bastard und 
seine Anpaarungsprodukte an den Bison werden teils ihrer groI3eren konstitu
tionellen Harte und der gerade dem Hausrind gegeniiber wesentlich groBeren 
Widerstandsfahigkeit gegen die auf freiem Weidegebiet fiir die ersteren ver
nichtenden Blizzards (Wirbelstiirme), teils auch ihrer Fleischbeschaffenheit 
wegen geziichtet. Uberdies sollen deren Haute (Felle) als Surrogat £iir echte 
Bisonfelle (Jagdtrophaen!) beliebt sein. 

7. Ziegex Steinbock. Biologisch sind diese Bastarde durch ihre absolute 
Fruchtbarkeit (auch der untereinander gepaarten F I-Produkte) interessant -
einer der vielen Beweise dafiir, daB die Unfruchtbarkeit keineswegs das ausschlag
gebende Kennzeichen fiir Speziesdifferenz ware. 

8. Tulu, das Produkt aus der Paarung des zweihockerigen (Trampel
tier - Camelus bactrianus) und einhockerigen (Dromedar -
Camelus dromedarius) Kamels. In den kleinasiatischen Zuchtgebieten 
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wird der Trampelhengst fiir Dromedarstuten beniitzt. Die dem Dromedar 
ahnlichen Bastarde besitzen Neigung zum Luxurieren - nach ANTONIUS diirften 
seinerzeit die von Barnum gezeigten "turkestanischen Riesendromedare" solche 
Tulus gewesen sein. Hervorragend wichtig ist bei den mannlichen Tulus das 
Fehlen der Brunst, die bei den Hengsten beider Ausgangsspezies den Verkehr mit 
ihnen so unangenehm, je selbst lebensgefahrlich macht. 

Um mit einem Beispiele zum Teil unbeabsichtigter Bastardzucht aus dem 
Gebiete der Jagerei zu schlieBen, sei auf die ungeheure Mannigfaltigkeit der 
Gefiederfarbung in den Fasanenbestanden mancher Reviere Mitteleuropas, 
besonders aber Englands hingewiesen, welche durch die unkontrollierten Kreuz
ungen des sog. b ohmischen (Phaseanus colchicus), des Ring-(Phaseanus 
torq uatus) und des j ap anischen Fasans (Phas eanus versicolor) in 
freier Wildbahn entstanden sind. Auch unter diesen Fasanspezies sowie unter 
anderen herrscht namlich vollkommene Fruchtbarkeit der Bastarde. Speziell 
die Vermischung vom Gold- mit dem Lady Amherst-Fasan solI so weit gediehen 
sein, daB kaum ein zoologischer Garten Europas tatsachlich reinbliitige Lady 
Amherst-Fasane besitzen diirfte. 

Schon friiher wurde erwahnt, daB nach dem heutigen Stande der Ab
stammungswissenschaft zu schlieBen, in zahlreichen Rassen vieler Haustier
gattungen das Blut mehrerer Spezies gemischt vorhanden ist, ohne daB hiedurch 
ihrer Fruchtbarkeit im geringsten Abbruch getan wiirde. Ubrigens hat es den 
Anschein, als wiirde durch die Domestikation diese Art von biologischem Spezies
unterschied (Unfruchtbarkeit!) verringert. 

Blutauffrischung 

In Anbetracht der kreuzungsahnlichen Wirkung der Blutauffrischung er
scheint es zweckmaBig, diese Zuchtmethode im Anschlusse an die Kreuzung zu 
behandeln. Unter Blutauffrischung einer bestimmten Herde oder Zucht versteht 
man die Einfiihrung und Verwendung von Tieren derselben Rasse, desselben 
Schlages, ja selbst von in der angestrebten Leistung den eigenen moglichst 
ahnlichen Individuen, welche jedoch nicht verwandt mit den Tieren der auf
zufrischenden Zucht sein diirfen. Selbstverstandlich sollen die zur Blutauf
frischung verwendeten Tiere einer Zucht angehoren, welche durchaus gesund 
und frei von Erbiibeln ist, aber in ihren Leistungen tunlichst hoch steht. Auch 
die Leistungsrichtung muB, wie erwahnt, dieselbe sein wie die der aufzufrischenden 
Zucht. 

Blutauffrischung wird gewohnlich dort angewendet, wo sich infolge von 
einseitiger Hochziichtung oder infolge von unrichtig betriebener Verwandtschafts
zucht gewisse korperliche Mangel oder eine gewisse konstitutionelle Hinfalligkeit 
eingenistet, bzw. gezeigt haben, kurz, wo degenerative Erscheinungen in einer 
sonst hochstehenden Zucht auftreten. Am rasselichen, ebenso wie am spezifisch 
ziichterischen Bild des in Frage kommenden Stammes solI nichts geandert werden, 
nur die jeweils vorhandene unerwiinschte Eigenschaft solI ausgemerzt werden, 
das ist der Zweck der Blutauffrischung. 

Es liegt in der N atur der Sache, daB BlutauHrischung besonders bei Ziichtungs
rassen und in leistungsfahigen Hochzuchten in Verwendung zu kommen pflegt. 
Gerade in solchen Herden schleichen sich gerne ungiinstige, meist pathologische 
oder gar letale Mutationen ein und durch die Blutauffrischung solI Abhilfe 
geschaffen werden. Sie solI ahnlich leistungsfahiges (gewohnlich in Form mann
licher Tiere I), hochgeziichtetes, aber dabei gesundes und von den betreHenden 
Mangeln freies Material verwenden. Uber jene biologischen Vorgange, welche 
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die Blutauffrischung begleiten oder nach sich zieht, liefert das in den Kapiteln 
uber Mendelismus und uber Kreuzung Gesagte AufschluB. In Schlagworten noch 
einmal kurz zusammengefaBt, besteht ihr eventueller Erfolg darin, daB sie: 

1. unter anderem vorubergehend nach Art des Luxurierens bei Kreuzung 
eine aufpeitschende Wirkung auBern kann (aber nicht muB!); 

2. je nach der Art jener in der aufzufrischenden Zucht vorhandenen schad
lichen Gene die unerwunschte Eigenschaft dadurch verdeckt und scheinbar 
aus dem Wege schafft, daB diesbezuglich heterozygote Individuen entstehen. 
An und fUr sich ist auch in diesem Falle ihr Erfolg nur ein vorubergehender. 
Eine vollkommene Ausmerzung der Mangel wird auch nach Blutauffrischung 
erst dann moglich, wenn strenge Zuchtwahl einsetzt und wenn eine yom 
zuchterischen Standpunkte richtige, sich mit den ublichen Angaben der 
modernen Futterungslehre also keineswegs immer deckende Ernahrung und 
naturgemaBe Haltungsweise gewahrt wird. 

Am haufigsten geubt wird die Blutauffrischung (und ist wohl dort auch am 
notwendigsten) beim hochgezuchteten Schweine. Gerade bei den Zuchtungs
rassen dieses Haustieres kommen, wie wir gesehen haben, pathologische und 
selbst letale Mutationen besonders haufig vor. 

Es laBt sich nicht leugnen, daB aus ubertriebener Furcht vor Verwandt
schaftszucht Blutauffrischung oft dort getrieben wird, wo sie gar nicht am Platze 
ist. DaB eine uberflussige Anwendung der Blutauffrischung zuchterisch falsch 
ist, ergibt sich daraus, daB die Stabilitat einer alten Zucht dadurch in den meisten 
Fallen leiden muB und daB eventuell sogar durch das fremde, wenn auch scheinbar 
hochleistungsfahige Blut Ruckschritte in der Zucht veranlaBt werden konnen 
(Transgression nach unten !). 

A. DE CHAPEAUROUGE macht in dieser Beziehung vielleicht nicht mit Unrecht 
darauf aufmerksam, daB die Blutauffrischung oft genug ohne Berechtigung 
diesen Namen fUhrt, und daB sie bei naherer Betrachtung manchmal eigentlich 
kaum etwas anderes als Kreuzung sei. "J ede Blutauffrischung und jede Kreuzung 
ohne innere Notwendigkeit und ohne richtige Grundlage bedeutet nur wieder 
neuen Hasard in der Zucht, da man wieder mit weiteren Faktoren zu rechnen 
hat, die man erst kennen lernen solI." 

Eine Abart der Blutauffrischung ware noch zu erwahnen, namlich jene, 
welche behufs Erhaltung von Form und Leistung auf ursprunglicher Hohe einer 
von auswarts eingefuhrten, an andere Daseinsverhaltnisse angepaBten Rasse 
oder Zucht uberhaupt, notig ist. DaB die neue Umwelt, in die sie versetzt wurden, 
gerade hochgezuchteten, anspruchsvollen und empfindlichen Rassen oder Zuchten 
haufig nicht entspricht, ist eine in der landwirtschaftlichen Tierzucht oft zu be
obachtende Erscheinung. Solche Tiere, obschon reinblutig weitergezogen, andern 
sich gerne nach Form und Leistung, arten aus und setzen sich allmahlich mit 
den ortlich vorhandenen Lebensbedingungen ins Gleichgewicht. Um diesen 
VeranderungsprozeB aufzuhalten, pflegt man daher in solchen Gebieten zur 
"Blutauffrischung" von Zeit zu Zeit Originaltiere aus der Heimat einzufUhren. 
Beispiele fUr diese Art von Vorgange:l gibt es in der landwirtschaftlichen Tier
zucht in Hulle und Fulle. Man denke nur an die Neigung des arabischen Pferdes 
in Europa die Formen zu andern, "sich zu verenglandern" und die daher stets 
notwendige "Blutauffrischung" (Weil, Babolna!) oder in viel groBerem MaB
stabe: die vielen Zuchtgebiete, in denen Zuchten der Niederungsrasse oder aber 
Simmentaler·Rinder eingefUhrt und rein weitergezuchtet werden. In dieser 
Beziehung sind die folgenden, sich auf ahnliche zuchterischen V organge be
ziehenden W orte DE CHAPEAUROUGES so beherzigenswert, daB ich sie unverandert 
wiedergebe: "Allgemein hat sie sich (die Blutauffrischung! Bemerkung des Ver· 
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fassers) schadlich gezeigt, wo es sich darum handelte, einen an dfuftige Ernahrung 
und besondere klimatische Verhaltnisse allmahlich gewohnten Stamm durch 
Tiere aus besseren und anspruchsvolleren Verhaltnissen im ziichterischen Niveau 
zu heben, sobald die auBeren Bedingungen zu weit auseinandergingen." 

"Gelang es nicht, diese gleichfalls zu bessern, so kam die Nachzucht aus dem 
Gleichgewicht mit ihrer Umgebung, sie entartete kOrperlich und vermochte 
sich, namentlich gegeniiber den klimatischen Schadlichkeiten vielfach iiberhaupt 
nicht zu halten." Er fahrt dann fort: "Man kann aber diesen deutlichen 
Beispielen gegeniiber auch bei weniger schroffen Gegensatzen und Veranderungen 
unmoglich annehmen, daB es richtig ist, die in nicht sehr giinstigen auBeren Ver
haltnissen lebende Zucht eines Landteiles fort und fort durch einen zu starken 
und dauernden ZufluB anspruchsvolleren Blutes zu storen." 

"In solchen Fallen wurde das auBer acht gelassen, was Mutter Natur sonst 
selbst vorzunehmen pflegt: eine Sichtung des Materials durch Zuriickgreifen 
auf diejenigen Tiere, welche das beste Anpassungsvermogen gezeigt 
hatten. Je nach den auBeren Verhaltnissen konnten das nicht 
immer die groBten, schonsten und starksten sein, welche sonst wohl 
das Auge zur Weiterzucht wahlte und damit nicht selten fehlgriff." 

Siebenter Abschnitt 

Die Zuchtwahl im Dienste der landwirtschaftlichen 
Tierzucht 

Natiirliche und kilnstliche Zuchtwahl 

In zweierlei Gestalt tritt uns in der landwirtschaftlichen Tierzucht die Zucht
wahl entgegen; einmal als sog. natiirliche (die natural selection DARWINS) 
und dann als kiinstliche Zuchtwahl. Ganz unabhangig davon, ob der 
natiirlichen Zuchtwahl bei der Entstehung der Arten wirklich jene Bedeutung 
zukommt, die ihr DARWIN beigemessen hat oder nicht, bleibt ihr EinfluB bei 
den wildlebenden Spezies ein gewaltiger. Sie merzt erbarmungslos jedes Indi
viduum aus, das an die gegebenen Lebensbedingungen nicht vollkommen an
gepaBt ist. Variationen scheinbar geringfiigiger und nebensachlicher Art, wie 
z. B. gewisse Farbenveranderungen des Haar- oder Federkleides, die beim Haus
tier vollkommen gleichgiiltig sind, unterliegen beim wilden Tier bereits strenger 
Auslese. Es diirfte W. SIEMENS in der Hauptsache Recht behalten, wenn er 
meint, daB aIle Domestikationsmerkmale schlechtweg fiir die Erhaltung der Art 
im wilden Zustande, in der freien Natur, ungeeignet seien. 1 

Man kann fiiglich auch annehmen, daB die weitgehende relative Gleich: 
formigkeit und Bestandigkeit der wilden Spezies, die im Gegensatze zu der Varia
bilitat der Haustiere auffallt, zum groBen Teil gerade eine Folge der natiirlichen 
Zuchtwahl ist. 

Wenn das landwirtschaftliche Haustier natiirlich auch keineswegs frei von 
der Fessel der natiirlichen Zuchtwahl sein Leben fiihrt, so ist es anderseits doch 
ihrem Einflusse weitgehend entriickt. Ziichtungsrassen in hoherem MaBe, 
primitive weniger. Durch sorgfiiltige Pflege, Haltung und Ernahrung werden 
speziell bei den ersteren zahlreiche Individuen am Leben erhalten und zur Ver
mehrung gebracht, die auBerhalb dieser kiinstlichen Umwelt, unter natiirlichen 
Verhaltnissen lebend, rasch der Vernichtung anheimfallen wiirden. Sind es ja. 



Naturliche Zuchtwahl 297 

vielfach gerade die spezifischen Merkmale oder Eigenschaften vieler Kultur
oder Zuchtungsrassen, welche die Unmaglichkeit der betreffenden Tiere so zu 
leben bedeutet, wie ihre wilden Vorfahren. 

Naturlich gibt es auch hier verschiedene Grade und Ubergange. Bei primi
t~ven, halb wild lebenden, nach keiner Seite hin hochgezogenen Rassen oder aber 
bei hochgezuchteten, welche jedoch trotzdem eine naturliche Lebensweise fUhren, 
wie z. B. manche Pelzschafe Mittelasiens, tritt der EinfluB der naturlichen Zucht
wahl weniger stark in den Hintergrund. Wir sehen bei solchen Haustierrassen 
oft sehr charakteristische Folgen der naturlichen Zuchtwahl auftreten, insoferne 

Abb. 138. CHARLES ROBERT DARWIN, 1809-1882. 

als sie gewisse Eigenschaften erlangen kannen, welche anderen Rassen derselben 
Spezies ganz oder zum graBten Teile fehlen. Ais ein Beispiel fUr auf solche Art 
(durch naturliche Zuchtwahl) erlangter Abanderung machte ich auf die Immunitat 
algerischer Fettschwanzschafe gegen Milzbrand, auf die weitgehende relative 
Immunitat brachycerer Zuchten des Landviehs der Sandomirer Heide und der 
Rokitno-Sumpfe gegen Blutharnen, gewisser osteuropaischer und zentralasiatischer 
Rinderzuchten gegen Rinderpest u. dgl. hinweisen. Bekannt ist ferner auch das 
Vermeiden der Aufnahme von Giftpflanzen durch das einheimische Weidevieh 
gewisser Gegenden. Auf das sonderbare Zusammentreffen und kombinierte 
Zusammenarbeiten sowohl der naturlichen als auch der kunstlichen Zuchtwahl, 
deren Resultat uns in Gestalt z. B. der Fettschwanze beim Schafe entgegentritt, 
sei ebenfalls kurz hingewiesen. 
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Die kiinstliche Zuchtwahl 
Man versteht unter kiinstlicher Zuchtwahl die mit Riicksicht auf ein ganz 

bestimmtes Zuchtziel vorgenommene Wahl der miteinander zu paarenden Tiere. 
Das Zuchtziel selbst kann unendlich verschieden sein. Bald sind es gewisse 
morphologische Merkmale, bald wieder gewisse physiologische Eigenschaften, 
welche das Zuchtziel abgeben. Auch muB es sich dabei durchaus nicht immer 
urn grob wirtschaftliche Momente im engeren Sinne des Wortes handeln, im 
Gegenteile kommen in zahlreichen Fallen Liebhabereien in Frage, Formen, die 
durch Absonderlichkeit oder durch absonderliches Gebaren (Tanzmause, 
Purzeltauben) das Interesse des Menschen erwecken, und die deshalb gerade 
in der betreffenden Richtung besonders sorgfaltig geziichtet werden (hieher 

Abb. 139. Alteste und primitivste Type des Pinzgauerpferdes. 
(Phot. v. Schnaebeli, Berlin.) 

gehoren alle die zahlreichen Sportrassen, besonders des Hundes, Kaninchens, 
Mflerschweinchens oder gar der Tauben und Hiihner). 

Die Bedeutung der von den Tierziichtern seit den altesten Zeiten geiibten 
kiinstlichen Zuchtwahl, die DARWIN die Anregung fUr seine beriihmte Hy
flothese von der Entstehung der Arten lieferte, ist urn die Wende des vergan
genen J ahrhunderts von mancher Seite entschieden unterschatzt worden. 
Wurden ihre Resultate friiher vielleicht manchmal etwas iiberschatzt, so war 
nun Ofters das Gegenteil der Fall. 

Von mancher wissenschaftlichen Seite pflegte man von oben auf sie und 
ihre Leistungen herabzublicken und sonderbarerweise gab es anderseits auch 
im Kreise landwirtschaftlicher Ziichter Stimmen, welche sie nicht richtig be
urteilten, nicht entsprechend wiirdigten, und welche dem Einflusse der 
"Scholle" einen iiberwaltigenden Anteil an den erzielten Resultaten zuschreiben 
wollten. 
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Abb. 140. Pinzgauerpferd der urspriinglichen Zuchtrichtung mit den haufigen 
Fehlern: Senkriicken, abfallendes Kreuz usw. (Phot. von der Wiener Weltausstellung 

v. Schnaebeli, Berlin.) 

Abb. 141. Nach Form und Farbung typisches Pinzgauerpferd guter Zucht der 
Siebzigerjahre. (Nach einer im Besitze der Lehrkanzel f. Tierzucht d. Hochschule 

f. Bodenkultur befindlichen Originalzeichnung v. J. v. BLAAS.) 
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Bezeichnend fUr die Unvertrautheit mancher Biologen bzw. Vererbungs
techniker in landwirtschaftlich ziichterischen Dingen ist unter anderem die von 
GOLDSCHMIDT in der zweiten Auflage seines Lehrbuches fUr Vererbungslehre 
aufgestellte Behauptung, nach welcher nicht Mutationen und somit natiirlich 
auch nicht die solche erkennende und verwendende Zuchtwahl die Mehrzahl der 
Rassenmerkmale (und diese Rassen selbst) geschaffen habe, sondern daB die 
landwirtschaftlichen Ziichter einfach durch Kreuzung zu ihren Erfolgen ge
kommen waren. Auf Seite 270 heiBt es w6rtlich: "Immer wieder zeigt sich in 
der Tierzucht, daB neue Eigenschaften, von denen man glaubte, daB sie nur durch 
Mutationen entstanden sein konnten, nach Bastardierung auftraten." " .... Wir 

Abb. 142. Staatshengst Max Diamont der norischen Rasse, stationiert bei Farmach
Saalfelden. Reprasentant der urspriinglichen Pinzgauertype, 1924. (Photographie 

iiberlassen v. Ministerialrat Dr. LIEBSCHER, Wien.) 

zweifeln nicht, daB sich 80 die Mehrzahl, wenn nicht aIle Neueigenschaften, wie 
etwa die Stromung der Dogen, das Pudelhaar, Friihreife, SchneIlwiichsigkeit 
und andere Nutzeigenschaften der Zuchttiere auf Interferenzkonstruktionen im 
Anschlusse an Spezies bastardierungen werden zuriickfUhren lassen." 

Diese Anschauungen auf ihre Richtigkeit zu priifen ist in Anbetracht der 
Bedeutung jener Personlichkeit, von der sie ausgehen, unerlaBlich. 

Zunachst ware hierauf zu antworten, daB die Neigung zur Lockenbildung 
("Pudelhaar") einer notorischen Mutation ihren Ursprung verdankt und ebenso 
ist dies einwandfrei nachgewiesen fiir die echte Friihreife und SchneIlwiichsigkeit. 
Die Lockenbildung ist erwiesenermaBen eine bei vielen Haustieren (keineswegs 
bloB bei Saugetieren, auch bei Vogeln, ja auch beim Menschen) im Domesti
kationszustande auftretende Konvergenzmutation und auch von der landwirt
schaftlichen Friihreife, Mastfahigkeit usw. ist es sicher, daB sie einer Mutation 
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innersekretorischer Driisen, nicht aber einer Spezieskreuzung ihren Ursprung ver
danken. Auch sie sind, wie wohl fast aIle Mutationen, Konvergenzerscheinungen, 
die nicht nur bei allen domestizierten Arten (Spezies), sondern natiirlich auch 
wieder in allen Rassen auftreten konnen bzw. auch aufgetreten sind. 

Wer die Geschichte des Entstehens der Haustiere kennt, weiB, daB diese 
Mutationen, wenigstens in der Form, in welcher sie uns in ihrer Vollendung 
entgegentreten, keineswegs wie yom Himmel in den SchoB der Ziichter gefallen 
sind. 1m Gegenteile, meist handelt es sich bei den qualitativen oder quantitativen 
Neuerscheinungen um urspriinglich kleine Mutationen und es bleibt das Vcrdienst 

Abb. 143. Hengst der norischen Rasse "Gothe Vulkan", stationiert in Saalfelden. 
Reprasentant der neuesten Zuchtrichtung. Korperbau deutlich in der belgischen 

Richtung. (Phot. uberlassen v. Ministerialrat Dr. LIEBSCHER, Wien.) 

der Ziichter, schon diese geringen Abanderungen erkannt und durch kiinst
liche Zuch twahl nicht nur verallgemeinert und gefestigt, sondern auch in
soferne verstarkt zu haben, als in den Nachkommen solcher Merkmalstrager 
offenbar neue, gleichsinnig auftretende Mutationen sich wieder einstellten 
(Polymerie wohl der meisten solcher Domestikationsmerkmale I), welche wieder 
von den Ziichtern erkannt und durch die Zuchtwahl weiter beniitzt worden sind. 
Wie gering, wie armselig sind nicht die Anfange der Lockenbildung bei jener 
Schafrasse, aus welcher heraus das beriihmte Karakulschaf entstanden ist (also 
etwa beim Fettschwanzschafe Syriens und des Zwischenstromlandes I), und 
welch sorgfaltiger Zuchtwahl bedarf es nicht dauernd, auch heute noch, soIl 
die Qualitat nicht herabgehen. Oder man denke an das Entstehen und die Aus-
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gestaltung einer vollig neuen Eigenschaft, etwa wie jener des Winterlegens der 
Huhner; oder an die Art und Weise, wie gleichsinnig erfolgende Mutationen zur 
Fahigkeit hohen Milchfettgehaltes allmahlich gefunden und benutzt werden 
muBten, urn schlieBlich diese Rasseneigenschaft der Jerseys zu bilden. Dnd 
wieviele gleichsinnig gerichtete Mutationen muBten nicht beim Kaninchen ab
gewartet, erkannt und durch die Zuchtwahl verwendet werden, urn das Riesen
ohr von 76 em zu erzuchten! 

Abb. 144. Kuh des Spreca-TaleR, illyrische Blondviehrasse (Nordbosnien). Kiirper
form schon in der ersten Generation bei zweckmiWiger Aufzucht wesentlich 
verbessert. Euterform erst im Beginne der Entwicklung, im ubrigen weitgehende 
Ahnlichkeit mit dem ebenfalls brachyceren Jerseyrind. (Orig.-Phot. v. ADAMETZ-

MAYREDER.) 

DaB man in der landwirtschaftlichen Tierzucht in irgendeiner Rasse einmal 
entstandene Mutationen nicht nur dazu benutzte, bezuglich des neuen Merkmals 
einheitlich beschaffene Unterrassen (Rassen im gewohnlichen landwirtschaftlichen 
Sinne) zu bilden, sondern daB man solche mutierte Formen auch sonst noch 
zur Kreuzung mit anderen Rassen, urn das neue Merkmal oder die neue Eigen
schaU in diese uberzuleiten, verwendete, ist begreiflich. 1st es doch viel bequemer, 
schon vorhandene Mutationen zu benutzen, als die Erscheinung derselben 
Mutationen in anderen Rassen erst abzuwarten. So erklart sich der von GOLD

SCHMIDT angezogene Fall der groBen Fruhreife und Mastfahigkeit, welche aus 
der asiatischen Vittatus-Rasse des Schweines auf zahlreiche europaische Zuchten 
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rasch und zuchterisch bequem ubertragen werden konnten. Aber selbst hier 
sind die erwahnten landwirtschaftlich wichtigen Eigenschaften keineswegs erst 
durch die Rassen- bzw. Spezieskreuzung entstanden, sie sind nur als Mutation 

fruher schon in der asiatischen 8chweinerasse entstanden, und von diesem Um
stande hat man vernunftigerweise in Europa profitiert. 

Die Bedeutung der Zuchtwahl fUr die zuchterischen Erfolge und Fortschritte 
ist daher unter allen Umstanden eine sehr groBe und es bleibt das Verdienst der 
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praktischen Zuchter, sie in geeigneter und erfolgreicher Weise angewendet zu 
haben. 

Zu welchen bedeutenden Resultaten (die, wie es in der Natur der Sache liegt, 
meist quantitativer Art sind) die zweckmaBig gehandhabte Zuchtwahl gefUhrt 
hat, mogen folgende fluchtigen Hinweise erkennen lassen. 

1. Beim Pferde: Der Vater des Messengers, des Begrunders der amerika
nischen Traberzucht, der englische Vollbluthengst Mambrino (1768), trabte die 
englische Meile (1·6 km) in 4 Minuten 17 Sekunden. Nachdem um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts die Trabschnelligkeit fUr langere Zeit auf zirka 3 Minuten 
gestiegen war, wurde im Jahre 1903 der Zweiminuten-Rekord bei nor maier Gang
art erreicht; von PaBgangern, sogenannten Pacers, war er sogar schon etwas 
fruher (nach WRANGEL) erreicht worden. Die mittels der kunstlichen Zucht
wahl erzielte Zunahme der Trabgeschwindigkeit ist somit eine ganz ge
waltige. 

2. Beim Rinde: Hier bUt unter anderem die durch Zuchtwahl veranlaBte 
enorme Zunahme der Milchergiebigkeit, bzw. des Milchfettgehaltes auf. Man 
beachte: die wahrend einer Laktation produzierte Milchmenge halbwilder Kuhe 
betragt 700 bis 800 Liter. Ihnen stehen zahlreiche Rassen und Schlage von 
Hochzuchten gegenuber, deren mittlere Milchleistung das Funffache (3500 bis 
4000 Liter) betragt. Ja es gibt unter ihnen Einzeltiere, welche das 14- bis 18fache 
(zirka 14.000 Liter) leisten. Und bezuglich des Fettgehaltes kann man an
nehmen, daB er fUr gewohnlich im Mittel 3·5% betragt. Dem stehen die mittels 
Zuchtwahl auf 5 bis 6% (im Mittel!) gebrachten Jerseys gegenuber. Und es gibt 
Einzeltiere dieser Rasse, deren mittlerer, auf die ganze Laktation bezogener 
Milchfettgehalt sogar 8% ausmacht. 

3. Ahnlich liegen die Verhaltnisse beim Schafe. Nach CORNEVIN haben ver
schiedene Milchschafzuchten Frankreichs ihre Milchleistung im Verlaufe der 
letzten 100 bis 150 Jahre verdoppelt. 

Besonders charakteristisch ist das Schaf deshalb, weil es uber eine eigen
artige Mutation dominanten Charakters, namlich der Lockenbildung gewisser 
Pelzschafe und tiber eine zweite hochst typische (der gemeinen Mischwolle gegen
tiber) rezessiver Natur des Merinohaares, verfugt. Beide Mutationen traten 
bereits im fruhen Altertum auf und haben strenge genommen das Erscheinen 
neuer Merkmale zur Folge gehabt. 

4. Beim Huhn. 1m Verlauf weniger Dezennien wurde beim Huhn ein be
trachtlicher Fortschritt in der Eierproduktion erzielt, und zwar wieder mittels 
der Zuchtwahl, wobei noch hervorgehoben werden muB, daB gerade hier in vor
mendelscher Zeit die Art und Weise, in welcher die Zuchtwahl vorgenommen 
wurde, eine unvollkommene war und zu Hochstleistungen nur durch Zufall 
fUhren konnte. Berucksichtigt man, daB noch im letzten Viertel des vorigen 
J ahrhunderts die mittlere Eierproduktion selbst in Gegenden mit guter Geflugel
haltung nur 100 Stuck betrug, dann sind die Leistungen, welche gegenwartig fUr 
einzelne (allerdings kleinere) Stamme mit 280 bis fast 300 Eiern angesetzt werden 
konnen, gewiB gewaltige. Und als Gesamtresultat von Zuchtwahl und Haltung 
stehen dem bestenfalls zirka zwei Dutzend Eier beim wilden Bankivahuhn die 
280 bis 300 Eier der besten Hochzuchten gegenuber (rund 1: 10). Uberdies hat 
sichdiekunstlicheZuchtwahl beimHuhn einesneuen Merkmales mutativen 
Ursprungs bemachtigt, namlich der Produktion von Wintereiern. 

DaB es sich bei diesen wenigen, aufs Geratewohl herausgegriffenen Bei
spielen von der Bedeutung der Zuchtwahl tatsachlich um positive Leistungen, 
um das Hervorbringen neuer, wenn auch nur quantitativ neuer Leistungen 
handelt, ist gewiB. 
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Man konnte zwar, auf gewisse Ermittlungen JOHANNSENS sich stutzend, 
einwenden, die kunstliche Zuchtwahl vermoge aus vorhandenen Populationen 
(z. B. den landwirtschaftlichen Rassen) nur die einzelnen sie zusammensetzenden 
Linien, Familien oder wie man diese Elementargruppen sonst nennen will, zu 
isolieren. Ihr Erfolg reiche also hochstens so weit, uns zu ermoglichen, das 
leistungsfahigste Element (Linie) der betreffenden Rasse herauszuzuchten. 
Damit ware naturlich nichts Neues geschaffen worden. 

DaB dieser Einwurf unberechtigt ware, beweist folgende Uberlegung: Linien, 
Stamme usw. von so hoher Leistung wie die Zuchtungsrassen in den ver
schiedensten wirtschaftlichen Leistungsrichtungen tatsachlich aufweisen, gibt es 
weder bei den wilden Stammformen, noch bei den primitiven Rassen. Wir mogen 
deren Daseinsverhaltnisse noch so gunstig gestalten, wir werden kein Individuum 
finden, welches auch nur entfernt ahnliche Leistungen, wie es die Durchschnitts
leistungen unserer Zuchtungsrassen sind, besaBe. Mit anderen Worten, die 
primitiven Rassen enthalten uberhaupt keine Linien von jener Qualitat welche 
die Zuchtungsrassen auszeichne. Das Verstandnis hiefUr vermittelt uns die 
Erkenntnis, daB wohl so ziemlich alle landwirtschaftlichen Leistungen auf 
Polymerie im Sinne von NILSSON-EHLE beruhen. Zwischen den Zuchtungsrassen 
und den primitiven bestehen meist nur quantitative Leistungsunterschiede, die 
jedoch erblicher (konstitutioneller) Natur sind. Sie sind das Resultat verschiedener 
gleichsinnig gerichteter Mutationen, die zu verschiedenen Zeiten vor sich gingen. 
Diese Mutationen erkannt, durch Zuchtwahl zuchterisch ausgenutzt zu haben 
und so schlieBlich die heutigen, den ursprunglichen gegenuber entschieden groB
artigen Leistungen geschaffen zu haben, ist unter allen Umstanden eine be
achtenswerte Leistung und ein groBes Verdienst der praktischen Tierzuchter. 

1m folgenden sollen die wichtigsten Momente, welcher der landwirtschaft
liche Zuchter bei der kunstlichen Zuchtwahl zu beach ten hat, besonders beruck
sichtigt werden. 

Ma6gebende Gesichtspunkte fiir die kiinstliche Zuchtwahl 
Rasse 

Ein wichtiger Punkt im Rahmen der kunstlichen Zuchtwahl wird 
durch die Rassenzugehorigkeit der zu wahlenden oder zu beurteilenden 
Zuchttiere vorgestellt. Hier handelt es sich, nebenbei erwahnt, urn "Rasse" 
im landwirtschaftlichen, also mehr praktisch zuchterischen Sinne des W ortes. 

Die zu wahlenden Tiere sollen nach Form und Leistung dem Typus der ge
wahlten Rasse entsprechen. Die Beurteilung der morphologischen und der 
Farbenverhaltnisse ist ohneweiters moglich; weniger vollstandig sind die phy
siologischen Rasseneigenschaften einer raschen und verlaBlichen Prufung zu
ganglich. Vielfach wird mart sich damit begnugen mussen, aus den Korperformen 
und sonstigen sichtbaren Merkmalen auf die Rassenzugehorigkeit und somit auch 
auf den Leistungsgrad der Tiere in bezug auf die verschiedenen wirtschaftlichen 
Richtungen zu schlieBen. -

Abgesehen hievon wird man im allgemeinen annehmen konnen, daB jene 
Individuen, an denen die sichtbaren Rassenmerkmale typisch und moglichst 
vollstandig vorhanden sind, auch bezuglich der ubrigen, nicht ohneweiters erkenn
baren Eigenschaften sich der Norm entsprechend verhalten durften. Es darf 
namlich nicht ubersehen werden, daB es unter den Eigenschaften mancher 
Rassen oder Schlage, ja selbst nur mancher Zuchten oder Stamme auch solche 
gibt, die schwer zu fassen sind, die sozusagen zu den zuchterischen Imponderabilien 
gehoren. Trotzdem konnen sie fUr die betreffende Gegend oft sehr wichtig sein. 
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Sind sie doch oft das Resultat von in langen Zeitraumen erfolgten Anpassungen 
an bestimmte klimatische oder Daseins- und Ernahrungsverhaltnisse. Deshalb 
sind sie gewohnlich auch von groBem wirtschaftlichen Werte flir Gegenden mit 
eigenartigen Daseinsverhaltnissen. J e urspriinglicher die Lebensverhaltnisse der 
Haustiere eines Gebietes sind, desto wichtiger ist es, beispielsweise mit ein
heimischen, gut angepaBten Rassen oder mit solchen, die aus gleichen Ver
haltnissen stammen, zu arbeiten. So fundamental dieser Satz auch ist, so wenig 
pflegt er dort befolgt zu werden, wo die Tierzucht gefordert werden solI. Der fast 
allgemein begangene Fehler liegt in einem radikalen Rassewechsel, ohne daB 
man sich vorher Rechenschaft dariiber legt, ob die Anspriiche an Qualitat und 
Quantitat des Futters und ferner an Pflege der neueingefiihrten Rasse auch be
friedigt werden konnen. 

Die Berechtigung der Forderung nach vollzahligem Vorhandensein aller 
charakteristischen Rasseneigenschaften bei den betreffenden zu wahlenden 
Zuchttieren ergibt sich nach dem Gesagten von selbst. Zugegeben muB allerdings 
werden, daB auch hier unter anderem zu weit gegangen werden kann. Dies gilt 
namentlich flir gewisse iibertriebene Forderungen hinsichtlich bestimmter 
Farbenverteilungen oder Abzeichen oder Hornformen beim Rinde usw. Oft 
genug bemachtigt sich die Mode auch bei unseren landwirtschaftlich genutzten 
Haustieren bestimmter nebensachlicher Merkmale, die weder biologisch, noch 
wirtschaftlich von Bedeutung sind, und verursacht solcherart die Ausschaltung 
oft hervorragend wichtiger Individuen von der Weiterzucht. Der groBe Schaden, 
den z. B. gewisse "Farbenspielereien", speziell in der Rinderzucht, an
gerichtet haben, ist allbekannt. Als ein Beispiel, das in dieses Kapitel gehort, 
sei das Vorkommen kleiner weiBer (pigmentloser) Flecken in der Eutergegend 
beim Ostschweizer Braunvieh und ahnlichen einfarbigen Rassen erwahnt. Es 
gab eine Zeit, in der die damit behafteten Tiere verpont waren, mochten sie 
sonst noch so rassentypisch und wirtschaftlich noch so leistungsfahig sein. 
Ahnlich iibertrieben strenge und wirtschaftlich wie biologisch unbegriindete An
schauungen hegen manche Beurteiler beziiglich der Farbenverteilung an den 
Extremitaten beim Niederungsvieh, des Vorkommens von farbigen Augenringen 
(Brillenzeichnung!) bei Kuhlandern, Hannabernern und ahnlichen Abkomm
lingen der alten Berner Rinder. Wie ersichtlich, leitet dies Kapitel bestenfalls 
allmahlich zu dem von den Schonheitsfehlern handelnden hiniiber. Es geht 
natlirlich nicht gut an, in einem Lehrbuch liber allgemeine Tierzucht die Lehre 
yom Exterieur der wichtigsten Haustierspezies unterzubringen, und ebenso 
muBten die Beschreibungen der Rassen der speziellen Tierzuchtlehre vorbehalten 
bleiben. 

Um jedoch trotzdem einen raschen Uberblick iiber das Verhalten wichtigster 
KorpermaBe bei einigen der verbreitetsten Pferde- und Rinderrassen zu ermog
lichen, gebe ich zunachst die von S. v. NATHUSIUS auf Grund eigener, an ver
schiedenen Pferderassen vorgenommenen Messungen zusammengestellten Tabellen 
wieder. In ahnlicher Weise habe ich dann eine Zusammenstellung der MaBe 
von einer Reihe sehr verschiedenartiger Rinderrassen angefiigt. Diese Zahlen 
geben rasch und sicher Aufklarung: 1. iiber die jeweilige rasseliche Korperform 
und 2. klaren sie bis zu einem gewissen Grade dariiber auf, welche Korperform 
fiir eine bestimmte Leistungsrichtung typisch, bzw. die geeignetste ist. 

Sie illustrieren vielfach d a s mit Zahlen, was an anderer Stelle mit Worten 
beschrieben wurde oder noch werden wird. 

Zu bemerken ware nur, daB speziell in der Rindertabelle die Ostfriesen als 
Muster des nicht einseitigen Milchtypus des Niederungsviehs, Montavoner und 
Oberinntaler als Mustertypus des Alpenbrachyceros gelten. Jersey reprasentieren 
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den Milchtypus des brachyceren Keltenviehs. Shorthorns und Devons (letztere 
nicht in Ausstellungskondition gemessen, daher mit geringeren Werten fur Tiefe 
und Breite der Brust) kommen als Mastrassen in Betracht. Tux-Zillertaler sind 
Reprasentanten der sogenannten Brachycephalus-Type (mit Mikromelie). Das 
Wesermarschrind reprasentiert die Kombination Fleisch-Milch. Simmentaler, 
Hannaberner und Pinzgauer sind Beispiele fur Zuchtungsrassen vom Typus fUr 
kombinierte Leistung. Das polnische Rotvieh alterer Type steUt Vieh fUr 
kombinierte Leistung einer Ubergangsrasse vor. Waldviertler (unverbesserte), 
Karpathen- und Montenegrinisches Rind sind Vertreter primitiver Landrassen. 

Gesundheit 
Vor aHem ist bei der Wahl der zu paarenden Tiere aus selbstverstandlichen 

Grunden auf eine moglichst gute Gesundheit zu achten. Wenn man jedoch 
beachtet, daB nach einer vielfach angenommenen alteren Definition die Gesund
heit durch ein harmonisches Funktionieren aller Organe des 
Korpers bedingt erscheint, dann ergibt sich daraus die Tatsache, daB eine 
absolute Gesundheit bei manchen Haustieren bestimmter Zuchtrichtungen 
nicht vorhanden sein kann. Bedingt doch in diesem Falle jede einseitig ge
steigerte Funktion eines bestimmten Organes bereits eine gewisse Storung im 
Ablauf des Lebens, insoferne als hiedurch die Ausbildung oder die Leistung 
anderer, vielfach mehr oder weniger ungunstig beinfluBt wird. Allbekannte Bei
spiele liefern die einseitig und extrem gesteigerte Milchleistung, die so oft mit 
ungunstigerer Beschaffenheit des Baues des Brustkorbes, der Entwicklung der 
Lunge und auch, abgesehen davon, mit groBer Anfalligkeit hinsichtlich ver
schiedener Infektionskrankheiten (vor allem aber der Tuberkulose) verbunden 
zu sein pflegt. Ahnliches sehen wir bei extrem entwickelter Fruhreife und Mast
fahigkeit; jedem Landwirt sind wohl die groBen Anspruche nicht nur an Futter, 
sondern auch an Pflege bekannt, welche z. B. die Shorthornrinder oder die 
Dishley(Leicester-)schafe und die Y orkshireschweine stellen. Einem weit
verbreiteten zuchterischen Irrtum, urn nicht zu sagen Selbstbetruge, muB hier 
-entgegengetreten werden, das ist die Ansicht, als ware man durch bloBe Alpung 
oder bloBen Weidegang imstande, weitgehende Immunitat gegen Tuberkulose 
zu erzielen. Das ist nicht der Fall. Die Abhartung gegen Erkaltung hat nichts 
mit dem Schutz vor Infektion mit Tuberkulose zu tun. 

lJberaH hat bei leistungsfahigen Hochzuchtrassen die angezuchtete Uber
entwicklung oder Uberfunktion bestimmter Gewebe und Organe eine groBe 
Empfindlichkeit ausgelost, so daB man von einer vollkommen normalen "festen" 
Gesundheit bei ihnen nicht mehr sprechen kann. Die Anfalligkeit gegenuber 
verschiedenen Krankheiten wird aber, abgesehen von der Zucht auf einseitig 
hohe Leistung, auch noch dadurch vielfach verstarkt, daB infolge besonderer 
Pflege konstitutionell schwache Individuen aufgezogen werden, die sich dann 
fortpflanzen und deren Nachkommen unter Umstanden die betreffende Krank
heitsneigung in erhohtem MaBe besitzen. Solange solche Individuen durch sorg
faltige Haltung vor dem Zusammentreffen mit gewissen Krankheitserregern 
geschutzt bleiben, sind sie gesund. Sie erkranken jedoch wesentlich leichter als 
gewohnliche, wenn sie Gelegenheit zur Aufnahme der einschlagigen krankheits
erregenden Mikroben haben. Ein charakteristisches Bild uber diese Verhaltnisse 
liefert uns das Verhalten der Jerseyrinder gegen Tuberkulose. Auf der Insel 
Jersey selbst kommt nach ubereinstimmenden Aussagen aller Beteiligten (auch 
des alle nach Amerika verkauften Tiere auf Tuberkulose prufenden amtlichen 
Tierarztes) Tuberkulose beim dortigen Rinde, praktisch gesprochen, nicht vor. 
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Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wuBten sich die Jerseyzuchter durch strenge 
und auch eingehaltene Gesetze vor der Einfuhr fremden Viehs auf die Insel zu 
schtitzen. Damit wurde die Infektionsquelle verschlossen. Dieser Umstand, im 
Vereine mit der guten Pflege, erklart die Tuberkulosefreiheit des Inselviehs, ob
schon gerade hiedurch und durch den solcherart bedingten Ausschlul3 der natur
lichen Selektion eine bedeutende Steigerung der Neigung zur Erkrankung an 
Tuberkulose bei diesem Rinde geschaffen worden ist. Statt, wie man auf den 
ersten Blick, auf Grund der Impfresultate meinen konnte, eine hervorragend 
gegen Tuberkulose widerstandsfahige Rinderrasse vor sich zu haben, neigt sie 
erfahrungsgemaB, in andere Gebiete versetzt, wo dieses Fehlen der Ansteckungs
moglichkeit nicht vorhanden ist, in ganz besonders hohem MaBe zur Ansteckung 
und schweren Erkrankung. Nicht etwa nur am Kontinent wurden diese Er
fahrungen gemacht, auch auf der englischen Rauptinsel mit ihrem immerhin 
ahnlichen Klima und so weiter. J a man tragt dort dieser Anfalligkeit der Jerseys 
gegen Tuberkulose soweit Rechnung, daB man manchmal selbst ein Angrenzen 
der Jerseyweiden mit jenen einer anderen englischen Rasse, trotz vorhandener 
Zaune oder Recken streng vermeidet. Man sieht hier ein vorzugliches 
Beispiel fUr die Ausschaltung der naturlichen Zuchtwahl bei der kunstlichen 
Zuchtwahl. 

Das AngefUhrte mag genugen, um zu beweisen, wie hervorragend wichtig 
die Berucksichtigung der relativen Gesundheit der zur Paarung ausgewahlten 
Tiere ist. 

Ein spezielles Eingehen auf die Zeichen beginnender Krankheit gehOrt nicht 
in den Bereich dieser AusfUhrungen. Es genuge der Rinweis, daB bereits die 
leisesten Gesundheitsstorungen sich im individuellen (dem praktischen Zuchter 
genau bekannten) Benehmen und der Futteraufnahme zu erkennen geben. 

Schonheit und Schonheitsfehler 
Schon ist alles das, dessen Anblick in uns LustgefUhle erweckt. Je nach 

der Individualitat des Beschauers sind daher im speziellen Falle die Ansichten 
uber Schonheit verschieden. Auch unter Berucksichtigung des Vorhandenseins 
gewisser konventioneller Regeln fUr die Beurteilung der Schonheit bleibt die 
Feststellung dessen, was schon ist, stets etwas recht variables, weil von der sub
jektiven Seite ganz abgesehen auch noch Tradition, Gewohnheit, zeitlich und 
ortlich wechselnde Mode usw. das Urteil mit beeinfluBen. Wir sehen dies schon 
in der Beurteilung der menschlichen Schonheit. Wenn z. B. einerseits dem 
Europaer der Gesichtsschnitt und der Schadelbau des Mongolen nicht den Ein
druck der Schonheit machen, so gefallt anderseits wieder das schmale Gesicht 
des Europaers den Mongolen nicht. Nach SCHWARZ bezeichnen z. B. die Kirgisen 
Turkestans das europaische Gesicht etwas despektierlich als "Pferdegesicht". 
Und bei verschiedenen Volkerschaften Westasiens ist bekanntlich das weibliche 
Schonheitsideal untrennbar mit hohem Lebendgewicht und ausgiebiger Mast
fahigkeit verbunden. DaB ferner endlich nicht nur bei zahlreichen Negerstammen, 
sondern auch bei den Somalis die Steatopygie als Inbegriff der Schonheit des 
Weibes gewertet wird, ist durch DARWIN weiten Kreisen bekannt geworden. 

Unter solchen Verhaltnissen ist es daher begreiflich, daB auch das Bild der 
Haustierschonheit nach Ort und Zeit ein schwankendes ist. 

Wenn wir von den zahlreichen Sportzuchten der verschiedenen Haustier
arten, die nur dem Vergnugen, oft genug ihres absonderlichen Aussehens wegen 
dienen, und bei denen die gerade jeweils herrschende Mode allein entscheidet, 
so zwar, daB oft genug absolute HaBlichkeit in vollendete Schonheit umgewandelt 
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erscheint, wenn wir von diesen Rassen absehen, dann konnen wir zwei ver
schiedene Arten, Typen von Schonheit bei den landwirtschaftlichen Haustieren 
unterscheiden. Die erste Type umfaBt jene Rassen, bei denen man von einer 
harmonischen Schonheit des Korperbaues sprechen kann .. Deren Erscheinung 
entspricht dem Geschmack des Kiinstlers, zeichnet sich durch die Harmonie der 
Linien aus und zeigt die Einheitlichkeit des Bauplanes des Tierkorpers an, dessen 
einzelne Teile in bestimmten Verhaltnissen zueinander stehen miissen. Aber 
selbst hier kann nicht ein einheitlicher Kanon fiir alle Rassen, geschweige denn 
fiir verschiedene Haustierarten zur Anwendung kommen. Man hat zwar ver
schiedentlich versucht, von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus den Tier· 
korper auf seine Schonheit zu beurteilen, allein die Unmoglichkeit solchen 
Beginnens trat rasch und deutlich hervor. Von England kam z. B. so um die 
Mitte des vorigen J ahrhunderts die Mode, den Tierkorper nach seiner groBeren 
oder kleineren Ahnlichkeit mit einem Parallelopipedon zu beurteilen. DaB ein 
so einseitig fiir Fleisch und Mastformen zugeschnittener SchonheitsmaBstab 
ungeeignet war, braucht nicht naher ausgefiihrt zu werden. Spater dann wurde 
die schon einmal verkiindete Lehre yom Bau des Tierkorpers nach der Regel des 
goldenen Schnittes zu neuem Leben erweckt und fand namentlich durch 
WILCKENS als MaBstab zur Beurteilung der Schonheit des Korpers verschiedener 
Haustierarten voriibergehend Anwendung. Die horizontale Rumpflange diente 
als Haupt. und Grundlinie, die nach der genannten Regel geteilt, den Major und 
Minor lieferte, welche MaBe selbst wieder in den verschiedenen- Korper- usw. 
Dimensionen wieder erscheinen sollten. Es zeigte sich, daB die Harmonie der 
Korperformen bei allen Haustierarten und ·rassen auch durch die Verwendung 
der Regel yom goldenen Schnitt keineswegs tatsachlich nachweisbar ist. 

Am ungezwungensten laBt sich diese Art von Schonheit des Tierkorpers, 
die mit Niitzlichkeit eigentlich kaum vieles gemeinsam hat, bei gewissen Kate
gorien von Luxuspferden priifen (etwa den Karossiers). 

Die zweite Art von SchOnheit landwirtschaftlicher Haustiere ergibt sich aus 
dem Zusammenhang von Korperbau und Leistung. Je scharfer der Korperbau 
eines Tieres auf eine bestimmte hochentwickelte wirtschaftliche Leistung hin· 
weist, als desto schoner wird das betreffende Tier beurteilt werden miissen. 
Immer natiirlich unter der Voraussetzung, daB kein korperlicher Defekt nebenher 
vorkommt. Diese Art von Schonheit geht mit wirtschaftlicher ZweckmaBigkeit 
Hand in Hand; wo sie vorkommt, wird mit groBer Wahrscheinlichkeit auch auf 
entsprechend hohe Leistung in der einschlagigen wirtschaftlichen Richtung ge
rechnet werden diirfen. 

Aus der Uberlegung heraus, daB wenigstens bis zu einem gewissen Grade mit 
der Eignung zu hoher wirtschaftlicher Leistung mehr oder weniger auch die 
vorerwahnte, harmonische Schonheit verbunden sein kann, beurteilt man heute 
wohl ziemlich allgemein die SchOnheit der landwirtschaftlichen Haustiere von 
diesem doppelten Standpunkt. Es ist dabei natiirlich nicht zu vermeiden, daB 
je nach der Personlichkeit des Beurteilers bald mehr der. eine oder der andere 
Standpunkt besonders zur Geltung kommt. 

In der N atur der Sache ist es ferner gelegen, daB bei der Beurteilung der 
einzelnen Leistungskategorien verschiedene MaBstabe angelegt werden miissen 
(z. B. fiir die Milch-, Mast. oder kombinierte Leistung des Rindes ,oder des 
Schafes usw.). 

Als Beispiel fiir eine von vielen Seiten angenommene erschopfende De
finition fiir die Schonheit des Rindes sei im folgenden jene A. K.RAMERs in seinem 
bekannten Buche iiber das schonste Rind befindliche wiedergegeben. Sie tragt, 
wie ersichtlich, beiden Typen von Schonheitsbegriffen Rechnung und lautet: 
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"Das schonste Rind ist dasjenige, welches in bezug auf EbenmaB der Figur, 
Haltung, Gangart, Temperament und Charakter den allgemeinen Anforderungen 
unseres Schonheitssinnes entspricht und mit diesen Eigenschaften die hoc h s t e 
Leistungsfahigkeit fUr bestimmte wirtschaftliche Zwecke verbindet." 

Wie alle anderen Definitionen rechnet auch die KRAMERsche mit "den 
allgemeinen Anforderungen unseres Schonheitssinnes" und raumt daher der 
Personlichkeit, der Individualitat des Beurteilenden hinreichend Spielraum ein. 
Damit ist ferner auch gesagt, daB die Grundsatze der Beurteilung der Schonheit 
nicht nur individuell, sondern auch noch zeitlich und ortlich verschieden sind und 
der Mode unterliegen konnen. 

Bei der Beurteilung der Schonheit bestimmter Haustierarten (z. B. 
des Rindes) greift man gewohnlich erganzend noch auf die Rassenmerkmale 
zuruck und fordert zur Vollendung deren Vorhandensein. 

So berechtigt dies im allgemeinen wohl ist - gleichen die Rassenmerkmale 
doch gewissermaBen den Fabrikszeichen gesuchter Waren - so dad doch nicht 
ubersehen werden, daB hier oft durch Ubertreibung der Bedeutung von ganz 
nebensachlichen Rassenmerkmalen zuchterisch direkt Schaden angerichtet wird. 
Es sei nur an die bekannten Farbenspielereien erinnert. Manche norddeutsche 
Kaufer von Niederungsvieh fordern z. B., daB das Schwarz yom Unterarm nur 
bis zur Handwurzel hinabreiche, nicht daruber hinausgehe; beim Pinzgauer Rind 
wird manchmal den bekannten weiBen Querbinden, den Faschen ein uber
triebener Wert, oft sogar auf Kosten wirtschaftlicher Leistung, beigelegt. Beim 
Ostschweizer Braunvieh wieder fordern manche eine moglichst an allen Korper
teilen gleichmaBige, einheitliche graubraune Farbung, also ohne Aalstrich usw. 

Bedenklicher als diese Farbenspielereien, die nur indirekt Schaden stiften, 
sind aber gewisse Forderungen der Schonheit oder des Rassetums, welche hin
sichtlich des Korper- oder Schadelbaues oder hinsichtlich Baues und der Stellung 
der Extremitaten erhoben werden. 

Yom Standpunkt der Gangigkeit z. B. ist es gewiB nicht gleichgultig, wenn 
man extrem steile Sprunggelenke, wie man sie namentlich bei gewissen Zuchten 
der Schweiz findet, ruhig hingehen laBt, oder sie wohl gar noch .als Zeichen 
moderner Hochzuchtrichtung schatzt. Beim Yorkshireschweine hatte man be
kanntlich Dezennien hindurch in den extremen Mopskopfen geradezu ein 
Zeichen der Zugehorigkeit zu einer richtigen Hochzucht sehen wollen. Heute 
wissen wir, daB diese Mopsschnauze, abgesehen davon, daLl solche Tiere nicht 
ordentlich kauen konnen, ein Zeichen eines weit vorgeschrittenen achon
droplastischen Prozesses ist, der fUr die weitere Zucht gewisse Gefahren anzeigt. 

Desgleichen war die um die Wende des vorigen Jahrhunderts herrschende 
und in ihren Folgen heute noch nicht ganz uberwundene Mode der ganz hellen 
flavistischen Simmentaler aus konstitutionellen Grunden entschieden ein Ubel. 

Bekannt ist ferner in biologisch gebildeten Zuchterkreisen, daB die Mode 
speziell beim Italiener Huhn eine Schonheit, bzw. eine Rassenforderung auf
gestellt hat, die deshalb schadlich ist, weil sie einer Zuchtwahl nach schlechterer 
Eierproduktion gleichkommt. Besonders in Nordamerika werden beim Italiener 
Huhn reinweiBe Ohrscheiben streng gefordert, gelblich geHirbte sind verpont. 
Nun ist aber der Nachweis erbracht worden, daB zwischen der gelblichen Ver
farbung der weiBen Ohrscheiben (und intensiv gelben Beinen) einerseits und 
Neigung zur hoheren Eierproduktion anderseits ein Zusammenhang besteht. 

Um endlich noch ein Beispiel fUr den Wandel der Anschauungen daruber, 
was schon ist, ganz im allgemeinen zu geben, erinnere ich an die stark geramsten 
Kopfe der altspanischen Pferde, die fast in ganz Europa einige J ahrhunderte 
hindurch als Muster von Schonheit galten, wahrend diese Kopfform heute im 



314 Die Zuchtwahl im Dienste der landwirtschaftlichen Tierzucht 

allgemeinen geradezu als haBlich angesehen wird. Unter solchen Umstanden ist 
es nicht zu verwundern, wenn ganze Rassen einfach aus dem Grunde ver
schwinden, daB sie nicht mehr Mode sind. Beim Rinde hat nach L. HOFFMANN 
einzig und allein die Mode das Verschwinden der Longhorns veranlaBt und 
dasselbe ist beim Hunde der Fall mit der Rasse der Mopse. Fur die tierischen 
Rassenmerkmale gilt, wie man sieht, dasselbe, was schon von HUMBOLDT fur die 
menschlichen behauptet und nachgewiesen worden ist: der Mensch ist bestrebt, 
vorhandene Rassenmerkmale zu ubertreiben, ins Extrem zu fUhren; bei den 
Haustieren macht er dasselbe, und dort gelingt es ihm durch entsprechende Zucht
wahl eben leichter und vollkommener. 

Wird die Schonheit der zu paarenden Tiere gelegentlich der kunstlichen 
Zuchtwahl beurteilt, so erfolgt gewohnlich unter einem gleichzeitig auch die 
Prufung auf eventuelles Vorkommen sogenannter Schonheits-, Gebrauchs- und 
Erbfehler. 

SchOnheitsfehler, Gebrauchsfehler, Erbfehler 

SchOnheitsfehler: Schonheitsfehler spielen bei jenen Gruppen von landwirt
schaftlichen Haustieren gelegentlich der Zuchtwahl eine gewisse Rolle, welche 
bis zu einem bestimmten Grade Luxuszwecken dienen, also vor allem beim Pferde. 
Es gehoren bestimmte Abzeichen hieher, wie z. B. "Blassen", "Laternen", wohl 
auch umfangreichere pigmentfreie Hautpartien an den Extremitatenenden. Beim 
Rinde kann man die weiBen "Domestikationszeichen" an der Rumpfunterseite, 
bei Kuhen in der Eutergegend und unmittelbar vor derselben auftretend, dazu
zahlen. Sie sind fur einfarbige, meist der Brachycerosgruppe angehorenden 
Rassen typisch und konnten selbst von den Zuchtern des Ostschweizer Braun
viehs nicht abgezuchtet werden. Schonheitsfehler lassen sich von den sogenannten 
"Erbfehlern" nicht trennen. Denn die Neigung zu ihrem Auftreten vererbt sich, 
wenn schon nicht immer der genaue Vererbungsmodus bis jetzt bekannt ist. Bei 
den schwarzen Karakulschafen z. B. scheint sich die Neigung zum Auftreten 
solcher, meist unbeliebter weiBer Abzeichen (am Scheitel und Schwanz) rezessiv 
zu vererben. DaB auch zwischen Schonheitsfehlern und Gebrauchsfehlern keine 
scharfe Grenze besteht, beweist die Empfindlichkeit weiBer Hautpartien an den 
Enden der Extremitaten der Pferde, welche bei schadigenden Einflussen auBerer 
(Kot, Schmutz) oder innerer Natur (Aufnahme von Futter, das sensibilisierende 
Substanzen enthalt, wie unter Umstanden der Schwedenklee) mit Entzundungs
erscheinungen reagieren. 

Gebrauchsfehler. DaB solche Fehler, welche den normalen Gebrauch der 
betreffenden Tiere beeintrachtigen, und die, weil im ungunstigen Bau und 
Funktion bestimmter Korperteile gelegen, wenigstens in der Anlage meist auch 
erblich sind, bei der Zuchtwahl strenge beurteilt werden mussen, ergibt sich von 
selbst. Hieher gehort z. B. Senkrucken, ungunstige Beinstellungen usw. beim 
Pferde, Rinde usw. Beim Rinde, und zwar ganz besonders bei jenen Rassen, 
welche zur Arbeitsochsenzucht benutzt werden, gehort die neuerdings ofter zu 
beobachtende extreme steile Stellung des Sprunggelenkes hieher. 

Erbfehler. Unter dieser Bezeichnung wurde fruher speziell in der Pferdezucht 
eine Reihe von Merkmalen und Eigenschaften entschieden pathologischen 
Charakters zusammengefaBt, die den Gebrauch der damit behafteten Tiere 
wesentlich beeintrachtigten, und die eine ausgesprochene Neigung sich zu ver
erben haben. Nach dem Gesagten ist es uberflussig, auf sie besonders einzugehen, 
weil, wie schon erwahnt, selbst fUr viele der sogenannten Schonheits- und Ge
brauchsfehler die Neigung zur Vererbung bekannt ist. 

Trotzdem mogen des Herkommens wegen im folgenden die speziell beim 
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Pferde als "Erbfehler" angesehenen krankhaften Zustande kurz angefuhrt 
werden: 

1. Die Mondblindheit (periodische Augenentzundung). Ihr Wesen be
steht in Entzundung der Regenbogenhaut, Aderhaut und des Strahlenkranzes 
und fUhrt allmahlich zur Erblindung. Vererbt wird nur die Anlage zu dieser 
Erkrankung, die sie meist im sechsten bis siebenten Lebensjahre auslOsenden 
Momente sind nicht genauer bekannt. 

2. Grauer Star. Durch erbliche Anlage bedingte Trubung der Linse des 
Auges. 

3. Schwarzer Star. Auf erblicher Basis erfolgende Veranderung der 
nervosen Apparate des Auges. 

4. Dumkoller. Ein Gehirnleiden, das als Folge einer auf erblicher Anlage 
beruhenden Gehirnkammerwassersucht angesprochen wird. 

6. Krippensetzen (Koppen). Durch vorhergehendes Luftschlucken ver
anlaBtes Rulpsen. Eine wahrscheinlich auf Grund einer hiefUr bestehenden ner
vosen Anlage sich bei "temperamentvollen" Pferden in der Langeweile haufigen 
Stallaufenthaltes entwickelnde schadliche Untugend, die auf Stallgenossen 
unter Umstanden auch dann als psychische Infektion wirken kann, wenn bei 
denselben keine solche nervose Disposition vorhanden ist. 

7. Dampfigkeit. Verrringerung oder Verlust der Elastizitat des Gewebes 
im Bereich der Lungenalveolen (Lungenemphysem). Relativ haufig bei bos
nischen Pferden yom Tarpantypus. 

8. Kehlkopfpfeifen (Roaren). Charakterisiert durch Schwund der yom 
linksseitigen N. recurrens oder laryngeus inferior versorgten Kehlkopfmuskeln 
infolge von Lahmung dieses Nerven und dadurch bedingte einseitige Lahmung 
des Kehlkopfes. 

9. Spat. Neubildung von Knochensubstanz an der inneren Seite des Srung
gelenkes (Osteophyten) an einzelnen oder allen das Sprunggelenk bildenden 
Knochen. 

10. Rehbein. Dasselbe an der auBeren, lateralen Seite des Sprunggelenkes 
(meist im unteren Teile). 

11. Hasenhacke. Dasselbe an der hinteren Seite des Sprunggelenkes. 
12. Schale. Wucherungen von Knochensubstanzen am Kronen-, Huf

(eventuell Fessel-) Gelenke. 
13. Uberbeine. 
14. Hufstrahlkrebs, ferner zu weiches oder zu hartes, sprodes, 

bruchiges Hufhorn, Neigung zur Spaltenbildung usw. 
15. Gelenksgallen und Sehnenscheidengallen (Sekret-, bzw. Flussig

keitsausscheidungen innerhalb der Gelenkskapseln oder der Sehnenscheiden). 
DaB sich diese "Erbfehler" in der Anlage vererben, ist vollkommen sicher; 

unbekannt hingegen sind bisnun der Vererbungsmodus und die auslOsenden 
Momente. Es ware eine verlockende Aufgabe, diese Frage yom mendelistischen 
Standpunkte aus in Gestuten experimentell (nicht ruckschauend aus den fUr 
80lche Zwecke nicht genugenden Zuchtbuchern) zu prufen. Ohne groBere materielle 
Opfer ging es dabei allerdings nicht abo Wenn wir die vorliegenden Erfahrungen 
u ber die V erer bung bei Tieren, namentlich j enen der Drosophilastudien uns vor 
Augen halten, so liegt der Gedanke an drei Momente nahe, welche die Klarheit 
der Ubertragung truben und die Sache schwieriger gestalten: 1. Das wahrschein
liche Vorkommen der schwankenden (unvollkommenen) Dominanz mancher 
Merkmale (Auftreten von Heterozygoten in rezessiver Maske). 2. Rezessivitat 
gewisser solcher Merkmale (Epilepsie 1) und 3. Mannigfaltigkeit der auslOsenden 
Ursachen. 
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Abstammung und Verwandtschaft der Zuchttiere 
(Ahnentafeln, freie Generationen, Ahnenreihen) 

Zur Beurteilung sowohl der Rassenreinheit, als ganz allgemein solcher An
lagen und Eigenschaften eines Zuchttieres, welche ziichterisch wichtig sind, 
jedoch aus irgend welchen Griinden am betreffenden Individuum nicht direkt 
festgestellt werden konnen, dient die Feststellung seiner Abstammung. Seine 
Beziehungen zu naherverwandten und genau bekannten Vorfahren kiinnen 
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.Abb. 146 . .Ahnentafel des Messenger, des Begriinders 
der amerikanischen Traber 

erfahrungsgemliB diesbe
ziiglich wert volle Winke 
gewahren. Mittels der so
genannten Ahnentafel, 
welche, wie das neben
stehende (Ahnentafel des 
Messenger, bzw. des Ko
met) zeigt, iiber die 
Abstammung, iiber die 
Ahnen bestimmter Indi
viduen Auskunft erteilen, 
erfahrt manzugleich auch 
iiber deren Verwandt
schaft mit irgendwie auf
fallenden, im guten wie 
im schlechten Sinne her
vorstechenden V orfahren. 
Beachtet man, daB fast 
aIle ziichterisch wichtigen 
Merkmale und Eigen
schaften, gleichgiltig ob 
sie Rasse- oder nur in
dividuellen Charakter be
sitzen, erblicher Natur 
sind, dann begreift man, 
daB eine solche Art fest-
gestellter Verwandtschaft 

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gestattet, auf die Beschaffenheit auch 
des betreffenden zu priifenden Individuums zu schlieBen. Diese Ahnentafeln 
haben denn auch tatsachlich viel Nutzen gestiftet und bieten unter anderem 
auch bei der Wahl zu paarender Tiere manche Erleichterung. Voraussetzung 
dabei ist natiirlich, daB neben den Ahnentafeln, die ja zunachst nur Namen 
oder Nummern enthalten, in den Zucht- und Herdbiichern iiber aIle wichtigen 
und ziichterisch interessanten Merkmale und Eigenschaften der aufgenommenen 
Individuen erschopfend Auskunft gegeben wird. Die Einrichtung dieser, in der 
fortschrittlich landwirtschaftlichen Tierzucht verwendeten Ahnentafeln, ergibt 
sich aus dem obenstehenden Beispiele. Zur leichteren 'und rascheren Ubersicht 
erhalten die Namen der in den Ahnentafeln ofter vorkommenden Tiere bestimmte 
Zeichen, und zwar Vollzeichen (schwarz, rot und griin) beigesetzt: quadratische, 
dreieckige Flachen, Kreisscheiben, Rechtecke horizontal oder senkrecht gestellt, 
aufrechte und liegende Kreuze, Sterne usw. Kommen unter den Ahnen Tiere 
vor, welche mit jenen durch Vollzeichen hervorgehobenen verwandt sind, so 
erhalten sie ein Hohlzeichen der gleichen Art beigesetzt. 1m vorliegenden 
Beispiele, der Ahnentafel des Messenger, des Begriinders der nordamerikanischen 
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Traberzucht, tragt Cade als Vollzeichen die schwarze Kreisflache. Sein Halb
bruder Regulus hat daher das entsprechende Hohlzeichen, die Kreislinie er
halten. 

Vielfach werden diesen Hohlzeichen Bruchzahlen eingeschrieben oder bei
gesetzt. Diese Briiche bedeuten sogenannte "Blutanteile" und sollen den in 
Briichen ausgedriickten Verwandtschaftsgrad der beiden (mit den Voll- und 
Hohlzeichen versehenen) Tiere anzeigen. 

1m Messenger Beispiele konnte dem Kreise des Regulus der Bruch 3/4 ein
geschrieben sein. Das wiirde bedeuten, daB nach der landlaufigen Ansicht Re
gulus 3/4 Blutanteile mit seinem Halbbruder Cade gemeinsam hat. Diese Briiche 
werden unter der Annahme erhalten, daB jedes Individuum von seinen beiden 
Eltern zusammen 2/2 Blutanteile, von seinen vier GroBeltern zusammen 4/4 und 
von den acht UrgroBeltern s/s Blutanteile usw. erben wiirde. Regulus hat mit 
Cade den Vater gemeinsam das heiBt Y2 Blutanteil aus der ersten Generation; 
von den GroBeltern hat Regulus mit Cade den GroBvater miitterlicherseits 
gemeinsam = 1/4 Blutanteil; zusammen also Y2 + 1/4 = 3/4 Blutanteile. 

Unbeschadet des Wertes der Feststellung einer bestimmten Verwandtschaft 
ganz im allgemeinen, ist es anderseits wieder klar - wenn man sich das ver
gegenwartigt, was im Kapitel iiber den Mendelismus gesagt worden ist -, daB 
solche Versuche, die "Blutahnlichkeit" bestimmter Tiere in der beschriebenen 
Weise durch Briiche streng mathematisch ausgedriickt, festzustellen, iiber eine 
ziichterisch mathematisch.e Spielerei nicht hinausgehen. Von anderen Methoden 
der landwirtschaftlichen Tierzucht, die Art und den Grad der Verwandtschaft 
festzustellen, ware noch zu erwahnen: 

a) Die Feststellung der "freien Generationen" nach Graf LEHNDORFF. 
Unter "freien Generationen" versteht man die Summe jener Generationen, 
welche zwischen der Elterngeneration des zu priifenden Tieres und jenen Gene
rationen liegen, in welchen der gemeinsame Ahne vaterlicher- und miitterlicher
seits vorkommt. Die Elterngeneration wird dabei ebenso wenig mitgezahlt, als 
jene Generation, in welcher der gemeinsame Ahne vorkommt. Daher ist Messenger 
drei freie Generationen von Cade entfernt, namlich zwei miitterliche und eine 
vaterlicherseits. Von Godolphins Arabian ist Messenger vier freie Generationen 
entfernt (2 + 2). 

Nach O. OETTINGEN entspringen die bewahrtesten Vaterpferde des eng
lischen VoUblutes Paarungen in einer Verwandtschaft, die drei, vier und fiinf 
freie Generation umfaBte. 

b) Ahnenreihen (removes). Man steUt fest, in welcher Ahnenreihe und 
wie oft der gemeinsame Ahne unter den Vorfahren vaterlicher- und miitterlicher
seits auftritt. Hier wird die Elterngeneration ebenso mitgezahlt, wie jene, in 
welcher die Ahnen vorkommen. In Ahnenreihen ausgedriickt, ist Messenger 
IV bis III auf Cade ingeziichtet. Ferner ist Messenger IV, V bis VI Ahnenreihen 
auf Godolphins Arabian ingeziichtet. 

c) Es liegen auch Versuche vor, den Verwandtschaftsgrad durch komplizierte 
mathematische Formeln auszudriicken, wie es von PEARL und SEW ALL WRIGHT 
versucht worden ist. Man kann aber von diesen Formeln behaupten, daB auch 
sie keine richtige Einschatzung des Verwandtschaftsgrades ermoglichen. Jo
HANNSENS bekannte Warnung vor einem UbermaB an Mathematik in der Biologic 
gilt in diesem Falle besonders. Und ob sich unsere Ziichter fiir solche komplizierte 
mathematische Operationen iiberhaupt besonders erwarmen wftrden, ist mehr als 
fraglich. Je nach dem eine gewisse Verwandtschaft zwischen den zu paarenden 
Individuen besteht, oder nicht besteht, spricht man von Verwandtschaftszucht 
(Inzucht = inbreeding) oder Fremdzucht (outbreeding). 
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Na,ch dem Vorgange des Grafen LEHNDORFF spricht man speziell in der 
Pferdezucht von ingezuchteten Tieren dann, wenn zwischen den Eltern eines 
bestimmten Pferdes und deren gemeinsamen Stammvater und Stammutter 
weniger als in Summa vier Generationen liegen. DemgemaB gelten z. B. die 
Produkte einer Paarung Von UrgroBkindern desselben Stammvaters oder der
selben Stammutter nicht mehr als ingezuchtet im engeren Sinne des W ortes. 

Unter maBiger Verwandtschaftszucht versteht ferner Graf LEHN
DORFF eine Paarung von Zuchttieren, die VOn ihrem gemeinsamen Stammvater 
vier, fUnf oder sechs Generationen entfernt sind. "Ob diese Generationen sich 
auf beiden Seiten gleichmaBig zu je zwei bzw. drei verteilen, oder ob das eine 
Individuum dem Stamm vater oder der Stammutter naher steht als das andere, 
ist dabei gleichgiltig." 

Ganz allgemein wird heute in der landwirtschaftlichen Tierzucht nach 
KRoNAcHER die Verwandtschaftszucht in folgende Grade eingeteilt: 

a) Engste Verwandtschaftszucht = Inzestzucht: Geschwisterpaarungen, 
Paarungen von Eltern mit Kindern und von GroBeltern mit Enkeln. 

b) Enge Verwandtschaftszucht: Paarungen von Geschwisterkindern, 
Onkel und Nichte und von Tante und Neffe; 

c) MaBige Verwandtschaftszucht: Paarungen innerhalb der nachst
folgenden Verwandtschaftsgrade. 

Fruher und zum Teil auch jetzt noch hat man die Grade der nachsten Ver
wandtschaft (unter den yom Menschen entlehnten Beziehungen) folgender Art 
abgestuft: 

1. Grad: Geschwisterpaarung. 
2. Grad: Paarung von Eltern mit Kindern. 
3. Grad: Paarung von Geschwisterkindern. 
4. Grad: Paarung von Onkel mit Nichte oder Tante mit Neffe. 
Was das Wesen der Verwandtschaftszucht als Zuchtmethode 

anbetrifft, so ist dasselbe in einem besonderen Kapitel bereits an anderer Stelle 
ausfUhrlich behandelt worden. Es genugt in Erinnerung zu bringen, daB der Kern 
der Bache in deF aus dieser Methode resultierenden Bildung beziiglich der ge
wunschten Merkmale und Eigenschaften homozygotisch veranlagter Individuen 
in groBerer Zahl und auf raschere und sichere Weise liegt. 

Speziell die Inzestzucht schafft im vollen Gegensatz zur Kreuzung sicher, 
rasch und in groBerer Anzahl homozygotisch veranlagte Individuen; ferner ver
ursacht sie noch und zwar aus dem gleichen Grunde - das Hervortreten fUr 
gewohnlich in den Familien verborgen ruhender rezessiver Merkmale oder Eigen
schaften. 

Darin liegt in gleicher Weise ihr V orzug wie ihre Gefahr. 
Was den W ert s~eziell der Ahnentafeln fUr die Tierzucht anbelangt, so ist 

er gewiB ein groBer. Durch sie wurde beispielsweise erkannt, daB bestimmte 
Hochzuchten der verschiedensten Haustiergattungen, ja geradezu ganze Schlage 
vorwiegend unter dem Einflusse einzelner hervorragender und sicher ver
erbender Zuchttiere zustande gekommen sind (z. B. wie allgemein bekannt 
u. a. der Stier Matador bei den Ostfriesen). 

Gewisse Familien, gewisse "Blutlinien" sind durch ihre Abkommlinge die 
vornehmsten Trager der guten Eigenschaften solcher Zuchten. Ihre Erbmasse, 
ihr "Blut", wie die Zuchter sagen, ist am starksten vertreten und druckt der 
ganzen Zucht den Stempel auf. 

Desgleichen erkannte man, daB aus der Paarung von Tieren bestimmter 
solcher Blutlinien die Wahrscheinlichkeit der Erzuchtung besonders leistungs
fahiger Tiere erhoht, in anderen Fallen wieder, bei der Vereinigung anderer 
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Linien, aber verringert erscheint. J a es kann auch der Fall vorkommen, daB aus 
der Verbindung gewisser Blutlinien miteinander direkt unerwunschte Eigen
schaften, eventuell sogar Defekte sich ergeben. 

Trotzdem muB erwahnt werden, daB die Ahnentafeln allein groBeren An
spruchen, etwa wie zur Erfassung des Erbganges bestimmter Merkmale und 
Eigenschaften, nicht genugen. Namentlich fUr Arbeiten mendelistischer Richtung 
sind sie unzureichend, ganz abgesehen von allem anderen schon deshalb, weil 
sie keine Auskunft uber die Geschwister der Vorfahren und der zu prufenden 
Tiere geben. Zu solchem Zwecke ist eine Kombination der Ahnentafel mit der 
Nachkommentafel notig, nach Art der in der menschlichen Erblichkeitslehre 
ublichen Verwandtschaftstafeln (RUDIN). Die Zusammenstellung dieser Tafeln, 
welche einen tieferen Einblick uber die Art der Vererbung (z. B. ob dominant 
oder rezessiv, geschlechtsgebunden oder nicht usw.) in speziellen Fallen und 
unter Umstanden die Aufstellung des gesetzmaBigen Erbganges gestatten, hangt 
von der Volll3tandigkeit der gefUhrten Herd- und Zuchtbucher ab, deren groBer 
Wert sich hieraus ergibt. 

1m ubrigen laBt sich der genaue Grad der Verwandtschaft durch keine der 
bekannten Methoden feststellen wie PER TUFF am internationalen Kongresse 
im Haag (1923) mit Recht hervorgehoben hat. 

Passendstes Alter der wichtigsten Haustiere zur Zucht 
Der Beginn der geschlechtlichen Reife fallt normalerweise bei den Haustieren 

in einen Zeitpunkt, in welchem die Korperentwicklung noch mehr oder weniger 
weit von ihrem Abschlusse entfernt ist. Erfolgt in diesem Zeitpunkte die Be
nutzung der Tiere zur Zucht, so leidet, trotz der im Organismus bestehenden 
Tendenz zur Wiedergutmachung der hieraus sich ergebenden Verzogerung der 
Korperentwicklung, die letztere bei den Zuchttieren mehr oder weniger stark. 
Namentlich der regelmaBige Gebrauch zu junger, mannlicher Tiere verursacht 
erfahrungsgemaB ein Zuruckbleiben in der KorpergroBe und meist auch eine 
fruhe Erschopfung der Zeugungskraft. DaB ein fruhes Trachtigwerden der jungen 
weiblichen Tiere wegen der fUr die Entwicklung des J ungen im Mutterleibe 
benotigten Nahrungsstoffe das Wachstum der Mutter unterbrechen muB, ist 
begreiflich und so erklart sich die zu beobachtende endgiiltige korperliche Unter
entwicklung zu jung beniitzter weiblicher Zuchttiere von selbst. Trotzdem wird 
gerade beim Rinde die erstmalige Benutzung der Kalbinnen zur Zucht deshalb 
oft in einem relativen fruhen Zeitpunkte gewahlt, weil die Erfahrung gelehrt 
hat, daB hiedurch bis zu einem gewissen Grade die Anlage zur Milchleistung 
gewinnen soll. 

Aus diesem Grunde z. B.lassen die Zuchter auf der Insel Jersey die Kalbinnen 
sehr fruh, mit 14 bis 15 Monaten, ja manchmal sogar noch fruher erstmals decken. 
In dieser Zeit ist die korperliche Entwicklung der Kalbinnen noch weit zuriick. 
Vielleicht durfte in dieser Ubung mit die Ursche des auffallend geringen Lebend
gewichtes der Original-Jersey liegen, die sowohl in England als auch in Amerika 
wesentlich schwerer werden als in der Heimat. 

Beim weiblichen Rinde kann der entwicklungshemmende EinfluB der zu 
fruhen ersten Trachtigkeit zum Teile dadurch gebessert werden, daB nach dem 
Kalben eine langere Pause bis zum zweiten Belegen eingeschaltet wird. 

Aus den angefUhrten Grunden, welche die Gefahrlichkeit zu fruher Zucht
benutzung weiblicher Rinder charakterisieren, ist man verschiedentlich in den 
entgegengesetzten Fehler des zu spaten ersten Belegens gefallen. N amentlich dort, 
wo man besonders groBwuchsige und schwere Tiere erzuchten wollte. In solchen 
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Fallen, wo die Verwendung zur Zucht in eine Zeit lange nach entwickelter Ge
schlechtsreife fiel, da die Kalbinnen nahe dem Abschlusse ihres Wachstums 
standen, zeigte sich haufig relative, ja eventuell sogar absolute Unfruchtbarkeit. 
Ganz besonders droht die Gefahr der Unfruchtbarkeit dann, wenn die Jugend
ernahrung eine intensive ist und kein Weidegang besteht. Vielfach haben solche 
Tiere ein ochsenahnliches Aussehen, zeigen einen geschlechtslosen, "asexuellen 
Typus". 

Die Gefahr relativer (faule Decker) bis absoluter Unfruchtbarkeit besteht 
auch bei mannlichen Tieren (namentlich bei Stieren), wenn sie auch in der zweiten 
Jugendhalfte zu gut gefiittert und spat zur Zucht verwendet werden. Begreif
licherweise gilt dies besonders ffir alle friihreifen und mastfahigen Haustierrassen, 
weil bei ihnen schon durch die vorhandene Neigung zur Mastfahigkeit die ge
schlechtliche Tatigkeit mehr oder weniger beeintrachtigt wird. So hat z. B. COR

NEVIN beobachtet, daB unter sonst gleichen Verhaltnissen Shorthornfarsen mit 
14 bis 16 Monaten erstmals Brunst zeigten, wahrend Simmentaler Farsen schon 
mit zwolfMonaten rinderten. Uberdies blieb bei seinen Beobachtungen an Short
hornkiihen nach dem ersten oder zweiten Kalbe die Brunst oft ein J ahr und langer 
aus. Aus dem Gesagten ergibt sich somit die Notwendigkeit die erste Paarung 
der landwirtschaftlichen Haustiere zu einem geeigneten, durch die Erfahrung 
als zweckmaBig erkanntem Zeitpunkte vorzunehmen. 

Passendstes Alter zur Zucht (im allgemeinen) 
l. Pferd: Morgenlandische (warmbliitige) Rassen: 

Englisches VoU- und Halbblut usw.: Hengste. 4 jahrig 

" "" " " Stuten 1). 3 " 
Abendlandische (kaltbliitige) Rassen: Hengste 2-3 jahrig 

" " "Stuten .. 2-3 " 
2. Rind: Friihreife Rassen: Stiere ..... (12) 13-15 Monate 

" " Kalbinnen (14) 16-18 " 
Mittelfriihreife Rassen: Stiere ......... 18-20 

" " 
Kalbinnen ..... 18-22 

" Spatreife Rassen: Stiere ......... 24-30 
" 

" " 
Kalbinnen ..... 24-30 

" 3. Schaf: Friihreife Fleischrassen: Bocke ........ 10-12 
" 

" " 
weibliche Schafe 16-18 

" Spatreife Rassen (Merino) Bocke ........ 24-30 
" 

" " 
weibliche Schafe 24-30 

" 4. Ziege: Bocke ..... (10) 12-18 
" weibliche Ziegen 

(gewohnlich) 8-10 
" 5. Schwein: Friihreife Rassen: Eber .......... 10-12 
" 

" " Saue .......... 10-12 
" Spatreife Rassen: Eber .......... 15-18 
" 

" 
Saue .......... 15-18 

Dauer der Zuchtfahigkeit 
Aus wirtschaftlichen Griinden pflegt man unter gewohnlichen Verhitlt

nissen die volle Zeit der Zuchttauglichkeit unse~r Haustiere nicht auszu
niitzen. Dennoch ist dieser V organg dort unerlaBlich, wo es sich um die Aus
niitzung erstklassiger Zuchttiere handelt, oder bei der Herausziichtung besonders 

2) Vierjahrig nur dann, wenn dreijahrig noeh im Training. Naeh v. OETTINGEN. 
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guter Zuchttiere uberhaupt. Begreiflicherweise hangt die Dauer dcr Zucht
fahigkeit im hohen MaBe von der Individualitat abo Trotzdem lassen sich aber 
unter Berucksichtigung groBer Zahlen immerhin auch gewisse rasseliche Unter
schiede erkennen. 

Beim Pferd ist es bekannt, daB die spatreiferen warmblutigen (morg~n
landis chen) Zuchten eine langere zuchterische Gebrauchsfahigkeit besitzen als 
die kaltbliitigen (abendlandischen). Und bei den warmbliitigen Pferden sind wieder 
die primitiven Zuchten nicht nur langlebiger, sondern auch langer zuchttauglich. 
Warmblutige Hengste der Zuchtungsrassen sind, von Ausnahmen abgesehen, 
bis zum 20., eventuell 25. Lebensjahre, Stuten bis zum 18. und 20. zur Zucht zu 
brauchen. Konnikis, bei richtiger Haltung, noch langer. Kaltbluthengste er
schopfen gewohnlich ihre ziichterische Gebrauchsfahigkeit bis zum 12. Lebens
jahre, Stuten bis zum 15., eventuell 18. 

Beim Rinde wahrt die ziichterische Gebrauchsfahigkeit der Kiihe bei friih
reifen Ziichtungsrassen bis zum 12., eventuell 15. Lebensjahr. Spatreife Rassen 
ziichten gewohnlich bis zum 18. und 20. Lebensjahre. Stiere werden bekanntlich 
teils wegen der Zunahme ihres Lebendgewichtes oder wegen Boswerdens gewohn
lich nur sehr kurz, in vielen Gegenden unzweckmaBigerweise gar nur ein Jahr 
hindurch beniitzt. Bei zweckmaBiger Haltung (entsprechender Futterung und 
leichter Arbeit) konnen sie jedoch unschwer bis zum 8., ja auch 10. bis 12. und 
ausnahmsweise auch noch wesentlich langer sprungfahig erhalten werden. 

Bei Schafen sind Bocke fruhreifer Rassen bis zum 8. und 10. und solche 
spatreifer Rassen bis zum 10. und 12. Jahre brauchbar. Weibliche Schafe friih
reifer Rassen zuchten bis zum 7. oder 8. Lebensjahre, spatreife bis zum 10. 

Bei Ziegen kann man Bocke bis zu acht Jahren, weibliche Tiere ebensolang 
verwenden. 

Fruhrcife Schweine: Eber konncn bis zum 8. Lebensjahre, Saue ebenfalls 
bis zum 8. Jahre zuchterisch benutzt werden. Spatreife Landschweine des ost
lichen Mitteleuropas, die halbwild leben, bleiben wesentlich langer zuchtfahig. 

Hiihner konnen bis zum 6., eventuell ausnahmsweise sogar bis zum 8. Jahre 
zuchterisch verwendet werden. 

Zu beachten ist, daB die Vererbungssicherheit entgegen einer weitverbreiteten 
Ansicht selbst durch hoheres Alter keine Ein buBe erleidet. Hingegen sind 
weibliche Tiere im hoheren Alter (ganz besonders gilt dies fUr Schafe!) leichter 
geneigt, zu verwerfen. 

Die Lebensdauer, die uber die Zeit zuchterischer Gebrauchsfahigkeit 
individuell verschieden weit hinausreicht, kommt mit seltenen Ausnahmen (am 
haufigsten noch beim Pferde) fUr die landwirtschaftlichen Haustiere aus wirt
schaftlichen Grunden kaum in Betracht. Sie spielt nur bei jenen Haustierarten eine 
Rolle, die, wie Z. B. der Hund, dem Vergnugen des Menschen dienen. In solchen 
Fallen ist der Tod meist die Folge des Versagens eines oder des anderen Organes. 
Der Tod als Folge eines gleichmaBigen Alterns aller lebenswichtigerOrgane, der 
sogenannte Tod aus Altersschwache, ist auch hier eine seltene Ausnahme. Dieser 
"physiologische" Tod, wie ihn HARMS nennt und wie ihn der genannte Forscher 
beim Hunde festgestellt hat, ist tatsachliche ein allmahliches, ein reaktionsloses 
Hiniiberschlummern. 1m allgemeinen kann man begrundeterweise annehmen, 
daB auch die Lebensdauer spatreifer Tiere eine langere als friihreifer ist. 

von OETTINGEN faBt seine diesbezuglichen Erfahrungen beim Pferde in dem 
Satz zusammen: "Da bekanntlich die warmbliitigen Rassen ein hoheres Alter er
reichen als die kaltblutigen und samtliche Rassen vor zirka 150 J ahren alter wurden 
als jetzt, so ist aus obigen Vergleichen der Tragzeit zu entnehmen, daB im groBen 
und ganzen die langere Tragzeit auch ein hoheres Lebensalter im Gefolge hat." 

A dam e t z, Allgemeine Tierznchtlehre 21 
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Temperament, Gemiitsart und Naturell 
Unter Temperament versteht man die Empfindlichkeit, die Erregbarkeit des 

Nervensystems und den Grad, Umfang und Tiefe der Reaktion auf gewisse 
auBere oder innere Reize, welche den Tierkorper treffen. Von diesem Gesichts
punkte aus bezeichnet z. B. AD. KRAMER mit dem Worte "Temperament" "die Ver
fassung der Tiere in bezug auf ihr Empfindungsvermogen". Und ein moderner 
Zootechniker, C. KRONACHER (1922), sagt yom Temperament, daB es "der auBere 
Ausdruck der ererbten und an der Hand der umgebenden Lebensbedingungen 
erworbenen Gesamtbeschaffenheit des Nervensystems, im besonderen der Erreg
barkeit des Nervensystems" ware. 

Das Temperament wird namentlich von landwirtschaftlicher Seite oft auch 
als Gemutsverfassung, Gemutsart, Naturell bezeichnet. Das ist insoferne 
nicht ganz richtig, als mit diesen Worten mehr die seelischen Eigenschaften der 
Tiere gemeint sind, welche, obschon in erster Linie ebenfalls angeborener Natur, 
auch durch Beispiel und Art der Jugenderziehung weitgehender als das Tempera
ment beeinfluBt werden konnen. Es ergibt sich das aus der kritischen PrUfung 
von Redensarten, wie "ein gutes" oder "boses", "storisches Temperament". 
Diese Eigenschaften sind charakteristische AuBerungen des Seelenlebens und 
einer "herrschend gewordenen GefUhlsstimmung" (LEISEWITZ), welche aller
dings in engen Beziehungen zum Temperamente stehen, aber mit ihm doch nicht 
identifiziert werden sollen. Nach LEISEWITZ umfaBt das Wort "Naturell" die 
sensuelle und habituelle Seite des individuellen Lebens. Das Naturell wird nach 
dem Genannten bei unseren Haustieren vorzugsweise mit Rucksicht auf seine 
gutmutige Beschaffenheit (Zahmheit, Zutunlichkeit, Gutmutigkeit, Fugsamkeit) 
oder aber auf den b6sartigen Charakter (Scheu, Wildheit, Unbandigkeit, Storrig
keit) gewertet. In dieser Beziehung ist es allerdings begreiflich, daB die letzt
genannten Eigenschaften viel eher bei Individuen mit lebhaftem, feurigem 
Temperament als bei solchen mit phlegmatischem zum Ausdrucke kommen 
werden. Bedfufen doch lebhafte Tiere einer ganz besonders aufmerksamen 
(namentlich Jugend) Behandlung, solI ihr Naturell nicht ungunstig beeinfluBt 
werden. Aber wie jeder Praktiker weiB, gibt es hinreichend Korrelationsbrecher 
(z. B. zutrauliche Runde mit lebhaftem, ja sogar nervosem Temperament und 
umgekehrt bose mit phlegmatischem). 

Vom Temperament kann man im allgemeinen bei den Raustieren zwei 
Raupttypen unterscheiden 1. Daslebhafte, feurige, sanguinische, welches 
in extremer Ausbildung zum nervosen wird, und 2. das phlegmatische, 
ebenfalls in verschiedenen Graden auftretend. 

Die Betrachtung der wilden Stammformen der Haustiere lehrt, daB das leb
hafte Temperament wohl als das normale aufzufassen ist, und daB seine extreme 
Form (z. B. das nervose) ebenso wie das phlegmatische Produkte der Domesti
kation sein durften. Die Art des Temperamentes ist in mehrfacher Beziehung 
von Wichtigkeit. Einmal seiner engen Beziehung zur Konstitution wegen, dann 
aber auch aus dem rein praktischen Gesichtspunkte, weil es mit der Gebrauchs
fahigkeit der betreffenden Individuen und namentlich beim Pferde und Runde 
mit bestimmten Gebrauchsrichtungen in Verbindung steht. 

Die Charakteristik des lebhaften, feurigen, sanguinis chen 
Temperamentes liegt in der raschen und energischen und bis zu einem ge
wissen Grade auch nachhaltigen Reaktion. Individuen dieser Art zeichnen sich 
durch Lebhaftigkeit, Widerstandsfahigkeit, Anpassungsfahigkeit und die Eignung 
fUr anstrengende korperliche Arbeit aus. 

Es ist interessant, daB z. B. neuestens ein Forscher (ZONDEK 1923) das 



::\IaBgebende Gesiehtspunkte fiir die kiinstliche Zuchtwahl- Temperament 323 

lebhafte Temperament geradezu zum Temperament als solehem stempelt, wenn 
er sagt "vom energetischen Standpunkte aus betrachtet, Hi,Bt sich das Tempera
ment als die Summe der verschwendeten und das Phlegma als die Gesamtheit 
der eingesparten korperlichen Bewegungen definieren". Damit ist auch der leb
hafte Stoffwechsel temperamentvoller Individuen hervorgehoben. 

Zum nervosen wird das Temperament, wenn die Reizschwelle abnorm 
niedrig liegt und das Tier schon auf schwache Reize unverhaltnismaBig stark 
reagiert. Solche Tiere sind empfindlich, ihre regulatorischen Eigenschaften ver
sagen leicht und ihre korperliche Leistungsfahigkeit ist beschrankt (z. B. gewisse 
Zuchten von Foxterriers beim Hunde). 

Das phlegmatische Temperament zeichnet sich durch eine relativ hoch
gelegene Reizschwelle aus. Die Reaktion erfolgt erst bei starkeren Reizen und 
weniger ausgiebig. Phlegmatische Tiere sind ruhiger, wenig beweglich, ihr Stoff
wechsel verlauft daher weniger lebhaft als bei Tieren mit sanguinischem Tem
perament. Sie eignen sich besser fUr die Fleisch- und Mastrichtung. 

Diese Art von Temperament findet man oft mit jener Konstitutionsform 
vereint, welche die praktischen Ziichter als "bindegewebige" bezeichnen. Die 
Widerstandsfahigkeit gegen Schadlichkeiten aller Art ist herabgesetzt, die Tiere 
ermiiden bei schwerer korperlicher Arbeit leicht. 

Ubrigens kann auch das lebhafte Temperament durch besondere Tiefe, 
Heftigkeit der Reaktion auf gewisse Reize hin eine pathologische Note er
langen, so daB solche Tiere fiir manche landwirtschaftliche Zwecke ungeeignet 
werden. 

Wahrend der Zusammenhang zwischen Temperament und Konstitution 
schon seit langem bekannt ist (z. B. LEISEWITZ 1890), ist die Erkenntnis der 
Abhangigkeit des Temperaments von gewissen Blutdriisen erst verhaltnismaBig 
jungen Datums. So weit sich die Dinge bis jetzt iibersehen lassen, kommt dabei 
in erster Linie die Schilddriise in Betracht; ihr schlieBen sich dann - in ab
geschwachter Form - die Keimdriisen an. Inwieweit andere Driisen mit innerer 
Sekretion auf das Temperament EinfluB nehmen, ist noch nicht sicher. 

JUL. BAUER (1922) weist auf den hohen Grad der Beeinflussung des Tem
peraments seitens der "Partialkonstitution" der Blutdriisen, insbesondere der 
Schilddriise (der Thyreoidea) hin und spricht geradezu von einem hypothy
reotischen Temperament, das die Folge einer hypothyreotischen (d. h. einer 
durch Unterfunktion der Sehilddriise bedingten) Konstitution sei, und ander
seits wieder von einer thyreotoxischen Konstitution, bzw. einem solchen 
Temperament, welches durch allzu starke Hormonbildung seitens der Schild
driise ausgelost wiirde. 

Und KOcHER-Bern, der eine besondere "Basedow k 0 n s ti t u t io n" 1) 
unterscheidet, deren Wesen sich mit jenem der eben erwahnten J. BAuERschen 
thyreotoxischen Konstitution deckt, ist der Ansicht, daB diese Basedowkonstitu
tion dasj enige in reinster Form darstelle, "was man friiher als 
sanguinisches Temperament bezeichnet hat". 

Ein charakteristisches Beispiel fiir die Abhangigkeit des Temperaments, 
speziell beim Menschen, von der Funktion der Schilddriise ist (nach HOYER) die 
groBere Empfindlichkeit, Erregbarkeit der Frauen in der Schwangerschaft, 
welche bekanntermaBen mit leichter VergroBerung und wohl auch verstarkter 
Funktion der Schilddriise Hand in Hand geht. 

1) Die Basedowkrankheit wird durch eine abnorm verstarkte Hormonproduktion 
der Schilddruse veranlaBt und ist, von anderen Merkmalen abgesehen, durch einen 
gewaltig gesteigerten Stoffwechsel und durch auffallende Lebhaftigkeit, Beweglich
keit und (motorische) Unruhe der Kranken gekennzeichnet. 

21* 
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Den Gegensatz zu dieser Art des Temperaments stellt das lymphatische 
Temperament der alten Schule vor, das durch "Tragheit samtlicher 
vitaler Funktionen und einen allgemeinen Mangel an dem, was man Tonus 
zu nennen pflegt", charakterisiert wird. 

DaB durch Kastration speziell der mannlichen Tiere, deren Temperament 
im allgemeinen weitgehend beeinfluBt, ins ruhige geandert werden kann, ist 
allgemein bekannt, es geniigt dar auf hinzuweisen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daB am Zustandekommen des Temperaments 
vorwiegend zwei Komponenten beteiligt sind: einmal die urspriingliche Ver
anlagung, die erblich bedingte Beschaffenheit des Nervensystems und zweitens 
die - ebenfalls erblich bedingte - Beschaffenheit und Funktion gewisser Driisen 
mit innerer Sekretion, vor allem der Schilddriise und in zweiter Linie der Keim
driisen. 

Das Temperament ist somit in der Hauptsache als etwas erblich Gegebenes, 
im Gegensatz zum N aturell durch AuBeneinfliisse nicht Anderbares zu betrachten. 
DaB es sich beim Temperament um ein spezifisch erblich konstitutionelles 
Moment handelt, geht nach DAVENPORT aus dem vollkommen gleichartigen 
Verhalten sogenannter identischer eineiiger Zwillinge gegeniiber denselben Ein
wirkungen der AuBenwelt mit aller Sicherheit hervor. Die familiare Nach
ahmungs- oder Suggestionshypothese hat nach ihm keine Berechtigung. Nach 
DAVENPORT (1915), der die Vererbung des Temperaments beimMenschen studiert 
hat, kame dem sanguinisch-nervosen Temperament (unvollkommene) Dominanz, 
dem phlegmatischen Rezessivitat zu und zur Erklarung der vorkommenden 
menschlichen Biotypen wiirde die Annahme zweier Paare von Allelomorphen 
hinreichen. J edoch sei, namentlich wenn die extremen und zum Teile bereits 
pathologischen Temperamentsvarianten beriicksichtigt werden, keineswegs ein 
einfacher Vererbungstypus anzunehmen. 

Die Beachtung des Temperaments kommt bei der Zuchtwahl besonders 
dort in Frage, wo dasselbe mit der Gebrauchsfahigkeit in engem Zusammenhang 
steht, also vor aHem in der Pferdezucht und zum Teil auch in der Hunde
zucht. 

Was speziell die Hundezucht anbelangt, so sind mir aus friiherer Zeit Er
fahrungen aus dem siidlichen Mahren zur Hand, welche fiir das lebhafte, fast 
nervose Temperament des englischen Pointer die Vererbung nach dem Zea-Typus 
(d. h. in abgeschwachter Form dominant) erkennen lassen. Man kreuzte in dem 
damals ungewohnlich wildreichen Feldrevieren die hitzigen, fliichtig arbeitenden, 
sich aber bei groBer Sommerhitze deshalb leicht erschopfenden Pointer mit 
phlegmatischen, langsam arbeitenden Hiindinnen des deutschen Vorstehhundes 
und erhielt solcherart vortreffliche Gebrauchshunde mit erwiinschtem, aus
geglichenem Temperament. 

Beim Pferde liegen lehrreiche, einschlagige Erfahrungen (nach L. HOFF
MANN) aus dem Arabergestiit Weil vor. AHerdings kommt hier das Temperament 
nicht ganz rein, sondern mehr weniger mit dem NatureH legiert vor. Zum 
mindesten handelt es sich dabei um extreme, offenbar bereits pathologische 
Formen des feurigen Temperaments, und zwar, wie erwahnt, iiberdies in Ver
bindung mit einem erblich fixierten bosartigen Naturell. Der direkt importierte 
Original-Araberhengst Tajar z. B. lieferte mit den in Weil vorhandenen, mit 
normalem "guten Temperament" ausgestatteten Stuten Nachkommen, welche 
ihm "an Aussehen, Schonheit, Eleganz und Leistung" glichen, die aber ebenso 
sein auBerst schwieriges, unzahmbares Temperament, das durch besondere Reiz
barkeit und Heftigkeit charakterisiert war, so vollkommen geerbt hatten, daB 
sie alle, ohne Ausnahme, abgeschafft werden muBten. 
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Ahnlich verhielt es sich nach L. HOFFMANN mit der N achzucht des Hengstes 
Cham, und von Trakehnen liegen ahnliche Erfahrungen vor. 

In diesen Fallen liegt offensichtlich volle Dominanz (Pisum-Typus) des 
eigenartigen Temperaments vor. 

trbrigens scheint es, als konnte unter Umstanden geschlechtsgebundene 
Vererbung des Temperaments auftreten. DafUr sprechen die Verhaltnisse beim 
J erseyrinde. Dem ruhigen Temperament der weiblichen Tiere steht dort das 
bekannt heftige, wilde und oft direkt bosartige der Stiere gegeniiber. 

Die Art des Temperaments schwankt bei unseren Haustieren nach Individuen 
und Rassen. Wenn schon vereinzelt Individuen einer jeden Temperamentstype 
innerhalb einer jeden Rasse vorkommen (z. B. englisches Vollblut mit ruhigem 
und Belgier mit selbst nervosem Temperament), so ist doch vielfach eine oder die 
andere Art des Temperaments innerhalb einer bestimmten Rasse so haufig ver
breitet, das man sie geradezu als Rasseeigenschaft ansprechen muB. Ja es scheint, 
als waren solche zum Teil mit eigenartigem Naturell verquickte Temperaments
typen manchmal geradezu Spezieseigenschaften. So charakterisiert z. B. ein 
nervoses, schwieriges Temperament den Fuchs und ist wohl die Ursache, weshalb 
sich diese Spezies nicht recht zum Haustier eignet. Manche Besitzer der vor 
kurzem sehr begehrt gewesenen Schwarz- und Silberfuchsfarmen Nordamerikas 
konnten davon erzahlen. 

Umgekehrt wieder ist das ruhige Temperament und zutunliche Wesen der 
Elen-Antilope Siidafrikas allen Beobachtern aufgefallen. 

Ahnliche Vorkommnisse bietet auch das Gefliigel. Ich erinnere nur an 
Chenalopex aegyptiacus, die agyptische oder Nilgans, ferner an die Hocker- oder 
Schwanengans (auch chinesische Gans genannt), deren mannliche Individuen 
besonders lebhaftes Temperament mit wildem Naturell verbinden. Bei dem 
Fasan gilt dies fUr den kampflustigen Silberfasan. Endlich existiert von der 
Hausgans eine Rasse, die Tulasche (Kurzschnabelgans), deren Ganseriche so 
aggressiv sind, daB sie geradezu den Namen der Kampfgans erhalten hat. 

Die Kondition 
1m Sinne der praktischen Ziichter versteht man unter Kondition jene 

Korperbeschaffenheit, in welcher die betreffenden Tiere bestimmten wirtschaft
lichen Zwecken am besten entsprechen. BeeinfluBt bzw. hervorgerufen wird die 
jeweilige Kondition durch entsprechende Ernahrung und trbung. In der Haupt
sache lauft das Wesen der Kondition auf den Ernahrungszustand des Tierkorpers 
hinaus. 

Man unterscheidet gewohnlich folgende Typen von Kondition: 
1. Die Zuchtkondition (beim Pferde als Deckkondition bezeichnet) ist durch 

einen guten Ernahrungszustand charakterisiert, der sich, abgesehen von den in 
fast allen Geweben und Organen aufgestapelten Nahrstoffen, auch noch durch 
V orhandensein deutlicher Fettmengen an den fUr die betreffende Tierart oder 
Rasse typischen Korperstellen (den sogenannten Fettreservoirs) beurteilen laBt. 
Ein bestimmter Vorrat an Nahrstoffen aller Kategorien bildet die Quelle jener 
Energien, die fUr die Zeugungsvorgange notig sind. 

Zuchtkondition wird durch konzentrierte, eiweiBreiche, nicht mastige Er
nahrung und durch entsprechende, den Stoffwechsel anregende Haltung (Be
wegung, bei Pflanzenfressern Weidegang) erzielt. Auf diese Weise wird jener 
Vorrat an Nahrstoffen in den Organen und Geweben des Tierkorpers geschaffen, 
der namentlich beim mannlichen Tiere notwendig ist, um die mit der geschlecht
lichen Erregung und mit den Ausgaben an Zeugungssaften verkniipften Verluste 
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zu decken. Dies gilt besonders dort fUr die mannlichen Tiere, wo die Deck- oder 
Sprungzeit (wie z. B. besonders beim Schafe) auf einen kurzen Zeitabschnitt 
zusammengedrangt erscheint. Wir sehen auch, daB in der freien Natur, bei 
wildlebenden Tieren, wie z. B. beim Hirsch, der Eintritt der Brunstzeit mit 
einem vorziiglichen Ernahrungszustand zusammenfallt. 

Auch beim weiblichen Tiere machen namentlich die Schafziichter vom 
giinstigen EinfluB einer kurze Zeit vor Beginn der Brunst einsetzenden, eiweiB
reichen, stimulierenden Ernahrung Gebrauch, urn die Fruchtbarkeit zu erhohen 
und besonders Zwillingsgeburten usw. zu haufen. 

Bei hochgeziichteten, friihreifen Rassen der Mastrichtung nahert sich die 
Zuchtkondition oft bereits der Mastkondition, ein Umstand, der bei der Auf
zucht besondere Aufmerksamkeit erfordert. 

2. Gebrauchskondition. Sie kommt speziell beim Pferde und beim Arbeits
ochsen in Betracht und stellt einen mittleren Ernahrungszustand vor, damit die 
Tiere auch voriibergehend groBere Arbeitsleistungen, welche durch die iiblichen 
Rationen nicht voll gedeckt werden konnen, ohne Schaden iiberstehen. 1m 
iibrigen stellt die richtige Arbeitskondition bereits eine Art Ubergang zum 
Zustand des Trainings vor. 

3. Die Rennkondition. Sie wird beim Pferde durch eine spezifische Er
nahrung und Ubung (Training) erzielt. Sie ist durch moglichste Befreiung des 
Tierkorpers von iiberfliissigem Fett und Wasser charakterisiert. Die auf diesem 
Wege erzielte Entfernung aller iiberfliissigen Masse, allen unnotigen Gewichtes, 
aller sozusagen passiven Gewebsbestandteile macht die Tiere zu jenen gewaltigen 
Anstrengungen geeignet, welche die Rennen erfordern. Die Ernahrung muB eine 
besonders konzentrierte, eiweiBreiche, und von bekommlichster Beschaffenheit 
sein und die Entwasserung des Tierkorpers wird durch Galoppieren unter Decken 
(Schwitzen) hervorgerufen. 

DaB ein solcher Ernahrungszustand auf die Dauer nicht ohne Schadigung 
der Gesundheit der Tiere moglich ist, liegt auf der Hand. 

4. Die Ausstellungskondition. In den letzten Dezennien hat sich, von England 
kommend, die in mehrfacher Beziehung ziichterisch schadliche Ubung die fUr 
Ausstellungen bestimmten Tiere direkt anzumasten, auch am Kontinent und 
selbst in der Schweiz, eingebiirgert. Die Ausstellungskondition kann im all
gemeinen wohl direkt als eine Art von Mastzustand mittleren Grades angesehen 
werden. Abgesehen vom schadlichen EinfluB des Mastzustandes auf die Zucht
fahigkeit solcher Tiere, die erst nach einer herabstimmenden Haltungs- und 
Ernahrungsweise wieder - woferne sie nicht iiberhaupt dauernden Schaden 
gelitten haben - fiir die Zucht brauchbar werden, ist die Uberladung des Korpers 
mit Fett geeignet, manche baulichen Fehler der betreffenden Tiere zu verdecken. 
Diese neue Mode ist daher unter allen Umstanden vom Standpunkt des Ziichters 
aus zu verwerfen. 

5. Die Mastkondition. Durch die unter Einhaltung eines fUr die bestimmte 
Haustierart festgestellten Nahrstofiverhaltnisses erfolgende iiberreiche Nahr
stoffzufuhr wird ein iibermaBiger Fettansatz veranlaBt, der sich an den fUr die 
verschiedenen Spezies oder Rassen charakteristischen Korperstellen (beim Rinde 
z. B., abgesehen von der Subkutis, am Darmbein- und Sitzbeinhocker, in der 
Bauchfalte, beim Ochsen auch im Hodensack) als fettfiihrende Bindegewebs
polster zu erkennen gibt. 

Durch iibermaBige Fetteinlagerung im inter- und intramuskularen Binde
gewebe kann infolge Druckwirkung Schwund gewisser Muskelfasern entstehen, 
ein Vorgang, der bei der Speckbildung des Schweines deutlich zu beobachten ist. 
1m besonders hochgradigen Mastzustand kann es zur fettigen Degeneration in 
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den Zellen lebenswichtiger Organe kommen, die den Tod des Tieres bedingen. 
Die hochsten Grade der Mastkondition werden trotz uberreichen Kaloriengehaltes 
des Futters nicht unter gewohnlichen VerhiUtnissen und bei normalen Tieren 
erzielt, sind also nicht exogener Art, sondern hangen von einer besonderen erb
lichen, konstitutionellen Anlage abo Diese endogene Ursache hochster, einseitiger 
Mastfahigkeit, welche bei typischen Mastrassen der Haustiere vorkommt und die 
bei entsprechender MastfUtterung aus manchen Tieren (besonders Schweinen) 
formliche Fettklumpen schafft, steht, wie man heute weiB, mit dem System der 
endokrinen Drusen in Zusammenhang. Diese konstitutionelle Anlage zur Mast
fahigkeit unserer Mastrassen der Haustiere hat nichts mit einer Unterfunktion 
der Schilddruse, nichts - wie man fruher meinte - mit dem Kretinismus zu 
tun, wohl aber steht sie mit der Hypophyse in Verbindung. 

Der von mir 1923 auf indirektem Wege, durch den Nachweis eines fUr 
morphologisch typische, kurzgliedrige Mastrassen charakteristisch verbildeten 
Turkensattels, erbrachte Beweis fand gleichzeitig (1923) durch die auf ganz 
anderem Wege schreitenden, sich allerdings nur auf den Rinderschlag der 
Dexters beschrankenden Untersuchungen CREWS vollkommene Bestatigung. Er 
wies charakteristische Veranderungen direkt an der Hypophyse von Foten solcher 
monstroser Dexters nach und kommt - vollkommen unabhangig von mir - zu 
demselben SchluB, namlich, daB jene fUr solche Haustierrassen typischen 
morphologischen (Mikromelie und Brachycephalie) Merkmale in den groBen 
Formenkreis der Achondroplasie gehoren. 

DaB ein weit getriebener Mastzustand fUr die betreffenden Tiere unter allen 
Umstanden schadlich ist, bedarf keines Beweises. 

Der ungunstige EinfluB mastiger Kondition bei jungen Tieren, auch wenn 
sie keineswegs besonders mastfahigen Rassen angehoren, auBert sich auch 
namentlich in der Richtung der Geschlechtssphare, insoferne als Individuen 
mannlichen, wie auch weiblichen Geschlechtes mehr oder weniger zu relativer 
bis absoluter Sterilitat neigen. Aus diesem Grunde spielt daher besonders bei 
fruhreifen, mastfahigen Rassen der Weidegang bzw. ausreichende Bewegung 
uberhaupt in der Aufzucht der jungen Tiere eine so wichtige Rolle. 

6. Die Hungerkondition (Unterernahrung). So wie es eine Mastkondition gibt, 
gibt es auch eine Hungerkondition; sie ist das Gegenstuck zur ersteren. Das 
Elend der Kriegszeit, das in fast ganz Mitteleuropa fUr Mensch und Tier Unter
ernahrung im Gefolge hatte, und das weiten Gebieten auch in Zukunft noch 
droht, laBt es ratlich erscheinen, auch diesen Ernahrungszustand mit in die 
Betrachtung einzubeziehen, obschon es bisher nicht ublich war, ihn in den 
Lehrbuchern uber allgemeine Tierzuchtlehre zu berucksichtigen. Die Hunger
kondition ist eine Form der Unterernahrung, welche auf zweierlei Weise zustande 
kommen kann. Entweder ist sie die Folge eines Mangels gleichmaBig aller 
wichtigen Nahrstoffgruppen (chronische Unterernahrung) oder aber von so
genannter partieller Unterernahrung, d. h. wenn in der Nahrung ein oder der 
andere Nahrstoff in zu geringer Menge zugefuhrt wird. Gewohnlich jedoch 
durfte die Hungerkondition durch beide Vorgange gemeinsam veranlaBt werden, 
wenn das gereichte Futter sowohl hinsichtlich seiner Kalorienzahl, als auch be
zuglich einzelner Nahrstoffe unzureichend war. Letzteres gilt ganz besonders 
bezuglich des EiweiBes und manchmal wohl auch bezuglich der lebenswichtigen 
Vitamine. 

Der im Hungerzustande befindliche Tierkorper ist durch weitgehende Ver
armung samtlicher Gewebe und Organe an den sonst immer vorhandenen Reserve
nahrstoffen ausgezeichnet. Ganz besonders gilt dies naturlich fUr den Fettgehalt, 
der in den spezifischen Speichergeweben so gut wie vollkommen verschwindet. 
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DaB Leistungen jeder Art von im Zustand der Unterernahrung befindlichen 
Tieren auf ein Minimum herabgedruckt werden, ist selbstverstandlich. Es gilt 
dies ebensowohl fUr die Muskelleistung (Arbeit), wie fUr die Milch und andere 
wirtschaftlichen Leistungen. Speziell bezuglich der Milchleistung ist es bekannt, 
daB bereits mittlere Grade der Unterernahrung die Milchproduktion betrachtlich 
verringern und daB sie iiberdies in der Milch selbst, abgesehen von einem ge
ringeren Kaloriengehalt auch weitgehende qualitative Veranderungen ver
anlassen. Sie ist nach BARBERA, RUHLE, WEIDEMANN und SINGER u. a. armer 
an EiweiB, Zucker und anorganischen Salzen - nicht aber an Fett. Uberein
stimmend fanden alle Forscher den Fettgehalt der Milch auch bei Unterernahrung 
unverandert, eine Tatsache, die keineswegs in der landwirtschaftlichen Praxis 
allgemein bekannt ist. In zuchterischer Beziehung hervorragend wichtig ist der 
EinfluB der Unterernahrung auf die Sexualsphare. Die Erfahrungen der Praxis 
gehen dahin, daB die Fruchtbarkeit durch starkere Grade der Unterernahrung 
leidet und daB sie unter Umstanden vollstandig verloren gehen kann. Dies gilt 
sowohl fUr mannliche als auch weibliche lndividuen. Deutlich trat diese relative 
Unfruchtbarkeit infolge von Unterernahrung wahrend der Kriegszeit beim Pferde 
und Schafe (sehr scharf auch beim Buffel) hervor, weniger merkwurdigerweise 
beim Rinde. Erklart werden diese Beobachtungen der Praxis durch altere und 
neuere einschlagige wissenschaftliche Untersuchungen. LOISEL (1901), UGRIUMOV 
(1904), GRANDI und SIMONOWITSCH wiesen das Auftreten degenerativer Vorgange 
im Hoden und das schlieBliche Verechwinden bzw. Absterben der Spermatozoen 
innerhalb der Tubuli nacho RUDOLSKI (1893), LOEB (1921) und MORGULIS (1924) 
zeigten, daB Unterernahrung das Reifen der Eifollikel im Ovarium hindere. 
Letztere unterliegen schon in mittleren Entwicklungsstadien der Resorption. 
Die in den sich entwickelnden Eiern aufgespeichertenNahrstoffe werden resorbiert 
und schutz en dadurch lebenswichtige Organe des miitterlichen Korpers vor 
Zerstorung. 

DaB die auf trachtige Tiere wirkende Unterernahrung Abortus hervorruft, 
ist bekannt. Auf den winterlichen Steppen Z. B. Bocharas spielt sich dieser 
Vorgang alljahrlich ab und liefert die Erklarung fUr die Herkunft der zahlreichen 
"Breitschwanzfelle" des Handels. lch selbst beobachtete wahrend der nur aus 
Stroh bestehenden Kriegshungerfutterung in GroB-Enzersdorf an primitiven 
Zackelschafen und an anspruchsvolleren Kreuzungsmuttern der Karakulrasse, 
daB erstere mit dem Hungerfutter das Auslangen fanden, niemals abortierten, 
wahrend letztere, weil bereits anspruchsvoller, in ziemlich hohem Prozentsatzo 
verwarfen. 

Sehr wichtig und beachtenswert ist fUr den Zuchter auch die durch Unter
ernahrung verursachte wesentliche Herabsetzung der Widerstandsfahigkeit der 
meisten ansteckenden Krankheiten vor allem der Tuberkulose. 

Die Konstitution 
Die altere landwirtschaftliche Tierzucht bezeichnete mit dem W orte 

"Konstitution" (Korperverfassung) die gewebliche Beschaffenheit des Tier
k6rpers, seinen Aufbau, soweit es sich urn dessen Elemente, die Zellen, handelt. 
So versteht noch Anfang dieses Jahrhunderts G. PUSCH unter "Konstitution" 
"die gesamte, von den Gewebszellen bedingte, mehr oder weniger unverander
liche, innere und auBere Korperbeschaffenheit". 

Sie suchte ihn aus dem Verhalten verschiedener, der Prufung leicht zugang
licher Organe und Gewebssysteme zu erschlieBen und bediente sich daher vor
wiegend morphologischer Merkmale. 
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Es wurde aber nicht nur die qualitative, sondern vor allem auch die quanti
tative Entwicklung wichtiger Gewebsarten und Organe (Haut, Knochen, Muskeln, 
Bindegewebe) beriicksichtigt und solcher Art aus dem "Habitus" die jeweilige 
Konstitution, die zellulare Beschaffenheit der betreffenden Tiere zu erschlieBen 
versucht. Die fundamentale Bedeutung der Konstitution, sowohl in bezug auf 
gewisse wirtschaftliche Leistungen und Leistungsrichtungen, als auch in gesund
heitlicher Beziehung (Disposition, d. i. "Krankheitsbereitschaft" zu bestimmten 
Krankheiten, Art des Verlaufes derselben usw.) und mit Riicksicht auf das Ver
halten gegeniiber Schadlichkeiten klimatischer und anderer Art, war richtig 
erkannt worden und die Landwirte trachteten daher mit den Arzten gemeinsam 
das Wesen der Konstitution zu ergriinden. 

Die alte Tierzuchtschule hat, gestiitzt auf gewisse Korpertypen, auf gewisse 
Formen des Habitus, der von alters her als ein Ausdruck der Konstitution ge
golten hat, eine Reihe von besonderen Konstitutionsarten, sogenannten Grund
oder Elementarkonstitutionen unterschieden, wie die grobe, robuste, starke, 
oder feine, zarte, nervose (schwache), die bindegewebige, lymphatische, arterielle, 
venose usw. Sie alle sollten durch eine spezifische Art der Entwicklung bestimmter 
Gewebssysteme oder Organe, worauf ja schon die Namen zum Teil hinweisen, 
charakterisiert sein und sollten es ermoglichen, sowohl iiber die Eignung der 
betreffenden Individuen zu bestimmten wirtschaftlichen Leistungen, als auch 
iiber deren Verhalten in gesundheitlicher Beziehung AufschluB zu erhalten. 

Wenn es auch, wie wir heute wissen, nicht moglich ist, auf dem bezeichneten 
Wege ein volles Verstandnis des Wesens der Konstitution zu erlangen, so waren 
anderseits die erwahnten Konstitutionstypen doch imstande, gewisse, fUr den 
praktischen Ziichter wichtige Fingerzeige zu liefern. Deshalb, und weil diese 
altere Art der Beurteilung auch heute noch in der ziichterischen Praxis haufig 
angewendet wird, sollen einige dieser "Elementarkonstitutionen" kurz be
sprochen werden. 

1. Die kraftige, robuste, harte, gute Konstitution. Sie galt 
gewissermaBen als die normale, wiinschenswerte, die dem Ideal an Gesundheit 
am nachsten kam, wenn schon sie nicht immer mit bestimmten einseitigen 
wirtschaftlichen Hochleistungen vereinigt vorkam. Ausgezeichnet sei sie durch 
kriiftige Entwicklung, durch dichtere Beschaffenheit der Gewebe, also kriiftigen 
Knochenbau, gut entwickelte Muskulatur, derbe Sehnen und eine mittelstarke, 
kraftige, elastischderbe, dicht gefUgte Raut, die ganz besonders zur Konstitutions
beurteilung herangezogen wurde (z. B. NEUHAUS-SELCHOW). Man nahm an, daB 
solche Tiere eine kriiftige Verdauung, energische Blutbildung hatten, daB sie 
widerstandsfahig gegeniiber Schadlichkeiten verschiedener Art, daB ihr Nerven
system leistungsfahig und ihre regeneratorischen Fahigkeiten wohl ausgebildet 
waren. Solche Tiere seien daher nicht wahlerisch hinsichtlich des Futters und 
gut geeignet fiir die Arbeits- und Milchrichtung. 

Wie ersichtlich ist, liegt die Annahme vor, daB diese "kriiftige" Konstitution 
durch eine vortreffliche harmonische Entwicklung und Funktion aller wichtigsten 
tierischen Organe und Gewebe ausgezeichnet ware. 

2. Die grobe Konstitution wurde als eine ungiinstige Abart der vorigen 
betrachtet. Sie sei durch "voluminosen Knochenbau" und "massige Ent
wicklung" aller Gebilde, die dem Hautsystem angehoren, charakterisiert. Der 
Habitus solcher Tiere trete in "groben Konturen, unharmonischen Formen" usw. 
in Erscheinung (LEISEWITZ 1888). 

Solche Tiere seien unfahig fiir wirtschaftliche Hochleistungen und wiirden nach 
LEISEWITZ "keine Energie in ihren Lebensfunktionen" verraten. Man schrieb 
Individuen dieser Konstitutionstype ein groBes Futterbediirfnis zu, dem relativ 
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geringe Leistungen gegenuberstunden. Es ist klar, daB es sich bei dieser Gruppe 
von Tieren entweder um unter gunstigen Futterverhaltnissen lebende primitive 
Zuchten mit kraftiger Konstitution handelte, die eben noch keine verbessernde 
Durchzuchtung erfahren hatten oder aber um solche, die bereits einen Uber-

Abb. 147. Huzzulenhengst aus Sadowa Wisznia 
(zehnjabrig). Morgenlandischer Kopf von normalem 
Bau. Keine Verfeinerung, kejne Vergroberung. (Orig.-

Photo V. Dr. STARSZEWSKI.) 

Abb. 148. Kopf eines arab is chen Vollbluthengstes, 
18 Jahre alt, im Gestut Sadowa Wisznia (Polen). 
Dcr Kopf zeigt bereits eine gewisse Verfeinerung. 

(Orig.-Pbot. v. Dr. STARSZE\VSKI.) 

gangstypus zur bindege
webigen, tragen Konstitu
tion darstellten. 

3. Die feine Kon
stitution wurde charak
terisiert durch einen bereits 
ziemlich feinen grazilen 
Knochenbau und immer 
noch kraftige, wenn auch 
k~ineswegs uppige Mus
kulatur. Die Haut beson
ders soUte trotz beginnen
der Verfeinerung noch eine 
genugend "kernige Textur" 
besitzen, leicht verschieb
bar sein und sich elastisch 
hart anfiihlen. Die Nerven
tatigkeit ware eine inten
sive. Man sagte von solchen 
Tieren, daB sie nicht so 
viel "passive Masse" wie 
"Knochen, Sehnen und 
dergleichen" zu ernahren 
brauchten, daB daher auf 
die landwirtschaftlich wich
tigen "aktiven Gewebe" 
und Organe (Muskelfasern, 
Milchdruse usw. ) ein 
gri:H3erer Anteil an N ahrung 
entfalle, so daB verschie
dene wirtschaftliche Lei
stungen von sole hen Indi
viduen in besonders hohem 
oder vollkommenem MaBe 
zu erwarten waren. Be
sonders beim Pferde sprach 
man dies en Habitus als 
"Adel" an. 

Wie ersichtlich, handelt 
es sich hier um eine gewisse, 
sich fast unbeabsichtigt bei 
Zuchtwahl auf die meisten 

haheren wirtschaftlichen Leistungen einstellende Verfeinerung des Karpers. Wir 
haben es mit der um einen maBigen Grad verfeinerten kraftigen Konstitution 
zu tun. 

4. Die zarte Konstitution. Schreitet die Verfeinerung der Karper
gewebe in starkerem MaBe var, uberschreitet sie eine gewisse Grenze, so haben 
wir es mit der zarten, schwachen, manchmal auch nervasen Konstitution zu 
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tun. Gekennzeichnet ist sie durch extrem feinen Knochenbau, reduzierte Muskel
entwicklung und eine sehr feine, sehr diinne Haut. Solche Individuen sind empfind
lich, reagieren schon auf maGige Schadlichkeiten des Klimas oder Futters stark, 
sind daher anspruchsvoll an Futter und Pflege und befinden sich auch bei guten 
Futterverhaltnissen meist nur in maGiger Kondition. Ihre Leistungen (Milch, 
Mast, Arbeit) sind geringer. Diese Type kommt hochstens dort als erwiinscht 
in Frage, wo es sich ohne Riicksicht auf etwas anderes, ganz einseitig um die 
Produktion besonders edler, feiner Wolle handelt, das ist eine Richtung, welche 
der Vergangenheit angehort. Die extremste Form der zarten Konstitution wird 
durch die sogenannte Uberbildung gekennzeichnet. Wir treffen dann extreme 
Feinheit von Skelett und Muskulatur, besonders aber der Haut, welche stellen
weise Neigung zu Haarlosigkeit zeigt (an den Ohren, ringformig um die Augen, 
am Bauche usw.) Auffallend tritt die Neigung zur Bildung kleiner, kiimmerlicher 
Formen hervor und der Schadel solcher Individuen behalt auch im erwachsenen 
Zustande oft jugendliche, ja zum Teile selbst fotale Ziige. Es besteht eine Art 
von Infantilismus, der in solchen Fallen inneren Ursachen seine Entstehung 
verdankt. 

5. Die lymphatische (oft mit der bindegewebigenHandinHandgehende), 
trage, torpide Konstitution, welcher bereits an anderer Stelle Erwahnung 
getan worden ist, auBert sich in plumpen Formen, starker einseitiger Entwicklung 
des Bindegewebes um und in den Muskeln sowie in der Subkutis. Die Haut ist 
daher dick und weich. Der Praktiker spricht von einer "schwammigen Textur" 
der Gewebe oder von deren "pastoser" Beschaffenheit. Eine gewisse Apathie, 
ein meist trages Temperament und ein eben solcher Stoffwechsel auBern sich in 
der Neigung zu Fettbildung. Solche Tiere lassen den Eindruck der Energie, Kraft 
und Lebensfreude vermissen und sind schadlichen Einfliissen der Umwelt gegen
iiber, gleichgiiltig welcher Art dieso sein mogen, hinfallig. Spoziell der Zusammen
hang der "bindegewebigen Konstitution" mit Friihreife im landwirtschaftlichen 
Sinne wurde keineswegs von allen Zootechnikern richtig erkannt, wohl aber 
sind so ziemlich alle Beobachter dariiber einig, daB sie in gesundheitlicher Be
ziehung als minderwertig zu gelten habe. LEISEWITZ z. B. auBert sich hieriiber: 
"Uber die Bedeutung der torpiden, lymphatischen Konstitution kann nur ab
sprechend geurteilt werden, denn die mit derselben verkniipften Mangel bedingen 
nicht nur eine wesentliche Reduktion der Arbeitsfahigkeit und vollige Aufhebung 
der Zuchttauglichkeit (1 des Ref.), sondern lassen auch keine beachtenswerte 
Qualifikation fUr die Stoffproduktion aufkommen." 

Sonderbarerweise iibersieht LEISEWITZ die wirtschaftlich zweckmaGige 
Beschaffenheit gerade dieser Konstitutionstype fiir die Mastrichtung, auf die 
L. HOFFMANN spater mit Recht nachdriicklich hingewiesen hat, und versteigt 
sich zu dem Satze "daB die bemangelte Konstitution als ein wesentliches Hinder
nis fUr jeden lohnenden Betrieb der Viehzucht gelten muB." 

DaB die geschilderten Haupttypen der Konstitution zum groBen Teile erb
licher Natur seien und daher zur Familieneigenschaft, ja selbst zum Gemeingut 
von Stammen und Rassen werden konnen, war auch der alten Tierzuchtschule 
bekannt. Allerdings raumte sie auch der Aufzucht, Haltung undJugendernahrung 
einen weitgehenden EinfluB auf das Zustandekommen der einzelnen Konsti
tutionsarten ein. Die fundamentale Bedeutung und den Zusammenhang vieler 
dieser Typen mit dem Systeme der endokrinen Driisen konnte ihr nach dem 
damaligen Stande der Wissenschaft natiirlich nicht bekannt sein. 

So lagen die Dinge bis zu Anfang dieses Jahrhunderts. Man sieht, daB, 
wenn auch das Wesen der Konstitution nicht voll erfaBt worden war, dennoch 
fast instinktiv ein im groBen und ganzen fUr die praktischen Zwecke brauchbarer 
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Weg gefunden worden war, urn die Leistungsanlagen und das gesundheitliche 
Verhalten des Tierkorpers wenigstens bis zu einem gewissen Grade aus dem 
Habitus beurteilen zu konnen. DaB die Ansichten iiber die Konstitution auch 
von arztlicher Seite gegen Ende des vorigen J ahrhunderts ganz ahnliche waren, 
beweist die Definition BmcH-HmscHFELDS (1892): "Als Konstitution bezeichnet 
man die Gesamtanlage des Korpers sowohl hinsichtlich der Menge und des Ver
haltnisses seiner einzelnen Bestandteile zueinander, als auch dem MaBe seiner 
aktiven Leistung in der einen oder anderen Richtung mit EinschluB seiner Reiz
barkeit sowie seiner passiven Widerstandsfahigkeit. Man kann in diesem Sinne 
reich ausgestattete und diirftige, kraftige und schwache, reizbare und trage 
Konstitutionen unterscheiden.' , 

Ahnlich driickt sich spater C. HART aus: "Wir verstehen unter Konstitution 
heute die Summe aller Faktoren, von denen im wesentlichen die groBere und 
geringere Widerstandsfahigkeit des Organismus gegen von auBen kommende 
Schadigungen bedingt ist. Neben der anatomischen sicht-, meB- und wagbaren 
Beschaffenheit des Korpers und der ihn zusammensetzenden Organe und 
Gewebe ist es vor allem die diesem innewohnende funktionelle auBere und innere 
Leistungskraft, die Fahigkeit und Art der Reaktion auf jeden einzelnen Reiz 
bestimmt. " 

Der Unterschied zwischen arztlicher und landwirtschaftlicher Auffassung 
der Konstitution liegt nur darin, daB letztere ein besonderes Gewicht auf das 
Verhalten bestimmter Konstitutionstypen auch gegeniiber normalen, wenn auch 
quantitativ veranderten Lebensreizen (Ernahrung, Ubung der Muskeln, der 
Milchdriise usw.) legte und aus der Konstitution auch die wirtschaftliche Leistung 
oder Leistungsrichtung erschlieBen wollte. 

Nachdem schon friiher (von BENEKE) ahnliche Gedanken geauBert worden 
waren, stellte MARTIUS den Satz auf, daB sich die Gesamtkonstitution theoretisch 
konstruieren lasse, gewissermaBen als die Summe der Teilkonstitutionen aIler 
Organe, daB sie die Resultierende vorstelle aller jener den Organismus zusammen
setzenden Gewebe und Organe und ihres Zusammenwirkens zwecks Erhaltung 
der gesamten Leistungsfahigkeit des einzelnen Lebewesens: "Die angeborene 
Konstitution lost sich auf in eine Summe von Plus- und Minusvarianten anato
mischer und funktioneller N atur." 

Bei der unendlich komplizierten Zusammensetzung des hochdifferenzierten 
Organismus von Mensch und Tier sei voraussichtlich die Zahl der sich ergebenden 
Kombinationen so groB, daB es aussichtslos bleiben miisse "ein einheitliches 
MaB der resultierenden Gesamtkonstitution" zu finden (MARTIUS). 

Die Schwierigkeit der objektiven Feststellung der Konstitution zeigte sich 
denn auch sogleich, als man die alten Methoden, die in der Erfassung der einen 
oder der anderen friiher besprochenen Habitustypen gipfelten als ungeeignet 
beiseite legte. Man versuchte zunachst auf anatomischen (morphologischen) und 
physiologischen Wegen zum Ziele zu gelangen. 

1. Ersteren beschritt BENEKE (1888); er glaubte durch Bestimmung der 
relativen GroBenverhaltnisse der Organe (beim Menschen) die Konstitution 
erfassen zu konnen. MARTIUS urteilt iiber diesen Versuch: "Die prinzipielle Identi
fizierung von V olum und Leistungsfahigkeit war sein verhangnisvoller Irrtum." 
Er erinnert, daB kleine Abweichungen von der Norm der Organe kompensiert 
werden konnen, und daB anderseits z. B. gerade das vergroBerte Herz es ist, 
das seine Leistungsfahigkeit einbiiBt. 

2. Ahnlich versagte auch der Versuch, auf Grund einfacher physiologischer 
Priifung Einblick in die Konstitution zu erhalten. FR. KRAUSE (1899) wollte 
in der Ermiidung allein ein MaB fUr die Konstitution gefunden haben; allein 
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die Versuchsresultate vermittelten kein Verstandnis. TANDLER versuchte den 
Tonus der Muskulatur hiefiir heranzuziehen. 

3. Desgleichen fiihrte die "pharmakodynamische Funktionspriifung" (mit 
Atropin, Pilocarpin einerseits - Adrenalin anderseits) nicht zum Ziele (EpPINGER 
und HESS). . 

4. Manche glaubten aus dem Verhaltnis von Zellkernmasse und Zelleibmasse 
(Kernplasmarelation), auf welche SCHIEFERDECKER aufmerksam machte, wichtige 
Schliisse auf alle Lebensvorgange und auf die Konstitution ziehen zu konnen. 

5. C. V. D. MALSBURG (1911) endlich kiindigte in dem Durchmesser dcr 
Muskelfasern ein universelle Geltung besitzendes MaB fiir Konstitution, Stoff
wechselintensitat, Vitalitat und wirtschaftliche Leistung an. Diese Ansicht 
fand, trotzdem ihre Unrichtigkeit klar erkennbar war, bei Ziichtern und vielen 
Zootechnikern Anklang, offenbar, weil sie an alte, praktisch ziichterische Uber
lieferungen ankniipfte. Von wissenschaftlicher Seite wurde sie jedoch ignoriert. 
In Anbetracht ihrer Verbreitung im Ziichterkreise muB sie deshalb trotzdem 
am Schlusse dieses Abschnittes kritisch besprochen werden. 

Alle Versuche auf einfache und einheitliche, exakt wissenschaftliche Weise 
ein Urteil iiber die Konstitution zu erlangen, verliefen erfolglos, sie lieferten 
fiir Landwirte und A.rzte nicht einmal praktisch besonders brauchbare Ergebnisse. 

Endlich wurde von arztlicher Seite, z. B. durch klinische Unter
suchungen eine Reihe von Habitustypen festgestellt, welche zwar wissenschaft
lichen Anspriichen hinsichtlich des Verstandnisses der Konstitution nicht ge
niigen, aber praktischen in manchen Beziehungen gewachsen sind. Wenn diese 
Typen auch in erster Linie den Mediziner interessieren, so vermogen sie doch auch 
brauchbare Fingerzeige positiver oder negativer Art fiir wirtschaftliche Leistungs
und Gebrauchsfahigkeit der betreffenden Individuen dem Ziichter zu gewahren. 

SIGAUD z. B. unterschied folgende Typen, denen gewisse Konstitutions-
formen gegeniiberstehen: 

1. Den Typus respiratorius (Atmungsapparat!); 
2. Den Typus digestivus (Verdauungsapparat!); 
3. Den Typus muscularis (Muskelsystem!); 
4. Den Typus zerebralis (Zentralnervensystem I). 
Durch ihre Bezeichnung ist bereits die besonders hervortretende Entwick

lung bestimmter Organ- oder Gewebsgruppen ersichtlich gemacht worden. 
DaB diese Typen, denen KRETSCHMER neuestens (1921) ganz ahnliche, 

zum Teil wohl mit den genannten iibereinstimmende, gegeniibergestellt hat, 
eine unverkennbare Annaherung an den alten Standpunkt bedeuten, braucht 
wohl keiner eingehenderen Begriindung. 

Festgestellt wurden diese Typen beim Menschen; es unterliegt jedoch keinem 
Zweifel, daB sie auch bei den Haustieren vorkommen. Der type respiratoir tritt 
uns zweifelsohne im englischen V ollblutpferde und im Windhunde, der type 
digestiv bei zahlreichen Rinderrassen entgegen. Den type musculaire finden 
wir bei schweren Pferden abendlandischer Type (zur Gruppe der Equus Abeli
abkommlinge gehorend) und manchen Hunderassen deutlich ausgepragt. Und 
selbst der Zerebralis-Typus laBt sich bei gewissen Hunden feststellen, eine An
sicht, die nach miindlicher A.uBerung auch von Prof. TANDLER geteilt wird. 

Diese Typen - nur umfassen die SIGAUDSchen nicht alle vorhandenep. -
entsprechen offenbar Domestikationsmutationen; sie kommen teils vereinzelt 
innerhalb verschiedener Haustierrassen, teils als durch Zuchtwahl sortierte 
Formen, als ganze Rassen vor. Ihnen kommt ein spezifisches genotypisches 
Verhalten und eine entsprechende Reaktionsnorm zu. Sie umfassen sichtlich 
wichtige Teilgruppen der Konstitution und konnen vom Ziichter wie Arzte prak-
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tisch gewertet werden. Es festigt sich immer mehr die Ansicht, daB wir es bei 
einem Teil von ihnen mit dem Ausdruck eines bestimmten Verhaltens verschie
dener endokriner Driisen zu tun haben. 

Zu solchen Habitustypen gehort dann auch noch der PALTAuFsche status 
thymico-lymphaticus. Er wird gekennzeichnet durch das Vorkommen der 
Thymusdriise in einer Entwicklungsperiode, in der diese schon mehr oder weniger 
geschwunden sein soIl, und durch quantitativ starke Entwicklung des lympha
tischen Apparates. Er bildet wohl jenen korperlichen Zustand, der friiher als 
"lymphatische Konstitution" schlechtweg bezeichnet worden ist, bringt mit 
anderen Worten bis zu einem gewissen Grade die Anschauungen der alten Schule 
wieder zu Ehren. Bei hochgeziichteten Tierrassen (z. B. auch bei solchen der 
Schafe) diirfte er auch vorkommen und vielleicht die Veranlassung von p16tz
lichen Todesfallen sein, fiir welche die tierarztliche Untersuchung keine klare 
pathologische Ursache nachweis en kann, und wo von Tod aus "allgemeiner 
Lebensschwache" gesprochen wird. 

Ebenso ist der bei Mensch und hochgeziichteten Haustieren nicht seltene 
"I n fan til ism us" hieherzuzahlen; er kann als allgemeiner und partieller, 
d. h. auf gewisse Organe (oft sind es speziell die Geschlechtsorgane) beschrankt, 
vorkommen. 

Ob die asthenische Korperverfassung bei Haustieren nachgewiesen worden 
ist, ist mir unbekannt. Derartige Korperformen sind so unerwiinscht, daB 1ndi
viduen landwirtschaftlicher Haustiere, die mit ihnen behaftet sind, schon in 
der J ugend ausgemerzt werden diirften. 

DaB durch verschiedene Entwicklungs- und Funktionsgrade der endokrinen 
Driisen auch sonst noch charakterisierte Teilkonstitutionen mit typischem 
Habitus hervorgerufen werden konnen (Basedow-Konstitution KOCHERS, kreti
noider Habitus, achondroplastischer Habitus, Mikromelie und Brachycephalie 
bestimmter Haustierrassen) ist bekannt. Fast allen diesen Habitusformen ent
sprechen Teilkonstitutionen, denen ebensowohl in wirtschaftlicher, wie auch 
medizinischer Beziehung Bedeutung zukommt. .T a neuerdings (1923) spricht 
v. HAECKER sogar von einem "Habitus oder Status albinoidicus" wegen der 
geringen Lebenskraft albinotischer Larven von Axoloten. 

Ein anderes Gesicht erhielt die Lehre von der Konstitution in der jiingsten 
Zeit durch die Kenntnis der Bedeutung der "Driisen mit innerer Sekretion" 
(der endokrinen Driisen) fiir diese Frage und durch die Einblicke, welche der 
erweiterte Mendelismus nicht nur in die Vererbung konstitutioneller Zustande, 
sondern auch in das Wesen dieser selbst gestattete. 

Die Mehrzahl der Biologen steht heute auf dem Standpunkte, daB die je
weilige Konstitution rein endogenen, inneren Ursprungs ist, und daB die Art, 
wie sie sich auBert (Habitus, Temperament, Verhalten gegeniiber verschiedenen 
Reizen) nur Reaktionsformen derselben sind. Deshalb ware die Erkenntnis der 
Konstitution im einzelnen FaIle von so ungeheurer Tragweite, sei sie doch fiir 
Mensch und Tier gewissermaBen eine Art von Fatum, das korperliche Gestalt 
angenommen hat, Fleisch und Blut geworden sei. 

Zur Bekraftigung seien die Ausspriiche zweier fiihrender Biologen und 
Eugeniker zitiert. M. v. GRUBER auBert sich: "Viel machtiger als die Umwelt ist 
die Konstitution." Und an anderer Stelle: "Konstitutionshygiene ist im wesent
lichen Hygiene des Keimplasmas". LUNDBORG, der 1nhaber der ersten fiir dieses 
neue Wissensgebiet geschaffenen Lehrkanzel sagt: "Die biologische Struktur 
oder Konstitution ist es, welche entscheidet ...... ". 

Ferner bezeichnet dann J. BAUER (1921) in Anlehnung an TANDLER-Wien 
innerhalb eines allerdings ungeheuer weiten Rahmens die Konstitution als "die 
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Summe der durch das Keimplasma ubertragenen, also schon im Momente der 
Befruchtung bestimmten Eigenschaften des Organismus"; und: "Habitus 
bezeichnet die auBeren Kennzeichen der konstitutionellen und konditionellen 
Korperverfassung." Er umfaBt somit die auBere Gestaltung des Korpers, die Be
schaffenheit der Haut, der Fettverteilung, die Behaarung usw. Konstitutionelle 
Eigenschaften brauchen nicht schon im Momente der Geburt vorhanden zu 
sein, brauchen nicht kongenital zu sein und umgekehrt mussen kongenitale 
Eigenschaften durchaus nicht immer konstitutionell sein, sondern konnen auf 
intrauteriner Akquisition beruhen. 

Das Wesen der Konstitution, und das ist das Wichtige an der Sache, liegt 
nach allen diesen modernen Anschauungen im Wesen des Keimplasmas, in 
seiner genotypischen Zusammensetzung begrundet. Das Keimplasma ubertragt: 
"die Fahigkeit zum Wachstum und zum Erreichen des fUr die Spezies und Rasse 
charakteristischen Entwicklungspunktes, sowie die Eigentumlichkeit der funk
tionellen Abnutzung der Organe innerhalb einer gewissen Frist und das Fort
schreiten senilen Verfalles des Organismus bis zum imaginaren Eintritt des phy
siologischen Todes" (J. BAUER). 

Den klarsten Beweis dafUr, wie weit der EinfluB der Umwelt auf den Korper 
gegenuber jenem der ererbten Konstitution in den Hintergrund tritt, erbringt 
das Verhalten der eineiigen (das heiBt aus einem und demselben Ei hervor
gegangenen) Zwillinge. 

Zu den verschiedenen, in der Literatur bereits seit langerer Zeit bekannten 
hochst interessanten diesbezuglichen Fallen sei es mir gestattet, einen neuen 
von P. POPENOE (1922) mitgeteilten als typisches Beispiel hinzuzufUgen. In 
einem kleinen, in den Black Hills (Vereinigten Staaten von Nordamerika) gele
genen Stadtchen wurden Zwillingsschwestern geboren, welche acht Monate 
alt (nach dem Tode der Mutter) von zwei in ganz verschiedenen Gegenden woh
nenden Familien angenommen wurden. Voneinander getrennt, wuchsen sie, 
unter ganz verschiedenen Verhaltnissen auf. Achtzehnjahrig sahen sie sich zum 
ersten Male und trafen sich bis 1922 nur dreimal (zweimal fUr je 3 Monate, ein
mal fUr 6 Monate). Trotzdem gleichen sie in allen Stucken einander vollkommen. 
Ihre Haare und Augen sind von genau gleicher Farbe, ihre Stimmen gleich; 
ihre Korperhohe ist diesel be und selbst ihr Lebendgewicht nahezu (bis auf einige 
Pfunde!) das gleiche. Beide haben "schwache Lungen" und Verschlimmerungen 
im Befinden setzten bei beiden im gleichen Zeitpunkte ein, derart, daB Bride, 
welche die andere Schwester hiervon benachrichtigten, sich wiederholt kreuzten. 
Ebenso gleichartig beschaffen waren die geistigen Anlagen beider (Interesse 
fUr Geschichte, Politik und soziale Studien, hingegen keines fUr Mathematik). 

Konstitution und endokrine Drusen. Unter jene Organen, welche nach 
morphologischer Beschaffenheit und Funktion besonders wichtige Glieder der 
Kette "Konstitution" bilden, gehoren nach den Erfahrungen der letzten Zeit 
die Drusen mit innerer Sekretion. Ihr EinfluB kann so machtig werden, daB 
sie in erster Linie dem betreffenden Individuum eine charakteristische Form 
und ebensolches Verhalten, sein Aussehen (Habitus) und seine Eigenschaften 
(dic Art auf Reize zu reagieren) aufzwingen. 

In dies em Sinne hebt J. BAUER (1921) hervor, wie gerade die Partial
konstitution der Blutdrusen die Gesamtkonstitution des Organismus 
"einschlieBlich des Habitus und Temperamentes" in besonders tiefer Weise 
beeinfluBt. Am auffallendsten ist dies der Fall und wohl am besten studiert 
bei der Schilddruse (der Thyreoidea). Deshalb spricht BAUER (beim Menschen) 
einerseits von einer hypothyreoidalen durch Unterentwicklung oder Unter
funktion gekennzeichneten Konstitution und andererseits von einer thyreo-
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toxischen, welche einer iibermaBigen Funktion der Schilddriise entspricht. 
Erstere durch Phlegma und geistige Tragheit mit Neigung zu Fettleibigkeit 
ausgezeichnet, bedingt eine pastOse, trockene Haut und leichte Ermiidbarkeit; 
Individuen mit letzterer hingegen sind reizbar, lebhaft, nervos und haben (experi
mentell nachweisbar!) lebhaften Stoffwechsel. Ganz ahnlich au Bert sich H. ZON
DEK (1923). Auch er stellt die Tatsache fest, daB das Konstitutionsproblem 
neuerdings im Mittelpunkt des Interesses steht, und daB der groBe EinfluB, 
den das System der endokrinen Driisen auf aIle vegetativen V organge im Organis
mus ausiibt, es nahelegt, "ihm auch fiir die Gesamtkonstitution eine groBe 
Bedeutung zuzumessen." Er fiihrt die eigenartigen Folgen z. B. einer ver
zogerten Riickbildung der Thymusdriise (Thymuspersistenz) an, welche in 
dem mit allgemeiner Widerstandslosigkeit und HinfaIligkeit des Korpers ver
bundenen Status thymico-lymphaticus (PALTAUF) der Pathologen in Erscheinullg 
tritt usw. 

Um zu beweisen, daB der Gesamtstoffwechsel des Korpers, der ja stets mit 
der Konstitution in Zusammenhang gebracht wird, weitgehend von der Funktion 
verschiedener endokriner Driisen abhangig ist, mogen die einschlagigen Ver
haltnisse, gestiitzt auf die Forschungsresultate der letzten Jahre, zunachst an 
der Schilddriise erortert werden. Am klarsten tritt der EinfluB der Schilddriise 
auf den Stoffwechsel und auf die iibrigen Gewebe und Organe des Korpers natiir
lich dann zutage, wenn aus irgend welchen Griinden die Schilddriise entweder zu 
schwach oder zu stark funktioniert, das ist zu wenig oder zu viel des ihr eigen
tiimlichen Hormons erzeugt. 

Unter normalen Verhaltnissen hat die Schilddriise die Fahigkeit, durch ihre 
Inkrete die Oxydationsvorgange im Korper im allgemeinen zu steigern bzw. auf 
gewisser Hohe zu erhalten. Jede Unterfunktion hat eine Stoffwechselerniedrigung 
zur Folge (E. GRAFE 1923). Nimmt man z. B. Hunden, welche die Fahigkeit der 
Luxuskonsumtion haben, d. h. welche bei iiberreicher Nahrungszufuhr einen 
groBen Teil des eingenommenen ITberschusses zu verbrennen vermogen, die 
Schilddriise heraus, so steigt das vorher ziemlich zah festgehaltene Lebend
gewicht, die Tiere buSen dies Anpassungsvermogen ein (ECKSTEIN, GRAFE). 

Die Stoffwechselpathologen sind der Ansicht, daB schon eine geringfiigige 
Minderleistung der Schilddriise beim Menschen die Disposition zur exogenen 
(d. h. durch die Ernahrung veranlaBten) Mastfettsucht auf doppelte Weise 
verursache. Einmal durch Herabsetzung des Grundumsatzes, und ferner durch 
den EinfluB auf das Temperament und hiedurch wieder auf die Muskelleistung. 

v. No ORDEN nimmt eine ererbte, in spateren Jahren manifest werdende 
Funktionsschwache der Schilddriise bei der namentlich bei jiidischen Frauen 
so haufigen Fettsucht an. 

Die wichtige Rolle der Schilddriise bei der Regulation des Stoffwechsels 
und der Warmeproduktion zeigt nach ZONDEK u. a. das Verhalten schilddriisen
loser Kaninchen, sie verlieren die Fahigkeit, ihre Temperatur konstant zu erhalten 
und passen die Korpertemperatur der AuBentemperatur an. 

Bei weitgehender Unterfunktion sinkt beim Menschen die Leistungsfahigkeit 
des Individuums (E. PULAY). Dasselbc wird schwerfallig, wenig aktiv, indolent. 
Aus Hypothyreoidismus kann Athyreoidismus hervorgehen. Ausfall jeglicher 
Hormonbildung, und der veranlaBt ein wohlstudiertes Krankheitsbild - das 
Myxodem. 

Es ist vielleicht interessant, daran zu erinnern, daB verschiedentlich, allein 
erfolglos, der Versuch gemacht worden ist, das Wesen der landwirtschaftlichen 
Friihreife und Mastfahigkeit in dieser Richtung hochgeziichteter Haustierrassen 
auf diesen ProzeB zuriickzufiihren (kretinoide Degeneration, Myxodem). 
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Die stoffwechselanregende Wirkung jener von der Schilddruse gebildeten 
Hormone ersieht man auch aus den Versuchen ADLERS, der durch Injektion 
von Schilddrusenextrakt die Ki:irpertemperatur winterschlafender Igel von 
60 C auf 340 C emportrieb und deren Erwachen veranlaBte. 

Der groBe EinfluB, den die Schilddrusenprodukte selbst auf die Neubildung 
von Zellen und auf die Beschleunigung der Metamorphose bei Froschlarven 
besitzen, ist seit GUDERNATSCH bekannt. Ebenso wurde nach GRAFE die 
wachstumanregende Wirkung der Schilddrusensubstanz am Herzen, der Leber, 
den Nieren, Lymphdrusen, ja selbst bei der Knochenentwicklung der Ratten 
sichergestellt. E. PULAY kommt daher auf Grund der Angaben EpPINGERS zu 
dem Schlusse, daB das Sekret der Schilddruse ein Stimulans fast aller Zellen 
unseres Organismus darstelle, "da beim Fehlen der Thyreoidea zellulare Vorgange 
viel langsamer verlaufen: Wachstumssti:irungen bei thyreopriven jugendlichen 
Tieren, schlechte Wundheilung bei schilddrusenlosen Hunden, auf 
der anderen Seite die Beschleunigung der Wundheilung durch Hinzu
fugen von Schilddrusensubstanz .... " 

Uberfunktion der Schilddruse (Hyperthyreoidismus) hingegen ist nach 
STARLING, HOHENSTEIN, ASCHER u. a. durch Stoffwechselsteigerung gekenn
zeichnet. "Es besteht ein schnellerer Ki:irperverbrauch und man kann geradezu 
behaupten, daB ein Individuum im Hyperthyreoidismus schneller lebt" (PULAY). 
Dem "Sekret der Schilddruse" scheint nach EpPINGER die Fahigkeit zu
zukommen, die Gewebszellen schneller oder langsamer arbeiten zu lassen. Dessen 
wirksame Substanz steigere nicht nur die oxydativen Leistungen der 
Zelle, sondern ihre gesamten vitalen Funktionen inklusive des 
Wasserverlustes. Bei gri:iBerer Inkretbildung wurde das FleischeiweiB viel 
rascher verarbeitet und die Schlacken viel rascher ausgeschieden als dort, wo eine 
gcringere Inkretbildung herrsche. Bekannt sei die trage Zelltatigkeit und die 
langere Zuruckhaltung der Abbauprodukte im Gewebe bei Myxi:idemkranken 
mit fehlender Inkretbildung. 

Dem durch Athyreoidismus gekennzeichneten Myxi:idem steht der Hyper
thyroidismus, die ubermaBige Produktion von Schilddrusenhormonen, gegen
uber, des sen charakteristisches Bild uns in der Basedowkrankheit entgegentritt. 
Biologischerseits gibt sich diese Uberproduktion an Hormonen in einer enormen 
Stoffwechselsteigerung zu erkennen. In dem eben erschienenen (1923), uber die 
neuesten Arbeiten der Stoffwechselpathologie referierenden groBen Sammel
berichte sagt GRAFE S. 250 u. a., "daB das wesentliche Moment der base
dowischen Stoffwechselerhi:ihung in einer Steigerung der allge
meinen Gewe bsvitalitat beruht, von der die gesteigerte Tatigkeit von 
Herz, Atmung und Muskulatur nur einen Teil ausmacht". 

Dieser abnorme Reiz geht mit gri:iBter Wahrscheinlichkeit von den im 
UbermaB in den Kreislauf kommenden, vielleicht z. T. auch auf dem Umweg 
uber das Nervensystem wirkenden spezifischen Schilddruseninkreten aus, ins
besondere wohl des Thyroxins. 

Hervorragend wichtig fUr die experimentellen Studien dieser Fragen war 
die KENDALL gegluckte Entdeckung des Thyroxins als besonders wirksamen 
BestandteileH der Schilddruse. Durch sie wurde eigentlich erst eine exakte Versuchs
basis geschaffen. Werden von dieser Substanz, deren Gesamtmenge im Ki:irper 
eines erwachsenen Menschen nach KENDALL und PLUMER zirka 14 mg betragt, 
2 mg intraveni:is injiziert, dann steigern sich die Oxydationsvorgange bei Gesunden 
um 20 bis 30% (experimentell auf gasanalytischem Wege festgestellt) und bei 
Injektion von 3 mg erhi:ihen sich dieselben sogar auf 50%! 

Interessant ist ferner, daB dieselbe Menge von 3 mg Thyroxin, wenn sie 
A dam e t z, Allgemeine Tierzuchtlehre 22 
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an Myxodemkranke taglich verabreicht wird, jene durch das sonst fehlende 
Schilddruseninkret verursachte Stoffwechselerniedrigung aufzuheben vermag. 
Dieser machtige EinfluB auf die Stoffwechselvorgange des Korpers veranlasse 
denn auch manche Forscher, wie bereits an anderer Stelle erwahnt wurde, von 
einer thyreotoxischen oder Basedowkonstitution zu sprechen. 

Einen ahnlichen, wenn schon nicht ganz so gewaltigen EinfluB auf die Stoff
wechselvorgange wie die Schilddruse besitzen die Keimdrusen. Dagegen tritt 
ihr EinfluB auf den Habitus fast noch scharfer hervor. 

LINDSTEDT sah z. B. "bei Krebsen auf der Hohe der sexuellen Vorgange 
ohne nennenswerte Steigerung der Motilitat den Sauerstoffverbrauch auf das 
Doppelte anwachsen" (GRAFE). Dnd L6wy und RICHTER konstatierten mit 
"einwandfreier Methode", daB der Sauerstoffverbrauch nach der Kastration 
von Hundinnen um zirka 20% pro Kilogramm Lebendgewicht sank, und letzteres 
gleichzeitig erheblich anstieg. 

A.hnliche Resultate erzielte PAECHTNER beim Rinde. Dnd beim Huhn 
liegen Resultate vor, wo bei Hahnen nach der Kastration der Stoffwechsel regel
maBig um 20 bis 30% sank. 

Wenn beim Menschen die Dnterfunktion der Keimdrusen keineswegs immer 
von einem Absinken der Verbrennungsvorgange begleitet ist (und auch bei Tier
versuchen liegen ahnliche Beobachtungen vor), dann ist dieser scheinbare Wider
spruch ohneweiters durch die (ubrigens nachweisbare) Annahme zu erklaren, 
"daB der Ausfall der Keimdrusen von anderen Inkretorganen kompensa
torisch gedeckt werden kann. Die vikariierenden VergroBerungen von Thyreoidea 
und Hypophyse sind bekannt und sehr wahrscheinlich geht Hand in Hand damit 
eine Steigerung der Funktion der betreffenden Druse. So vermute ich, daB der 
Fortfall der Stoffwechselreize seitens der Keimdrusen durch eine vermehrte 
Produktion des spezifischen Sekretes der Thyreoidea, eventuell auch der Hypo
physe wettgemacht werden kann". 

Tatsachlich zeigt sich denn auch dort in allen Fallen ein regelmaBiges Ab
sinken des Stoffwechsels, wo die Kastration an schilddrusenlosen Hunden vor
genommen wurde (KORENTSCHEWSKY). 

Die dritte endokrine Druse, welche hervorragenden EinfluB auf den Stoff
wechsel, Habitus und die Konstitution nimmt, und die speziell in zuchterischer 
Beziehung deshalb besonders wichtig ist, weil ihre Abanderungen eine ausschlag
gebende Rolle fUr das morphologische und physiologische und damit auch fUr 
das wirtschaftliche Verhalten vieler Haustierrassen maBgebend ist, ist die 
Hypophyse an der Hirnbasis. 

Wie bereits ausgefUhrt worden ist, besitzt ihr Vorderlappen den ausge
sprochenen Charakter einer Wachstumsdruse, wahrend ihr Mittellappen ein 
Inkret bildet, das ahnlich dem Hormon der Schilddruse eine ausgiebige stoff
wechselsteigernde Wirkung auBert. BENEDIKT und HOMANS haben an fUnf 
Hunden durch operative Entfernung des groBten Teiles der Hypophyse eine im 
Mittel 20 bis 30% betragende Abschwachung der Stoffwechselvorgange fest
gestellt. An einzelnen Tagen betrug dieselbe maximal sogar bis 50%. 

In diesen Versuchen sank gleichzeitig die Puls- und Atmungsfrequenz sowie 
die Korpertemperatur. GRAFE faBte die zahlreichen einschlagigen Versuchs
resultate in den Satz zusammen, es konne keinem Zweifel unterliegen, "daB 
die Intensitat der Verbrennungen sehr erheblich von der Hypophyse beeinfluBt 
wird, und zwar fast so stark wie von der Thyreoidea". 

W enn wir dann den ungeheuren EinfluB berucksichtigen, den der V order
lappen der Hypophyse auf das Wachstum des Skelettes und hiedurch auf die 
Korperform (Habitus) der Tiere hervorruft, so ergibt sich die groBe Bedeutung 
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dieser Druse auch fUr die Konstitution von selbst. Bedingen doch die verschiedenen 
Grade seiner Unterfunktion Verzwergung der Gestalt in verschiedener Art sowie 
speziell auch den Formenkreis der Achondroplasie, mit jenen den Tierzuchtern 
wohlbekannten Formen der Mikromelie und Brachycephalie, wahrend seine 
verstarkte Hormonproduktion Riesenwuchs, bzw. wenn an bereits erwachsenen 
Individuen einsetzend, Akromegalie aus16st. 

Die aus der genotypischen Beschaffenheit des Keimplasmas sich ergebende 
Teilkonstitution der Blutdrusen auBert sich daher, wegen der von ihr ausgehenden 
tiefgreifenden Einflusse auf andere Gewebe und Organe des Tierkorpers in der 
angedeuteten Weise auch indirekt in der Gesamtkonstitution. 

SchlieBlich sei noch bemerkt, daB gegenwartig noch manche Forscher die 
endokrinen Drusen in erster Linie fUr die Entstehung mancher Rassetypen beim 
Menschen verantwortlich machen; daB dies auch bei den Haustieren der Fall 
ist, glaube ich bezuglich der sog. Brachycephalus-Rassen des Rindes und fUr 
gewisse Hunde- und Schweinerassen nachgewiesen zu haben. 

Wenn wir das uber die Konstitution Mitgeteilte zusammenfassen, dann 
ergibt sich daraus die Unmoglichkeit, auf einfache Weise, etwa mittels einer 
einheitlichen Methode, eines allgemeinen MaBstabes, die Konstitution im Einzel
falle auch nur annahernd im ganzen Umfange festzustellen. 

Die Konstitution gleicht einem umfangreichen Mosaikbild, das aus zahl
reichen Einzelsteinchen zusammengesetzt ist, welche nach Form und innerer 
Beschaffenheit (Material) sehr verschieden sind, daher den Schadigungen des 
Alltags verschieden lang Widerstand leisten werden. 

Beim Organismus kommt noch komplizierend die gegenseitige Beeinflussung 
der einzelnen Organe und Gewebe hinzu, welche speziell dann von aus
schlaggebender Bedeutung werden kann, wenn es sich um endokrine Drusen 
handelt. 

In der Hauptsache wird bereits jede Teilkonstitution (eines Organes oder 
Gewebes) die Resultierende mehrerer Komponenten sein, von denen die eine 
die genotypische Verfassung des fraglichen Organes selbst darstellt, die anderen 
aber durch den Entwicklungszustand und den Funktionsgrad der ubrigen Organe, 
in erster Linie aber der endokrinen Drusen, vorgestellt werden. Aus dem kom
plizierten Zusammenspiel aIler dieser Krafte ergibt sich das morphologische und 
physiologische Verhalten des betreffenden Organismus gegenuber von gewohn
lichen und ungewohnlichcn Umweltsreizen. Wenn es Z. B. nur bei gewissen 
hochgezuchteten Hunderassen moglich ist, Basedowerscheinungen hervorzurufen, 
bei anderen aber nicht, nur einfache Stoffwechselsteigerung, dann beweist dies 
eben eine andere genotypische Beschaffenheit der in Frage kommenden Gewebe 
bzw. Organe, welche deshalb auf qualitativ und quantitativ gleiche Reize ver
schieden reagieren. 

Die Gesamtkonstitution feststellen wollen, lauft, strenge genommen, auf 
die Feststellung des gesamten Genotypus des betreffenden Organismus hinaus. 
Diese Aufgabe ist zu groB, um als Ganzes gelost zu werden; man muB sich damit 
begnugen, die jeweils am meisten interessierenden Teile der genotypischen Zu
sammensetzung kennen zu lernen. Die neuen Arbeiten, namentlich die Drosophila
Studien der MORGANSchen Schule, haben gezeigt, daB schon aus der Natur des 
Keimplasmas hera us , infolge von Genkoppelungen, gewisse Korrelationen zwischen 
verschiedenen Organen oder Geweben vorkommen konnen. Das vereinfacht 
etwas die Konstitutionsprufung, gestattet gewissermaBen den Uberblick uber 
einen Teil des Mosaikbildes. 

Als Ausdruck solcher Korrelationen haben wir offenbar manche jener 
Habitus-(bzw. Konstitutions-)Typen anzusehen, welche erwahnt worden sind. 

22* 



340 Die Zuchtwahl im Dieuste der landwirtschaftlichen Tierzucht 

Die Prufung der Konstitution wird sich aber immer nur auf die Feststellung 
von Teilkonstitutionen erstrecken konnen, gleichgiiltig, ob wir sie vom land
wirtschaftlich wirtschaftlichen oder vom arztlichen Standpunkte aus vornehmen. 
Wie zahlreich und kompliziert die MaBstabe sein muBten, die zur Feststellung 
der Gesamtkonstitution notig waren, laBt das fruher erwahnte Beispiel der 
relativen Milzbrandimmunitat der algerischen Schafe bereits vermuten. Aus 
dem Habitus ist sie nicht zu erschlieBen, ebenso nicht durch Stoffwechselpriifung. 
N ur der Infektionsversuch entscheidet hieruber. 

Ahnlich verhalt es sich nach MARTIUS mit der konstitutionellen Achilie (der 
Unfahigkeit morphologisch vollig normal beschaffener Magendrusenzellen, Magen
saft abzuscheiden); oder: wenn wir z. B. die Widerstandsfahigkeit einer Rasse 
priifen wollen, dann kann es sich immer nur urn das zweckmaBige Verhalten 
gegenuber einer bestimmten Schadlichkeit handeln, nie konnen wir 
viele derselben mit einem und demselben MaBstab messen. Ein Beispiel: So 
wie viele andere Tiere der zentralasiatischen Steppen ist das Karakulschaf sehr 
widerstandsfahig gegen Hitze und Kalte, gegen Hunger und Durst, es vertragt 
weite Marsche, es gilt also mit Recht als "konstitutionell hart". Und doch 
ist das nur bedingt richtig. Als typisches Steppentier hatte es keine Gelegenheit, 
der Zuchtwahl gegen feuchte Luft und uppiges, wasserreiches Futter unter
worfen zu werden. Feuchtkuhle Luft ruft bei ihm leichter als bei anderen 
Schafrassen Katarrhe der Atmungswege und uppiges, wasserreiches Futter 
Darmkatarrhe hervor. Diesbezuglich ist es also nicht hart, seine sonstige 
konstitutionelle Harte laBt hier im Stich. 

Auch an das von MORGAN erstmals erwiesene Vorkommen letaler Gene sei 
erinnert. Fur die praktische Tierzucht ist es sehr wichtig zu wissen, ob sie vor
handen sind und einen Teil der gesamten genotypischen Konstitution ausmachen. 
Gewohnlich ist ihr Vorhandensein aber nur durch das Zuchtungsexperiment 
erweisbar. Die morphologische und physiologische Prufung versagte. 

Die Unmoglichkeit, mit einheitlichen oder einfachen Mitteln die Reaktions
weise und das Verhalten der Tiere gegenuber all den unendlich zahlreichen und 
verschieden gearteten Reizen der Umwelt kennen zu lernen und so einen genaueren 
Einblick in die Konstitution zu erhalten, ergibt sich aus dem Vorgebrachten zur 
Genuge. Fur jeden spezifischen Reiz ist ein besonderer Prufungsmodus, ein 
besonderer MaBstab notig. 

Der einzige praktische Weg, urn im Laufe der Zeit zur Beurteilung der 
Konstitution. bzw. einer Anzahl von Teilkonstitutionen bei Tieren einer be
stimmten Zucht zu gelangen, ist in der moglichst ausfUhrlichen Einrichtung und 
gewissenhaften Fuhrung der Zuchtbucher gegeben. Die Eintragungen sollen 
moglichst viele Eigenschaften gunstiger wie eventuell auch ungiinstiger Art, 
sowohl was wirtschaftliche Leistung als auch gesundheitliches Verhalten und 
erbliche Ubertragungsweisen betrifft, umfassen. Die Fuhrung dieser Zuchtbucher 
muB mit einem Worte fast wissenschaftlichen Anstrich haben. Der solcherart 
erlangte Einblick in die Konstitution des betreffenden Tierbestandes wird, wenn 
er auch, wissenschaftlich betrachtet, wahrscheinlich keineswegs von groBter Tiefe 
oder Breite sein wird, fUr praktisch zuchterische Zwecke dennoch unendlich 
wertvoll sein, man wird vielleicht sogar bei geeigneter Arbeitsweise fUr gewisse 
Merkmale oder Eigenschaften, urn ein CORRENssches Wort zu variieren, in der 
Lage sein, den Einzeltieren das Horoskop zu stellen. 

Die Dicke der Muskelfasern als angebliches Ma.B der Konstitution. Nach einer 
in landwirtschaftlich zuchterischen Kreisen viel verbreiteten Ansicht soll die 
Dicke der Muskelfaser jenes allgemeine und verlaBliche MaB sein, welches uns 
fiber die Art der allgemeinen Konstitution eines Tieres sicheren AufschluB liefert. 
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Man ging dabei von dem Gedanken aus, daB die ZellgroBe auf die Art des 
Stoffwechsels im betreffenden Individuum von ausschlaggebendem Einflusse 
ware, und daB diese Annahme auch dort zu gelten habe, wo es sich, wie bei den 
Muskelfasern, nicht eigentlich um Zellen, sondern um Zellkomplexe handelt. 

Der Grund zu dieser Anschauung war zwar schon fruher (namentlich unter 
anderen durch NEUHAUSS-SELCHOW) gelegt worden, gelangte jedoch erst durch 
das von der D. G. f. Z. herausgegebene Werk CAROL VON DER MALSBURGS: 
"Die Zelle als Form- und Leistungsfaktor der landwirtschaftlichen Nutztiere" 
(Hannover 1911) zum vollen Durchbruch. 

Mit verschwindend wenigen Ausnahmen steht seitdem die einschlagige tier
zuchterische Literatur im Banne der Idee, daB feine Zellen eine gute, kraftige 
und - abgesehen von der Mastleistung - fUr alle wirtschaftlichen Produktions
richtungen bestgeeignete Konstitution, grobe, d. h. groBere Zellen hingegen eine 
mindergute, ja sogar minderwertige Konstitution kennzeichnen sollen. 

Die Sache ist fur die theoretische und praktische Seite der Tierzucht von 
so einschneidender Bedeutung, daB es nicht angeht, sie einfach beiseite zu lassen. 
Eine nahere und kritische Betrachtung dieser Anschauung ist unerlaBlich. 

C. v. D. MALSBURG war durch meine (1888 erfolgte) Feststellung, daB der 
Durchmesser der Muskelfasern beim Rinde nach Geschlecht und Rasse ver
schieden groB ist, angeregt worden, diese Verhaltnisse bei verschiedenen anderen 
Rinderrassen und spater auch bei anderen Haustierspezies zu untersuchen. Er 
benutzte hiefUr den Bauchmuskel und den Wadenmuskel. 

Auf Grund der fUr verschiedene Arten und Rassen solcherart ermittelten 
Durchmesser der Muskelfasern - er nennt sie "das histo biologische Sym bol" 
- und eines Vergleiches der Rassenmittelwerte mit dem Verhalten solcher 
Rassen hinsichtlich konstitutioneller Eigenschaften, sowie Eignung fUr bestimmte 
wirtschaftliche Leistungsrichtungen kommt v. D. MALSBURG zu der Uberzeugung, 
daB zwischen ihnen nahe Beziehungen bestehen. Mit anderen Worten: der 
jeweilige groBere oder kleinere Muskelfaserdurchmesser gabe verlaBliche Aus
kunft uber die Konstitution der Tiere im allgemeinen, uber Temperament, 
Lebhaftigkeit des Stoffwechsels, Widerstandsfahigkeit gegen 
Schadlichkeiten verschiedener Art und selbst uber Art und Hohe 
der wirtschaftlichen Leistung. Es ist somit eine groBe Zumutung, die 
an die Leistungsfahigkeit des Durchmessers der Muskelfaser gestellt wird. 

Zur Begriindung dieser Hypothese erinnert v. D. MALSBURG an die Bedeutung 
der Kern-Plasma-Relation, d. h. des Verhaltnisses von Zellplasmamasse zur 
Zellkernmasse. Verschiedene Forscher hatten bewiesen, "daB die Energie der 
vitalen Funktionen einer Zelle" im umgekehrten Verhaltnis zu dem genannten 
Index steht, und daB somit groBere Zellen "ipso facto physiologisch weniger 
aktiv", also lebensschwacher sind als die kleineren. 

Dies stehe mit der Anschauung der Tierzuchter im Einklang, nach welcher 
alle Tiere von grober, lymphatischer und anderseits von feiner und trockener 
Korperkonstitution unterscheiden. 

v. D. MALSBURG beruft sich besonders auf den Satz NEUHAUSS-SELCHOWS 
(1888), nach welchem "enggebaute, straffe Zellen einen energischen, sog. feurigen, 
also edlen Korper aufbauen, wahrend weite, lose, mit Wasser gefUllte Zellen 
charakteristisch fUr einen unedlen Korper sind". 

Auf diese Weise gelangt v. D. MALSBURG allmahlich zum Wesen der Kon
stitution, dies em "vielgebrauchten und oft miBbrauchten Ausdruck" (S.79). 
v. D. MALSBURG stellt nun fest, daB der "ubrigens ziemlich schwankende und 
dunkle Begriff der Konstitution" von der Mehrzahl der modernen zootechnischen 
Schriftsteller auf die histobiologische Beschaffenheit des Tierkorpers bezogen 
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wird. Statt der iiblichen Unterscheidung einer morphologischen und physio
logischen Konstitution spricht v. D. MALSBURG von einer "organischen Kon
stitution". 

Gestiitzt auf die von DAMMANN, NEUHAUS-SELCHOW, BRODERMANN und 
A. KRAMER vermutete Korrelation "zwischen spezifischer ZellengroBe und der 
Vitalitat", setzt v. D. MALSBURG fiir: 

A. die feine Zelle eine hohe "Vitalitat" voraus. Der plasmatische 
Zellinhalt kann aber unter anderem "durch Uberwasserung eine zu groBe Quellung 
und daher auch Schwachung des urspriinglich quantitativ unbescholtenen 
( 1 ! d. R.)" hervorrufen (S.40). Solche "iiberwasserte Zellen" wiirden grober 
erscheinen und hatten eine "herabgedriickte Vitalitat". 

B. Grobe Zellen. 
C. Die von v. D. MALSBURG angenommene dritte Zelltype, die zarten Zellen, 

seien zum Unterschiede von den feinen Zellen klein und hatten aber von Haus 
aus eine "deprimierte physiologische Aktivitat" und ein "biochemisch 
schwachliches zellulares" Plasma. Diese Zellform sei besonders ungiinstig. 
Leider vergiBt v. D. MALSBURG zu sagen, woran man diese wichtige "organische 
Konstitution" der Zellen erkennt, denn der Durchmesser der zarten Muskelfasern 
weist, wie die Messungsresultate v. D. MALSBUGBS beweisen, keinen Unterschied 
von den feinen auf. 

v. D. MALSBURG schlieBt dann weiter: "Diesen drei biologischen unterschied
lichen Zelltypen der Tierzellen entsprechen selbstverstandlich - als ihre 
summarischen Resultanten - auch die drei histobiologisch zootechnisch 
distinkten Korrelationstypen der landwirtschaftlichen Nutztiere, namlich 
der feinzelligen, grobzelligen, zartzelligen." 

Und nun stellt v. D. MALSBURG den gefundenen drei Zell-, eigentlich nur 
Muskelfaserformen die korrespondierenden Tierformen gegeniiber und charakteri
siert letztere nach Form und Leistung, Vitalitat und Konstitution. 

1. Feine Muskelfasern und die korrespondierenden Tierformen: 
Zellen mit biochemisch sehr aktivem, konzentriertem Inhalt, kleinen Dimensionen 
(Volumen zur Zelloberflache giinstig), regem Stoffwechsel, bedeutender Vitalitat. 

Die entsprechenden Tiergruppen sind: Feinzellige Organismen von kleiner 
oder mittlerer Statur, zierlichem, grazilem Korperbau, lebhaftem Temperament, 
scharfer Empfindlichkeit. Knochen hart, von hohem spezifischem Gewicht, 
Muskeln straff, kernig, trocken. Bindegewebe wasserarm, derb. Haut diinn, 
elastisch. Stoffwechsellebhaft. Widerstandsfahigkeit, groBe Vitalitat, Ausdauer, 
gute Futterausniitzer. Fiir Arbeit und Milch gut, fiir Mast schlecht. Spatreife, 
leichte Haustierrassen. Ais Beispiel: Hollander, Ostfriesen, Jersey, neben 
Steppenvieh! 

II. Grobe Zellen (eigentlich grobe Muskelfasern) "mit einem biochemisch 
zwar normalen, aber durch iibermaBige Hydration in der physiologischen 
Aktivitat deprimierten Plasmainhalt; daher die Dimensionen groB, 
weshalb sich auch das Verhaltnis des Volumens zu der Zelloberflache ungiinstig 
gestaltet und auf den Stoffwechsel ........ hemmend wirkt. Demzufolge wird 
auch der Stoffumsatz trage, von iiberwiegend inaktivem Charakter (un
zureichende Oxydation, fettige Spaltungsprodukte) und daher eine niedrige 
energetische Spannung samtlicher physiologischer Funktionen, welche sich in 
einer geschwachten Vitalitat der betreffenden Zellen kundgibt". 

Korrespondierende Tiergruppen: "Von groBer bis sehr groBer, iippiger Statur 
und schwerer Masse; oft sogar geradezu megalotische Gestalten (Riesen). Der 
Korperbau robust und plump; Bewegung langsam und schwerfallig; das Tem
perament phlegmatisch; die Empfindsamkeit ziemlich stumpf. Die dicken und 
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zumeist verhaltnismaBig kurzen Knochen jener Tiere haben eine lose, porose, 
weiche Struktur und ein niedriges spezifisches Gewicht. Das Muskelgewebe ist 
schwammig, schlaff und lymphatisch aufgedunsen; das Bindegewebe 
wasserreich und meist verfettet, die Integumente dick und weich. Die Re
spirations- und Blutbeforderungsorgane sind verhaltnismaBig weniger voluminos; 
die Lymphdriisen und -gefaBe dagegen relativ und absolut stark entwickelt, 
daher auch die diesbeziiglich anspielende Bezeichnung jener Tiere als 
,lymphatische'. Die organische Konstitution schwachlich, daher die Wider
standsfahigkeit ungiinstigen auBeren Einfliissen gegeniiber weniger befriedigend 
undderenergetische Spannungsgrad der physiologischen Funktionen 
niedrig. Die Futterausniitzung ist daher minder gut, ahnlich wie die Ausdauer 
in mechanischen Kraftanstrengungen; eventuelle Milchergiebigkeit nur mittel
maBig oder gar niedrig; die Fruchtbarkeit oft gering. Die Mastfahigkei t 
dagegen bedeutend, von ausgesprochen nicht aktivem Stoffumsatze 
herriihrend und durch die Friihreife, die diese Tiere durchwegs charakterisiert, 
unterstiitzt." Als Beispiele werden die Simmentaler Rinder, Tuxer und Pinzgauer 
angefiihrt. An anderer Stelle wird gezeigt werden, daB speziell die letztgenannten 
Rinderrassen in bezug auf wirtschaftliche Richtung, Konstitution usw. durchaus 
falsch beurteilt worden sind. 

III. Zarte Tierzellen (genauer sollte es heiBen zarte Muskelfasern). 
"Mi t gewissermaBen a bnormalem, in seiner biochemischen Aktivitat herab
gestimmtem Plasmainhalte von ungleichem Hydrationsgrade. Ihre 
Dimensionen sind notwendigerweise unansehnlich, und zwar entweder no c h 
unentwickelt oder aber atrophisch verkiimmert. Wegen der schwachen 
chemischen Aktivitat jener Zellen verlauft hier trotz der gegebenen giinstigen 
biomorphologischen Bedingungen der StoffumsatzprozeB nur langsam und un
vollkommen, daher in inaktiver Richtung. Deshalb sind auch die meisten 
physiologischen Funktionen derselben energetisch ziemlich schwach und ihre 
Vitalitat daher niedrig. Sowohl die jugendlichen, also noch unentwickelten, wie 
die alternden, also bereits iiberlebten tierischen Zellen gehoren in diese Kategorie, 
doch begegnen wir diesem Zellcharakter nicht nur in jenen transitorischen 
Entwicklungsstadien, namlich zu Anfang und Ende einer Zellexistenz, sondern 
auch als einen dauernden Zustand, und zwar bei gewissen degenerativen Er
scheinungen im tierischen Organism us .... ". 

"Zartzellige Organismen, obzwar sie in ihrem biologisehen Charakter 
verschieden sein konnen und dementsprechend noch einer mehr spezialisierten 
Einteilung bediirfen ( .... ), haben sie doch den einheitlichen und gemeinsamen 
Zug in ihrer Erscheinung, daB sie aus histologischen Elementen von geringer 
GroBe aufgebaut sind, deren physiologische Tatigkeit abnorm und die 
Vitalitat niedrig ist. Sie sind infolgedessen aIle von schwachlicher 
organiseher Konstitution und daher wenig widerstandsfahig und ausdauernd; 
ihr Verdauungsvermogen ist entweder nicht allseitig oder iiberhaupt ungeniigend 
entwiekelt und ihre Lebensverrichtungen haben eine laxe energetische Spannung. 
Mit einem W orte differieren die zartzelligen Organismen in vielen biologischen 
Einzelheiten sowohl von den bereits besprochenen feinzelligen wie auch von 
den grobzelligen, weshalb sie eine nicht nur biologisch, sondern auch zootechnisch 
begriindete, fUr sich aparte Kategorie der Haustierformen bilden, welche in 
folgende Unterabteilungen zerfallt." v. D. MALSBURG fiihrt nun an: a) juvenile 
Tierformen (anaplasische Tierzellen), b) senile (kataplasische), c) verkiimmerte 
(semijuvenile), d) iiberbildete Tierformen (pseudosenile Tierzellen), deren Be
schreibung im Originale eingesehen werden moge. 

Um nun die Unmoglichkeit der v. D. MALSBURGSchen Einteilung der Haustier-
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rassen und ihre Beurteilung nach dem Durchmesser der Muskelfassern klar vor 
Augen zu fiihren, ist es am einfachsten, fiir eine Reihe solcher Rassen die "histo
logischen Symbole" v. D. MALSBURGS nebst jenen wirtschaftlichen und konsti
tutionellen Eigenschaften, welche ihnen auf Grund der Muskelfaserdurchmesser, 
also theoretisch, zukommen sollen, in Form einer Tabelle zusammenzustellen, 
dann jedoch diesen theoretischen Annahmen die tatsachlichen wirtschaftlichen 
und konstitutionellen Eigenschaften gegeniiberzustellen. Uber diese letzteren 
weiB ja jeder erfahrene Zootechniker auch ohne Kenntnis der Durchmesser der 
Muskelfas{)rn Bescheid zu erteilen. Wie aus der hier beigegebenen Gegeniiber
stellung der Muskelfaserdurchmesser bestimmter Haustierrassen und -arten 
ersichtlich ist, glaubt v. D. MALSBURG ganz allgemein 1. einen inneren gesetz
maBigen Zusammenhang zwischen diesen und gewissen wirtschaftlichen Leistun
gen der Haustiere erbracht zu haben und 2. will er bewiesen haben, daB ebenso 
der Stoffwechsel in der tierischen Zelle selbst, wie auch im korrespondierenden 
Individuum als Ganzes je nach der GroBe dieses Durchmessers gleichsinnig 
verlaufe. In diesem Sinne, so meint er, komme seinen Feststellungen insoferne 
fundamentale Bedeutung zu, als innerhalb derselben Tierspezies dem kleineren 
Muskelfaserdurchmesser (das sei der feinen Zelle) ein lebhafter Stoffwechsel, 
dem groBeren (das seien die groBeren Zellen) aber ein "trager", von "ausge
sprochen nichtaktivem Charakter" zukomme. Bei den korrespondieren
den Rassen wiirden sich daher die relativen Stoffwechselvorgange ganz analog 
verhalten. Am schlimmsten lagen diese Verhaltnisse bei den zarten Zellen, be
ziehungsweise bei jenen Rassen, welche zarte Zellen (das heiBt ebenfalls geringe 
Muskelfaserdurchmesser) hatten. Der Stoffwechsel hatte auch bei diesen Zellen
typen wie in den korrespondierenden Tiergruppen hauptsachlich eine "nicht
aktive Richtung". Leider sagt uns aber v. D. MALSBURG nicht, woran man diese 
minderwertigen zarten Zellen beziehungsweise Muskelfasern von den hoch
wertigen feinen unterscheiden kann, denn, wie die Zusammenstellung der 
Messungresultate beweist, gibt es keinen Unterschied in den MaBen 
des "histo biologischen Symbols". 

N ach diesem Versuche, seine Annahmen mit der Praxis der Tierzucht in 
Beziehung zu bringen, faBt v. D. MALSBURG seine Ansicht S.266 folgenderart 
kurz zusammen: "Indem die ZellgroBe, wie wir wissen, bloB ein Korrelat der 
biochemischen und biophysischen Eigenart des Zellplasmas ist, und die Fein
zelligkeit die moglichst giinstige, die Zartzelligkeit aber die relativ ungiinstigste 
Gestaltung jener histobiologischen Verhaltnisse dimensional veranschaulicht, 
wahrend die Grobzelligkeit dazwischen liegt, so waren demnach die feinzelligen 
Tiergruppen mit der starksten, die zartzelligen mit der schwachsten 
organischen Konstitution ausgestattet, wahrend die grobzelligen sich 
nur mit einer solchen von mittelmaBigem Grade begniigen miissen." 

So weit hatte nun v. D. MALSBURG - allerdings ohne experimentelle Be
griindung - auch die vermeintlichen Beziehungen zwischen Muskelfaserdurch
messer und Konstitution hergestellt. Der "vage Begriff der Konstitution" 
erhalt nun Gestalt und Leben durch den Durchmesser der Muskelfasern (S. 266). 

Da ferner "die Konstitution" und "Vitalitat", "wie wir wissen, fast iden
tische Begriffe sind, und durch die histobiologische Organisation eines gegebenen 
Individuums bedingt werden, in der letzten Instanz aber auf die Intensitat des 
Stoffumsatzes im zellularen Substrate des Tierkorpers bezogen werden miissen, 
so folgt daraus 1. daB die Konstitution eines Tieres sozusagen ,ab ovo' bestimmt 
ist und normalerweise ein lebenslangliches Merkmal eines gegebenen Organismus 
darstellt, in dem sie als ein Korrelat seiner tatsachlichen histobiologischen Quali
fikation (feinzellig, grobzellig, zartzellig) kaum einer Veranderung fahig ist ... ". 
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Gegen die von v. D. MALSBURG entwickelten und ausfUhrlieh wiedergegebenen 
Ansehauungen und Behauptungen lassen sich nun folgende, objektiv begrundete 
Einwande erheben: 

1. In der v. D. MALSBURGSchen Arbeit wird nirgends der experimentelle 
Beweis fUr die Behauptung des regen lebhaften Stoffwechsels und die bedeutende 
Vitalitat der mit feinen (also relativ dunnen) Muskelfasern ausgestatteten Tiere 
erbracht. Es handelt sich nur um Annahmen, Behauptungen. 

2. Das Kernplasmaverhaltnis, auf welches sich v. D. MALSBURG zur 
Begrundung seiner Ansiehten beruft, ist in der Arbeit vollkommen un beruck
sich tigt ge blie ben. 

3. v. D. MALSBURG hat es unterlassen, auch nur ein einziges Merk
mal anzuge ben, an welchem man die feine (Leistungsfahigkeit, Harte der 
Konstitution und so weiter verleihende) von der zarten Zelle (welche gegen
teilige Eigenschaften verleiht) unterscheiden kann. Die Tabellenresultate 
erweisen die volle ITbereinstimmung der Muskelfaserdurchmesser bei angeblich 
fein- und zartzelligen Individuen. Die Wichtigkeit der Sache erfordert den Beweis: 
die feinzelligen Jerseys haben 37·45 ft Muskelfaserdurchmesser, das feinzellige 
Siebenburger Steppenrind 37·5 ft Muskelfaserdurchmesser, das fein bis zart
zellige polnische Rotvieh 37·6 ft. 

Nun weiB aber jedermann, daB sich diese drei Rassen in bezug auf "Kon
stitution" im landlaufigen Sinne wie Tag und Nacht verhalten. Eine ungewohn
lich "harte Konstitution" besitzt das Steppenvieh und ebenso das als feinzcllig 
bezeichnete polnische Rotvieh, wahrend eine extrem schwache, hinfallige Kon
stitution die Jerseys charakterisiert. Uber diese konstitutionelle Einschatzung 
der Jerseys ist in England und Danemark nur eine Stimme: extrem empfind
lich. Nach der v. D. MALSBURGSchen Anschauung sollten aber umgekehrt 
gerade die hochgezuchteten Jerseys eine harte Konstitution haben. Tatsachlich 
nimmt denn v. D. MALSBURG keinen Anstand, in seiner Arbeit diesen jeder Er
fahrung ins Gesicht sehlagenden SchluB zu ziehen! (S. 306). Ich sehe von der 
AnfUhrung anderer Gegensatze beim Rind und Schaf, welche ubrigens aus der 
nach v. D. MALSBURGSchen Daten von mir zusammengestellten Tabelle ersicht
lieh sind, ab, und moehte nur kurz auf die einschlagigen Verhaltnisse beim 
Schweine hinweisen, wo sich ebenso groBe Widerspruche zwischen der Wirklieh
keit und der v. D. MALSBURGSehen Annahme ergeben. Naeh v. D. MALSBURG 
haben das konstitutionell harte Wildschwein (S. 326 41 ft) und das ebenfalls 
harte verbesserte Landschwein (41·25 ft) gleiehdicke Muskelfasern und beide 
stimmen diesbezuglich mit dem (schon 1875 von RUEFF hervorgehobenen!) 
hinfalligen hochgezuchteten Yorkshire (40·75 ft) uberein. Hier trat die Unmog
lichkeit der neuen Hypothese so klar zutage, daB v. D. MALSBDRG an dieser 
Stelle darauf verzichtet hat, die Konsti.tutionstypen dieser drei Zuchtrichtungen 
auch nur zu erwahnen. 

Den dritten und letzten Beweis fUr die Unrichtigkeit der v. D. MALSBURGSchen 
Konstitutionsbeurteilungen liefert jene des Foxterriers. Seite 326. wird diese 
Rasse als "fein und edel" und mit einem Muskelfaserdurchmesser von 20·35 ft als 
feinzellig und damit als von kraftiger Konstitution bezeichnet. Nun ist aber 
jedem Hundekenner die fUr Hunde schwache Konstitution dieser hochgezuchteten 
Foxterriers und ihre groBe Empfindlichkeit bekannt. Ais objektiven Bewais 
fUr diese Beurteilung erwahne ich, daB gerade die Foxterriers zu jenen wenigen 
Hunderassen gehoren, bei welchen sich kunstlich Basedow erzeugen laBt, eill 
Experiment, das nur bei ausgesprochen "degenerierten" Hunderassen (KLOSE) 
gelingt. 

4. Obwohl v. D. MALSBURG fortwahrend die Intensitat des Stoffwechsels 
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als MaB der Konstitution und Vitalitat im Munde fUhrt, fehlt jeder Hinweis 
auf den ungeheuer weit reichenden, vollkommen klargelegten EinfluB der ver
schiedenen endokrinen Driisen hierauf. 

5. Ebenso bleibt in der Arbeit die Tatsache unbeachtet, daB die jeweilige 
Konstitution gewissermaBen ein Mosaikbild vorstellt, das sich aus zahlreichen 
Einzelkonstitutionen zusammensetzt (aus solchen der einzelnen Organe und 
Gewebe). 

6. Das einwandfrei erwiesene Vorkommen von Verteilungsfaktoren (im 
Sinne des Mendelismus), die nicht nur in quantitativer, sondern auch in quali
tativer Weise wirken, wurde ebenfalls nicht beriicksichtigt. Diese bedingen aber 
haufig einen Korrelationsbruch. Es ist z. B. nicht ausgeschlossen, daB ein Tier, 
das sich auf Grund der Durchmesser der Bauchmuskeln als feinzellig darstellt, 
in der Muskulatur der Hinter- oder aber der V orderhand gegeniiber anderen 
Individuen derselben Rasse Verhaltnisse aufweist, welche dasselbe Tier als grob
oder aber als zartzellig beurteilen lassen. Ich habe hier speziell die Doppellender 
beim Rinde im Auge, von denen v. D. MALSBURG sagt, "sie entstanden aus einer 
;Uberernahrungswucherung' der Zelldimensionen" und kamen bei den 
Simmentalern und dem Oldenburger Wesermarschvieh vor, bei grobzelligen 
Tieren also. Allein das ist falsch, denn sie kommen auch (ganz abgesehen von 
verschiedenen anderen Rassen) bei den Shorthorn vor, die nach v. D. MALSBURG 
eine zarte Muskelfaser haben sollen. Es ist aber fUr diese Doppellender bekannt, 
daB ihrer auffallenden Hypertrophie der Hinterhandmuskulatur eine Unter
entwicklung derj enigen des V orderrumpfes gegenii bersteht (Verteilungsgene!). 

7. Selbst zwischen der Verwandtschaftszucht und der Dicke der Muskel
fasern wird ein Zusammenhang konstruiert, insoferne als v. D. MALSBURG die 
einst bei der Begriindung der Shorthornzucht angewendete Inzestzucht fUr die 
angebliche Zartzelligkeit dieser Rasse verantwortlich macht. Demgegeniiber 
muB betont werden, daB wir heute dank des Mendelismus iiber das Wesen der 
Inzucht hinreichend aufgeklart sind und daB es nicht angeht, anzunehmen, daB 
Verwandtschaftszucht als solche feinfaserige Muskeln erzeuge. 

Uberpriift man das Vorgebrachte, so laBt sich eine Tatsache als das Wesen 
der v. D. MALSBuRGSchen Hypothese erkennen: namlich ein gewisser Zusammen
hang zwischen der GroBe der Tiere und der GroBe des Durchmessers ihrer Muskel
fasern. Hierauf diirfte dann auch der schon lange vor der v. D. MALSBURGSchen 
Arbeit bekannte diesbeziigliche Dimorphismus verschiedener Tiere und des 
Menschen zuriickzufiihren sein. 

Die Fruchtbarkeit 
Bei jenen Haustieren, die nur ein Junges zu gebaren pflegen, auBert sich die 

groBere Fruchtbarkeit in einer sichereren, regelmaBigeren und in kurzen Zeit
abschnitten (beim Pferde z. B. gewohnlich nur wenige Tage nach der Geburt) 
auftretenden Wiederkehr der Brunst, bzw. der Trachtigkeit bei den weiblichen 
Tieren. Sicherheit des Austragens der Friichte und eine fUr die betreffende Haus
tier art lange andauernde Zuchtfahigkeit erganzen hier das Bild der Fruchtbarkeit. 

Viel scharfer kommt dies jedoch bei den mehrgebarenden Haustierarten in 
der groBeren Zahl von Individuen eines jeden Wurfes und in dem haufigeren 
Aufeinanderfolgen der einzelnen Trachtigkeitsperioden, bzw. der Wiirfe zum Aus
druck. Untersucht man von diesem Standpunkt aus das Verhalten der ver
schiedenen Rassen, dann findet man als Folge der Domestikation ein recht ver
schiedenes diesbeziigliches Verhalten. Zuchtwahl, Haltung und Ernahrung sind 
die Hauptursachen dieses verschiedenartigen Verhaltens. 
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1m allgemeinen findet man allerdings im Zustand der Domestikation eine 
Zunahme der Fruchtbarkeit. Sehr deutlich zeigt sich dies beim Schweine. Die 
Wildschweine, die nur einmal im Jahre ferkeln, haben eine mittlere Ferkelzahl 
von vier Stucken, bei Vorhandensein von acht bis zehn Zitzen. Diese Verhalt
nisse gelten fUr bohmische und Schwarzwald-Wildschweine. Die Mehrzahl der 
Hausschweinerassen werfen hingegen zweimal im Jahre und die Ferkelzahl pro 
Wurf betragt im Mittel elf bis zwolf (bei einer mittleren Zitzenzahl von 13 bis 14). 
An der Zahl der Jungen eines Wurfes gemessen, sind solche Hausschweine 
bereits zwei- bis dreimal fruchtbarer als ihre wilde Stammform. 

Und welche enorme Fruchtbarkeitssteigerung beim Geflugel zu erzielen ist, 
ergibt ein Vergleich der geringen Anzahl von Eiern des wilden Bankivahuhnes mit 
der gegen 300 Stuck umfassenden Legeleistung gewisser Stamme des Haushuhnes. 

Sollen jedoch die Fruchtbarkeitsverhaltnisse der Haustiere richtig ein
geschatzt werden, dann ist, wie besonders die eingehenden Untersuchungen 
KAPPEL!S gezeigt haben, auBer der Zahl der Wurfe und der Jungenzahl in ihnen, 
noch eine Anzahl anderer Faktoren neben diesen zu berucksichtigen. 

Eine Prufung dieser Verhaltnisse, z. B. beim Schweine, lehrt: schon makro
skopisch faUt beim Hausschwein gegenuber dem wilden die bedeutendere GroBe 
und das entsprechend groBere Gewicht der Keimdrusen auf. Nicht nur die 
Hoden des Hausebers sind wesentlich groBer und schwerer als jene des wilden, 
auch die Ovarien der Saue verhalten sich ahnlich. 1m Mittel sind nach KAPPEL! 
die Ovarien des Hausschweines fUnfmal, und unter Berucksichtigung alter Saue 
sogar achtmal so schwer als jene der wilden. Die durch die Domestikation ver
anlaBte Uberentwicklung springt in die Augen. Ferner ergaben Messungen an 
reifen Eiern fUr die Hausschweine ebenfalls im Mittel groBere Durchmesser. 
KAPPEL! untersuchte ferner die Zahl der an der Ovariumsoberflache befindlichen 
GRAAFschen Follikel und steUte besonders die Zahl der groBeren, 3 mm im Durch
messer uberschreitenden, fest; sie war beim Hausschwein etwa zweimal so groB 
als beim Wildschwein, d. h. sie lief der Jungenzahl im Wurfe (also der Fruchtbar
keit) beider Typen parallel. 

Auffallend war die Tatsache, daB schon einige Wochen alte Ferkel (und 
Kalber) wohlentwickelte Follikel besaBen, welche sich selbst mikroskopisch von 
den vollkommen entwickelten Follikeln erwachsener, geschlechtsreifer Individuen 
in keiner Weise unterschieden. Selbst im Durchmesser blieben sie nur um ein 
geringes (5 bis 10%) zuruck. Ihre Zahl nahm mit dem Alter bis zur Geschlechts
reife zu. Ein durchgreifender Unterschied bestand nur im Verhalten der Follikel 
beider Altersgruppen: bei den geschlechtsreifen Tieren erfolgte mit Eintritt der 
Brunst der Follikelsprung und das reife Ei wurde entleert. Die entwickelten 
Follikel der jungen, unreifen Individuen hingegen verfielen der Aufsaugung, dem 
Schwunde, der Atresie, wie der technische Ausdruck lautet. Ais Ursache mu£' 
wohl das Ausbleiben der Brunst bei den jungen Tieren mit ihrer machtigen 
Durchblutung des Sexualtraktes angesehen werden. Daraus ergibt sich nach 
KAPPEL! der SchluB, daB nicht, wie gewohnlich angenommen wird, das Vor
handensein reifer Follikel die Brunst auslOst, sondern, daB umgekehrt, die aus 
irgend welchen anderen Grunden hervorgerufene Brunst mit der in ihrem Gefolge 
befindlichen Hyperamie des gesamten Geschlechtsapparates das Bersten der 
GRAAFschen Follikel und den Austritt der Eier veranlassen. 

Bei geschlechtsreifen, nicht trachtigen Individuen verhalten sich in der 
Zwischenbrunstzeit die Follikel so wie jene junger, geschlechtlich unreifer Tiere, 
sie unterliegen dem Verfall. 

Mit dem Vorrucken des Alters nimmt nun (aus verschiedenen Grunden, die 
hier ubergangen werden konnen) die Zahl der Eier im Ovarium betrachtlich ab> 
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und zwar beim Hausschwein in wesentlich groBerem MaBe als beim Wildschwein. 
Beim Rinde geht diese Abnahme rascher und ausgiebiger bei den hochgeziichteten 
Rassen, als bei primitiven vor sich. Diese Feststellungen sind sehr wichtig. Sie 
erklaren jene Erfahrungen, nach welchen bei hochgeziichteten, friihreifen Rassen, 
unter sonst gleichen Umstanden die Zuchtfahigkeit wesentlich friiher erlischt, als 
bei primitiven Landrassen. 

Zur richtigen Einschatzung der Fruchtbarkeitsverhaltnisse der Haustiere 
war auch noch die Zahlung aller in den Ovarien befindlichen Eier notwendig. 
Zahlungen ergaben fiir das Wildschwein die Anwesenheit einer wesentlich 
groBeren Anzahl von Eiern gegeniiber dem Hausschwein und das trotz der be
trachtlich geringeren GroBe ihrer Ovarien. Die Gesamtzahl der Eier betrug: beim 
Wildschwein im Maximum 148.000, beim Hausschwein 111.000. 

Und beim Rinde war die Eierzahl im Ovarium bei den primitiven, bzw. 
nicht hochgeziichteten Rassen (Steppenrind, Eringer usw.) ganz wesentlich groBer 
als bei den Ziichtungsrassen (Ostschweizer Braunvieh, Simmentaler und Hollander). 

Hieraus ergibt sich nach KApPEL! die interessante Tatsache, daB die 
Domestikation bei den genannten Arten zwar auf eine Verminderung der Eier
zahl in den Ovarien hinwirkt, trotzdem aber die sichtbare sekundare Frucht
barkeit nicht verkleinert. Die Gesamtzahl der iiberhaupt im Ovar vorhandenen 
Eier hat keinen EinfluB auf die Zahl der J ungen. Diese hangt vielmehr von der 
Zahl der innerhalb einer Brunst berstenden GRAAFschen Follikel abo Und diese 
ist eben groBer bei den Hausschweinen als bei Wildschweinen und sie erfolgt 
sicherer bei den Landrassen des Rindes als bei dessen friihreifen und mehr oder 
weniger mastfahigen Zuchten. Bei letzteren kommt bereits der schadigende 
EinfluB der intensiven J ugendernahrung und der Anlage zu groBer Mastfahigkeit 
und Friihreife zur Geltung. 

Nicht zu iibersehen ist jedoch, meiner Ansicht nach, auch der groBe Ein£luB, 
den die Zuchtwahl in Anlehnung an die auch beziiglich dieses Merkmales geltende 
Variabilitat auf das Zustandekommen so auffallender Grade von Fruchtbarkeit 
ausgeiibt hat, wie wir sie beim Schweine oder Schafe treffen. 

Bei den mehrgebarenden Haustieren hangt die Zahl der Jungen eines Wurfes, 
abgesehen von der Zahl der aus dem Eierstock in den Uterus gelangenden Eier, 
auch noch von der Entwicklungsfahigkeit dieser Eier, bzw. der Lebensfahigkeit 
der aus ihnen hervorgegangenen Foten abo Es wurde schon von HAMMOND (1914) 
nachgewiesen, daB von den wahrend einer Brunst das Ovar verlassenden Eiern 
(feststellbar durch Auszahlen der gelben Korper des Ovars) nur ein Teil be
fruchtet wird und sich weiterentwickelt. Bei Untersuchungen am Schweine fand 
HAMMOND 20 gelbe Korper, denen jedoch nur zwolf Foten im Uterus entsprachen. 
Beim Kaninchen fand er acht bis elf gelbe Korper gegeniiber sechs bis acht Foten. 
Es folgt hieraus, daB ein Teil der Eier befruchtungs-, bzw. entwicklungsunfahig 
gewesen sein muB. Diese Untersuchungen zeigten aber auch ferner noch, daB 
neben normalen Foten auch oft noch verkiimmerte vorkommen. Solche ver
$:iimmerte Foten wurden, abgesehen vom Schweine und Kaninchen, auch beim 
Rinde, Schafe, Hamster und Frettchen gefunden. Unter sieben untersuchten 
Schweinen fand HAMMOND bei vier Stiick verkiimmerte Foten und von 38 Kanin
chen enthielten elf solche Embryonen. An der Verkiimmerung der Foten waren, 
wie Untersuchungen lehrten, weder bakterielle Vorgange, noch die Ernahrung 
der trachtigen Muttertiere schuld. HAMMOND ist der Ansicht, daB dieses Ab
sterben, diese Atrophie der "geringen Lebenskraft" der Foten zuzuschreiben sei, 
die selbst wieder auf eine gewisse Lebensschwache der Mutter oder des Vater
tieres (geringe "Lebenskraft" der Spermien) zur Zeit der Paarung zuriickgefiihrt 
werden konnten. 



350 Die Zuchtwahl im Dienste der landwirtschaftlichen Tierzucht 

Interessant ist der von HAMMOND geauBerte Gedanke, daB eventuell die 
Domestikation fUr diese Erscheinung verantwortlich zu machen sei, weil diese 
Atrophie beim wilden Kaninchen viel seltener vorkomme. "Es scheint, daB die 
Domestikation die Eibildung bei den Kaninchen fordert, dagegen die Zahl der 
entwicklungsfahigen Eier vermindert." 

Demgegeniiber mochte ich auf die MORGANSche Feststellung vom Auftreten 
"letaler Gene" verschiedenster Art im Verlauf der Domestikation hinweisen. 
Durch mutatives Auftreten solcher Gene wurde die Lebensunfahigkeit von 
Drosophila melanogaster auf den verschiedensten Entwicklungsstufen veranlaBt. 
VeranlaBt wurde die Lebensunfahigkeit durch Veranderungen, welche die ver
schiedenartigsten Organe betreffen konnten. Es unterliegt wohl keinem 
Zweifel, daB solche Vorgange auch bei dem Auftreten der beobachteten Foten
verkiimmerung im Spiele sind, und daB sie, wie bereits an anderer Stelle aus
gefiihrt worden ist, bei der oft beobachteten Unfruchtbarkeit verwandtschaftlich 
gepaarter Tiere, besonders aber der Schweine, eine wichtige Rolle spielen. 

Bekannt ist, daB im allgemeinen die Fruchtbarkeit bei den mehrgebarenden 
Haustieren mit der Zahl der Geburten zunimmt, um je nach der in Frage kommen
den Tierspezies friiher oder spater ein Maximum zu erreichen, von dem aus all
mahlich der Abstieg wieder erfolgt. 

Schafrassen mit zwei bis drei Lammern im Wurfe pflegen im ersten nur ein 
Lamm zu bringen. Und beim Schweine hat ELLINGER durch Untersuchung der 
ersten zehn Wiirfe von 134 Individuen der danischen Landrasse, die unter durch
aus gleichartigen Lebensverhaltnissen gehalten wurden, gezeigt, daB die Frucht
barkeit im allgemeinen bis zum sechsten (eventuell bis zum siebenten) Wurfe 
zunimmt, um dann langsam wieder abzunehmen. Der Verlauf der Fruchtbarkeit 
folge der logarithmischen Kurve. 

DaB unter Verwendung der groBen statistischen Zahl auch fiir das Geburts
gewicht der jungen Tiere sich gewisse Regeln ergeben, ist bekannt. Es ist ver
schieden bei den beiden Geschlechtern und hangt auch davon ab, ob das Junge 
einer erst- oder aber einer mehrgebarenden Mutter angehort. Entsprechend der 
verschiedentlich und fur sehr verschiedene Tierspezies (auch fUr den Menschen 
von HALBAN) nachgewiesenen Tatsache, daB bereits die Eier der Erstgebarenden 
im Mittel kleiner zu sein pflegen, als jene von Miittern, die ofters geboren haben, 
besitzen im Mittel auch die Erstgeborenen ein geringeres Lebendgewicht als die 
spater Geborenen. Unter Verwendung eines groBen Zahlenmaterials ist dies 
sowohl fiir den Menschen als auch fiir verschiedene Haustiere bewiesen worden. 

Desgleichen wurde fiir den Menschen, fiir das Pferd usw. einwandfrei be
wiesen, daB das mittlere Lebendgewicht der neugeborenen mannlichen Individuen 
groBer ist als jenes weiblicher. 

Extreme, ausnahmsweis auftretende (individuelle) Fruchtbarkeit, die sich 
auch bei gewohnlich nur ein Junges bringender Haustierspezies darin auBert, daB 
mehrere Junge geboren werden, sind unter anderem beim Pferde und Rinde 
bekannt. Fiir das Rind sind lebensfahige und sich recht gut entwickelnde 
Zwillinge und Drillinge1 ) sowohl bei hochgeziichteten (Niederungsrinder), als 
auch bei Landrassen (polnisches Rotvieh) ab und zu nachgewiesen worden. Diese 
hier im allgemeinen unerwiinschte Fruchtbarkeit wird gewohnlich als atavistische 
Erscheinung gedeutet. 

1) Kommen z. B. neb en mannlichen auch weibliche Kalber im gleichen Wnrfe 
vor, so pflegen unter Umstanden letztere mehr oder weniger Kastratenhabitus zu 
besitzen und unfruchtbar zu sein. Die von den mannlichen F6ten produzierten 
Hormone wirken dauernd schadigend auf die Anlage der Ovarien bei den gleichzeitig 
im Uterus vorhandenen weiblichen F6ten ein. 
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Beim Schafe, wo eine groBere Fruchtbarkeit oft erwiinscht ist, gehoren merk
wiirdigerweise zum Teil gerade karglich gehaltene primitive Landschafe, wie jene 
alteinheimischen des Bohmerwaldes, das Wildhauser Schaf des oberen Toggen
burg und das anspruchslose Pelzschaf der Romanow-Rasse RuI31ands zu den 
fruchtbaren. Fiir das Wildhauser Schaf wird angegeben, daB es in seiner Voll
kraft in jahrlich zwei Wiirfen von Zwilling en im Verlauf von zwei Jahren acht 
Lammer bringe. Ferner ist auch die Fruchtbarkeit des Romanow-Schafes mit 
zwei bis drei Lammern normal und ofters aber auch vier Lammern, ganz 
ungewohnlich. Von Ziichtungsrassen des Schafes ist die Fruchtbarkeit des Ost
friesischen Milchschafes bekannt. Sie ist jedoch an die iippigen Futterverhaltnisse 
seiner Heimat gebunden. Vereinzelt, als individuelle Eigentiimlichkeit, kommt 
groBere Fruchtbarkeit in der Form einer konstitutionell bedingten Neigung zu 
Zwillingsgeburten bei fast allen Schafrassen vor, besitzt den Charakter der 
Rezessivitat und kann durch Zuchtwahl und eiweiBreiche Fiitterung kurze Zeit 
vor dem Einsetzen der Brunst zur Eigenschaft ganzer Herden und Stamme ge
macht werden. Letzteres ist z. B. fUr wertvolle Pelzschafe, die fUr gewohnlich 
nur ein Lamm bringen, von besonderer Bedeutung (Karakulrasse). In der 
landwirtschaftlichen Schule zu Uralsk (RuI31and), wo eine Karakulherde bei 
allerdings vorziiglicher Steppenweide und ahnlicher Winterfiitterung auf das 
Zuchtziel der Zwillingsgeburten geziichtet worden war, gclang es im Verlaufe 
weniger Jahre die Zahl derselben auf iiber 50 % hinaufzuziichten. 

Beim Schweine zeichnen sich besonders die Abkommlinge von mittel- und 
nordeuropaischen Wildschweinen (Sus scrofa ferus) durch groBe Fruchtbarkeit, 
besonders vor gewissen Abkommlingen des mittellandischen (Sus scrofa medi
terraneus), aus. Fiir das zu 
letzterem gehorende Man
galica-Schwein kann man 
beispielsweise eine mittlere 
Fruchtbarkeit von nur sechs 
Ferkeln annehmen. 

Einen besonders wich
tigen Faktor stellt fUr die land
wirtschaftlichen Haustiere die 
Fruchtbarkeit des Gefliigels, 
namentlich des Huhnes vor. 
Die vor allem in N ordamerika 
in groBem MaBstabe durch
gefUhrten Versuche und 
Studien haben eine Reihe von 
ziichterisch wichtigen Tat
sachen ergeben. Sie haben 
ferner aber auch den Beweis 
von der groBen praktischen 
Niitzlichkeit des Mendelismus 
in der auf Eierproduktion 
gerichteten Hiihnerzucht er
bracht. Namentlich PEARL 
und RAYMOND haben auf 
Grund der von der landwirt

Abb. 149. WeiJ3e Leghorns, Legetype. (Phot. 
v. R.. SLOCUM aus Journ. of Hered. 1915.) 

schaftlichen Versuchsstation des Staates Maine mit Plymouth-Rocks erhaltenen 
Legeresultate gezeigt, daB die iibliche Massenauslese mit den Fallnestern 
und einfache Nachzucht nach den gutlegenden Hennen nicht 
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gen ugt , um einen Stamm zu erzielen, der die Fahigkeit zu hoher Eier
produktion konstitutionelJ eingepflanzt (genotypisch bedingt) besitzt und sie 
daher auch sicher vererben konnen wird. 

Durch die Massenauswahl werden nur die schlechtesten Legehennen erkannt 
und ausgeschieden; die solcherart festgestellten guten Legerinnen sind jedoch 

Abb. 1150. WeiBe Leghorns, Fleischtype. (Phot. 
v. R. SLOCUM aus Journ. of Hered. 1915. ) 

zum guten Teil nur Plus
varianten maBig gut ver
anlagter Individuen. Diese 
so ermittelten guten Lege
rinnen sind namlich nur 
phanotypisch, nicht aber 
genotypisch, hinsichtlich 
besserer Legeleistung 
gleich. Ein sicherer und 
bleibender Erfolg wird 
durch diese, bei uns allge
mein angenommene und als 
groBe Errungenschaft hin
gestellte Methode nicht er
zielt. 

Erst dann, wenn von 
den durch Fallnester fest
gestellten besten Lege
rinnen (und unter Beruck
sichtigung ihrer einzelnen 
Paarungen) die Nachzucht 
hinsichtlich ihrer Legelei
stung untersucht worden 
ist, erst dann ist es moglich, 
die genotypische Beschaf

fenheit der einzelnen durch die Fallnester als gute Legerinnen festgestellten 
Individuen kennen zu lernen. Um einen guten Legestamm von Huhnern zu 
erlangen, mussen nicht nur die Mutter mittels der Fallnester gepruft werden, 
sondern ebenso auch ihre Tochter bzw. Nachkommen iiberhaupt. 

Als MaBstab fUr die gut entwickelte Legetatigkeit der Huhner benutzte 
PEARL ihre Eierproduktion im Winter. Er hatte namlich gefunden, daB bei 
gewohnlicher Fruchtbarkeit uberhaupt keine Wintereier von den Hennen 
produziert werden. Enthalten nun die Huhner in ihrer genotypischen Konstitu
tion den Faktor L', so erhOht derselbe die Zahl der Wintereier bis auf 30. Ein 
zweiter, bei sehr guten Legehennen neben L' vorkommender Faktor L" erhoht 
dann die Zahl der Wintereier iiber 30. Voraussetzung ist naturlich gute Er
nahrung und Haltung. Das Merkwurdige liegt nun nach PEARL darin, daB im 
Gegensatz zu L' der Faktor L" geschlechtsgebunden auftritt. Die geno
typischen Formeln der mit beiden Faktoren ausgestatteten Individuen miissen 
daher lauten: 

Fur die Henne: FF. Mm . L' L' . L" 1". 
Fur den Hahn: FF. MM . L' L' . L" L". 
An anderer Stelle wurde dargestellt, daB beim Huhne fUr die Henne 

Heterozygotie, fur den Hahn Homozygotie hinsichtlich des Geschlechtsfaktors 
besteht. Weil der Faktor fUr hohe Produktion von Wintereiern (L") geschlechts
gebunden auftritt, deshalb gibt es also fUr ihn bei der Henne ebenfalls nur 
Heterozygotie, beim Hahne Homozygotie. 
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Bei der Auswahl von Zuchttieren zwecks hochster Anlage zur Produktion 
von Wintereiern ist nach dem Gesagten zu beriicksichtigen, daB diese Fahigkeit 
in erster Linie von einem beziiglich beider Faktoren (L' und L") homozygotischen 
Hahn vererbt werden wird. Selbst wenn ein solcher fiir beide Faktoren homo
zygotischer Hahn mit schlechten Legehennen gepaart wird, resultieren Kiicken, 
die spater als Hennen hohe Eierleistungen besitzen werden. PEARL fiihrt 
folgenden iiberzeugenden Fall aus seiner Erfahrung an: Ein beziiglich L' und L" 
homozygotisch geziichteter Hahn der Plymouthrasse wurde mit einer zwar 
gesunden, aber sehr schlechten Legehenne der Rhode-Islandzucht gepaart. Die 
ganze J ahresleistung dieser Henne betrug nur 76 Eier und darunter befand sich 
kein einziges Winterei, denn sie legte vom September bis Februar iiberhaupt 
nicht. Aus dieser Paarung wurden trotzdem Hennen erzielt, welche wahrend 
elf Monaten im Minimum 165 Eier (davon 56 Wintereier), im Maximum 222 Eier 
(davon 105 Wintereier) produzierten. 

Was die Eierproduktion des Huhnes in den einzelnen Lebens- (bzw. Lege-) 
Jahren anbetrifft, wurden in der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt von Utah 
an weiBen Italienern (Leghorns) ohne spezielle Zuchtwahl in den aufeinander
folgenden Legej ahren folgende Resultate erzielt: 

1m 1. Legejahr 

" 2. 
" 3. 
" 4. 
" 8. 

" 
" 

130 Eier 
120 " 
no " 

" 
85 

" 
zirka 10 

" 
1m allgemeinen stellt sich beim Huhne die Eierproduktion am groBten im 

ersten Legejahr. Trotzdem dies die Regel zu sein p£legt, gibt es doch hinreichend 
Ausnahmen, in denen die groBte Eierproduktion in das zweite Legejahr falit. 
Diesbeziigliche, ebenfalls an weiBen Italienern ausgefiihrten Versuche von 
CL. NIXON, gestatten ihm die Ableitung folgender Regeln: 1. Hennen, die im ersten 
Legejahr sehr gut legen, haben die Neigung, auch im zweiten und dritten Tiichtiges 
zu leisten, wenn schon gewohnlich vom zweiten die Eierproduktion etwas ver· 
ringert ist. 2. Hennen, die im zweiten Jahre mehr als im ersten legen, behalten 
die Neigung zu guter Eierproduktion auch fiir das dritte Legejahr. 1m all
gemeinen findet man, daB eine groBe individuelle Variabilitat hinsichtlich der 
Eierproduktion iiberhaupt und der Maximalleistung im ersten oder zweiten (ja 
eventuell sogar im dritten) Legejahr im besonderen besteht. 

In derselben landwirtschaftlichen Versuchsstation von Utah (1915) war das 
Legeresultat einer besonders hochgeziichteten Henne in fiinf J ahren hingeg en 
814 Eier. Die jahrlichen Einzelleistungen waren: 

1. Legejahr . 195 Eier 
2. " 193 " 
3. " 138 " 
4. " 160 " 
5. " 128 

In bezug auf hohe Eierproduktion sind hervorragend gut durchgeziichtet 
die Italiener, die Minorkas und zum Teil die Plymouth-Rocks. Von ersteren 
gilt dies ganz besonders fiir die weiBen Italiener amerikanischer Zucht (Leghorns). 
1m iibrigen findet man Stamme von besonderer Legeleistung bei den ver
schiedensten H iihnerrassen. 

Ahnlich wie die Zahl der gelegten Eier durch entsprechende Zuchtwahl 
innerhalb von Stammen und Rassen wesentlich erhoht worden ist, wurde auch 

A dam e t z. Allgemeine Tierzuchtlehre 23 
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das mittlere Eigewicht auf demselben Wege erhoht. Beispielsweise erreichte 
BARTH in nur fiinf J ahren eine Erhohung des mittleren Eigewichtes von 54 IJ 
auf 65 IJ bei seinen Stammen. 

In Amerika hat neuerdings das Truthuhn begonnen, als Eierproduzent am 
Plane zu erscheinen. Nach 1. W. IRWIN kommt in Michigan und Massachusetts 
Dauerlegen der Truten und zwar von Marz bis Ende November (ausnahmsweise 
ange blich sogar bis Janner 1) vor. In guten Zuchten solI die Zahl der gelegten Eier im 
Jahre 150 erreichen, ja in einzelnen Ausnahmen sogar als Maximum 200 betragen. 

Von Enten ist die vortreffliche Legetatigkeit speziell der indischen Laufente 
bekannt, die unter ganz gewohnlichen Verhaltnissen schon 100 bis 120 betragt. 

Friihreife 
Unter Friihreife versteht man den gegeniiber der Norm beschleunigten Ab

lauf des Wachstums, bzw. den friiheren AbschluB der Korperentwicklung iiber
haupt. 

Viele unserer Haustierrassen zeigen diese wirtschaftlich wertvolle Friihreife 
in auffallend hohem Grade und erblich so fest fixiert, daB sie bei ihnen eine 
wesentliche Rasseeigenschaft geworden ist. Das, was im gewohnlichen, im land
wirtschaftlichen Sinne unter Friihreife verstanden wird, ist jedoch keineswegs 
etwas Einheitliches. 

Vor allem ist zwischen einer normalen, sozusagen physiologischen Friihreife 
und einer, strenge genommen, bereits pathologischen, die zugleich auch mit weit
gehender Mastfahigkeit verbunden zu sein pflegt, zu unterscheiden. Uberdies 
ist auch noch die Geschlechtsreife hinsichtlich ihres eventuell friiheren Ein
trittes besonders zu beriicksichtigen, weil sie keineswegs immer mit der Korper
entwicklung parallel lauft. 1m Gegenteil, gewohnlich Hiuft die geschlechtliche 
Friihreife bereits normalerweise der korperlichen Reife deutlich voraus und bei 
manchen Haustierrassen tritt dies V orauseilen besonders scharf hervor. 

Was zunachst die Geschlec1!tsreife unserer Haustiere anbetrifft, so ist 
sie, abgesehen von der Individualitat, die beziiglich einer jeden Rasseneigenschaft 
eine wichtige Rolle spielt, von folgenden Momenten abhangig: 

1. Von der Rasse, 2. von der Ernahrung, 3. unter sonst gleichen Umstanden 
yom Klima, 4. yom Geschlecht, 5. von verschiedenen endokrinen Driisen 
(abgesehen von den Keimdriisen). 

Ad 1. EinfluB der Rasse auf die Friihreife. Geschlechtlich (allerdings 
auch korperlich) friihreif sind beim Pferde Ziichtungsrassen des abendlandischen 
Typus, wie die Belgier und Percherons. Beim Rinde sind auffallend geschlecht
lich friihreif die Jerseys, ohne dabei korperlich gerade friihreif zu sein. Sehr groB 
ist die geschlechtliche Friihreife, allerdings auch mit korperlicher vereinigt auf
tretend, beim Sch weine (groBe, mittlere und kleine englische Rasse). Beim 
Schafe sind merkwiirdigerweise manche primitive, korperlich spatreife Land
rassen, wie z. B. die Steinschafe Salzburgs oder die Wildhauser Alpenschafe, 
geschlechtlich sehr friihreif. Begreiflich ist es, daB solche Tiere, namentlich 
weibliche, wenn sie sofort nach erlangter Fruchtbarkeit zur Zucht beniitzt 
werden, durch die sexuelle Funktion (bzw. durch die Trachtigkeit) eine Ver
zogerung der Korperentwicklung erleiden. 

Die nachste Ursache der rassenmailigen, ebenso wie der individuellen ge
schlechtlichen Friihreife kann entweder im Verhalten gewisser endokriner Driisen 
(Punkt 5) gefunden werden, oder aber sie kann sonst konstitutioneller Natur 
sein, d. h. sich auf eine genotypische Sondereigenschaft der Keimdriisen beziehen 
(in solchen Fallen oft auch als Hypergenitalismus bezeichnet). 



Ma13gebende Gesiehtspunkte fUr die kiinstliche Zuchtwahl- Friihreife 355 

Ad 2. EinfluB der Ernahrung. DaB bei vorhandener normaler Ent
wicklungstendenz der Geschlechtsdriisen eine reichliche und zweckmaBige Er
nahrung der jungen Tiere eine Beschleunigung auch der Entwicklung der Sexual
organe auslost, ist verstandlich. Experimentelle Feststellungen dieser Art 
wurden u. a. von KAPPELI an Ziegen vorgenommen. Wahrend unter gewohn
lichen Verhaltnissen die Brunst im Alter von fiinf bis sieben Monaten eintrat 
(Kontrolltiere), erschien die erste Brunst bei iippiger Ernahrung an Individuen 
derselben Zucht bereits mit drei Monaten. 

Ad 3. EinfluB des Klimas. Ein warmes Klima wirkt beschleunigend auf 
das Hervortreten der Geschlechtsreife. Die ungewohnlich groBe sexuelle Friih
reife beim Schweine in den Tropen ist bekannt. Ebenso ist beim menschlichen 
Weibe, z. B. der hollandischen Familien Javas, der gegen die Norm friihere 
Eintritt der Menstruation im heiBen Klima einwandfrei (weil innerhalb einer und 
derselben Rasse und unter gleichen Ernahrungsverhaltnissen) erwiesen. 

Ad 4. EinfluB des Geschlechtes auf die sexuelle Friihreife. 
DaB bei den Haussaugetieren (ebenso wie beim Menschen) das weibliche Ge
schlecht sich etwas rascher entwickelt und auch friiher die geschlechtliche Voll
reife erlangt als das mannliche, laBt sich auch indirekt aus dem Umstand bereits 
erschlieBen, daB bei verschiedenen daraufhin untersuchten Tieren, am voll
endetsten geschah dies aber beim Pferde, die mannlichen Tiere eine langere 
Tragzeit haben als die weiblichen. Die raschere Entwicklung des weiblichen 
Individuums setzt, wie es scheint, bald nach der Befruchtung des Eies ein und 
ist bereits fUr die erste Lebensphase (im Mutterleib) charakteristisch. 

Sieht man von den ersten Anzeichen der Brunst als Zeichen der Geschlechts
reife ab und beriicksichtigt man die geschlechtliche V ollreife, die dann auch mit 
entsprechender Korperentwicklung verbunden ist und welche daher den ge
eignetsten Zeitpunkt zur ziichterischen Beniitzung des Tieres vorstellt, dann 
findet man, daB ganz ahnlich wie beim Menschen diese Art von mit Korper
entwicklung kombinierter Geschlechtsreife auch von den weiblichen Tieren friiher 
erreicht wird als von den mannlichen. Ich erinnere z. B. an die schon erwahnten 
Verhaltnisse beim Pferde, wo beim Warmblut die entsprechenden besten Alters
stufen vier (6), bzw. drei (~) Jahre sind. 

Ad 5. EinfluB anderer endokriner Driisen (auBer den Keimdriisen) 
auf die geschlechtliche Friihreife. Wenn schon der EinfluB bestimmter 
Drusen mit innerer Sekretion auf den beschleunigten Eintritt der Geschlechts
reife noch nicht vollkommen und in allen Einzelheiten klar vorliegt, so ist doch 
bekannt, daB fUr gewisse achondroplastische Haustierformen (hieher gehoren die 
Tux-Zillertaler Rinder, hochgeziichtete Schweine usw.) ein friih auftretender 
oder doch sich besonders heftig auBernder Geschlechtstrieb typisch ist. Und 
gerade diese leichten Grade von Achondroplasie stehen in bestimmten Be
ziehungen zur Hypophyse. 

Desgleichen soll der Ausfall des Inkretes der Zirbeldriise beschleunigte 
Geschlechts- (und Korper-) Entwicklung im Gefolge haben. 

Physiologische Friihreife 

Unter physiologischer Friihreife ist eine harmonische, sowohl die Korper
entwicklung als auch jene der Geschlechtsorgane umfassende Entwicklungs
beschleunigung zu verstehen. Sie ist der AusfluB intensiver, namentlich eiweiB
reicher (wohl auch an Vitamin und Erganzungsstoffen reicher) Jugendernahrung 
und kann auf diesem Wege innerhalb jeder Haustierrasse, auch an und fiir sich 
spatreifer Landrassen, wenigstens bis zu einem gewissen Grade willkiirlich 

23* 
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hervorgerufen werden. DaB die wesentlich verlangerte Saugeperiode hiebei eine 
besonders wichtige Rolle .spielt, ergibt sich aus der Tatsache, daB gerade in 
diesem ersten Jugendstadium die groBte Wachstumsenergie vorhanden ist. Es 
liegt in der Natur der Sache, daB diese Art von Friihreife nicht vererbbar 
ist, da sie nur eine Modifikation vorstellt, keineswegs aber konstitutionell be
griindet ist. 

Ein Beispiel fiir diese Art physiologischer Friihreife haben wir im 
englischen Vollblutpferde vor uns. Seiner Rasse nach (morgenlltndische Rasse 
oder "Warmblut"), ebenso wie nach seiner Erscheinung (Habitus), gehort es 
zu den spatreifen Haustieren. Gegeniiber anderen Vertretern dieser Rassentype 
ist es allerdings friihreifer, aber diese durch konzentrierte Ernahrung in der 
Jugend hervorgerufene physiologische Friihreife hat nichts mit jener spezifischen, 
anders gearteten Friihreife gemein, die wir etwa beim belgischen Pferde oder gar 
beim Shorthornrind, dem Southdownschaf oder friihreifen Schweinezuchten usw. 
finden. Bezeichnend ist auch das von CORNEVIN angefiihrte Beispiel: Werden 
Seidenraupen reich gefiittert, so legen sie, ohne die vierte Hautung abzuwarten, 
schon nach der dritten ihr Kokon an. Die iippige Fiitterung veranlaBt das 
Uberspringen einer Phase, die Tiere werden friihreifer und beenden ihre Ent
wicklung friiher als gewohnlich. 

Friihreife als konstitutionelles Merkmal 
(Friihreife im spezifisch landwirtschaftlichen Sinne) 

Es existieren zahlreiche Zuchten verschiedener Haustierarten, welche sich 
durch rasche Korperentwicklung (Friihreife) und zugleich durch hervorragend 
stark ausgepragte (konstitutionell begriindete) Mastfahigkeit auszeichnen. Diese 
meint der Landwirt, wenn er von "Friihreife" schlechtweg spricht. Diese Form 
der Friihreife ist ziichterisch viel wichtiger als die normale oder physiologische; 
einmal deshalb, well der Grad der Korperentwicklungsbeschleunigung ebenso 
wie jener der Mastfahigkeit ein weit hOherer ist als bei der physiologischen; 
dann aber auch deshalb, weil sie entschieden konstitutioneller Art und daher 
vererbbar ist. Sie ist eine "Rasseneigenschaft" aller zur Fleisch- und 
Fettproduktion in vollkommenster Weise dienenden Haustiere. Allen diesen 
Rassen sind gewisse Merkmale und Eigenschaften eigentiimlich, welche in der 
landwirtschaftlichen Praxis zur Beurteilung des Leistungs- und Ziichtungsgrades 
dieser Rassen dienen, und welche daher im folgenden kurz beriicksichtigt 
werden sollen. Fiir diese Art von landwirtschaftlich erwiinschter Friihreife 
werden - speziell am Schafe genauer studiert - folgende charakteristische 
Kennzeichen angegeben: 

1. Ein verhaltnismaBig zarter Knochenbau, der sich im feinen Kopf, 
geringen Umfang des Metacarpus (der Vorderrohre) und den am Ansatze diinnen 
Schwanz zu erkennen gibt. 

2. Ein hohes, nicht nur absolutes, sondern auch relatives, Schlacht
gewicht. Wahrend z. B. Mastrinder gewohnlicher Rasse 45 bis 55% des Lebend
gewichtes an Schlachtgewicht liefern, betragt jenes friihreifer und mastfahiger 
Rassen (Shorthorn) 65%, ja ausnahmsweise selbst bis zu 70% vom Lebend
gewicht. 

3. Das Verhaltnis des Fleisch- zum Knochengewichtes ist bei 
friihreifen Tieren wesentlich giinstiger, nach alteren Angaben (SANSON) betragt 
es bei spatreifen Schafen 1: 4'27, bei friihreifen 1: 3'14, und das Gewicht der 
Knochen soll bei friihreifen Tieren nur 11 % des Lebendgewichtes ausmachen. 
HOFFMANN gibt letzteres Moment mit 8'2% (gegen 8'8%) an. 
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4. Kurzbeinigkeit, vor allem relative, namlich verglichen mit der 
Rumpflange. Sie tritt typisch auf beim Shorthornrind, beim Southdown
schafe und ganz extrem bei den englisch-amerikanischen Ziichtungsrassen des 
Schweines. Die von SANSON und WILCKENS seinerzeit hiefiir gegebene Er
klarung lautet dahin, daB durch die iippige und namentlich eiweiBreiche und 
daher auch angeblich gleichzeitig mineralstoffreiche Ernahrung friihreifer Tiere 
ein vorzeitiges Verwachsen der Epi- (Ansatz-) mit den Diaphysen (Mittel
stiicken) der Rohrenknochen infolge verfriihter Verknocherung der die Mittel
und Endstiicke der Rohrenknochen verbindenden Knorpel verursacht wiirde. 
Das Resultat dieser friihzeitigen Verknocherungsvorgange sei die Kiirze der 
Rohrenknochen, bzw. der sich vorwiegend aus ihnen zusammensetzenden 
Extremitaten. Daher riihre die fUr die friihreifen Mastrassen charakteristische 
K urz beinigkei t. 

Wenn nun der friiher eintretende VerknocherungsprozeB auch tatsachlich 
bei friihreifen Tieren vor sich geht, wie LEFEBRE, die Beobachtungen SANSONS 
bestatigend, am Rinde, Schafe und Schweine neuerdings feststellte, so laBt 
sich diese alte Erklarung doch nicht aufrecht halten. Zunachst gibt es Korre
lationsbrecher, die, wie z. B. die Leicesterschafe, zwar sehr friihreif und sehr 
mastfahig sind, trotzdem aber keine deutliche, scharfer hervortretende Kurz
beinigkeit besitzen. Auch die modernen Simmentaler-Rinder, die sich in manchen 
Zuchten recht friihreif verhalten, sind keineswegs kurz beinig. Anderseits wiederum 
gibt es kurzbeinige Hauetierrassen, wie z. B. die Tux-Zillertaler Rinder oder 
die Dachshunde, welche nicht eigentlich friihreif sind. 

Einen iiberzeugenden Beweis dafUr, daB durch iippige Ernahrung allein 
keine Kurzbeinigkeit hervorgerufen zu werden braucht, liefert uns das englische 
Vollblutpferd. Es zeichnet sich bekanntlich im Gegenteile durch besonders 
lange Extremitaten aus. Die Tatsache, daB trotz der intensiven Jugendernahrung 
des englischen Vollblutes und trotz des Umstandes, daB die Rohrenknochen der 
Extremitaten ihr Hauptwachstum innerhalb des ersten Lebensjahres zuriick
gelegt haben, die LangenmaBe hier so bedeutende sind, weist vielmehr auf die 
wichtige Rolle hin, welche den endokrinen Driisen bei der Skelettbildung zu
kommt. Uberdies wissen wir heute, daB echte Kurzbeinigkeit (Mikromelie) mit 
der inneren Sekretion in Beziehung steht. Es scheint, daB sie durch Unterfunktion 
(Unterentwicklung) des Vorderlappens der Hypophyse, jener an der Basis des 
Gehirnes befindlichen Druse mit innerer Sekretion hervorgerufen wird. Das 
Inkret dieses Vorderlappens reguliert erwiesenermaBen das Skelettwachstum 
und besonders j enes der Rohrenknochen. Sitz dieser Wachstumsdriise ist der 
"Tiirkensattel" (Sella turcica), eine charakteristische Grube am knochernen 
Schadelgrund. Tatsachlich sehen wir, daB der Tiirkensattel bei extrem kurz
beinigen Haustieren (z. B. den mastfahigen, friihreifen Yorkshireschweinen, 
aber auch bei den maBig kurzbeinigen Tux-Zillertaler Rindern) flach und gerade, 
im Vorderteile unvollkommen entwickelt ist. 

Auch bei der haufigsten menschlichen Zwergform, den disproportionierten 
Zwergen, finden wir ahnliche Verhaltnisse am Tiirkensattel (BIEDL, JANSEN 
u. a.). Daraus folgt, daB die Kurzbeinigkeit zwar oft, aber keineswegs immer 
mit Friihreife verbunden vorkommt. 

5. Die groBere Dichte der Skelettknochen friihreifer Tiere ist aus 
deren von Jugend an iippigeren Ernahrung leicht zu verstehen. Der klassische 
Fall SAN SONS, die Oberschenkel gleich alter (15 Monate), friih und spatreifer 
Merinos betreffend, mag zur Illustration der einschlagigen, aber keineswegs 
immer so kraB hervortretenden Verhaltnisse dienen. 
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Spiitreifes Merino ..... . 
Fruhreifes Merino .... . 

o b erschenkelk n 0 chen 

Gewicht 
g 

99'4 
93'9 

I Volumen I 
emS 

78 
70 

Lange 
em 

16 
13 

I Kleinster I 
Umfang 

em 

6'0 
5'6 

Spezi
fisches 

Gewicht 

1'274 
1'342 

Asche 
% 

61'0 
67'7 

Die festgestellte groBere Dichte der Knochen friihreifer Tiere ergibt sich 
unschwer aus der auch in Beziehung auf den Mineralstoffgehalt meist gunstigen 
Zusammensetzung der Nahrung. Die Feinheit des Skelettes, die wir so haufig 
bei friihreifen Rassen treffen, diirfte aber doch in erster Linie wohl eine Folge der 
Zuchtwahl seitens der Menschen sein. Diese Erfahrung wird auch von erfahrenen 
praktischen Tierziichtern geteilt (R. MOTLOCH). Bei den Fleisch- und Mastrassen 
wiinscht man eben Feinknochigkeit und ziichtet daher auf dieses Ziel hin. So 
entstanden die feinknochigen Shorthorns, die Southdowns, die kleinen englischen 
Schweinerassen und beim Gefliigel die Dorkings. Hingegen dort, wo es sich 
nicht um Fleischproduktion, sondern um Arbeitsleistung handelte, wo derbe 
Knochen erwiinscht waren, sehen wir tatsachlich, wie das belgische Pferd es 
beweist, Friihreife neben kraftigen Knochen vorkommen. Das wurde bisher so 
oft iibersehen. 

6. Die im Verhaltnis zum Rumpf geringe SchadelgroBe frUhreifer 
Tiere wurde von M. WILCKENS ahnlich wie die Kiirze der Extremitaten durch 
vorzeitiges Verknochern der Nahte der Schadelknochen erklart. "Das Ernah
rungsmaterial, welches von den wachsenden Schadel- und Rohrenknochen bisher 
verbraucht wurde, kommt nach Beendigung ihres Wachstums den iibrigen 
Organen, insbesondere denen des Rumpfes zugute; es wird hauptsachlich zur 
Fleisch- und Fettbildung verwendet." DaB im allgemeinen eine gewisse Korre
lation zwischen Friihreife und Kleinheit des Schadels besteht, ist bekannt. 
Werden doch z. B. gerade der Feinkopfigkeit wegen die sehr friihreifen und 
mastfahigen Leicesterschafe mit Vorliebe zur Kreuzung mit kleinen Rassen 
zwecks Herstellung von Gebrauchstieren, deren relativ kleine Kopfe kein Ge
burtshindernis bedingen, verwendet. 1m iibrigen wird gewiB auch beziiglich 
dieses Merkmales die gewisse Mutationen beniitzende Zuchtwahl eine bedeutende 
Rolle gespielt haben. 

Die Tatsache, daB der Rumpf friihreifer Tiere trotz vorzeitigen Abschlusses 
der Rohren- (Extremitaten-) Knochen seine normale GroBe erlangt, erklart 
WILCKENS mit dem Hinweise auf die hier in Frage kommende Art der Knochen: 
die Wirbel, Rippen und die platten Knochen der Schulter und des Beckens; sie 
sind ihrer Anlage nach auf relativ spaten AbschluB des Wachstums eingestellt. 
Und was jene die Rumpfknochen (Wirbel, Rippen, Brustbein und die Giirtel
knochen) verbindende Knorpelmasse betrifft, so bleibt sie normalerweise ent
weder zeitlebens (wie die Zwischenwirbelknorpel, die Rippen- und Schulterblatt
knorpel) bestandig, oder aber sie verknochert erst zum Schlusse des Wachstums. 

7. Das vorzeitige Erscheinen der Ersatzschneidezahne. Trotz 
aller bestehenden individuellen und Nahrungseinfliissen auf den Zahnwechsel 
laBt sich im allgemeinen der beschleunigende EinfluB der Friihreife auf das 
Erscheinen der Ersatzschneidezahne beim Rinde und Schafe nicht iibersehen. 
Wahrend z. B. beim Rinde normal im Laufe des vierten Lebensjahres alle Milch
schneidezahne ersetzt werden, hat das friihreife Shorthornrind bereits mit drei 
Jahren (weibliche Durhams nach CORNEVIN oft sogar bereits mit 30 Monaten) 
aIle Ersatzschneidezahne. Etwa um ein Jahr, ausnahmsweise auch um noch mehr, 
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ist hier das Erscheinen der Dauerschneidezahne verfriiht. CORNEYIN macht dar auf 
aufmerksam, daB ahnlich wie bei den friihreifen Seidenraupen auch bei den 
Shorthorns ofters eine Entwicklungsphase iibersprungen wird, insoferne als das 
zweite und dritte Paar Milchschneidezahne gleichz ei tig gewechsel t wird. 
Der Norm entspricht hingegen ein Zeitunterschied von zirka zehn Monaten. 1m 
iibrigen lassen sich nach CORNEYIN folgende drei Grade der Friihreife hinsichtlich 
der Art des Wechsels der Schneidezahne beim Rinde unterscheiden. 

I 
F r ii h r e e 

Nr. Ersatz der 
I. Grades II. Grades III. Grades 

I. I. Schneidezahne 14---15 Monate 18 Monate 19-20 Monate 
2. 2. 18 24 28-30 
3. 3. 24 28-30 35-37 
4. 4. 29-31 I 37--39 40-45 

Yom Schafe fiihrt SANSON den extremen Fall an, daB ein 20 Monat alter, 
115 kg schwerer Bock der Merino-prtScauce-Type iiberhaupt keinen Milchschneide
zahn mehr hatte. In diesem Alter haben spatreife Merinos noch nicht einmal 
die zweiten Schneidezahne gewechselt. 

Hinsichtlich der Schafe unterscheidet CORNEYIN folgende Grade von Friih-
reife: 

I 
F r i:t h r e i f e 

Nr. Ersatz der ----- -

I. Grades II. Grades III. Grades 

I. I. Schneidezahne 12 Monate 14 Monate 16 Monate 
2. 2. 16 18 20 
3. 3. 19 24 27 
4. 4. 26 32 36 

Wenn in der Regel auch bei friihreifen Haustieren eine deutliche Beschleuni. 
gung der Zahnentwicklung beobachtet wird, darf doch nicht iibersehen werden, 
daB die Individualitat eine groBe Rolle spielt. Es sind speziell beim Rinde wieder. 
holt korperlich sehr friihreife Tiere beobachtet worden, welche, gewissermaBen 
Korrelationsbrecher vorstellend, gegeniiber der Norm sogar noch eine wesent. 
liche Verspatung des Erscheinens ihrer Ersatzschneidezahne zeigten. Das sind 
jedoch seltene Ausnahmen, wahrscheinlich anders gerichtete Mutationen. 

8. Verkiirzung der Trachtigkeitsdauer. Unter den physiologischen 
Kennzeichen der Friihreife ist die bereits von H. Y. NATHUSIUS festgestellte 
Verkiirzung der mittleren Trachtigkeitsdauer zu erwahnen. 1m Rahmen der all. 
gemeinen Entwicklungsbeschleunigung friihreifer Tiere ist sie ohne weiters zu 
verstehen, kommt daher auch bei der physiologischen Friihreife zur Geltung. 

1m folgenden sind nach H. Y. NATHUSIUS, M. WILCKENS, Graf LEHNDORFF, 
TESSIER, V. OETTINGEN, WEISS·TESSBACH, SABATINI, STAFFE u. a. diesbeziigliche 
mittlere Trachtigkeitszeiten der wichtigsten landwirtschaftlichen Haustier· 
gattungen wiedergege ben: 

A. Pferd 1): 

1. Percheron, abendlandische Rasse, friihreif . . . . . . . . . . . .. 322 Tage 
2. Rheinische Belgier, abendlandische Rasse, friihreif .... 330-332 

" 
1) Zu erwahnen ware, daB im Mittel unter sonst gleichen Verhaltnissen Hengst

fohlen eine urn 1'6 bis 3 Tage langere Tragzeit haben als Stutfohlen. Ferner, daB 
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3. Pinzgauer, abendlandische Rasse, relativ friihreif ..... 338 Tage 
4. Englisches Voll- und Halbblut in Kisber, morgenlandische 

Rasse, spatreif ................................... . 340 
" 5. Mezohegyes, morgenlandische Rasse, spatreif ........ . 342·2 

6. Lippizaner (1906-1916), mannlich .................. . 342·55 
" Lippizaner (1906-1916), weiblich .................. . 338·31 
" 7. Araber, Weil in Scharnhausen, morgenlandische Rasse, 

spatreif ........................................ . 345 
" 8. Kladruber, abendlandische Rasse, spatreif ........... . 345·4 

9. Kladruber, Lippizaner, Kreuzung .................. . 348·7 
" 10. Koniki, morgenlandische Rasse, sehr spatreif ........ . 345-375 
" 

B. Rind: 

1. Wesermarschrind, friihreif.......................... 279·5 Tage 
2. Shorthornrind, friihreif ............................. 280·8 " 3. Ungarisches Steppenrind, spatreif ................... 285·3 " 4. Lavantalerrind, spatreif ............................ 287·6 " 5. Lavantalerrind, altere Zucht, sehr spatreif ........... 290·7 

" 
C. Schaf: 

1. Southdownrasse, sehr friihreif ...................... . 
2. Merinos, spatreif .................................. . 

143·3-144·2 Tage 
149·8-150·3 

3. Tuchwoll-Merinos, spatreif ......................... . 
4. Heidschnucken, sehr spatreif ....................... . 

151·2 
153·0 " 

" 
9. Energisches, Ie bhaftes Verdauungsvermogen. Es liegt in der 

Natur der Sache, daB friihreife Tiere, die ungewohnlich rasch ihre korperliche 
Entwicklung vollziehen sollen eine lebhafte Verdauung besitzen miissen; nur so 
sind sie imstande, den groBen Bedarf der wachsenden Gewebe an Nahrstoffen und 
besonders an EiweiB zu decken. Das Verdauungs- und Resorptionsvermogen 
muB daher anders als bei nicht friihreifen Tieren beschaffen sein. CORNEVIN 
hat den interessanten Nachweis gefUhrt - indem er Lammern Gifte mit dem 
Futter verabreichte - daB die Vergiftungserscheinungen an den friihreifen 
Individuen infolge der ausgiebigeren Verdauung und rascheren Resorption tat
sachlich friiher als bei spatreifen eintraten. 

10. Ein rascheres Altern wird nicht nur von manchen Zootechnikern, 
sondern auch von den Vertretern der menschlichen Konstitutionslehre (J. BAUER) 
als Folge groBerer Friihreife angenommen. 1m allgemeinen diirfte dies auch 
zutreffen, wenn auch vollig beweisende Beobachtungen, die sich auf groBe Zahlen 
stiitzen, nicht vorliegen. Die Individualitat spielt auch hier eine besonders groBe 
Rolle. Die Ansicht, durch Hinweis auf zahlreiche Zuchtpferde beiderlei Ge
schlechts des englischen Vollblutpferdes, die lange zuchtfahig blieben und ein 
hohes Alter erreichten, den Beweis fUr die Langlebigkeit friihreifer Rassen 
erbracht zu haben, ist deshalb falsch, weil das englische Vollblutpferd seinem 
ganzen Wesen nach ein spatreifes Tier ist, dem nur durch entsprechende Haltung 

reiche Ernahrung die Tragzeit verkfuzt, starke Arbeit oder langes Saugen der :M.utter
stuten sie verlangert. Nach v. OETTINGEN hat die mittlere Tragzeit in Trakehnen 
infolge Verbesserung von Wiesen und Weiden und starkerer Futterung urn 5 %. Tage 
abgenommen und dieselbe anderseits im Kriege infolge schlechterer Futterung in 
verschiedenen Gestuten urn drei Tage zugenommen. Fohlen, welche (unter Beruck
sichtigung des Rassewertes!) auffallend lange getragen wurden, pflegen gew6hnlich 
keine leistungsfahigen, wohl aber oft minderwertige Pferde abzugeben. 
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und Ernahrung ein gewisser Grad von physiologischer Fruhreife ver
liehen wurde. Sicher ist, daB Individuen spatreifer Rassen bei naturgemaBer 
Haltung ein fUr ihre Art hohes Alter erreichen konnen, das jenos fruhreifer Rassen 
entschieden ubertrifft. Das gemeine bosnische Landpferd z. B. wird unter solehen 
Umstanden 30 bis 40 und selbst noch mehr Jahre alt. Demgegenuber will der 
manchmal zitierte seltene Ausnahmsfall einer belgischen Stute von 43 J ahrell 
mit 32 lebenden Fohlen nicht viel besagen. Bei allen solchen Rassenmerkmalen 
handelt es sich um die Regel und nicht um die Ausnahme. Speziell das fruh
zeitige Erloschon dor Fruchtbarkeit bei fruhreifen Pferderassen abendlandischer 
Type wird in der Pferdezucht ziemlich allgemein angenommen (R. ENDLICH). 
Und ebenso gilt dies fUr die hochgezuchteten fruhreifen Schweine gegenuber 
den Landrassen. Die Langlebigkeit spatreifer oder normalreifer Landrassen 
beim Rinde, z. B. des polnischen Rotviehs, laBt sich ebenfalls als indirekter 
Beweis fUr die obige Behauptung anfUhren. Und beim Menschen ist das unge
wohnlich rasche korperliche Altern Angehoriger sehr fruhreifer australischer 
Stamme oft von Forschern besonders hervorgehoben worden. 

Friihreife kombiniert mit Anlage zur MasWihigkeit 
In einer besonderen Form, namlich in Verbindung mit del' Anlage zu groBer 

Mastfahigkeit, tritt uns die Fruhreife fast bei allen sogenannten "fruhreifen" 
Rassen der verschiedensten Hanstierarten entgegen. Das, was man landwirt
schaftlich ziichterisch schlechtweg als "fruhreif" bezeichnet, gehort zu dieser 
Form, und so gehoren auch alle typischen und hochgezuchteten Mastrassen hieher. 

Neben mehr oder weniger stark ausgepragter korperlicher Fruhreife, die 
keineswegs immer mit entsprechend stark hervortretender geschlechtlicher 
Fruhreife verbunden zu sein braucht, findet man bei solchen Tieren eine ungE'
wohnlich stark entwickelte Neigung, die gereichten Nahrstoffe in Form von Fett 
im Korper abzusetzen. Alle solchen fruhreifen Mastrassen (des Rindes, Schafes 
und Schweines) zeichnen sich auch gleichzeitig durch verstarkte Anlage zur Binde
gewebsentwicklung aus. Bei ihnen ist nicht nur die Subkutis machtig entwickelt, 
sondern auch die bindegewebigen Musk"lmantel (Perimysien) und das Binde
gewebe innerhalb der Muskeln selbst (inter- und intramuskulares Bindegewebe). 
Seine machtige Entwicklung veranlaBt nach erfolgter Einlagerung von Fett 
infolge reicher Ernahrung jene bekannte "Marmorierung" der Muskelquerschnitte. 
Rassen von dieser Art von Fruhreife eignen sich ganz besonders fUr die Pro
duktion von Masttieren, weil das massig entwickelte Bindegewebe als Fettreservoir, 
als Fettdepot dient, wodurch das Fleisch unter Umstanden an Wert gewinnt. 

Uppige Futterung, besonders wenn noch ein entsprechend abgeanderter 
Stoffwechsel unterstutzend hinzutritt, fUllt diese Ablagerungsstatten oft in 
auBerordentlich reichem MaBe mit Fett. Tiere dieser Art eignen sich vorzuglich 
zur Jugendmast, insoferne als neben der Ausbildung der Muskeln auch gleich
zeitig jene des Fettgewebes in vollkommener Weise erfolgt. Wachstum und 
Mastung sind dann harmonisch miteinander verknupft, es kommt nicht zu so 
ubermaBigcr Fettbildung wie bei ausgewachsenen Individuen, ein Umstand, 
von dem besonders in England bei der Produktion erstklassiger Mastlammer 
ausgiebig Gebrauch gemacht wird. SolI diese Art von Mastfahigkeit vollkommen 
sein, dann mussen die betreffenden Tiere neben der Anlage zur Fruhreife auch 
die Anlage zu machtiger, mehr weniger allgemeiner Bindegewebsentwicklung 
besitzen. Uberdies muB sich noch, wie erwahnt, ein in ganz bestimmter Richtung 
abgeanderter Stoffwechsel, der selbst wieder AusfluB einer erblichen (konsti
tutionellen) Anlage ist, hinzugesellen. 
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Urn jene in solchen Individuen schlummernden Anlagen voll zur Entwicklung 
zu bringen, ist natiirlich von friihester J ugend an iippige Ernahrung unerlal3lich. 
Solche Tiere bediirfen, wie dies BAUDEMENT treffend ausgedriickt hat, "der Ruhe 
im SchoBe des Uberflusses". 

Diese Form von echter landwirtschaftlicher Friihreife ist in ihrem Wesen 
von den Tierziichtern lange Zeit verkannt worden. Immerhin hat L. HOFFMANN 
in den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts diesen Zusammenhang mit der 
Mastfahigkeit richtig erkannt und hervorgehoben. Seine Feststellungen haben in 
der theoretischen Tierzuchtlehre nicht die verdiente Beachtung gefunden. HOFF
MANNS Anschauungen iiber die mit Mastfahigkeit kombinierte Friihreife gehen 
aus folgenden Worten hervor: "Die Gewebssorte, welche am meisten Nahrung 
aufnehmen kann, durch diese am ungemessensten wuchert und zwischen sich 
Fettmassen aufspeichert, ist das Bindegewe be, es ist aber die niedrigste Ge
webssorte des ganzen K6rpers, am wenigsten differenziert und eigentlich nur 
Stiitzgewebe desselben und dadurch, daB es immer mehr zunirnmt, daB es eine 
immer gr6Bere Breite den ankommenden Nahrungszufliissen entgegenstellt 
und sie aufnimmt, erhalt der K6rper das Charakteristikum alles Friih
reif en, eine bindegewe bige Kons ti tu tion, die besonders bei Mastrindern, 
Schweinen und anderen ausgepragt ist." 

Aus diesem Bindegewebsreichtum einer bestimmten Type von friihreifen 
Tieren leitet HOFFMANN den Satz ab, daB aIle "friihreifen Rassen in ihrer Kon
stitution geschwacht" waren. 

Deshalb rat er, bei solchen Tieren durch systematische Bewegung Muskeln, 
Bander, Sehnen, Knochen, Herz usw. zur starkeren Entwicklung zu reizen und 
solcherart das Bindegewebe wieder zuriickzudrangen. 

Diese mit groBer Mastfahigkeit kombinierte Friihreife findet man in typischer 
Weise beim Rinde bei den Shorthorns, Aberdeen-Angus, Devons und ahnlichen 
Mastrassen, beim Schafe vor allem bei den Southdowns, Leicesters usw. und 
beim Schweine bei samtlichen hochgeziichteten Rassen iiberhaupt, da sich bei 
diesem Tiere die Hochzucht nur in dieser einen Richtung (Mastfahigkeit und 
Fruhreife) bewegt. 

AuBer den schon bekannten Zeichen von Friihreife ist fUr diese Art eine 
dicke, weiche, leicht verschiebbare Raut ein charakteristisches Kennzeichen; 
sie zeigt das reichlich vorhandene, zum Fettreservoir bestimmte Unterhaut
bindegewebe an. 

Eingehenderes Studium der "Friihreife" unserer Haustiere ergibt nach dem 
Gesagten, daB es sich bei dieser landwirtschaftlich wichtigen Raustiereigenschaft 
eigentlich keineswegs urn eine einheitliche Erscheinung handelt. Die Erklarung 
ihres Zustandekommens und ganz speziell jener mit Mastfahigkeit verbundenen 
Form ist keineswegs so einfach, wie die alteren Zootechniker meinten. Auf dies en 
Umstand und auf die Schwierigkeit des Verstandnisses der sich dabei abspielenden 
biologischen V organge hat daher mit Recht vor einigen J ahren R. MULLER 
aufmerksam gemacht. SANSON und WILCKENS sahen in den Achtzigerjahren des 
vorigen Jahrhunderts in der Friihreife nur "das Ergebnis reichlicher, insbesondere 
eiweiB- und phosphatreicher Nahrung". Und ebenso erblickte CORNEVIN (1891) 
in ihr hauptsachlich das Resultat der "Ubung der Ernahrungsorgane". 

Auf dem Standpunkte LAMARCKS von der Vererbung erworbener Eigen
schaften stehend, meinten jene Forscher, daB man durch iippige, gehaltreiche 
J ugendernahrung auch jene typischen Formen echter Friihreife willkiirlich her
vorrufen und erblich fixieren k6nne, sodaB sie schliel3lich zur Stammes- und 
Rasseneigenschaft werden k6nne. 

Noch 1896 gibt L. HOFFMANN diesem Gedanken - allerdings bereits unter 
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Hinzufiigen des Momentes der Zuchtwahl - charakteristischen Ausdruck: 
"Wird nun dieser MastprozeB hauptsachlich in der Jugend durch mehrere Ge
nerationen fortgesetzt und werden zur Nachzucht immer solche Tiere ausgewahlt, 
welche sich hervorragend masten lieBen, so wird bald ein Stamm von Tieren 
geschaffen, die sich durch besondere Friihreife auszeichnen." 

Demgegeniiber wurde von anderer Seite darauf hingewiesen (R. ARNDT), 
daB gerade die echte mit groBer Mastfahigkeit kombinierte Friihreife unserer 
Mastrassen einen entschieden pathologischen Zug habe, der erblicher, also kon
stitutioneller Natur, und daher aber auch an und fiir sich bis zu einem gewissen 
Grad unabhangig von iippiger Ernahrung sei. Dieser Auffassung schloB sich in 
einer neueren Arbeit ROBERT MULLER an, wenn er schreibt, daB bei der Ent
stehung der Friihreife die Eigenart der Tiere immer eine wichtige Rolle spielen 
wiirde, und daB es sich bei der Entstehung der Friihreife ohne Zweifel um eine 
besondere erbliche Keimesvariation handle, die durch geeignete Ernahrung 
allerdings wesentlich gefordert wird. 

Auch er spricht sich dagegen aus, daB man die Friihreife "kurzerhand unter 
die individuell erwerbbaren Eigenschaften" rechne. 

Ein volles Verstandnis aller am Zustandekommen der Friihreife beteiligten 
Vorgange fehlt zurzeit noch; nur soviel wissen wir, daB sie mit den innersekre
torischen V organgen innig verkniipft ist und von diesen beherrscht wird. Die 
Ernahrung spielt dabei nur eine sekundare Rolle, sie lost nur die schlummern
den Anlagen aus, schafft die Reaktionsmoglichkeit. Hauptsache bleibt die kon
stitutionelle Anlage, die bekanntlich erblicher Natur ist, und die durch bestimmte 
Lebensbedingungen allein nicht geschaffen werden kann. 

Das wenige, das man in dieser Beziehung iiber das Zustandekommen der 
sexuellen, bzw. der korperlichen Friihreife mit und ohne gleichzeitig vorhandener 
Mastfahigkeit weiB, ware etwa folgendes: 

1. Besteht ein EinfluB seitens der Geschlechtsdriisen auf den Ablauf der 
Korperentwicklung in der Weise, daB ihre beschleunigte Entwicklung durch 
ihre Hormonwirkung gewohnlich auch eine Beschleunigung des Korperwachstums 
veranlaBt (bekanntlich raschere Lebendgewichtzunahme bei der Mast von Jung
stieren gegeniiber von Jungochsen). DaB umgekehrt der Ausfall der Geschlechts
hormone die Korperentwicklung verzogert, beweist das Verhalten der Kastraten 
(spates Verwachsen der Epi- mit den Diaphysen der Rohrenknochen, und daher 
lange Extremitaten). 

2. Vermag (nach HARMS) die Zirbeldriise (Epiphyse) auf dem Umwege iiber 
die Geschlechtsdriisen die Korperentwicklung dadurch zu beeinflussen, daB ihre 
Hormone einen hemmenden EinfluB auf die Entwicklung der Keimdriisen 
besitzen. Durch Unterfunktion der Epiphyse oder Wegfall ihrer Hormonbildung 
wird daher eine vorzeitige Sexualentwicklung und damit meist friihere Reife 
iiberhaupt erzielt. Entfernung der Epiphyse bei 20 bis 30 Tage alten Hahnen 
veranlaBte verfriihte Hoden- und Kammentwicklung, Einstellung der Stimme 
und ebensolches Hervortreten sexueller Instinkte. Bei Kaninchen und Hunden 
sah SARTESCHI nach Entfernung der Epiphyse, abgesehen von auffallender Fett
sucht, abnorm rasche Entwickiung, friihere Geschlechtsreife und ungewohnlich 
groBe Hoden bei mannlichen Tieren. 

Wahrend die friihzeitige Entwicklung der Keimdriisen oder ihre verstarkte 
Funktion fiir gewisse landwirtschaftliche Formen der Friihreife wichtig ist, 
hat die epiphysare Friihreife keine praktische Bedeutung. Keine Rolle diirfte 
bei der rassemaBigen Friihreife jene durch -oberfunktion der Nebennierenrinde 
hervorgerufene spielen. Desgleichen diirfte der von KLEIN neuestens (1923) 
behauptete EinfluB der Thymusdriise auf das Zustandekommen der Friihreife 
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im landwirtschaftlichen Sinne sehr fraglich sein. Hingegen ist wohl anzunehmen, 
daB sowohl die geschlechtliche Friihreife als auch die mit Mastfahigkeit kombiniert 
auftretende und fiir unsere Mastrassen charakteristische, in nahen Beziehungen 
zur Hypophyse stehen. Es gelang z. B. auch, bei Ratten durch Einpflanzen von 
Hypophysen beschleunigtes Wachstum und friihere Geschlechtsreife hervor
zurufen. Der Umstand, daB die Hypophyse verschiedene Hormone bildet, laBt 
diese Beziehungen im einzelnen vorlanfig allerdings noch nicht geniigend klar 
erkennen. 

3. Sprechen manche Momente dafUr, daB es sowohl einen primaren Hyper
genitalismus, als auch weiters eine konstitutionelle, angeborene Anlage zu iiber
maBiger Wachstumsfahigkeit und -schnelligkeit des Korpers und seiner Ge
webe iiberhaupt gibt. Diese muB dann als unabhangig von den Produkten 
endokriner Driisen angenommen werden, sie liegt in der genotypischen Be
schaffenheit der betreffenden Individuen begriindet. Diese Ansicht teilen auch 
die Vertreter der menschlichen Konstitutionsforschung (J. BAUER). Mannigfaltig 
wie die Formen, in welchen die Friihreife in Erscheinung tritt, sind auch, wie 
wir heute behaupten konnen, ihre nachsten Ursachen. Ihr Wesen liegt jedoch 
zum guten Teil in der Beschaffenheit und Funktion des Systems der endokrinen 
Driisen begriindet. Bei den echten Formen der Friihreife handelt es sich also 
um erblich fixierte, konstitutionelle Anlagen. Uppige Ernahrung von Jugend 
an kann - wenn wir von der physiologischen Friihreife absehen - die im land
wirtschaftlichen Sinne verstandene echte Friihreife nicht schaffen; wohl aber ist 
sie das Mittel, jene Individuen zu erkennen, welche diese Anlage aus irgend 
welchen Griinden besitzen, welche also diese Art von Mutation besitzen. Sie ist 
das Reagens auf vorhandene Anlagen zu Friihreife, letztere selbst die Reaktion. 

Die Mastfiihigkeit 
.A.hnlich wie bei der Friihreife laBt sich auch bei der Mastfahigkeit eine 

normale, fast bei jedem gesunden Tiere durch reichliche Ernahrung hervorruf
bare und anderseits eine spezifische, von ganz besonderer Anlage hiezu zeugende, 
unterscheiden. Letztere tragt nun unzweifelhaft bei manchen unserer Mast
rassen bereits pathologischen Charakter; sie ist durch die Ziichtungskunst des 
Menschen in manchen Haustierrassen erblich so fest verankert worden, daB sie 
als charakteristisches Rassenmerkmal gelten darf. Damit sie zustande kommen 
kann, ist, wie eben erwahnt wurde, abgesehen von bestimmter Aufzucht und 
Ernahrung das Vorhandensein eines einseitig in der Richtung auf Fettproduktion 
orientierten Stoffwechsels notwendig. Ferner muB als Ablagerungsort das 
Bindegewebe in Gestalt machtig entwickelter Muskelhiillen, das zwischen den 
Muskelbiindeln innerhalb der Muskeln vorhandene Bindegewebe, sowie das 
Unterhautbindegewebe in hoherem MaBe als gewohnlich entwickelt sein. Die 
Muskelquerschnitte solcher Masttiere sind daher typisch "marmoriert", d. h. 
mit fettfiihrendem Bindegewebe durchwachsen. Beide Anlagen, sowohl jene fUr 
den abgeanderten Fettstoffwechsel, als auch jene fiir iippige Bindegewebs
entwicklung sind innerer Natur, also AusfluB der genotypischen Beschaffen
heit der betreffenden Tiere. Bei den vollkommensten Mastrassen besteht 
zwischen beiden Anlagen eine Korrelation, wie z. B. beim Shorthornrinde, dem 
Leicesterschaf oder dem Y orkshireschwein. Doch gibt es auch Ausnahmen, 
gewissermaBen Korrelationsbrecher. So besteht z. B. bei dem Tux-Zillertaler 
Rinde zwar ein sich abwegig bewegender Fettstoffwechsel (guter Ernahrungs
zustand bei selbst nur maBiger Ernahrung), jedoch das um und in den Muskeln 
vorhandene Bindegewebe ist nur sparlich, keinesfalls massig entwickelt, ihr 
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derbes Fleisch ist daher mager, nicht "durchwachsen". Wie so viele menschliche 
Achondroplasten (leichteren Grades) besitzen auch die Tux-Zillertaler eine ge
wisse Muskelhypertrophie. Sie sind typisch fleisch wiichsig, besitzen aber nicht 
jene durch gro13e Fettmengen im Muskelfleisch charakterisierte Eigenschaft 
spezifischer Mastrassen. Nur das Unterhautbindegewebe pflegt auch bei ihnen 

Abb. 151. Aberdeen-Angus-Rind. Fleisch- und Masttype dAs Rindes. (Phot. nach 
einem englischen Diapo8itiv.) 

Abb. 152. Shorthorn-Rind. Fleisch- und Masttype des Rindes. (Phot_ v. ORREN 
LLOYD-JONES aus Journ. of Hered. 1915.) 

massig entwickelt und mit abgelagertem Fett erfiillt zu sein. Auch bei anderen 
Haustieren kommt es, wie spater ausgefiihrt werden soll, oft vor, da13 sich die 
Ablagerung des Fettes nur an bestimmten Stellen des Korpers in gro13erem 
Umfang einstellt, ein Beweis des Vorhandenseins bestimmter Vererbungs
faktoren im Sinne des Mendelismus (Verteilungsfaktoren). 

Der zwischen gro13er Mastfahigkeit und Neigung reichlicher Bindegewebs
entwicklung bestehende Zusammenhang ist bereits vielen Beobachtern auf-
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gefallen; gilt doch seit langem unter anderen eine besonders dicke, weiche, leicht 
verschiebbare, von uppig entwickeltem Unterhautbindegewebe zeugende Haut 
im allgemeinen als verHWliches Kennzeichen einer guten Anlage zur Mast. Be-

.ibb. 153. Typisches Individuum der Soutbdown-Rasse. (Extreme Form 
fiir Friihreife und Mastfahigkeit.) 

Abb. 154. Hamp8hiredown-Bock. Vertreter der einseitigen FleiRch-Mastrichtung. 
(Phot. nach engl. Diapositiv.) 

sonders deutlich hat L. HOFFMANN auf diesen Umstand hingewiesen, wenn er die 
bindegewebige Konstitution als das Charakteristikum alles Fruhreifen 
ansieht, das nach der damaligen Ansicht stets mit gro13er MasWihigkeit bei 
unseren Haustieren Hand in Hand ging. Mit der "bindegewebigen Konstitution" 
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scheint nun, wie HOFFMANN meint, auch eine starkere Entwicklung des Lymph
gefaBsystems Hand in Hand zu gehen, so daB die bindegewebige Konstitution 

Abb. 155. Original englische Yorkshire-Sau der alten Zuchtrichtung mit extrem 
kurzem und aufgestiilptem Gesichtsteil und starker ~Iikromelie usw. (Orig.-Phot.) 

Abb. 156. Original Yorkshire-Eber. Reprasentant der modernen englischen Zucht
richtung, maBig behaart, wenig aufgeworfener Sclinauzenteil. (Orig.-PllOt. v. Dr. 

ZABIELSKI, Krakau, 1925.) 

leicht auch in die lymphatische ubergehen kann, eine Erscheinung, die tat
sachlich bei typischen Mastrassen (z. B. des Schweines) zu beobachten ist. Das 
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Parallellaufen der Entwicklung von Bindegewebe und Lymphgefa13system wurde 
iibrigens durch Untersuchungen H. HOYERS-Krakau an verschiedenen Gruppen 

Abb. 157. Poland-China-Eber. (L.-G. 800 Pfund.) Preisgekront auf der Welt
ausfltellung zu St. Louis. 

Abb. 158. Mangalica-Schwein im Zustande der Vollmast. (Orig.-Phot. v. Prof . 
. Dr. ULMANSKY.) 

von Wirbeltieren direkt nachgewiesen. Wahrend es sich z. B. bei Vogeln (mit 
Ausnahme der Gans) relativ spat und sparlich im Laufe der embryonalen Ent
wicklung einstellt, ist das Gegenteil beim Schweine und Rinde der Fall. 
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HOFFMANN irrt nur insoferne, als er, wie manche altere Autoren auf streng 
lamarckistischer Basis stehend, zu meinen scheint, man konne durch iippige 
Jugendernahrung solche iippige Wucherung des Bindegewebes als eigentliche 
Mastfahigkeit willkiirlich hervorrufen. Es muB immer wieder hervorgehoben 
werden, daB echte landwirtschaftliche Friihreife, d. h. kombiniert mit Mast
fahigkeit, auch bei entsprechender Aufzucht und Ernahrung nur dort ausgelost 
werden kann, wo die Anlagen dazu vom Keimplasma der Eltern auf die Nach
kommen iibertragen worden sind. 

Was die zweite Hauptkomponente der echten Mastfahigkeit, den abwegigen 
Stoffwechsel betrifft, so scheint sie auf innersekretorischen Vorgangen zu be
ruhen. Man kennt heute den diesbeziiglichen EinfluB auf den Fettstoffwechsel 
des Korpers von verschiedenen Driisen mit innerer Sekretion. So kennt man 
eine hypophysare Fettsucht, bei Storung der Hormonbildung des Mittellappens 
der Hypophyse, eine epiphysare, wenn verringerte Produktion oder Ausfall der 
Hormone der Zirbeldriise vorkommt, ferner eine durch Unterentwicklung oder 
Unterfunktion der Schilddriise bedingte Fettsucht, die selbst wieder auf zwei
fache Art zur Erscheinung kommen kann (Hormonmangel oder verandertes 
Temperament) . 

SchlieBlich kommt teils direkt, teils indirekt der EinfluB der Geschlechts
driisen auf das Zustandekommen der Fettsucht noch in Frage. Ausfall dieser 
Hormone (bei Kastraten) wirkt unter gewissen Umstanden auf Abschwachung des 
Stoffwechsels und Anlage zum Fettabsatz hin bei gleichzeitiger Temperaments
anderung nach der ruhigen, phlegmatischen Seite. 

In der landwirtschaftlichen Tierzucht scheint nun bei den ob ihrer Mast
fahigkeit hochgeziichteten Rassen jene Form am haufigsten vorzukommen, 
welche durch Veranderungen (Unterfunktion oder Unterentwicklung), besonders 
des Mittellappens der Hypophyse gekennzeichnet ist. Hiefiir spricht unter 
anderem auch der verbildete Tiirkensattel an der Schadelbasis solcher typischer 
Mastrassen, der als Sitz der Hypophyse einen SchluB auf deren Entwicklungs
zustand gestattet. DaB die Fettsucht unserer Mastrassen durch Unterentwicklung 
der Schilddriise (BORMANN, kretinoide Degeneration) verursacht sei, muB nach 
der heutigen Kenntnis der innersekretorischen Vorgange als ebenso ausgeschlossen 
erscheinen, als wie die neueste Behauptung W. KLEINS (1923), der im Gegensatz 
zu allen bisherigen Ergebnissen der Forschung iiber endokrine Driisen an eine 
aus irgend welchen Griinden veranlaBte Uberfunktion der Schilddriise denkt, 
welche die Merkmale der Friihreife und starkeren Ansatz bei jungen Tieren 
auslOsen solI. Er stiitzt sich dabei auf Versuche, in denen eine teilweise Ent
fernung der Schilddriise (kastrierter ~ Tiere) eine Uberfunktion des restlichen 
Teiles neben den morphologischen Zeichen von Friihreife veranlaBte. DaB die 
Schilddriise an der typischen Mastfahigkeit der echten Mastrassen 
keinen Teil hat, hat unter anderem die jiingste Untersuchung W. BORMANNS 
ergeben. Sie erwies, "daB die durch die Friihreife (und Mastfahigkeit, 
L. Adametz) bedingten auBeren Merkmale, mogen sie auch in gewissen Punkten 
eine auBere Ahnlichkeit mit kretinistischer bzw. kretinoider Degeneration haben, 
keineswegs mit dieser identisch sind". Dnd damit ist auch der so lange 
vermutete EinfluB einer Unterfunktion der Schilddriise bei der rasselichen 
Mastfahigkeit und Friihreife der sogenannten Mastzuchten erledigt. 

trbrigens ist auch BORMANN der Ansicht, daB es sich bei diesen Ziichtungs
ergebnissen um etwas Pathologisches handelt, und glaubt, daB wir es dabei mit 
einer "durch Haltung, Ernahrung und Zuchtwahl erworbenen Rassen
degeneration" zu tun hatten. Ihren Ausdruck fande letztere "in der abnormen 
Fettinfiltration der Gewebe", welche aber in okonomischer Hinsicht ein nutz-

A dam e t z, AlIgem~ine Tierzuchtlehre 24 
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bringendes Zuchtergebnis darstelle.· Ganz anders als bei unseren hochgeziichteten 
Mastrassen liegt die Sache natiirlich bei einer der haufigsten Formen krankhafter 
Fettsucht des Menschen. v. NOORDEN nimmt fUr das Wesen dieser endogenen 
Fettsucht eine Verminderung der Oxydation an, die auf mangel
hafte Schilddriisentatigkeit zuriickzufiihren sei. Allerdings diirfe diese 
Unterfunktion einen gewissen Grad nicht unterschreiten, damit sie nicht Myxodem 
erzeuge. 

Auf Grund eigener Beobachtungen mochte ich das Wesen der meisten unserer 
typischen friihreifen landwirtschaftlichen Mastrassen (des Rindes, Schafes, ganz 
besonders aber des Schweines) in einer Kombination von atypischer, leichter 
Achondroplasie mit Neigung zu allgemeiner starker Bindegewebsentwicklung 
(etwa mit dem, was die Konstitutionsforscher als Lymphatismus [STORK] 

Abb. 159. Wildgans (Anser anser L.). Die Stammform der Hausgans. 
(Phot. n. Journ. of Hered. 1916.) 

bezeichnen) erblicken. Das Vorhandensein fast aller wichtigen Symptome und die 
auffallend schlechte Entwicklung des Tiirkensattels an der Schadelbasis solcher 
Tiere, weist auf eine Unterentwicklung unter anderem auch des sogenannten 
Mittellappens der Rypophyse hin, jener innersekretorischen Driise, deren Sekret 
ebenfa1ls die Oxydationsvorgange im Korper anregt bzw. regelt. 

Mangel an diesem von ihr produzierten Rormon erzeugt bekanntlich Neigung 
zu Fettansatz, der bei gleichzeitiger Anwesenheit iippig entwickelten Binde
gewebes auch die Bildung jener Art von "fettdurchwachsenem Fleisch" ermog
licht, die fUr solche Rassen eigentiimlich ist. 

Ais auBere Kennzeichen guter Mastfahigkeit gelten in der landwirtschaft
lichen Tierzucht, abgesehen von der schon erwahnten dicken aber weichen, leicht 
verschiebbaren Raut (beim Rinde am RaIse, der Schulter und der Rippengegend 
zu untersuchen), ein feiner Knochenbau (Kopf, Vorderrohre und Schwanzwurzel 
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beim Rinde), breite Rumpfformen und Kiirze der Glieder sowie ein relativ kurzer 
Gesichtsteil in Verbindung mit breitem Stirnteil. 

Die zur Feststellung des Mastzustandes am gemasteten Tiere gepriiften 
Korperstellen und die sogenannten Fleischergriffe sind beim Rinde: die 
Wamme, die Vorder- und Seitenbrustgegend, die sogenannte Kniefalte, die 
Gegend um den seitlichen und hinteren Sitzbeinhocker, dem Darmbeinhocker 
und beim Ochsen der Hodensack. Bei gemasteten Individuen ausgesprochener 
Mastrassen, wie z. B. den Shorthorns, bilden sich um die Sitz- und Darmbein
hocker formliche Kissen 
von fettfiihrendem Bin
degewebe. Ferner laBt 
sich in der hinteren Kor
perMlfte jederseits der 
Wirbelsaule ein zu ihr 
parallellaufender Strang 
fettfiihrenden Bindege
webes feststellen. 

Lage der Fettdepots, 
ortliche Verteilung des 
Fettes bei verschiedenen 
Tierspezies. Ein merk
wiirdiges Verhalten zeigt 
die ortliche V ertei
lung des bei guter 
Ernahrung ge bildeten 
Fettes. Bei verschie
denen Arten bzw. Rassen 
von Haustieren ist die 
Lage dieserFettdepots 
recht verschieden.Ein
mal kann sich die Fett
einlagerung ziemlich 
gleichmaBig auf das ge
samte Unterhautbinde
gewebe des Korpers und 
auf das Bindegewebe um 
und in den Muskeln 

Abb. 160. ToulouseI' Gans, extremen Masttypus zeigend. 
Siehe Kehllappen und Hangebauch. (Phot. n. JOUI'll. 

of Hered. 1916.) 

erstrecken. Auch in 
der Bauchhohle konnen 
beim Rinde dann relativ 
groBe Mengen von Fett 
abgeschieden werden. Diese Form einer gleichmaBigen Fettaufspeicherung findet 
man bei den bekannten Mastrassen des Rindes und Schafes. 1m Gegensatz hiezu 
lagert sich das Fett bei bestimmten Arten oder Rassen von Haustieren einseitig 
an ganz bestimmten Korperstellen abo 

Beim Pferde z..,B,. scheidet sich iiberfliissiges Fett besonders am oberen 
Rand des Halses, am . Kamme, als "Speckhals" abo 

Beim Rinde herrscht diesbeziiglich groBere Mannigfaltigkeit. Die typischen 
Mastrassen· zeigen die oben erwahnte ziemlich gleichmaBige Art der Fett
ablagerung .. Die Steppenrasse neigt im allgemeinen zu einseitiger Fet~ablagerung 
in der Bauchhohle (i~ Netz , usw.), wahrend die Muskulatur verschont wird. 
Die Tux-Zillertaler Rindemlsse hat trotz deutlicher Muskelhypertrophie relativ 

24* 
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wenig Fett im Bindegewebe zwischen, in und um die Muskeln, jedoch relativ 
viel in der Bauchhohle und besonders in der Subkutis. Beide Momente, 
Muskelhypertrophie und Fettreichtum in der Subkutis verursachen die voUen, 

Abb. 161. Tuxer Kuh. Typus der Fleischmast ohne Fruhreife; aus der Umgebung 
von Wattens in Tirol 1897. (Orig.-Phot. v. Dr. JAWORSKI, Krakau.) 

Abb. 162. Zebukreuzung aus dem Sudan (mit Pinzgauer Farbenabzeichen). Stark 
entwickelter Fetthocker. (Orig.-Phot. v . Dr. F. v. WETTSTEIN.) 
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runden, grofie Mastfahigkeit und entsprechende Fleischqualitat v 0 r ta usc he n den 
Formen. 

Beim Zebu wieder findet sich ein Fettdepot in Gestalt des Hockers, ahnlich 
einem Rucksack am Riicken befestigt. Hier handelt es sich urn den entarteten 
und durch Fetteinlagerung vergrofierten Kappenmuskel. Der Zebubuckel ist 
nicht nur ein Fettdepot, sondern zugleich auch ein Eiweifireservoir. 

Abb. 163. Links: Mutterschaf des grmdnischen Schlages (Kaukasus). Fettdepot 
an der Hinterseite der Oberschenkel. Mitte: Bock des Sivaska-SchlageFt. Fettdepot 
hier Kombination von FettsteiB und Fettschwanz. Rechts: Bock der Mazechrasse 
(Kaukasus). Das Fettdepot stellt eine Kombination von FettsteiB und Fettschwanz 
vor. Mittleres und rechtes Bild: s-fOrmige Schwanzkrummung in der Medianebene 

des Korpers. (Phot. n. BERESOWSKIR Atlas der Schafzucht.) 

Beim Schafe findet man neben der gewohnlichen Form allgemeiner und 
gleichmafiiger Fettverteilung auch eine E>igenartige einseitige, auf bestimmte 
Korperregionen beschrank-
te bei den Fettsteifi- und 
Fettschwanzrassen. Ein 
aus lockerem Bindegewebe 
bestehendes Kissen be
findet sich beim Fettsteifi
schaf urn den Schwanz
ansatz herum gelagert und 
nimmt den hinteren Teil 
der Kruppe und der Ober
schenkel ein. Hier k6nnen 
betrachtliche Fettmengen 
aufgespeichert werden. Ein 
vollendetes Gegenstiick 
hiezu findet sich beim 
Menschen, besonders im 
weiblichen Geschlecht, bei 
der Buschmannrasse der 
Kalahari Siidafrikas und 
bei den Hottentotten, 

Abb. 164. Bock der Mazeehrasse (Kaukasus). Seiten
ansicht von Abb. 163 Individuum rechts. (Phot. n. 

BERESOWSKIS Atlas der Schafzucht.) 

einem Buschmannblut fiihrenden Mischvolke, das von diesem die Steatopygie 
geerbt hat. Die Fettmassen befinden sich hauptsachlich in der Glutaalgegend, 
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sie nehmen das GesaB und die Riiften ein und erstrecken sich unter Umstanden 
auf die AuBenseite der Oberschenkel (siehe Abbildung 169) . 

Beim Fettschwanzschaf reicllen die jederseits der Schwanzwirbelsaule ver
laufenden Fettmassen verschieden tief herab. Der Fettschwanz kann ausnahms
weise riesige Dimensionen erlangen und bis zu 16 kg schwer werden. Bei den 

Abb. 165. Links: Mutterschaf des Balbaz-Schlages. Kompliziertgebauter Fett
schwanz. Mitte: ' ~ock des OSRetenschafes' (Kaukasus). ,Kompliziert gebauter 
Fettschwanz., Rechts.: :Bock des. Sivaska-Schlages-: Kompli.ziertfl Ko~bination von 

FettsteiB und ;Fettschwanz. (Phot. n. BERE SOWSKIS Atlas der Schafzucht.) 

Karakulschafen fandich in ahnlicher Lage wie bei den FettsteiBschafen (hinterer 
Teil der Kruppe) anschlieBend an die Kissen des Fettschwanzes noch ein diinnes 
Fettkissen, von welchem der Riickenmittellinie entlang ein fettfiihrender Strang 

bis in die Widerristgegend 
vedief. 

In diesen ortlichen An
sammlungengroBer Fettmengen 
haben wir einen Sonderfall 
der normalen, physlologischen 
Mastfahigkeit zu erblicken. Wir 
haben ein physiologisches Ge
genstiick ,zur Lipomatosis der 
Pathologen vor uns, und zwar 
jener vom Typus coxalis, d. h. 
cine Fettablagerung, 0 die sich 
hauptsachlich auf den Becken!f 
giirtel beschrankt." Es unte.r-, 

Abb. 166. Bock des Sivaska-Sehlages. Seiten- liegt keinem Zweifel, daB 'odie 
amicht von Abb. 165 Individuum rechts. (Phot. Fahigkeit, groBeMengen o von' 

n. BERESOWSKIS Atlas der Schafzucht.) Fett an solchen Korperstellen 
, , abzulagern, welche , die 0 ,Be-

wegungsfa}ligkeit tunlichst wenig beeintrachtigen, eine zweckmaBige ' An- , 
passung andas Steppenle benvorstellt., Abwechselnd UberfluB und Mangel 
charakterisieren die Ernahrung auf der Steppe. Und jene Individuen ' haben 
besonders Aussicht, die lange Winterhungerperiode zu iiberleben, welche einen 
groBeren Vorrat an Fett, dem wertvollen -Reizstoff des Korpers, anzulegen, 
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imstande sind. Hier liegt offenbar ein Resultat naturlicher Auslese vor. Allein
und das ist das komplizierte, zugleich aber auch das Interessante an dieser 
Erscheinung - dieses Resultat der naturlichen Zuchtwahl hat den Domec 

stikationszustand zur Voraussetzung. Wenigstens gilt dies fur die Fettschwam.
schafe. 1m Freileben wurden namlich solche fruher als fettschwanzfreie In
dividuen eine Beute der Wolfe und anderer Raubtiere werden, weil unter allen 
Umstanden aus der Fettschwanzbildung eine Behinderung des Laufens resultiert. 
Tatsachlich kommt denn auch nirgends bei den zahlreichen Wildschafen Zen~ral
asiens weder FettsteiB- noch Fettschwanzbildung vor. Fur die Ausnutzung 
der enormen, , ausgedehnten Steppenlandereien Zentralasiens hat diese' Art 
landwirtschaftlicher Produktion - eines Fettes von bekannt vorzuglicher Be
schaffenheit - eine groBe Bedeutung. 

Vom zuchterischen Standpunkt ergibt sich noch die ZweckmaBigkeit, den 
physiologischen Zweck des 
Fettes im Tierkorper kurz zu 
b€'riicksichtigen. Fett ist: 

1. Rohmaterial fur die 
Warmeproduktion (Heiz
stoff) und fur Muskelarbeit. 

2. 1st es als Depotfett 
im Korper abgelagert eine 
N ahrungsreserve und ent
spricht nach GUNTHER etwa 
den Starkedepots der 
Pflanzen. 

3. Dient es als Schutz 
vor Warmeverlusten in kalter 
Umgebung; in. dieser Be
zieh]mgsteht es in Wechsel
beziehung mit den, Haaren 
der Saugetiere (Fettmassen Abb.167. Typiseher Karakulboek Nr. IV der GroB
und Haarschwund). Enzersdorfer Zucht (1906) im geschorenen Zustand. 

4., Schutzt es, als Raar- Stark entwiekelter Fettsehwanz, s-fi:irmige Schwanz
talg oder Sekret der Burzel- kiunimung des mageren Sch'wanzendes. Uberdies 
druse Raut und Haar oder rna Giger, ,RamRkopf als mannlicher. ,sekundarer Ge-
Gefieder vor· Nasseschaden ,_ sehleehtsph~ra~ter.I (Orig.,-Phot.): 
und solI der Haut wegen ' . 
gewisser bakterizider Eigenschaften bis zu einem gewissen Grade, selbst gegen 
Bakterieninfektion, Schutz verleihen. 

5. Hat besonders jenes die Muskeln usw. umgebende Fettgewebe die Auf
gabe, als Schutz vor mechanischer Schadigung undals Gleitpolster zu ,diene~. 

Jene ubermaBigen Grade der Fettbildung, welche bei den landwirtsehaft
lichen Mastrassen infolge entsprechender Futterung erzielt werden, unddie, wie 
gezeigt wurde, in erster Linie endogenen, konstitutionellen Ursprungs sind, 
,uber schreiten gewohnlich den Grad physiologischer ZweckmaBigkeit 'fUr das 
Tier und wirken in verschiedener Weise schadlich. Schon VOl' vielen J ahren 
hat HYRTL auf den durch Fettablagerung veranlaBten Muskelschwund ver~ 
wiesen und gezeigt, wie das Fett bei reicher Futterung in die Muskulatur del' 
Masttiere in Masse abgelagert wird, und daB es durch Druck die Muskelfasern 
so ausgiebig zum Schwinden bringt, daB sie, wie z. B. beim Mastschwein, 
den Speck nur mehr als schwache, rote Striemen durchziehen. DaB esc bei~ 
Geflugel, namentlich bei Enten, infolge zu lange getriebener gleichmaBig Uppig!'lf 
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Jugendfiitterung auch jener fUr Zuchtzwecke bestimmter Individuen infolge von 
Herzverfettung bei den kaum erwachsenen Tieren oft zu plotzlichen Todes
fallen kommt, ist bekannt. 

Allgemein bekannt ist auch der schadliche EinfluB, den die weitgehende 
endogene Mastfahigkeit auf die Fruchtbarkeit der Tiere auBert. Gegeniiber 
gewohnlichen Rassen sind so ziemlich aIle hochgeziichteten friihreifen Mast
rassen schon an und fiir sich wesentlich weniger fruchtbar und es bedarf einer 
geschickten Haltung und Ernahrung, namentlich in der Jugend, um solche 
Tiere vor Unfruchtbarkeit zu bewahren. Fiir das Rind, wo dauernd gleichmiWig 
iippige Jugendernahrung besonders bei Mastrassen sowohl bei Stieren als auch 
bei Kalbinnen Unfruchtbarkeit auszulosen pflegt, haben MARSHALL und PEEL 
durch Untersuchungen an den Ovarien von sieben fetten Kalbinnen nach
gewiesen, daB es sich dabei um Ablagerung von pigmentiertem Fett im inter-

Abb. 168. FettsteiBschaf von Zentralasien. Schafzucht
kongreB in Moskau 1912. (Nach einer russischen 

Phot.) 

stitiellen Gewebe handelt. 
Es tritt dann eine, haupt
sachlich die reiferen Fol
likel umfassende Follikel
degeneration ein. Den 
urigiinstigen EinfluB, den 
MastfUtterung speziell 
beim Gefliigel auf die Ent
wicklung der Geschlechts
organe ausiibt, hat STIEVE 
(1921) klar nachgewiesen. 
Von sieben Monate alten 
Ganserichen wurden zwei 
Stiick sechs W ochen lang 
gemastet, wahrend zwei 
zur Kontrolle dienten. Die 
nicht gemasteten Ganse 
zeigten vor dem Schlach
ten deutlich Zeichen von 
Brunst. Die Mastganse 
hingegen waren ge
schlechtlich indifferent. 
Die Hoden der ersteren 
waren gut entwickelt und 
hatten zirka viermal 

soviel Keimzellen als die Hoden der Mastganse. Nicht nur, daB deren Hoden 
verkiimmert waren, war auch die Entwicklung des Penis bei den Mastgansen in 
einem Stadium befindlich, das dem eines viermonatigen normalen Ganserichs 
entsprach. STIEVE faBt seine Resultate dahin zusammen, daB durch die Mast 
die Ausbildung der sekundaren Geschlechtsmerkmale, wie auch der Eintritt der 
Brunst verhindert wird, und daB die Ursache dafiir in der Schadigung der Keim
zellen liege. Gleiche Beobachtungen liegen auch bei Fischen vor. BR. HOFER 
(1904) beschreibt die durch Mast weiblicher Fische veranlaBte Degeneration 
der Eier. Statt der charakteristischen Durchsichtigkeit, welche die Eier 
normal genahrter Fische kennzeichnet, sind die Eier gemasteter weiBlich, 
milchfarbig und undurchsichtig. Die Veranderungen sind sogar makroskopisch 
erkennbar. Von salchen Eiern ist nur ein Teil befruchtungsfahig und selbst 
von den befruchteten stirbt ein betrachtlicher Teil wahrend der Entwick
lung abo 
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Aus allen diesen Erfahrungen ergibt sich 
die Forderung: jene fUr Zuchtzwecke be
stimmten Tiere, und ganz besonders wenn sie 
sehr fruhreifen und mastfahigen Rassen an
gehoren, in der zweiten Halfte ihrer Ent
wicklungsperiode nur maBig reich zu fUttern 
und ihnen vor allem andern ausreichende 
energische, den Stoffwechsel anregende Be
wegung zuzumuten. Nur auf solche Weise 
erhlHt man brauchbare, fruchtbare Zuchttiere. 

Ein andersgearteter Zusammenhang 
zwischen Keimdrusen und Mastfahigkeit 
besteht dann darin, daB die Ausschaltung 
der Geschlechtshormone, sowohl den Stoff
wechsel trager macht, als auch ein ruhigeres 
phlegmatischeres Temperament veranlaBt. 
Daher wird auf beiden Wegen eine vergroBerte 
Neigung zum Fettansatz bedingt. Deshalb 
wird unter anderem vielfach die Kastration 
bei den Haustieren durchgefUhrt. Es ist 
jedoch nicht genugend bekannt, daB nament
lich beim Rinde, mannliche junge Tiere an 
und fUr sich bei entsprechender Ernahrung 
eine deutlich groBere Lebendgewichts
zunahme haben, als wie Ochsen. Das Gewebe
wachstum erfolgt namlich bei Geschlechts
tieren unter dem EinfluB der Sexualhormone 
lebhafter als bei kastrierten, ungeschlecht
lichen. 

Abb. 169. Hottentottenfrau mit 
Steatopygie. (Phot. iiberlassen 

v. Frau Prof. POCH.) 

Die Milchproduktion 
Das Sekret der Milchdruse, die Milch, ist die einzige naturgemaBe Nahrung 

wahrend der ersten Lebensperiode (der Saugezeit) aller Saugetiere. Sie enthalt 
nicht nur alle zum Aufbau des Korpers und seiner Gewebe notwendigen organi
schen und anorganischen Nahrstoffe, sondern auch alle sogenannten Erganzungs
stoffe (Vitamine u. a.). Ihrer, eine ungeheure wirtschaftliche Bedeutung besitzenden 
Produktion dienen in der Hauptsache Rind, Schaf und Ziege. In Gegenden mit 
bestimmten eigenartigen physiographischen Verhaltnissen oder mit eigenartigem 
Haustierstand iiberhaupt kommen noch andere Haustierarten fUr die Milch
gewinnung in Frage: so fUr gewisse Steppengebiete Zentralasiens das Pferd, fUr 
die Hochgebirgslander Tibet und der Mongolei der Grunzochse, fUr Wusten
steppengebiete das Kamel und fUr die feuchtheiBen Tropengebiete Indiens und 
Sudchinas der Buffel. 

Die groBe Verschiedenheit der mittleren chemischen Zusammensetzung der 
Milch verschiedener Tierspezies veranlaBte v. BUNGE-Basel dem Gedanken Aus
druck zu geben, daB wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen dem Wachstum, 
der Schnelligkeit der Jugendentwicklung und der Zusammensetzung der Milch 
der betreffenden Arten bestehen durfte. 

In der Tat ist der Parallellauf zwischen dem Gehalt an gewissen Milch
bestandteilen und der Schnelligkeit der Korperentwicklung der verschiedenen 
Tiergruppen h6chst auffallend. PRO SCHER hat zu zeigen versucht, daB in einer 
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Reihe von Tierarten die Schnelligkeit, mit der saugende Junge ihr Geburtsgewicht 
verdoppeln, im Zusammenhang steht mit dem Vorkommen der wichtigsten Bau
bestandteile des Tierkorpers in der Milch, namlich dem EiweiB" und den Aschen-
bestand teilen. ' 

Abb. 170. Kirgisenpferde als lVIilchtiere. 

Folgende von PRO SCHER aufgestellte Reihenfolge ilhisti-iert das· erwahnte 
Verhalten: 

Mittlere Ge- In der Milch sind enthalten in 0/0 
wichtsverdopp-

I Spezies 
lung in Tagen Eiweil.l Kall< Phosphorsiiure Asche 

---
pro-I Pro-

I Bunge I Proscher I 
I 

scher Bunge scher Bunge prosche~ I B~nge Bunge 

Mensch ....... 180 180 1'86 1'6 0'0:l28! 0;0328 .0:047.2 '0'0472 ,0:2 ' 
Pferd ........ 60 60 2'3 2',0 0'1236 0'1243 0'047:2, ~0'131 0'4 
Rind ......... 47 47 4'0 3'5 0'15991 0'16 0'1974 - 0'7 
Ziege ......... 22 22 3'7 0'192 '- 0:284 

., 
0:8, - -

Schwein ...... 18 14 6'89 5'5 O· 2497 I ' . .-:. . 0'308' .- 0:52 
Schaf ........ 10 15 7'0 4'9 0'27l7 I 0'245, 0'4123 ,0'293 ~'S 
Bund ........ 8 9 8'28 7'4 0'453 1 0 '455 0'4932 0'508 1'3 
Katze ........ 5 9'5 9'53 

1 

7'0 ~ 

.1 0:,8'91 
- -, 1'0 

Kaninchen . " . - 6'0 - 10'5 - ,'- 0'997 2'5 

Es wurde fernerauch die ,Hypothese aufgestellt, daB der bei verschiedenen 
Spezies enorm wechselnde Milchfettgehaltmit :demKlima' ih, der Weise zu
sammenhinge, daB im allgemeirien im kalten KlimalebeiideAr:ten einen hohen, 
und jene im warmen Klima beheimateten einenniedtigen : Milchfettgehalt be
saBen, in welch letiterem Falle ein hoherer Milchzuckergehalt auftrete (Esel, 
Pferd u. a.). Diese Hypothese scheint jedoch nicht )~t;Jgriindet zu sein, weil der 
'Ausnahmen zu viele und zu grober Art bestehen. Werin man schonvom Delphin, 
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fUr den ein Milchfettgehalt von 43·7% angegeben wurde, wegen seines Wasser
lebens absieht, so versagt diese Hypothese beim Elephanten mit 20% Milchfett 
ebenso, wie anderseits beim Pferde mit seiner notorisch fettarmen Milch. Die 
Begriindung dieser Ausnahmen damit, daB der Elefant wahrscheinlich aus 
einem kalten Klima und daB das Pferd, das doch im notorisch rauhen Klima 
Zentralasiens lebt, wahrscheinlich aus einem warmen stamme, ist zu wenig iiber
zeugend. WeiB man doch, daB im Diluvium Nordsibiriens, in einem Klima, das 
auch damals als rauh beurteilt werden muB (Funde gefrorener Pferdeleichen mit 
leuzistischer Behaarung, ahnlich wie jene Leichen des Mammuts), Pferde sehr 
verschiedener Typen in offenbar relativ groBer Menge gelebt haben. 

Die Fahigkeit der Milchproduktion, die im folgenden speziell beim Rinde 
beriicksichtigt werden soIl, ist durch die Zuchtwahl des Menschen zu ganz 
auBerordentlicher Hohe entwickelt worden. Wenn wir von einer Reihe nebensach
licherer Faktoren absehen, so sind es hauptsachlich zwei, welche die Hohe der 
Milchproduktion beherrschen: die individuell verschiedene, erblich begriindete 
Anlage und die Art und Menge des Futters. Den EinfluB beider im Einzelfall 
gegeneinander abzugrenzen, ist schwierig. 

In Nordamerika, in der landwirtschaftlichen Station von Jowa, wurden 
Versuche unternommen, um speziell den EinfluB der Umwelt auf die Milch
ergiebigkeit kennen zu lernen. Wenn sie auch nicht ganz einwandfrei sind (die 
verwendeten "Buschkiihe" werden doch wohl Abkommlinge heterogener 
Kreuzungen von europaischen Rassen sein ~), so sind doch die Resultate inter
essant genug, um mitgeteilt zu werden. Es wurden halb wild gehaltene "Busch
kiihe" (Scrub-Kiihe aus Arkansas) in drei verschiedenen Altersstufen eingefiihrt 
und bei bester Pflege und Fiitterung, wie sie nur Ziichtungsrassen zuteil wird, 
in bezug auf die Milchleistung:studiert. 
. Spater wurden in der Station. geborene . "reinrassige" (wenn man zum 
besseren Verstandnis diesen wohl unberechtigten Ausdruck gebrauchen darf) 
Tiere in ihrer Milchergiebigkeit mit den Miittern verglichen. Und endlich wurden 
Kreuzungen (F lund F 2 = FIX R) mit Ziichtungsrassen in derselben Weise mit 
ihren Miittern bzw. GroBmiittern verglichen. 

1. V ollj ahrige, sieben Jahre alte Buschkiihe lieferten eingefiihrt sofort in der 
ersten an der Station erzielten Laktation die groBte Milchmenge. Von da an 
sank sie rasch und bereits die zweite in Jowa durchgemachte Laktation lieferte 
einen um 24% geringeren Milchertrag. Resultat: Der EinfluB des Alters iibertraf 
den EinfluB bester Haltung und Ernahrung. 

2. 1m Alter von vier Jahren eingefiihrte Buschkuhe lieferten bis zum 
siebenten Lebensjahre steigende Milchertrage. Mit sieben Jahren war der Milch
ertrag um 59% groBer als jener der ersten Laktation an der Station. Auch bei 
dies en Tieren trat vom achten Lebensjahr an ein rasches Absinken der Milch
produktion ein. 

3. Es wurden Buschkalber eingefuhrt und sorgfaltig aufgezogen. Sie lieferten 
mit Buschstieren gepaart schon in der ersten Laktation um 27% mehr Milch als 
die volljahrig eingestellten. Der Ziichter schlieBt, daB sich die Milchergiebigkeit 
um so besser gestaltet, je fruher solche Tiere in gute Pflege und gutes Futter 
kommen. 

4. Ein Vergleich "reinrassiger" Tochter von Buschkiihen mit ihren Miittern 
lieferte das Resultat, daB die Milchleistung dieser Tochter um 30 bis 58% groBer 
war alsjene ihrer Miitter. 

5 .. Eirie Anzah(vim Buschkiihen wurde mit Stieren von Ziichtuhgsnlssen 
(Niederiingsvieh, Jersey und Guernsey) gepaart.· Deren Kreuzungstochter 
(F ~-Generation) und spiiter auch. noc:h ihre eberitalls' aus Ziichtungsr'assen-
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stieren hervorgegangenen Enkelinnen (F 1 X R) hatten im Mittel folgende Ertrags
steigerungen aufgewiesen: F l-Generation 39% mehr Milch als ihre Busch
mutter, F 1 X R 116 % mehr Milch als ihre BuschgroBmutter. Diese Veredlungs-

Abb. 171. Zweijahriger friesischer Stier "Adolf", Nr. 13.950. Erhielt 1924 den 
Siegerpreis auf der nationalen Viehausstellung in St. Quentin (Frankreich). 
Reprasentant der hohen Rumpfbefestigung mit vortretendem Milchtypus, (Orig.-

Photo d. Verkaufsverbandes friesiseher Viehziichter in Leeuwarden, Holland.) 

Abb. 172. Friesische Kuh "Franziska", Nr. 33.643. Gewann im Jahre 1924 und 
1925 den Siegerpreis auf der nationalen Viehausstellung in Paris. Verfeinerter 
Milchtypus. (Orig.-Phot. d. Verkaufsverbandes friesischer Viehziiehter in Leeuwarden, 

Holland.) 
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kreuzung (die Pure Sire-Methode der Amerikaner) fiihrte also auBerordentlich 
rasch zu guten Erfolgen. Immerhin bleibt aber in diesen Versuchen zu beachten, 

Abb. 173. Vorzugsbulle "Gel'bens", LVIII, Nr. 1l.012; sechsjahrig. Reprasentant 
der Milch-Fleischrichtung mit stammigem Korperbau und tiefer Rumpfbefestigung. 
(Orig. -Photo d. Verkaufsvereinigung friesischer Viehziichter in Leeuwarden, 

Holland.) 

Abb. 174. Friesische Kuh "Trijntje" VI, Nr. 46.442, weniger einseitiger Milchtypus 
wie Kuh in Abb. 172. (Orig.-Phot. d. Verkaufsverbandes fl'iesischer Viehziichter 

in Leeuwarden, Holland.) 
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daB die gebotenen Daseinsverhalt~isse sehr giinstige waren undferner, daB das 
Ausgangsmaterial, die Scrub-Kiihe, wohl auch beziiglich der Milchanlage eine 
recht komplizierte Population vorgestellt haben diirften. 

A uffallend ist ;in dies en . V ~:r~u;0hendiE; ra,~ch.e :grsch6.pfung_ der Milchleistung, 
weil schon vom siebenten Lebensjahr an· einesehr starke~Verringerung Platz 
griff. Demgegeniiber tritt bekanntlich bei viel~n unserer mitteleuropaischer 
Rinderrassen von mittlerer Ziichtungshohe die Milchhochstleistung erst VOID 
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siebe'nten bis neunten Jahre auf und nimmt dann keineswegs so rasch und aus
giebig abo 

J a bei speziell seit langem fiir Milchleistung geziichteten Rassen verwischt 
sich auch dieser Zeitpunkt, wie GAUDE an den Ostfriesen festgesiellt hat. GAUDE 

bemerkt ausdriickl~h, daB er haufig bis in die altesten Jahrgange immer noch. eine 
Zunahme der Milchproduktion feststellen konnte. Und dort, wo dies nicht' der 
Fall war, blieb sich die Milchleistung mindestens gleich. Diese, an fiir die Milch:. 
produktion hochgeziichteten Tieren festgestellten Tatsachen, verglichen.mit den 
an Buschkiihen gewonnenen Resultaten, lassen den auBerordentlich groBen Ein-
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fluB erkennen, den die einschlagige genotypische Beschaffenheit der Individuen 
fUr die Milchleistung bedeutet, denn diese allein vermag das vollig verschiedene 
Verhalten beider Rindergruppen zu erklaren. 

Obschon es von groBter Wichtigkeit ware, die Vererbungsweise der Anlage 
zur Milchleistung zu kennen, wissen wir hieruber leider nichts Genaues. Die 
wenig en Untersuchungen uber diesen Gegenstand, die aus Amerika vorliegen, 
sind zu unvollkommen, um den gesetzmaBigen Vererbungsgang erkennen zu 
lassen. Man kann hochstens entnehmen, wie 1. W. GOWEN sagt, daB es den 
Anschein hat, als verlaufe die Vererbung der Milchergiebigkeit in der Weise, daB 
eine partielle Dominanz der Hochleistung gegenu ber der geringeren 
Milchleistung vorhanden sei. Und damit stimmen auch die jungst von 
H. WEISS an Kreuzungen von Ostfriesen mit Kuhlandern gemachten Beob
achtungen uberein. 

DaB bei den Hochleistungen uberdies wohl auch Polymerie eine Rolle spielt, 
ist sehr wahrscheinlich. Immerhin ist der EinfluB rein exogener Momente 
auf den Milchertrag so bedeutend, daB gerade bei den in der Milchleistung 
hochgezuchteten Rassen der EinfluB der inneren Veranlagung oft verdeckt 
wird. 

Nicht immer ist die quantitative Milchleistung als oberstes Zuchtziel ge
setzt, sondern ein hoher Fettgehalt der Milch. Uberall dort, wo die Butter
produktion die Hauptverwertung der Milch vorstellt, handelt es sich um die 
Erzeugung einer moglichst fettreichen Milch; ihre Menge kommt - von 
extremen Fallen naturlich abgesehen - erst in zweiter Linie in Frage. Am voll
kommensten erfullt diesen Zweck unzweifelhaft das Rind der Kanalinseln, und 
zwar speziell die Jerseyrasse. 

Der mittlere Milchfettgehal+ betragt hier 5 bis 6% (gegen 3% beim Niede
rungsrind und 3'5% bei den meisten mitteleuropaischen Rinderrassen. Extrem
leistungen von Einzelindividuen erreichen als Durchschnittsfettgehalt wahrend 
einer Laktation bis zu 8%. 

Die Heranzuchtung dieses hohen Milchfettgehaltes zur Rasseneigenschaft 
ist genau bekannt; es diirfte angezeigt sein den Vorgang in Schlagworten wieder
zugeben: 

1. Schon im Ausgangsmateriale, dem urspriinglichen, unverbesserten Insel
vieh, steckte die Anlage zu hohem Milchfettgehalte. Die naheverwandten, un
veredelten Kerries und Bretagnerinder beweisen dies. 

2. Auf Jersey wurde schon seit dem 18. J ahrhundert die Milch vorwiegend 
auf Butter verarbeitet. Die geringe Anzahl der Kiihe einzelner Besitzer erleichterte 
die gesonderte Verarbeitung des aus der Milch der einzelnen Kiihe gewonnenen 
Rahms. So erhielt die Zuchtwahl ihre Grundlage. 

3. Die Kleinheit der Insel und die relativ geringe Zahl der ziichtenden Land
wirte bedingte es, daB die Besitzer besonders leistungsfahiger (milchfettreicher) 
Kiihe rasch allgemein bekannt wurden, infolgedessen von ihnen gerne Zucht
material bezogen wurde. 

4. Durch das 1763 erstmals erlassene (1789, 1826 und 1864 immer wieder 
erneuerte) streng gehandhabte Verbot der Einfuhr fremden Viehs auf die Insel, 
wurde die Reinheit des Inselviehs und die stete Einhaltung des einmal gesteckten 
Zieles gewahrleistet. 

5. 1833 erfolgte die Griindung der Royal Jersey Agricultural and Horti
cultural Society, in welcher 1834 ein Beurteilungsverfahren £iir das Jerseyrind 
ausgearbeitet wurde. 

6. 1866 Griindung des Herdbuches fUr die Insel Jersey mit ungewohnlich 
strengen Bestimmungen. Gleichgiltig wie vorzuglich die Abstammung eines 
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Tieres sein mag, stets muJ3 es vor der Aufnahme ins Herdbuch einer neuerlichen 
Prufung und Beurteilung unterzogen werden. Jeder junge Stier muJ3 von seiner 
Mutter begleitet antreten usw. 

Abb. 177. Vorarlberger Braunviehkuh, Montavoner. (Orig .. Phot. v. O. STEINER, 
Schruns.) 

Abb. 178. Melkung der einheimischen Scllafe auf den verkarsteten Alpweiden 
der Vlasic-Planina, Zentralbosnien. (Orig.-Phot. v. ADAMETZ-MAYREDER, 1891.) 

7. 1878 Grundung der Herdbuchgesellschaft fUr die Jerseyrasse in England 
(der Hauptinsel!) mit wesentlich milderen Aufnahmsbedingungen. 

8. 1886 Einfuhrung der Butterwettbewerbe (butter tests), dassindLeistungs
prUfungen auf Butterproduktion der einzelnen Kuhe auf Ausstellungen. Sie 

A dam e t z, Allgemeine Tierzuchtlehre 25 
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erwiesen sich ganz besonders wertvoll fUr den Fortschritt der Zucht auf hohen 
Milchfettertrag. 

SoIl in einem Rinderstamme die Heranziichtung hohen Milchfettgehaltes an
gegangen werden, dann kann dies auf ahnlichem Wege durch strenge Zuchtwahl 
geschehen - auf Grund des in bestimmten Intervallen festgestellten Milchfett
gehaltes der Einzeltiere. Uber den genauen Erbgang der Fahigkeit zur Produktion 
fettreicher Milch ist noch nichts bekannt. Es hat den Anschein, als wiirde sich 
diese Fahigkeit abgeschwacht dominant (etwa ahnlich dem Zea-Typus) iiber
tragen. Sicher ist, daB die Stiere hiebei eine wichtige Rolle spielen und daB 
daher die weiblichen Nachkommen bestimmter Zuchtstiere besonders zu priifen 
sind, um Anhaltspunkte iiber deren einschlagige genotypische Beschaffenheit 
zu erlangen. 

Bekannt ist, daB es innerhalb einer jeden Rasse selbst unter dem Niederungs
vieh Einzeltiere (bzw. Familien) gibt, welche im Milchfettgehalt das Rassen
mittel weit nach oben iiberschreiten. Solche Tiere konnen gewiinschten Falles 
die Ausgangsindividuen fUr milchfettreiche Stamme abgeben. 

PrUfung der Milchleistung 

(um eine Basis fUr die Zuchtwahl bei Zucht auf hohen Milchertrag zu gewinnen) 

A. Feststellung der absoluten Milchleistung. Zuchtwahl in der Richtung 
auf moglichst hohe Milchleistung setzt die Kenntnis der einschlagigen Leistungen 
der Elterntiere bzw. der Vorfahren iiberhaupt voraus. Am einfachsten, verlaB
lichsten und zweckmaBigsten ist die absolute Leistungspriifung der Milchkiihe. 
Die Pro bemelkung erfolgt zweckmaBig aIlwochentlich (eventuell aIle 14 Tage) 
und hat tunlichst auch die Bestimmung des Milchfettgehaltes miteinzubeziehen. 

B. Relative Milchleistungspriifung. Sie beruht darauf, daB die produzierten 
Milch- und Fettmengen der einzelnen Kiihe mit dem von Ihnen aufgenommenen 
Futter in Beziehung gebracht werden. Diesem Zwecke dienen folgende Methoden: 

1. Die Feststellung des Geld wertes der verwendeten Futtermittel (entweder 
nach den Marktpreisen oder nach den eigenen Produktionskosten berechnet). 

2. Die Verwendung von sogenannten Futtereinheiten 1 ) nach dem Muster 
der danischen Kontrollvereine. 

3. Die Beniitzung der KELLNERschen Starkewerte. 
Jene der ersten Methode anhaftende Unvollkommenheit ist so in die Augen 

springend, daB es keiner weiteren BeweisfUhrung bedarf, um ihre Anwendung 
als unzweckmaBig erkennen zu lassen. 

Auch die dritte Methode soll hier unbesprochen bleiben, weil sie in ihrem 
Wesen manche Ziige mit der naher zu besprechenden Methode der danischen 
Kontrollvereine gemeinsam hat. 

We sen der danischen Kontrollvereine. 2) Die unter dem Namen der danischen 
Kontrollvereine bekannte Methode relativer Leistungspriifung steht in Dane
mark, Schweden und Teilen von Norddeutschland in Ubung, wahrend man sich 
in Landern mit hochststehender Viehzucht, wie in England und der Schweiz, 
ablehnend gegen sie verhielt. In ihrer Heimat, in Danemark, bestehen diese 
Kontrollvereine (Kontrolforeningerne) seit 1895. 1m Jahre 1921 gab es dort 
736 solcher Vereine, mit rund 20% des danischen Gesamtviehstandes. 

1) Als Futtereinheit gilt ein Kilogramm eines Gemisches von Getreideschrot, 
Kleie und Olkuchen. 

2) Einzelheiten iiber die Einrichtung und Fiihrung der Kontrollvereine sind in den 
verschiedenen Publikationen von J Han sen -Berlin iibersichtlich zusammengestellt. 
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Etwa alle 14 Tage, ja manchmal selbst nur einmal im Monat wird der Milch
ertrag, die darin .enthaltene Fettmenge und das auf Futtereinheiten reduzierte 
Futter l ) fUr die einzelnen Kuhe eines Stalles ermittelt, und auf Grund der erhaltenen 
Resultate - d. i. der festgestellten relativen Milchleistung - die einzelnen Kuhe 
miteinander verglichen. Diese relativen LeistungsprUfungen nach danischem 
Muster werden von mancher Seite als groBe Errungenschaft und als besonders 
wertvoll fUr die Rebung und Rationalisierung der Rinderzucht beurteilt; sie 
mussen daher hinsichtlich ihrer Vor- bzw. Nachteile objektiv beurteilt werden. 

Uncingcschrankt wirtschaftlich zweckmaBig sind sie strenge genommen 
nur in Abmelkwirtschaften, wo die Zucht, d. i. die Gesundheit, gute Vererbungs
fahigkeit und andere spezifische Z u c h t tiereigenschaften nicht eigentlich in 
Frage kommen. Selbst hier darf aber ein Vergleich nur zwischen den Tieren 
eines und desselben Stalles, die unter vollig gleichen Futter- und Raltungsver
haltnissen stehen, durchgefUhrt werden - anderenfalls sind grobe Irrtumer und 
falsche Bewertungen der Einzeltiere unvermeidlich. 

In Zuchtstallungen konnte unter anderem die Methode der danischen 
Kontrollvereine dort in Frage kommen, wo sehr eiweiBreich und intensiv ge
fUttert wird, und wo die Milchleistung einseitig das Zuchtziel abgibt. Ebenso 
muS Intelligenz des Stallpersonales, groBe Gewissenhaftigkeit und unendliche 
Gednld desgelben vorhanden sein. Immer muB man sich jedoch vor Augen halten, 
daB selbst dann aus den noch anzufUhrenden Grunden brauchbare Vergleichs
moglichkeit ausschlieBlich zwischen den Tieren desselben Stalles besteht. Fur 
Zuchten mit kombinierter Leistung versagt die Methode bereits. Als Fphler
quellen, welche die an verschiedenen Ortlichkeiten erhaltenen Prufungsresultate 
auBerordentlich weitgehend beeinflussen konnen, derart weit, daB der Vergleich 
von Kuhen verschiedener Stallungen hinsichtlich ihrer f{elativen Milchleistung 
geradezu unmoglich gemacht wird, kommen folgende in Betracht: 

1. Wie erwahnt, versagt die Brauchbarkeit der danischen Leistungskontrolle 
bei der Zucht auf kombinierte Leistung (z. B. der Simmentaler). 

2. Sie kann bei einseitiger DurchfUhrung AnlaB zur Konstitutionsverschlech
terung einer Zuchtherde werden. Denn jeder Zuchter weiB, daB nicht selten 
gerade die wertvollsten Zuchttiere, welche mit bester Gesundheit, guter Frucht
barkeit und sicherer Vererbungsfahigkeit ausgestattet sind, und welche beson
ders wuchsfreudige und gesunde Nachkommen liefern, in bezug auf Milchleistung 
keineswegs immer die besten Futterverwerter sind, etwa insoferne, als sie die auf
genommenen Nahrstoffe einseitig in Milch umsetzen. 

3. Es besteh t die vollendete Un J.ll 0 g Ii c h k e i t (sel bst bei a usschlieBlicher 
Berucksichtigung der Milchleistung allein) bei Weidegang das aufgenommene 
Futter auch nur annahernd richtig einzuschatzen und dies gilt in ver
starktem MaBe beim Weidegange auf der Alpe. 

4. Die danischen Landwirte rechnen bei jenen die Futtereinheiten bildenden 
Futtermitteln mit Mittelzahlen bezuglich ihres Nahrstoffgehaltes. Mittelzahlen 
sind jedoch errechnete, kunstlich konstruierte Werte, die nur ausnahmsweise in 
der Praxis vorkommen. Ringegen schwankt - wie jedem Fach~nn bekannt 
ist - die chemische Zusammensetzung gerade einiger der wichtigsten Futter-

1) Urspriinglich diente folgender l\IaBstab fiir diese Reduktion: 1 Teil Meng
korn = 2 Teile Kleeheu = 2'5 Teile Wiesenheu = 10 Teile Futterriiben = 12 Teile 
Turnips = 4 Teile Stroh = 10 Teile Griinfutter = 8 bis 10 Teile Mohrriiben = 15Teile 
Riibenschnitte = 4 Teile Kartoffel = 2 Teile Vollmilch = 6 Teile Magermilch = 
12 Teile Molke. Ein Weidetag, je nach Qualitat der Weide und Lebendgewicht der 
Tiere = 8 bis 14 Futtereinheiten (H. BUER, 1902). Spater wurden diese Verhaltnis
zahlen mehrfach, wenn schon nicht wesentlich geandert. 

25* 
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mittelkategorien ganz auBerordentlich. Es gilt dies z. B. sowohl fUr die Gruppe 
jener Kraftfuttermittel, welche die Zerealienkorner vorstellen, als auch fUr das 
Heu, bzw. selbst fur Grunfutter. 

In allen dies en Futtermitteln sind die Schwankungen im Nahrstoffgehalt 
so auBerordentlich groB, daB die hiedurch veranlaBten Fehler einen Vergleich 
von Tieren verschiedener Wirtschaften oft geradezu unmoglich machen, eventuell 
zu groben Irrungen in der Bewertung der betreffenden Individuen fUhren konnen. 

Zur Erklarung dieser Verhaltnisse sei erwahnt: In der Gerste schwankt je 
nach der Herkunft der fUr die Milchproduktion maBgebende EiweiBgehalt von 
5'1% (im Minimum) bis zu 18'3% (im Maximum), d.h. wie 1:3·5. 

1m Mais haben wir: 

EiweiB ... __ ._ 
EiweiB __ ... _. 
Fett ... _ ..... . 
Fett. _. _. _ ... . 

5·6% (Minimum); 
12-2% (Maximum); d_ h_ 1:2_ 
1-5% (Minimum); 
9-2% (Maximum); d. h.l:6. 

Ahnlich scharfe Schwankungen im EiweiBgehalt kommen 1m Grunfutter, 
Heu und Grummet vor_ 

Selbst dann, wenn ein und dieselbe Spezies von an verschiedenen Orten 
gewachsenen Grasern untersucht wurde, ergaben sich bedeutende Unterschiede 
im EiweiBgehalte, z. B.: 

Lolium perenne: Verdauliches EiweiB _ ...... _ 1·61% (Minimum) 
4-83% (Maximum) 

Verhaltnis yom Minimum zum Maximum 1: 3 

Phleum pratensis: Verdauliches EiweiB ____ . _ 0-84% (Minimum) 
3-55% (Maximum) 

Verhaltnis yom Minimum zum Maximum 1: 4 

Dactylis glomerata: Verdauliches EiweiB 

Verhaltnis 1: 2 

1·8% 
3-9% 

(Minimum) 
(Maximum) 

DaB bei solch groBer Verschiedenheit der Zusammensetzung wichtigster 
Futtermittel ein auf Grund der Futtereinheiten vorgenommener Vergleich der 
Leistungsfahigkeit von Kuhen verschiedener Stallungen eine den tatsachlichen 
Verhaltnissen (den Anlagen) entsprechende richtige Beurteilung unmoglich ist, 
bzw. wenn sie dennoch durchgefUhrt wird, zu vollig verkehrten Resultaten 
fuhren muB, liegt wohl auf der Hand. 

Den praktischen Nachweis von der total verschiedenen Wirkung gleicher 
Mengen verschiedener Heusorten auf den Milchertrag derselben Kuh - bei aus
schlieBlicher Heufutterung - erbrachte H. PETER (1921), Schruns in Vorarl
berg. Es lieferten z. B. a) 400 kg Talheu (160 Futtereinheiten nach danischer 
Vorschrift) 200 kg Milch und in derselben 7·4 kg Fett; b) 400 kg Berggrummet 
(wieder 160 Futtereinheiten) 325·59 kg Milch mit 13-65 kg Fett. 

Ein und dieselbe Anzahl Futtereinheiten danischen Musters (160) lieferten 
somit in Gestalt von Talheu verabreicht 200 kg Milch (=7-4 kg Fett) und dann 
wieder als Berggrummet gefUttert: 325-59 kg Milch (= 13·65 kg Fett) , d. h. 
speziell der durch gleichviel Futtereinheiten erzielte Fettertrag verhielt sich 
bei der Futterung mit Heu verschiedener Herkunft wie 1: 2. Bestandteile des 
Korpers des Tieres waren hier nicht herangezogen worden. 

5_ Dadurch, daB nur an zwei Tagen (eventuell nur an einem!) im Monat 
die aufgewandte Futtermenge tatsachlich ermittelt wird, an allen ubrigen jedoch 
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nur schatzungsweise Eintragungen gemacht werden, erhalt der Vorgang einen 
hochst unsicheren Charakter, weil unabsichtliche Tauschungen moglich sind. 

6. Bei seltener Kontrolle (allmonatlich einmal) konnen verschiedene Sto
rungen innerer oder auBerer Natur auf das Endresultat EinfluB nehmen und es 
ungiinstig beeinflussen. Dies ist z. B. moglich, wenn am Kontrolltage die Kuh 
rindert oder an einer Darmstorung leidet oder groBere Wetterveranderungen 
im Anzuge sind (Depression usw.). 

7. Nach den iibereinstimmenden Nachrichten vieler ehemaliger Horer ver
schiedener Nationalitat, die in Danemark in Wirtschaften, die an solche Kontroll
vereine angeschlossen waren, in Stellung sich befunden hatten, nehmen sowohl 
die danischen Ziichter als auch die Kontrollassistenten haufig die Kontrolle 
recht leicht; kommt es doch vor, 'daB selbst an den eigentlichen Kontrolltagen 
das Futter nur geschatzt, statt gewogen wird. 

Wenn trotz dieser praktisch geauBerten Geringschatzung seitens mancher 
Ziichter letztere trotzdem Mitglieder der Kontrollvereine bleiben, so liegt dies 
in dem Ansehen, in dem guten Ruf, in welchen Danemark durch die Griindung 
der Kontrollvereine im Auslande gelangt ist; es ist daher Sache des Prestiges, 
denselben aufrecht zu erhalten und durch den Weiterbestand der Kontrollvereine 
eine fiir das Land wirksame und niitzliche Reklame zu machen, welche noch 
iiberdies, weil vielfach von Auslandern im Auslande selbst gemacht, sehr billig 
zu stehen kommt. 

8. DaB die Kontrollassistenten keineswegs - wie in manchen Staaten 
Mitteleuropas geglaubt wird - jenen angeblichen giinstigen EinfluB auf die 
Viehzucht des Landes haben konnen, ergibt sich aus der Tatsache, daB diese 
Beschaftigung ein Anfangerberuf und begreiflicherweise nur sehr voriiber
gehender Natur ist. Am klarsten geht die Wertung des Kontrollassistenten in 
Danemark aus seiner Bezahlung hervor; der Gehalt soll 100 Kronen monatlich 
betragen, wahrend der Monatslohn der jiingsten, 15 bis 16jahrigen Knechte 
bereits 250 danische Kronen ausmacht. Diese Zahlen sprechen mehr als W orte. 

Wenn man alle jene mitgeteilten Bedenken und Tatsachen, welche gegen 
die iibliche Art der relativen Leistungspriifungen nach danischer Art sprechen, 
ruhig iiberdenkt, dann wird man sich unmoglich dem Gedanken verschlieBen 
konnen, daB sie unter den Bedingungen des praktischen Lebens nicht am Platze 
sind. Trotz des groBen geforderten Apparates und des Aufwandes an Arbeit 
und Mitteln liefern sie keineswegs bessere, brauchbarere Resultate als die ein
fache und billige absolute Leistungspriifung. 

Ihr Hauptnutzen liegt in der Feststellung und dadurch ermoglichten Aus
merzung schlechter Melkerinnen. Dies erkHirt auch die stets in solchen Fallen 
zu beobachtenden Fortschritte in der Milchleistung wahrend der ersten Jahre 
des Wirkens solcher Kontrollvereine. Selbstverstandlicherweise ermoglicht aber 
die gewohnliche, absolute Leistungspriifung denselben Erfolg, nur auf viel ein
fachere, bequemere Weise. Deshalb haben diese relativen Leistungspriifungen 
auch in Gebieten mit leistungsfahiger Viehzucht, wie z. B. im bayrischen Allgau, 
keinen Eingang gefunden, obschon doch gerade im Allgau zum ersten Male in 
Europa (1894) planmaBig Leistungspriifungen, allerdings wohlweislich nur abso
lute, eingefiihrt worden waren. Und wenn in gewissen Teilen Bayerns, wie in 
der Oberpfalz, Zuchtgebiete mit sogar nur 1060 kg mittleren Milchertrages vor
kommen, so liegt dies, wie PROBST (1920) gezeigt hat, weder an der Rinderrasse, 
noch mittelbar an der Leitung der dortigen Tierzuchtsverhaltnisse, vielmehr 
sind einzig und allein die dort iiblichen und wirtschaftlich moglichen Fiitterungs
verhaltnisse schuld. Die ortlichen Verhaltnisse machen namlich eine eiweiBreiche, 
ausgiebige Fiitterung unmoglich, und damit schwindet auch jede Aussicht auf 
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hohe Milchleistung, die doch bekanntlich zu einem guten Teile auch eine EiweiB
frage ist. Wenn das Reagens (das ausgiebige, eiweiBreiche Futter) fehlt, enWillt 
auch die Moglichkeit der Reaktion - die hohe Milchleistung. 

Ahnlich wie in der Oberpfalz oder in Ober- und Unterfranken, liegen die 
Futterverhaltnisse in zahlreichen Gebieten Mitteleuropas; uberall dort waren 
danische Kontrollvereine bereits aus wirtschaftlichen Grunden ungeeignet; 
sie wurden selbst dann hochst fragwurdige Resultate liefern, wenn all die ange
fiihrten wissenschaftlichen und praktischen Fehlerquellen nicht vorhanden 
waren. 

Deshalb ist es im Interesse des wirklichen Fortschrittes zu begruBen, wenn 
berufene, stoffwechselphysiologisch, ebenso wie praktisch landwirtschaftlich 
erfahrene Fachleute auf die vielen Mangel und Fehler, welche dem System der 
relativen Leistungsprufung nach danischem Muster anhaften, hinweisen, wie dies 
der ZUNTz-Schuler W. VOLZ (1920) in einem im Klub der Landwirte in Berlin 
gehaltenen Vortrage getan hat. Nach eingehender Wurdigung allen Fur und 
Wider kommt er zu dem wichtigen Ergebnisse: "Zusammenfassend kann daher 
nur festgestellt werden, daB die Forderung, durch die in der Praxis ubliche 
Milchkontrolle die relative Leistung der Milchkuhe zu ermitteln, eine uto
pische ist." 

Auch VOLZ empfiehlt dann die einfache, absolute Milchleistungsprufung, 
weil sich unter anderem bei genauer Ausfiihrung die Resultate der absoluten 
und relativen Leistungsprufung ohnedies decken diirften. 

Indirekte Priifung der Anlage zur Milchleistung 

Oft treten Verhaltnisse ein, welche es unmoglich machen, die Milchleistung 
von Rindern direkt zu priifen; wenn wir es z. B. mit trockenstehenden Kuhen, 
Kalbinnen oder mit Stieren zu tun haben, und wenn wir diese Rinderkategorien 
auf ihre erbliche Anlage fur Milchproduktion priifen wollen, so kann dies nur auf 
indirektem Wege geschehen, indem wir aus der praktischen Erfahrung heraus 
yom Habitus auf eine eventuell groBere oder geringere Anlage fiir Milchleistung 
schlieBen. Diesem besonderen Zwecke dienen in der Praxis die sogenannten 
Milchzeichen. 

Milchzeichen nennt man jene Merkmale am Korper erwachsener Rinder, 
welche auf eine gute Veranlagung zur Milchergiebigkeit des betreffenden Indi
viduums oder, wenn es sich um einen Stier handelt, der zugehorenden Familie 
schlieBen lassen. Man kann sie nach folgenden Gruppen ordnen: 

A. Merkmale allgemeinen Charakters. 
1. Langer, in der Mittel- und Hinterhand auch breiter Rumpf. 
2. Bei Kiihen bzw. Kalbinnen eine typisch weibliche Beschaffenheit des 

Kopfes (sexueller Dimorphismus). 
3. Mittelfeiner (weder grober noch zu feiner) Knochenbau. 
B. Beschaffenheit von Hant nnd Haar. 
1. Die Haut solI relativ fein, leicht verschiebbar, am Halse zur Faltenbildung 

neigend sein und sich elastisch hart anfiihlen. 
2. Desgleichen soIl die Behaarung fein und glanzend sein. Die Bedeutung 

beider Milchzeichen ist eine indirekte; sie weisen auf eine gute Durchzuchtung 
der betreffenden Tiere, und Punkt 2 besonders auf gute Hauternahrung, somit 
Gesundheit. Auf den diesbezuglich verandernden EinfluB rauher Haltung 
(Alpung) sei hingewiesen. 

3. Die Euterbehaarung soIl gleichmaBig beschaffen sein und die Euter
haare gegenuber den Deckhaaren des Korpers kurzer und feiner. Erklarung: 
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Beweis fUr die sorgfaltige Durchziichtung der betreffenden Tiere im all
gemeinen. 

4. Die sogenannten "Wolfshaare" sind auffallend grobe, oft bis finger
lange Euterhaare. Ihr Vorkommen zeigt eine sorglose Zucht, ein mangelhaftes 
Durchziichtetsein der betreffenden Individuen iiberhaupt an. Indirekt ist aus 
ihrem Vorkommen zu schlieBen, daB in den betreffenden Zuchten auch die Zucht 
auf Milchleistung nicht geniigend streng oder erfolgreich genug geiibt worden 
sein diirfte. Sie sind daher, selbst wenn manchmal so beschaffene Tiere befrie
digende Milchleistungen zeigen mogen, im allgemeinen doch im ungiinstigen 
Sinne zu deuten. 

5. Der sogenannte "Milchspiegel" GUENONS, ein durch kiirzere und in 
bestimmter Richtung verlaufende Haare gebildetes Haarfeld von sehr verschie
dener Gestalt und Umrissen, das zwischen Scham und Euter der Kiihe gelegen 
ist, steht mit der Milchleistung in keinem, auch nicht indirektem Zusammen
hange. Seine urspriingliche biologische Bedeutung ist die eines Erkennungs
zeichens. Hirsch und Reh z. B. zeigen dies Merkmal im mannlichen und weib
lichen Geschlechte gleich gut und noch in viel auffallenderem MaBe entwickelt, 
und der bezeichnende Ausdruck der Jagersprache "Spiegel" erfaBt das Wesen 
dieses Haarfeldes treffend. 

C. Beschaffenheit des Euters und der Zitzen samt nachster Umgebung. 
l. Das Euter solI - in der Laktationsperiode - groB, wohlgestaltet und ein 

sogenanntes Driiseneuter sein. Besonders groBe Euter, die nach dem Ausmelken 
nicht zusammenfallen und nicht faltig werden, die - bei entsprechender Ubung 
- auch dem tastenden Finger gegeniiber sich anders verhalten, sind "Fleisch
eu ter" oder "Fetteu ter". Sie sind histologisch yom Driiseneuter verschieden. 
Das Geriist vorstellende Bindegewebe, in welchem meist auch viel Fett ein
gelagert zu sein pfle5~' 1st in solchen Fallen iiberwiegend entwickelt, wahrend 
das hier allein wertvolle Driisengewebe schwacher entwickelt ist. Solche Euter 
finden sich gewohnlich bei Individuen, die zur Mastfahigkeit neigen, eine 
bindegewebige Konstitution haben und keine Anlage zu hoher Milchergiebigkeit 
besitzen. 

2. Beschaffenheit und Zahl der Zitzen. Entsprechend den vier 
Eutervierteln des Rindes sind hier normalerweise auch vier wohlentwickelte 
Zitzen vorhanden. Wenn man relativ lange Zitzen als gutes Milchzeichen wertet, 
so handelt es sich hier natiirlich wieder nur um ein indirektes Merkmal, insoferne 
als hieraus auf lange geiibte Zuchtwahl und somit auf eine hochstehende Zucht 
iiberhaupt geschlossen werden darf. Das Vorkommen einer fUnften oder fiinften 
und sechsten mehr oder weniger vollkommen entwickelten Zitze, das friiher 
als gutes Milchzeichen angesehen wurde (man dachte an Neigung zu 
besonders starker Entwicklung des Driisengewebes), hat wohl nicht jene friiher 
vermutete giinstige Bedeutung. Vielleicht ist hier der Gedanke nicht gleich
giiltig, daB es sich dabei offenbar urn eine Art, einen einfachen Fall von Poly
mastie handelt, welche als Konvergenzmutation unter anderem auch beim 
menschlichen Weibe ofters vorkommend, heute von den Biologen im allgemeinen 
als echtes Degenerationszeichen angesehen wird, dessen Trager unter anderem 
auch eine groBere Empfanglichkeit fiir Tuberkulose besitzen sollen. 

Bei Stieren finden sich normalerweise vor dem Hodensack rudimentare 
(meist nur warzenformige) Zitzen. In milchreichen Zuchten pflegen diese Zitzen 
tatsachlich wesentlich langer entwickelt zu sein (sie konnen unter Umstanden 
eine Lange von mehreren Zentimetern erreichen) als in Rassen oder Zuchten, 
in denen die Milchleistung gering ist. Bei der Beurteilung der Stiere ist somit 
auf dies Milchzeichen entschieden zu achten. 
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3. Stark entwickelte "Milchadern" und "Milchgru ben". Bei in der 
Laktation befindlichen Kuhen werden die starken, zwei bis drei Finger dicken, 
seitlich unten am Rumpfe gelegenen Venen in der Annahme, daB sie einen Teil 
des in der Milchdruse verarbeiteten Elutes abfuhren, als gutes Milchzeichen 
angesehen. Dort, wo diese "Milchadern" die auBere Brustbinde durchbohren, 
liegen die sogenannten unteren "Milchgru ben" oder "Milchsch usseln". 
Sie sollen bei guten Milchkuhen relativ groB sein, d. h. fUr einen einzulegenden 
Finger genugend Raum bieten. Gegenuber den Milchadern gewahren sie die 
Prufungsmoglichkeit auch bei trockenstehenden oder am Ende der Laktation 
befindlichen Individuen. 

D. Milchzeichen, welche zum Rumpfbaue in Beziehung stehen. 
1. Die Breite des Abstandes der beiden letzten Rippenpaare von

einander. Dies von schweizeriscbenBauern seit langem verwendeteMilchzeichen, 
das durch WILCKENS in die zuchterische Literatur eingefUhrt worden ist und 
das er physiologisch zu erklaren versuchte, wird an der Rumpfseite dort gepruft, 
wo ungefahr die groBte Breite des Brustkorbes liegt. Der Zwischenraum zwischen 
der vorletzten und letzten Rippe jederseits wird bei normaler Stellung des Tieres 
durch Einlegen von mehreren Fingern beurteilt. Als mehr oder weniger fur 
mittlere Milchleistungen sprechend wird eine Breite von drei Fingern dieses 
Rippenzwischenraumes angesehen. Vier Finger breite Zwischenraume gelten 
als gutes, engere als drei Finger breite als schlechtes Milchzeichen. Dies praktisch 
erprobte und relativ verlaBliche Milchzeichen erklart, daB ein breiter Rippen
zwischenraum ein Zeichen nicht nur eines langen, sondern auch stark gewolbten 
Brustkorbes sei. Es sollen namlich bei starker Wolbung die jalousieartig (schrag) 
gestellten Rippen den groBeren Rippenabstand voneinander mit bedingen. 
Hiedurch werde somit ein groBer Innenraum des Brustkorbes angezeigt und 
dieser wieder lasse auf voluminose, gut entwickelte Lungen schlieBen. Nun sei 
aber zu guter Milchleistung ein reger Stoffwechsel notig, der seinerseits wiederum 
einen groBeren Sauerstoffbedarf erfordere. GroBe Zwischenrippenweiten wurden 
somit die Gewahr einer fUr hohe Milchergiebigkeit notwendigen groBeren Sauer
stoffaufnahme bieten und somit indirekt ein Milchzeichen vorstellen. 

Dieser Erklarung widerspricht aber die bekannte Tatsache, daB haufig 
hochst ungunstig beschaffene Verhaltnisse des Brustkorbes mit hochster Milch
leistung verbunden sein konnen. Aber auch solche, besonders vorne nicht nur 
schmale und enge, sondern auch seichte Formen des Brustkorbes, zeigen dann 
trotzdem breite Zwischenraume zwischen den beiden letzten Rippen. Unter 
solchen Umstanden habe ich vor zirka 25 Jahren folgenden Erklarungsversuch 
gewagt: Die groBen Rippenzwischenraume stehen mit langgestrecktem Bau des 
Rumpfes in Zusammenhang. Die groBere Lange speziell der hinteren Halfte der 
Wirbelsaule, besonders im Bereiche der letzten Rippen- und der Lendenwirbel, 
wird aber ausgelost, veranlaBt, durch eine reichlich gebotene, mehr weniger 
voluminose Nahrung. Letztere bedarf namlich zu ihrer Bewaltigung eine massige 
Entwicklung des Magen- und Darmtraktes. Bei von Jugend an solcherart reich 
ernahrten Tieren wird daher durch die massiger sich entwickelnden Verdauungs
organe ein Reiz fur vermehrtes Langenwachstum auch des mittleren Rumpfes 
ausgeubt. Nicht nur die Lange der einzelnen Wirbelkorper ist bei ihnen groBer, 
sondern auch der zwischen ihnen befindliche Abstand, bzw. besonders noch der 
Abstand in den letzten Rippen voneinander. 

Nun ist aber eine massige Entwicklung der Verdauungsorgane zur Verar
beitung groBer Mengen von Futter (man beachte das Normalfutter der Rinder: 
Heu und Grunfutter) absolute Vorbedingung fUr eine hohe Milchleistung. Und 
solcherart sind dann weite Rippenzwischenraume als ein an und fUr sich ver-
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UiBliches Milchzeichen, von dem die schweizerischen bauerlichen Ziichter Hingst 
Gebrauch machen, zu verstehen. DaB auch dies Milchzeichen, wie iiberhaupt alle, 
um so mehr an Bedeutung verliert, je vollkommener die Durchziichtung eines 
Schlages von Rindern geschah und je hOher die Anlage zur Milchergiebigkeit 
gleichmaBig auf alle oder die meisten Glieder dieses Schlages ziichterisch iiber
tragen wurde, je gleichmaBiger also hohe Milchergiebigkeit Rasseneigenschaft 
geworden ist, das liegt in der Natur der Sache begriindet und erklart zum 
Teil das absprechende Urteil GAUDES iiber die Milchzeichen, die er eben 
an einem vollkommen durchziichtetem, daher hiefUr ungeeignetem Schlage 
studiert hat. 

W 0 aus irgend welchen Griinden der Verdauungstrakt eines Tieres fiir seine 
intensiv arbeitende Milchdriise nicht geniigend Nahrstoffe bereitstellen kann, 
dort geht das betreffende Tier friiher oder spater an Tuberkulose oder Erschopfung 
zugrunde. Ein interessantes derartiges Beispiel verdanke ich der Freundlichkeit 
des verstorbenen Direktors der landwirtschaftlichen Hochschule in Dublany, 
Herrn FRoMMEL. Eine kleine zirka 300 kg schwere Kuh der brachyceren Land
rasse Galiziens lieferte durch Monate taglich iiber 30 l (an manchen Tagen 
bis nahe an 40 heranreichend) Milch. Sie wurde ad libitum auch mit Kraft
futter gefUttert, ging aber trotzdem nach mehreren Monaten an allgemeiner 
Erschopfung ein. Es ist klar, daB es sich hier um typische Lactorhoe handelte, 
welche offenbar innersekretorischen Ursprungs ist. Dem ins Ungemessene 
gesteigerten Nahrstoffbedarf der Milchdriise konnte der Verdauungstrakt nicht 
entsprechen. 

2. Die sogenannte ,,0 bere Milchgru be". Interessanterweise haben ameri
kanische Farmer in der oberen Milchgrube ein dem vorigen durchaus analoges 
Milchzeichen festgestellt. Es handelt sich hier um den bei guten Milchkiihen 
groBeren, entweder durch den tastenden Finger feststellbaren, oder aber bei 
weniger gut genahrten Tieren bereits aus einiger Entfernung deutlich sichtbaren 
Abstand zwischen dem Dornfortsatz des letzten Riicken- und jenem des ersten 
Lendenwirbels. Die verschiedene Richtung, in der die Dornfortsatze der genannten 
beiden Wirbel verlaufen, bedingen zwar bereits bei normalen Rumpflangen an 
dieser Stelle einen etwas groBeren Abstand als zwischen den Dornfortsatzen 
der anderen Wirbel, allein wesentlich groBer und besonders deutlich hervortretend 
wird dieser Abstand doch nur dann, wenn es sich um einen langgestreckten 
Rumpf mit langen Wirbelkorpern handelt. Die physiologische Erklarung der 
oberen Milchgrube als Milchzeichen ist daher genau dieselbe, welche zuvor fiir 
die Rippenzwischenraume als Milchzeichen zu geben versucht wurde. 

Eine Reihe anderer "Milchzeichen", etwa wie jenes des Haarwirbels in der 
Riickengegend (je groBer dessen Entfernung yom ersten Riickenwirbeldornfort
satze ist, desto bessere Milchanlage angeblich), des Haarscheitels auf jedem der 
beiden Hinterviertel des Euters (belgisches Milchzeichen), der groBeren Schwanz
lange (Milchzeichen der Sudetenbauern), verschiedener Korperproportionen 
(groBere Brustbreite bedinge groBere Milchleistung - SCHUPPLI) oder die 
Euterlage iibergehe ich, weil sie entweder vollig gegenstandslos sind oder aber 
keine fUr verschiedene Rassen des Rindes geltende Bedeutung haben. 

Es braucht nicht erst hervorgehoben zu werden, daB die Milchzeichen nur 
einen Anhaltspunkt fiir wahrscheinlich vorhandene bessere oder geringere 
Anlage zur Milchproduktion gewahren konnen, und daB sie aIle zusammen 
beriicksichtigt werden miissen, um ein entsprechendes Urteil zu ermoglichen. 
Nur grobe Unterschiede in den Anlagen zur Milchergiebigkoit konnen auf 
diesem Wege erschlossen werden. 
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Arbeitsleistung (Muskelleistung) 
Die Formen der Muskelleistung, welche der Mensch von gewissen Haustier

rassen fordert, sind auBerst mannigfach. Bald handelt es sich einseitig urn abso
lute Schnelligkeit (englisches Vollblut), bald urn Schnelligkeit verbunden mit 
Ausdauer, wie beim Araber. Dann wieder verlangt man Eignung zum Lasten
tragen (Vegliapony, bosnisches Bergpferd) zum Teil im schwierigsten Gebirgs
terrain (Maultier) oder im Hochgebirge, in Hohen mit geringem Luftdruck (Yak, 
Lama) oder in der Steppe und der Wiiste (zwei- und einhOckeriges Kamel). 

Am meisten allerdings wird die Zugleistung, und zwar wieder in sehr ver
schiedener Form gefordert. Luxuszwecke und Zwecke des wirtschaHlichen 

Abb. 179. "Kincsem", englische Vollblutstute (1874 bis 1887). Schnellstes und 
eriolgreichstes Pferd seiner Zeit, das in 54 groBen und kleinen Rennen niemals 
geschlagen wurde. Charakteristikum: stark gew61bter Riicken und iiberbaut. 

(Nach einem Bilde v. A. ZA:MPIS.) 

Lebens, nicht zum wenigsten landwirtschaftlicher Natur, haben beim Pferde, 
Rinde und Biiffel zahlreiche Zuchten erstehen lassen, welche fur den jeweils 
gegebenen Zweck besonders geeignet und zweckmaBig sind. 

Pferdetype fUr groBe Schnelligkeit. Die fUr diesen Zweck in Frage kommende 
Rasse (Rasse im landwirtschaftlichen Sinne aufgefaBt) ist das englische Vollblut. 
Seit dem 17. J ahrhundert in diesem Sinne geziichtet, erreicht es auf kurzeren, 
einige Kilometer langen Strecken eine mittlere Sekundenschnelligkeit von unge
fahr 15 Meter. Urn einige Beispiele von Hochstleistungen anzugeben, mochte 
ich als die hochste in der Literatur verzeichnete jene wiederholen, welche seiner
zeit der Professor der Physiologie in Wien E. BRucKE in seinem Vortrage in der 
feierlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften zitierte. Yom Flying 
Childers sagt er, daB er sich mit einer Geschwindigkeit von 25·15 m in der 
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Sekunde bewegte, "also mit der Geschwindigkeit eines Sturmwindes, der Baume 
entwurzelt und die Ziegel von den Dachern treibt." Dnd Firetail solI nach 
demselben Autor im Jahre 1772 eine englische Meile (1·609 km) in 1 Minute 
und 4 Sekunden zuruckgelegt haben (d. h. in 1 Sekunde 25·14 m). Ebenfalls 
ahnliche Schnelligkeit entwickelte der beruhmte Eclipse, der im Jahre 1769 
fUnfjahrig die relativ enorme Strecke von 7160 m in 6 Minuten 4 Sekunden lief, 
also 19·66 m mittlere Sekundenleistung aufwies. Diese Riesenleistung tritt mit 
voller Scharfe dann hervor, wenn man mit ihr die Leistung des beruhmten 
Flying Childers auf ahnlich langen Bahnen vergleicht. 1m Rennen zu New 
Market (1715) lief derselbe 6128 m in 5 Minuten und 40 Sekunden (Sekunden
leistung 18 m). 

Abb. 180. Barsoi, russischer Windbund. Reprasentant der Korperform fUr 
einseitig entwickelte Schnelligkeit. (Phot. n. J. WATSON: The Dog book, Bd. II. 

London 1906.) 

Die Leistungspriifung des englischen Vollblutes erfolgt auf der Rennbahn. 
Uber die charakteristische, dem speziellen Zwecke angepaBte Korperform 

des englischen Vollblutes geben die MaBe der auf Seite 306 befindlichen Tabelle 
Auskunft. Ais Leitsatz fUr die Beurteilung gilt vielfach der S. v. NATHusIUssche 
Ausspruch: "Je hoher die Anforderungen an Schnelligkeit, um so geringer die 
MaBe und damit die Masse und umgekehrt." 

Das Gewicht steht nach dem Genannten daher im umgekehrten Verhaltnisse 
zur Schnelligkeit, je schwerer das Pferd, desto langsamer. Damit steht bis zu 
einem gewissen Grade (nach S. v. NATHusIUs) die Tatsache im Zusammenhang, 
daB keineswegs Individuen mit groBer WiderristhOhe fUr groBe Schnelligkeit 
besondere Eignung haben. 

Von sonstigen, fUr die Schnelligkeitsleistung charakteristischen korper
lichen Merkmalen waren noch zu erwahnen: eine relativ kurze, die Widerrist-
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hohe nur wenig iiberschreitende Rumpflange, eine gegeniiber anderen Pferdetypen 
geringere relative Brusttiefe und Brustbreite, hingegen relativ langere Beine und 
ein vorziiglich entwickeltes, hohes und weit nach hinten reichendes Widerrist. 
Letzteres kann als Resultat funktioneller Anpassung angesehen werden, welche 
mit der spezifischen Leistung dieses Pferdes im Zusammenhang steht, weil weder 
eine Spezies wilder Equiden, noch eine primitive Pferderasse diese Entwicklung 
zeigt. 

Pferdetype fUr mit Ausdauer kombinierter Schnelligkeit. Am besten ent
sprechen diesem Zwecke wohl das arabische Pferd und eine Reihe ihm der Ab
stammung nach verwandter Rassen und Schlage. 

Wenn man auch von den verlaBlichen Angaben iiber die Leistung des 
arabischen Pferdes in seiner Heimat seitens einwandfreier Fachleute (wie z. B. 

Abb. 181. Importierter Original Araber "Burgas" (Polen). Typus des edlen 
ausdauernden Pferdes. (Orig.-Phot. v. Dr. SKORKOWSKI.) 

des Baron NOLDEN) absieht, so lieferten auch die im Jahre 1919 und 1920 in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika veranstalteten Armee-Distanzritte den 
Beweis fiir diese Behauptung. Diese Proben wurden in der Weise ausgefiihrt, 
daB fiinf Tage nacheinander je 96 km (60 englische Meilen) mit 100 kg Gewicht 
zuriickgelegt werden muBten, worauf dann am sechsten Tag ein iiber Ih englische 
Meile (0·4 km) sich erstreckendes Rennen den SchluB bildete. 

An diesem Armee-Distanzritt nahmen teil: Pferde arabischer Rasse (Voll
und Hochblut), englisches Voll- und Hochblut, Morgans (etwa als englisches 
Halbblut zu betrachten) und im Jahre 1920 auch zwei amerikanische Traber, 
welche aber beide sehr schlecht abschnitten, gar nicht zum "finish" kamen. 

Gepriift wurde die Schnelligkeit, mit der die taglichen Leistungen absolviert 
wurden und ganz besonders die Kondition am SchluB des Ganzen. 1m allgemeinen 
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schnitt dabei das englische Vollblut schlecht ab, und zwar trotzdem es, wie aus
driicklich bemerkt wird, im Gegensatz zu den anderen Pferden, sorgfaltig vor
bereitet worden war. Obenan stand das arabische Blut. Zum Beispiel erhielt 
1919 eine arabische Vollblutstute den ersten Preis mit einer Konditionsbeurteilung 
von 50 Punkten (das ist das erreichbare Maximum). 

Das Resultat der Beurteilung auf Grund des Armee-Distanzrittes durch die 
Preisrichter lautet dahin, daB die Zucht schneller Pferde fUr kurze Strecken 
keine schnellen Pferde fUr groBe Strecken schaffe, und daB daher: "Ausdauer 
beim Pferde einen Typus erfordere, der fiir Ausdauer besonders geziichtet sein 

.. " musse. 

Abb. 182. Vollblut Araber.Hengst Skowronek. Gilt als bester Araber-Hengst 
Englands, gezuchtet in Polen. (Orig .. Phot. v. Dr. SKORKOWSKI, Krakau, 1925.) 

Der Ausfall der amerikanischen Versuche bietet weder etwas Neues noch 
etwas Uberraschendes, denn daB ein hartgezogenes Pferd arabischer Rasse das 
gegebene Kampagnepferd vorstellt, ist seit langem bekannt. 

Type der Tragtiere. Als Trag- oder Saumtiere kommen in Europa - heute 
allerdings nur noch in GebirgsHindern in Verwendung - Pferde, Esel und Maul
tiere in Betracht. In den Steppen und Wiisten Asiens und Afrikas dient das 
zwei- bzw. einhockrige Kamel diesem Zwecke. Unter den Pferden sind als vor
ziigliche Tragtiere mit sicherem Tritt selbst in schwierigem Gebirgsterrain be
kannt: das bosnisch-herzegowinische Pferd, soweit es im Ge birge aufgewachsen, 
das Huzulen Pferd Ostgaliziens, die Haflinger in Siidtirol, dann eine Reihe 
trotz ihrer besonderen Kleinheit doch sehr leistungsfahiger siidlicher Ponys, wie 
das Vegliapony (das iibrigens in reiner Form heute schon verschwunden ist), 
das Skyrospony und die kleinen Pferde Sardiniens und Korsikas. 
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Fur Ui,ngere Strecken betragt die Last, je nach der GroBe der betreffenden 
Tiere, zwischen 80 und 120 kg . Beim Maultier im Mittel etwa 150 kgl). 

Die Anforderungen, welche an den Korperbau leistungsfahiger Tragtiere zu 
stellen sind, betreffen: einen kurzen Rumpf mit guter Wolbung der Wirbelsaule 
(der Karpfenrucken des Esels und mancher Gebirgspferde I), eine kraftig ent
wickelte Ruckenmuskulatur und vortrefflichen Bau der Extremitaten bezuglich 
des Knochen- und Muskelsystems und des Band- und Sehnenapparates. 

Seinem Korperbau nach eignet sich auch das arabische Pferd, besonders jenes 
des Nedjed, fur solche Zwecke. 

Abb. 183. Wallach "Serko" der Amur-Kosaken-Rasse (Mongolenpferd, Abkommling 
des E. PRZEWALSKI). Legte die Strecke von Blagowestschensk am Amur bis 
St. Petersburg (8283 Werst) in 193 Tagl'n zuriick. Aufnahme kurz nach der Ankunft. 
(Phot. v. Oberst RUTHOWSKY aus GULKEWICZ, Typen und Rassen der Pferde 

Rumands.) 

Ausdauer, d. h. eine gewisse Widerstandsfahigkeit gegen Ermudung, die 
allerdings zum Teil auch ein Resultat der Ubung von Jugend an ist, gehort zu 
den fUr Tragtiere notwendigen Eigenschaften. 

Fur Afrika ist nach CORNEVIN das einhockrige Kamel des Tell - Djemel 
genannt - ein groBes, auf niedrigen Beinen stehendes Tier, im Gegensatz zum 
flinken Mehari, das typische Lasttier, welches mit 200 bis 280 kg Last, weidend 
taglich etwa 30 bis 35 km zurucklegt. 

1) Friiher, da auch in anderen Landern der schlechten StraBen wegen Pack
pferde aus den groBen Rassen verwendet wurden, erfahren wir - allerdings auf 
ebener StraBe - von viel hoheren Leistungen. So berichtet YOUATT von Miihlen
pferden der Clevelandrasse, welche viermal pro Woche in 24 Stunden mit einer Last 
von 280 kg 96 km zuriicklegten. 
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Vom zweihockrigen Kamel Zentralasiens solI es Zuchten geben, welche anf 
weiten Streeken bis zu 400 kg bewaltigen. 

Fur extreme Hoehlagen, wo die Einwirkung der verdunnten Luft sieh starker 
geltend maeht, kommen als Lasttiere der Yak (in Tibet) und in den Hoehgebirgen 
Sudamerikas das Lama zur Geltung. Naeh E. BRUCKE solI letzteres mit einer 
Normallast von 45 bis 50 kg beladen, noeh in Hohen im Vollbesitze seiner Kraft 
sein, in denen "das Pferd zittert und keueht, und selbst das Maultier nur noeh 
einen Teil seiner Krafte ubrig hat". 

Abb. 184. Polnischer Konik (polnisches Landpferd) aus der Gegend von Bilgoraj. 
Sechsjiihrige Stute (W. H. = 127 em) aus dem Dorfe Ruda Solska, Bezirk Bilgoraj 
(Lublin). Charakteristik: Dunkelfalb, Kopf und Beine dunkel schattiert, Mahne 
und Schwanz dunkel, am Riicken ein dunkler Aalstrich und ebenfalls je drei 
dunkle Querstreifen an der Innemeite der Vorderbeine. Kastanien an allen Beinen. 
Wegen des Winterhaares ist der Aalstrich und die Querstreifung im Bilde nicht 
sichtbar. Typus des hart en ausdauernden Landpferdes. (Orig.-Phot. v. Dr. 

T. VETULANL) 

Pferdetype des groBen Wagenschlagcs (Karossier). Mit dem Worte Karossier 
bezeichnet man Luxuspferde von groBer, imposanter Gestalt, sehonen Formen 
und ziemlieher Masse. Fruher, namentlieh im 18. bis 19. Jahrhundert, wurde 
vielfaeh aueh eine hohe Knieaktion im sonst nur maBig raumfordernden Trab 
gewiinseht (spaniseh-neapolitanisehe Pferde, Kladrl'ber). 

Diese Type, welehe dureh den modernen Automobilismus besonders groBe 
EinbuBe erlitten hat, wird dureh folgende bekanntere Zuchten reprasentiert: 
Anglo-Normanner, Clevelander Braune, sehwerere Type der Hannoveraner, 
Kladruber, Oldenburger, groBer Noniussehlag u. v. a. 

Wagenpferde mittelschwerer bis leichter Type. Als Vertreter dieser Type 
kommen neben den einen Ubergang zur vorhergehenden Gruppe bildenden 
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Holsteiner verschiedene Zuchten des englischen Halbblutes, wie Norfolk-Traber, 
Hackneys (Cover- und Park-Hacks, besonders letztere mit hoher Knieaktion)1) usw. 

Abb. 185. Hafflinger Klepper (vierjahriger Hengst), Eignung fUrs Gebirge. 
(Orig.-Phot. v. Prof. K. KELLER, Wien.) 

Abb. 186. Altspanisehes Pferd, Kladruber Zueht. Sehimmelhengst "Generale 
Alba XII". Karossierrichtung. (Orig.-Phot. v. Direktor R. MOTLOCH.) 

1) Hackney ist ein gewohnliehes, ein Gebrauehspferd im urspriingliehen Spraeh
gebrauehe. leh finde diese Bezeiehnung bei JENKINSON bereits Mitte des 16. Jahr
hunderts im Gebraueh. 
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in Betracht; ferner Lippizaner und in Osterreich die als Jucker bezeichneten 
leichten, schnellen Pferde meist ungarischer Herkunft, die gewohnlich recht 
verschiedenartiger Blutmischungen zwischen dem Ul'spriinglich ungarischen 

Abb. 187. Anglonorrnanner "Juvigny", Pariser Weltausstellung 1900. Karossier
richtung. (Phot. uberlassen v. Prof. KELLER, Wien.) 

Abb. 188. Amerikanische Traberstute "Sunol". Typus fUr schnelles Traben. 
Charakteristikurn: die Karnellende! (Phot. n. einem Bilde von SCHREIBER, 1900.) 

A dam e t z, Allgemeine Tierzuchtlehre 26 
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(eventuell auch galizischen) Landpferde und englischem Halb- und Hochblut 
entsprungen sind. 

Type der Traberpferde. Ais Vertreter der durch groBe Trabschnelligkeit aus
gezeichneten Luxus- bzw. Sportpferde sind die amerikanischen unn. russi
schen (Orloff) Traber zu erwahnen. 

Die amerikanischen Traber, die heute wohl als eine hochbliitige Spezial
zncht des englischen Vollblutes angesehen werden konnen, nnd welche sich in 
ihren leistnngsfahigsten Reprasentanten durch dentliches Uberbautsein und 
eigentumliche, steil verlaufende Hinterextremitat (die sogenannte Kamellende) 
morphologisch auszeichnen, sind eine verhaltnismaBig junge Zuchtung. Mittels 
strenger, die individuellen Leistungen auf der Trabrennbahn berucksichtigender 
Zuchtwahl gelang es, in der an anderem Orte besprochenen Weise die Schnelligkeit 
des Trabes im ';erlanf von nicht viel mehr als einem halben Jahrhundert von 

Abb. 189. Russischer Traber "Polkan II", Typus des leistungsfahigen russischen 
Trabers. (Nach einer Photographie.) 

etwa drei Minuten fur die englische Meile (1·6 km) auf zwei Minuten zu steigern. 
DaB an dieser relativ nngewohnlich raschen und ausgiebigen Steigerung der Trab
leistung nicht allein die Zuchtungsknnst, bzw. die genotypische Beschaffenheit 
der Tiere und die Art des Trainings, sondern auch Momente rein technischer Art 
(Beschaffenheit der Wagen, Geschirre, Anlage der Bahn nsw.) beteiligt sind, sei 
nebenbei erwahnt. 

Die russischen Traber nehmen ihren Ursprung von einer Kreuzung 
morgenlandischen (arabischen) und abendlandischen (danisch-hollandischen) 
Blutes, welche sich zunach~t von 1778 bis 1784 abspielte, und die das Ausgangs
material lieferte, das in mannigfacher Weise beiden Rassengruppen wieder an
gepaart wurde. 

Sie sind ein typisches Beispiel fUr eine "Rasse" nach landwirtschaftlicher 
Auffassung. Eine vollkommen sichere intermediare Vererbung findet hier keines
wegs statt, der Typus ist nicht genugend fixiert, immer wieder treten in den 
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Korperformen dieser russ is chen Traber, auch der besten Gestute, mehr oder 
weniger weitgehende Aufspaltungen bald nach der einen, bald nach der 
anderen Ausgangsrichtung auf. Deutlich lassen dies u. a. auch die Abbildungen 
in dem bekannten FREITAGSchen Werke uber die russischen Pferderassen er
kennen. 

Die vorzugliche Trahleistung, das Temperament und die hohe Kniebewegung 
im Trab, welche auf eine holUindische Stute zuruckgefUhrt wird, scheint besonders 
an die intermediaren Formen gebunden zu sein, von welcher man daher bei uns 
relativ haufig Vertreter als Traber zu sehen bekommt. 

Die Zugleistung. Zur Erzielung einer voHkommenen Zugleistung kommt, 
abgesehen von entsprechenden Korperproportionen, vor aHem auch ein durch 
machtige Muskel- und Knochenentwicklung bedingtes und mit entsprechenden, 

Abb. 190. Hf'rvorragender Percheron-Hengst "Big Jim", amerikaniRche Percheron
zucht. Produkt strenger Linienzueht. (Phot. v. SANDERS and DINSMORE aus Ea~t 

and Jones, 1919.) 

groBeren Gestalten verbundenes hoheres Lebendgewicht del' 'riere in Frage. 
Bei schweren Zugpferden, z. B. etwa Relgiern und Grafschaftspferden (Shire
horses), betragt dasselbe daber gewohnlich 700 bis 800 kg. Weil im Gegensatz 
zur Schnelligkeitsleistung die Masse, das Gewicht der Tiere fUr den schweren Zug 
ein gunstiges Moment vorstellt, und weil die absolute Kraft der Muskeln pro
portional dem Querschnitte ihrer samtlichen Muskelfasern ist, deshalb ist eine 
machtige Entwicklung der Muskrlatur beim Arbeitstier unbedingtes Erfordernis. 
Damit muB aber auch ein kraftiges Skelett mit starken Knocl'oen (besonders del' 
Extremitaten) Hand in Hand gehen, solI die Leistung eine hohe sein. 

Die Beschaffenheit des Knochensystems laBt sich nun am lebenden Tiere 
eher als jene der Muskulatur annaherungsweise objektiv beurteilen. 

Deshalb wird bei der Beurteilung von Zuchtpferden fUr Zwecke des schweren 
Zuges auf das Vorhandensein groBerer Knochenstarke besonders Gewicht gelegt 
und zu diesem Zwecke der Umfang del' Vorderrohre, des Metacarpus, benutzt. 

'.;26* 
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Wenn es sieh bei diesem Mafie aueh keineswegs urn ein reines Knochenmafi 
handelt, so liefert es naeh den Erfahrungen der Praxis doeh immerhin braueb bare 
Resultate, und uberdies steht eben kein besseres Mittel zur Prufurtg der Knoehen
stlLrke am lebenden Tiere zur Verfugung. 

Fur Belgier sind bei Stuten Rohrbeinumfange von 23 bis 24 em, bei 
Hengsten von 24 bis 25 em im Mittel erwunseht. Und fUr die sehweren Graf
sehaftspferde (Shires) und die Clydesdales von heute gelten bei Stuten 
24 bis 25 em, bei Hengsten 26 bis 27 em als entspreehend. 

In Anbetraeht der Bedeutung, welche dem Rohrbeinumfang bei der Zueht
wahl zukommt, mussen jene Faktoren erwahnt werden, welehe bei Pferden die 

Abb. 191. Rheinisch-belgische Stute "Chrisette". (Phot. iiberlassen v. Prof. 
K. KELLER, Wien.) 

Knochenstarke, bzw. den Rohrbeinumfang beeinflussen. Es sind dies 1. die 
Rasse, 2. innerhalb der Rasse wieder die Individualitat, 3. die Aufzucht und 
4. in maBigem Grade bei gewissen Rassen, wie es seheint, aueh das Alter der 
Zuchttiere, von denen die betreffenden zu beurteilenden Individuen abstammen. 
Bezuglich des ersten und zweiten Punktes erubrigt sich ein spezielles Eingehen. 
Was den Punkt 3 anbelangt, so ist eine intensive, aber an geeigneten Mineral
stoffen reiche Jugendernahrung (oft auch Kuhmilch noch einige Zeit nach dem 
Absetzen) zur gunstigen Knoehenentwieklung unerlaBlieh. Die hervorragend 
wichtige Rolle, welche hiebei erstklassige~ Heu, bzw. ebensolehe Weide, wenn 
aueh nur als Zubul3e in Betracht kommend, spielt, wird nicht immer genugend 
gewurdigt. Einseitige, starke Futterung wachsender PIerde mit Hafer, dessen 
Asche bekanntlich saure Reaktion besitzt, kann nach G. v. WENDT direkt 
Storungen in der Knochenbildung veranlassen. 



MaBgebende Gesichtspunkte fur die kunstliche Zuchtwahl-- Arbeitsleistung 405 

So erkliirt sich die ofters beobachtete Tatsache, daB der Knochenbau von 
auf der Steppe (z. B. der russischen) ohne jede Haferration aufgezogenen Pferden 

Abb. 192. Schwerer Flamlander. Zuchtrichtung des schweren Zugpferdes. 
(Phot. d. Lehrk. f. Tierzucht, Wien.) 

Abb. 193. Clydesdale Hengst "Prince of Cernahan". Richtung de~ gangigen schweren 
Zugpferdes. Blutzumischung vom englischen Vollblut noch erkennbar. (Abb. n. engl. 

Phot.) 

gegenuber jenen der auf demselben Gute auf einwandfrei angelegten, modernen 
Kunstweiden gehaltenen und mit ausgiebigen Haferrationen bedachteh In-
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dividuen entschieden besser war, obschon das in Frage kommende Pferd'l
material von ganz gleicher Blutbeschaffenheit war (PRAWORENSKI). 

Desgleichen stellte SKORKOWSKI (1924) jungst an in Polen gezuchteten 
Arabern fest, daB gerade die relativ extensiv aufgezogenen des beruhmten Ge
stutes von Slavuta in den Knochen starker sind als die aus gleichem Aus
gangsmaterial hervorgegangenen, aber intensive Jugendernahrung genieBenden 
anderer Gestute. 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daB speziell die Beschaffenheit des 
Mineralstoffgehaltes von Weidefutter und Heu an diesem auffallenden Verhalten 
beteiligt ist. 

Auf den vierten Punkt hat eRR. WRIEDT (1917) hingewiesen. Nachihm liefern, 
wie seine Untersuchungen am, in der Hauptsache kaltblutigen "Gudbrands-

Abb. 194. Shire-horse (Grafschaftspferd). Zucht von Sandringham. Richtung des 
schweren Zugpferdes. Deutliches Hervortreten des abendlandischen E. Abeli Typus. 

(Phot. n. einem Bild aus dem Live Stock Journal 1912.) 

talischen Pferde" zeigten, Paarungen jungerer Zuchttiere (d. h. von weniger als 
zehn Jahren) unter sonst gleichen Verhaltnissen eine knochenstarkere Nach
kommenschaft als Paarungen alterer Tiere. Fur das englische Vollblut und den 
amerikanischen Traber soll das n i c h t gelten. 

Nach WRIEDT scheine ferner das Auftreten starkerer Knochen mit dem Auf
treten stark entwickelter Behange an den unteren Extremitaten irgendwie ver
knupft zu sein. Dabei existiert fur den Behang, daher wahrscheinlich auch fUr 
die starkeren Knochen, dominanter Erbgang1). 

Die schwacheren Knochen der Nachkommen alter Eltern erklart WRIEDT 
mit der Annahme einer Schwachung ihrer dominanten Erbfaktoren, welche die 

1) Nach WRIEDT und JENSEN haben Pferde, die starke Knochen mit wenig 
Behal'lg verbinden, auff::j11end stark die Neigung, leichte Knochen zu vererben. 
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starkeren Knochen und den iippigen Behang bedingen. Die rezessive Eigenschaft 
der leichteren Knochen solcher abendlandischer Pferde, mit einem geringen 
Einschlag einer leichteren Pferdetype (Gudbrandstoler, Belgier usw.), soIl daher 
mit zunehmenden Alter der Eltern starker hervortreten. 

Zu den bekanntesten Pferderassen fUr den schweren Zug zahlen englische 
Grafschaftspferde (Shires), Clydesdales, Konestogas, Vermonts, Flamlander, 
Belgier (in Deutschland), Percherons (namentlich die in Amerika gezogene 
schwere Form), Pinzgauer u. a. 

Ais sogenannte Omnibus- oder Artillerie-Stangenpferde, welche den Uber
gang zu den Pferden mit mehrseitigem Gebrauch bilden, gelten besonders mittel-

Abb. 195. Shire-horse (Grafschaftspferd). Champion-Stute del" Shire-horse-Schau 
in London, 1912. Richtung des schweren Zugpferdes. (Phot. 11. einem Bild aus 

d. Live Stock Journal 1912.) 

schwere, bzw. leichtere Belgier (ArdenneI' und Wallonen) und die leichtere Type 
der Percherons. 

Fiir Zwecke landwirtschaftlicher Arbeit eignen sich eigentlich nur (als 
Gebrauchstiere) Kreuzungen zwischen dem morgenlandischen Pferde (besonders 
Abkommlingen des Tarpans) und dem abendlandischen (Abkommlingen yom 
Typus E. Abeli, E. moosbachensis usw.) vorziiglich. Ganz besonders gilt dies 
fUr die F rlndividuen solcher Kreuzungen, welche durch besondere Ausdauer 
und vielseitige Brauchbarkeit (als Folge des Luxurierens) bekannt sind. 

Zur einwandfreien Feststellung der Zugleistung und -eignung der Zugtiere 
sind Zugpriifungen notwendig, bei welchen folgende Punkte beachtet werden 
miissen: 1. die Zugwilligkeit, 2. Lenksamkeit, 3. Gangigkeit, 4. fortbewegtes 
Gewicht, 5. Ausdauer. Damit jedoch diese Priifung Wert erlangt, ist es notig, 
daB die Lange des zuriickzulegenden Weges eine tunlichst groBe ist und ferner, 
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daB das Verhalten der Zugtiere bei eingeschalteten Hindernissen (wie Steigung 
des Weges und auf einer Sandstrecke) gepruft werden kann. 

Abb. 196. Biiffelochse aus der Gutswirtschaft 
Toltestava bei Gyor in Ungarn. (Orig.-Phot. 

v. A. NEMETH.) 

Abb. 197. Angora-Ziegenbock aus Scuonbrunn, 
Vlies fiir l\Iohairproduktion. (Orig.-Phot. v. 

A. K. SCHUSTER, Wien.) 

hauptsachlich Schafe der W ollproduktion. 
Schafrassen, welche durch Anpassung an 

Fur die Leistungsfahigkeit der 
Ochsen, und namentlich fUr 
Zwecke der Feldarbeit, ist die Be
schaffenheit des Klauenhornes 
wichtig. Ein helles, pigmentfreies 
Klauenhorn ist erfahrungsgemaB 
weniger widerstandsfahig. Dieser 
Punkt wird z. B. in Mahren an 
den sonst vorzuglichen Arbeits
ochsen der Lavanttaler Rasse i:ifters 
ausgesetzt. 

Beim Rinde steht unter den 
Arbeitsochsen liefernden Rassen 
obenan das Steppenvieh mit seinen 
verschiedenen Schlagen. An Kraft, 
Ausdauer, Harte der Konstitution, 
selbst an Gangigkeit (ackern!) ist 
es unerreicht. 

Gute Arbeitsochsen liefern 
dann noch verschiedene, durch 
kombinierte Leistung charakteri
sierte Rinderrassen, wie die heute 
weniger verbreiteten alten Berner 
und einige durch sie beeinfluBte 
suddeutsche Rassen, ferner Vogt
lander, Franken, polnisches Rot
vieh, Murbodner, Etschtaler (alter 
Type) und schlieBlich die - hiefUr 
jedoch bereits urn einen Grad 
weniger gut geeigneten - mo
dernen Simmentaler und Pinz-
gauer. 

Fur tropische Gegenden ist als 
Arbeitstier der Buffel fast uner
setzlich. Die Bodenbearbeitung 
ganz Mittel- und Sudchinas, Vor
der- und Hinterindiens und der 
intensive Plantagenbetrieb Javas 
und Sumatras, das alles beruht 
auf der Verwendung des Buffels 
als Z ugtier. 

Zuchtwahl auf Wolleistung 
Wenn man von Ziegen, na

mentlich der Angora- und Kash
mirziege, sowie yom Kamel, vom 
Lama und Alpako absieht, dienen 

Allerdings gibt es eine Reihe von 
tropisches Klima echte Haarschafe 



MaBgebende Gesichtspunkte fiir die kiinstliche Zuchtwahl- Wolleistung 409 

geworden sind, und welche hier nicht in Betracht kommen. Auf Grund der 
Wollbeschaffenheit hat J. KUHN ein spater von WILCKENS erganztes System 
der Schafrassen aufgestellt. N ach dies em System unterscheidet man: 

Abb. 198. Deckhaarschaf aus der Zambesigegcnd aus der Sammlung Dr. HOLUB. 

(Orig.-Phot. n. einer im Besitze des Wiener Tierzuchtsinstitutes befindlichen aus
gestopften Gruppe.) 

Abb. 199. Bock der Kara;kull'asse der GroB-Enzersdorfer Zucht, mit Mischwolle, 
die "lei@rannenhaar entMlt. (Orig.-Phot.) 

1. Sehafrassen mit Misehwolle (die vielen Schlage der Zackel- und Fett
'Schwanl'Jrasse, die -Heidschnucke u. v. a.), welche aus zwei Elementen zusammen
gesetzt ist: einem lang~n; groben, markhaltigen, schwach oder nicht gewellten 
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Abbo 2000 MutterRchaf der Karakulrasse der GroLloEnzersdorfer Zuchto Hiiufigste 
Form der Mischwolle - gleichmiiLlige Verteilung von Grannen- und Flaumhaar_ 

(Origo-Photo) 

Abb. 201. Bock der Karakulrasse der GroLl-Enzersdorfer Zucht mit lVIisohwolle 
mit viel Flaumhaaro (Origo-Photo) 
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Grannenh'lar und sehr feinem, unregelmiWig gewelltem, markfreiem Flaumhaar. 
Die Anteile beider sind groBen Schwankungen ausgesetzt. Es gibt Mischwollen, 
die fast nur aus groben Grannenhaaren bestehen (z. B. Chileschafe, die Grannen
haare von einem mittleren Dnrchmesser von 161 fl und im Maximum von 211ft 
besitzen) und die z. B. als 
Surrogat fur RoBhaar dienen, 
wahrend anderseits wieder 
Mischwollen voriwmmen, 
welche uberwiegend aus 
Flaumhaaren bestehen. Ge
wahnlich, jedoch nicht immel', 
erzielen letztere hahere Preise. 
Unter guten Futterverhalt
nissen kann die Lange del' 
groben Vlieselemente, del' 
Grannenhaare J ahreswuchse 
bis 32 em erreichen. Die Misch
wollen dienen zur Filzfabri
kation und zur Herstellung 
groben Zeuges. 

2. Glanzwollschafe. 1hre 
W oUe erreicht im J ahres
wuchse 20 und mehr Zenti
meter Lange; sie besteht aus 
annahernd gleichen, mittel
feinen, schwach gewellten, 
markfreien Haaren mit Seiden
glanz (Rassen: Leicester, Cots
wolts u. a.) 

3. Schafe mit fettschweifl
armer, mliBig gut gebeugter 
Wolle vom Ubergangscharak
tel' zur Merinowolle. Rassen 
gra berer Type sind: Berga
masker, Friesisches Milch
schaf, Hampshires, Shrop
shires, Oxfordshires; feinere 
Type besitzen: Southdowns, 
die im trockenen Klima des 
sudlichen Mahrens weitge
hende W ollahnlichkeit mit 
Merinos erlangten. 

4. Rassengruppe del' Me
rinos mit feinstem (Elektoral-, 
N egretti-Typen) bis mittel
feinem (Rambouillets, Kamm

Abb. 202. Bock der Borderleicester-Rasse in 
altern Vlies (Glanzwolle). Champion der land
wirtschaftlichen Ausstellung in Buenos-Aires, 1924. 

Abb. 203. Bock der Lincoln-Rasse in altern Vlies 
(Glanzwolle). Champion der landwirtschaftlichen 

Ausstellung in Buenos-Aires, 1924).) 

wollschafe) und dann bereits langerem, jedoch stets wohlgebeugtem, mark
freiem Haare. 

Ganz allgemein kann man die Wollen nach ihrer hauptsachlichsten Ver
wendung einteilen in: Tuch-, Stoff-, Kammwolle und schlieBlich in Filzwolle. 

Die Beurteilung del' W oUe am lebenden Tiere, im Stapel, behufs Beurteilung 
del' Tiere fur Zuchtzwecke, beniht bei del' Merinogruppe auf del' Untersuchung 
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Abb. 204. Seelander-Schaf aus Karnten. Vertreter des Schlichtwolltypus. 
(Orig.-Phot. v. Doz. Dr. K. STAFFE.) 

Abb. 205. Kammwollbock. 
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der an den Strahnchen erkennbaren Wellung, wobei allerdings ein regelmaBigcr 
Bau der betreffenden Wollen vorausgesetzt werden soIl. 

Weil diese Wellung, Beugung (in der Wollpraxis falschlich immer als 
Krauselung bezeichnet), gemessen an der Anzahl jener auf 25 mm Lange des 
W ollstrahnchens im Stapel vOl'handenen Wellengangen, in Beziehung zur Feinheit 
des W ollhaares steht, deshalb ist eine einfache und doch annahernd richtige 
Beurteilung der Dicke der W ollhaare moglich. Genaue Auskiinfte iiber den 
Feinheitsgrad der W ollhaare gibt allerdings nur die ziemlich einfache mikro
skopische Wolluntersuchung. Zur Unterstiitzung des Auges wurden verschiedene 
"Wollmesser" konstruiert. Wohl am bekanntesten ist der Hartmannsche. 

Abb. 206. Stoffwollbock. 

Er besteht aus neun je 25 mm langen Blechstreifen (Kammen), welche 
sageartig mit je einer bestimmten Anzahl von Zahnchen besetzt sind. 

Qualitiitsbezeichnung 
der 'Wolle 

Super super Electa "" """ 
Super Electa, , , , , , , , , , , , , , , , 
Electa I """""""" ", 
Electa II """"""""" 
Prima I , .... , .. ........ , .. , 
Prima II """, '" , "" " " 
Secunda" "", " , , , " , ", " 
Tertia, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Quarta ", ", , " ", " , ", , " 

I Bogenzahl des Striihnchens 
auf 25 mm der Liinge 

31 und 
28- 30 
26-28 
24- 26 
22-24 
20- 22 
17- 20 
13-17 

weniger als 13 

mehr 

Ungefahrer Durchmesser 
der Wollhaare in [L 

13'00-16'50 
16'50-17'75 
17'75-19'00 
19'00-20'50 
20'50-23'00 
23'00-25'50 
25'50-29'00 
29'00-37'00 
37'00 und mehr 
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Man sucht nun durch Anlegen an das zu priifende Strahnchen jenen Kamm der 
Garnitur, dessen Zahnchen genau in die Bogen des W ollstrahnchens passen und 
erfahrt durch die danebenstehende Bezeichnung die Qualitat der Wolle. In 
dieser Beziehung werden die Verhaltnisse zwischen der Zahl der Bogen und 
dem Wollhaardurchmesser angenommen (siehe Tabelle auf S. 413). 

Abb. 207. ·Wollmuster. Links: Grobe Mischwolle, nur aus Grannenhaaren bestehend 
(mittlerer Durchmesser 161 pl. Mitte: Agyptische Mischwolle mit sehr viel Flaum
haar. Rechts: Leicester-Wolle. Typische Glanzwolle. Wollhaare ohne Markkanal, 

flach gewellt, Lange 25 em, ohne Flaumhaar, groiler Glanz. (Orig.-Phot.) 

Was die jetzt iibliche Einteilung in bestimmte "Sortimente" anbelangt, so 
gilt nach LEHMANN folgende: -

A A A A A Dicke der W ollhaare 18 fh und weniger 
AAAA 18-20fh 
A A A " 20-22 I' 
AA ~-Mfh 
A M-Wfh 
B B 26-28 fh 
B " ., 28-30 fh 
C " 30-37 !t 
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D = Dicke der W ollhaare 
E= " 

37-45,u 
45-60,u 
60,u und mehr 

Sonst ware noch hervorzuheben, daB bei hochgeziichteten Tieren der bei 
den an verschiedenen Stellen des Korpers befindlichen Wollen stets vorhandene 
Qualitatsunterschied moglichst gering sein solI; die Wolle verschiedener Korper
partien solI tunlichst ahnlich, moglichst ausgeglichen sein. 

Besonders wichtig ist ferner eine weitgehende Ausgeglichenheit der einzelnen 
Wollhaare an den einzelnen Korperstellen selbst wieder. Die Wollhaare innerhalb 
desselben Strahnchens sollen von moglichst gleicher Dicke und von klarem, 

) 

Abb. 208. Wollmuster. Obere Reihe, .Merinowolltypen (von links nach rechts: 
Kammwolle, Negrettiwolle, Elektoralwolle). Untere Reihe, schlichte, fettsrhweW
arme Wolle (von link., nach rechts: SeeHinder-, oberitalienische [Bergamasker-] 

Wolle). (Orig.-Phot.) 

treuem Bau sein. Nach Untersuchungen von VOLTZ besitzen Tuchwollschafe in 
der Regel eine weitgehende Ausgeglichenheit der Wolle, wahrend z. B. die Wolle 
der Shropshires und namentlich jene der Karakuls sehr unausgeglichen sich 
erweisen. Als Beispiel sei nacQ VOLTZ die diesbeziigliche Beschaffenheit der Wolle 
eines Karakulbockes angefiihrt: 

AAAA 
AAA 
A 
C 
E 
F 

9·1% 
9'1% 
9·1% 

27·2% 
27'3% 
18'2% 
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Zuchtwahl bei der Produktion von Pelztieren 
Seit den Zeiten des PaIaolithikums bis zum heutigen Tage dienen Felle und 

Peize von Tieren zur menschlichen Bekleidung; und. seit den Anfangen der 
geschichtlichen Zeit finden wir Felle bestimmter Tierarten als Schmuck und 
hochgeschatzte Kostbarkeiten bei den Menschen aller Zonen. Neben solchen, 

die nur dem praktischen Zwecke dienten, vor den Unbilden des Wetters zu 
schiitzen hatten, gab es seit jeher auch solche, die durch ihre Schonheit und 
sonstige Beschaffenheit nur zur Be£riedigung des Luxusbediirfnisses des 
Menschen bestimmt waren. 

Der schonungslose Vernichtungskrieg, der gegen die kostbaren Pelztrager, 
speziell in den letzten Dezennien, gefiihrt worden ist, und der einige der wert
vollsten (Chinchilla, Sealrobbe und Zobel) auf den Aussterbeetat gesetzt hat, 
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lieB verschiedentlich Versuche zur Zahmung, eventuell sogar zur Domestikation 
von Pelztieren aufkommen. 

Abb. 2lO. Geangelte Blaufiichse (zirka vier Monate alt) zur Pelzproduktion in 
Grimstadir, Myrosysla auf Island aufgezogen. (Orig.-Phot. v. Dr. REINSCH, Wien, 

1925.) 

Abb. 211. Karakullamm amerikanischer Zucht. Ziemlich gute Qualitat (jedoch 
keine Pfeifenrohrenlocken) zeigend. (Phot. v. A. YOUNG aus Journ. of Hered. 1914.) 

A dam e t z, Allgemeine Tierzuchtlehre 27 
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Es werden z. B. weiBe Polarfuchse und besonders eine Abart derselben, die 
BlaufUchse (letztere unter anderem auf St. Paul und St. George, Island, das sind 

Abb. 212. Karakullamm, drei Tage alt, mit sich 
Mfnender Erbsenlocke. (Orig.-Phot. v. Doz. Dr. 

STAFFE, Wien.) 

Abb. 213. Schiraslamm, grauer Farbenschlag des 
Karakuls. (Orig.-Phot.) 

Inseln der Pribiloffgruppe), 
in einer Art von halbge
zahmten Zustand gehalten, 
da sie Winterfutterung er
halten und der Zuchtwahl 
unterworfen sind. Ahnlich 
versucht man in den nord
lichen Teilen von N ord
amerika den Biber und den 
Skunk (Mephites pudita 
als beliebteste Spezies) in 
den wertlosen Niederwald
gegenden unter Aufsicht 
und Schutz des Menschen 
zu vermehren und zu 
nutzen. Ja fur die kost
baren eilber- und Schwarz
fUchse, den Nerz usw. be
steht sogar eine groBere 
Zahl von Zuchtfarmen. 
AUerdings ist gerade die 
Zucht dieser kostbaren 
Farbenvarietaten des Fuch
ses mit so groBenSchwierig
keiten verbunden, daB man 
wohl noch nicht von einem 
voUen Gelingen der Dome
stikation sprechen kann. 
Selbst die Zucht der Skunks 
scheint, auf engere Raume 
beschrankt, dauernd nicht 
moglich zu sein. Dnd doch 
ware gerade dieser V organg 
notig, wenn man be
stimmte, vom Pelzhandel 
besonders geschatzte Muta
tionen ausgiebig vermehren 
woUte. Dies gilt nach 
DETLEF SEN und HOLBROOK 
z. B. fUr rein weiBe (al
binotische) Skunks, deren 
Felle fUr Kinderpelzwerk 
besonders geschatzt werden, 
aber anderseits auch wieder 
fur vollkommen (einheit
lich) rein schwarze Tiere 
ohne jenen normalerweise 

auf Nacken und Hals befindlichen D-formigen weiBen Fleck. Eigenartig ist 
der in einzelnen Teilen Islands geubte Vorgang der B I auf u c h s h a I tun g 
(nicht Zuchtung), der in Abbildung 210 wiedergegeben wird. Man verfolgt 
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dabei einen doppelten Zweck: einmal will man die den Schafen lastig, 
zum Teil, durch Verletzungen des Mauls, auch gefahrlich werdenden Fiichse 

Abb. 214. Wales Spaniel mit beginnender Lockung der Haare. (Phot. n. J. WATSON, 
The Dog book, Bd. II, 1906.) 

auf den entlegenen Weidegriinden unschadlich machen, ausrotten, anderseits 
sollen sie gleichzeitig durch ihren Pelz N utzen bringen. 

Weil im Basaltgekliift Islands ein Ausgraben der Fuchsbaue unmoglich 
ist, werden die Jungen 
mittels gewohnlicher 
Lachsangeln, die mit 
einem Stiick Fleisch als 
Koder versehen werden, 
im Baue geangelt. Es ge
niigt ein Individuum auf 
diese Weise zu fangen ; 
die iibrigen Wurfgeschwi
ster pflegen auf das Ge
schrei des geangelten und 
aus dem Baue gezogenen 
Tieres aus Neugierde von 
selbst heraus zu kommen 
und eine leichte Beute 
zu werden. 1m Freien 
werden sie in einer Art 
von Betonkafigen heran
gezogen bis sie er
wachs en sind und den 
Winterpelz erlangt haben 
(nach miindlicher Mit
teilung von Dr. REINSCH 
1925). 

Unter allen Um-
Abb. 215. Pudel mit typisch spiraliormigen Locken. 
(Phot. n. J. WATSON, The Dog book, Bd. II, 1906.) 

27* 
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standen hat hier die Tierzucht noch ein aussichtsvolles, wenn vielleicht auch 
schwieriges Arbeitsgebiet vor sich. 

Viel einfacher liegen die Verhaltnisse hinsichtlich solcher Pelztiere, welche 
sich seit langem im lIaustierzustand befinden. 1m selben MaBe, als der fort
schreitende, immer weitere Kreise erfassende Luxus des Menschen die letzten 
Bestande pelztragender Wildtiere austilgt, in demselben Maile macht sich die 
Aufgabe der landwirtschaftlichen Tierzucht, durch verstarkte Ziichtung der vor
handenen domestizierten Pelztiere das bestehende Bediirfnis zu decken, immer 
dringender geltend. Wenn wir yom Kaninchen und yom Pferde (sibirische 
Fohlenhaut!) als nicht besonders geschatzte, weniger wertvolle Ware produ
zierenden Haustieren absehen, dann kamen fiir Zwecke der Produktion eines 
hochwertigen (eventuell auch anderseits besonders praktischen) Pelzwerkes einige 

Abb. 216. Wolof-Neger vom Senegal. 
Lockenbildung des Haupthaares wie bei 
Karakulschafen. (Orig.-Phot. v. Prof. 
Dr. POCH und Dr. WENINGER, Wien.) 

Schafrassen in Frage. 
An Pelzqualitat seiner Lammer 

steht obenan das Karakulschaf 
Bocharas. Seine wenigen Tage alten 
Lammer (ein bis fiinf, selten bis sieben 
Tage alt !) tragen jenes, von den Damen 
und im Handel als "Persianer" be
zeichnete Pelzwerk, dessen richtige Be
zeichnung wohl ebenfalls "Karakul" 
lauten muB. Abgesehen von den 
Fellchen ausgetragener, reifer Lammer 
liefert das Karakulschaf durch jene der 
unreif ausgestoBenen (abortierten) 
Friichte noch ein anderes hochwertiges 
Pelzwerk: die sogenannte "Breit
schwanz ware". 

Seit den Tagen friihhistorischer 
Perioden war dies Karakulpelzwerk 
hochgeschatzt und "Mode", so daB 
die W ahrscheinlichkeit besteht, es 
wiirde dies auch in Zukunft so bleiben. 

Zeigen uns dochAusgrabungen von 
Sendschirli in N ordsyrien Darstellungen 

von Hettiterkonigen aus dem 14. Jahrhundert v. Chr., deren Mantel mit deutlich 
erkennbaren, schonlockigem Lammpelzwerk, ahnlich jenem des heutigen Karakul
lammes, verbramt sind, und die Miitzen aus gleichem Pelzwerk tragen. 

AuBer und neben den bocharischen Karakulschafe kommen als Pelz
produzenten noch folgende Rassen und Schlage, die wohl alle mit ersterem ver
wandt sein diirften, in Betracht: 

1. Das Malitschschaf der Krim; 
2. das Czuszkaschaf Bessarabiens; 
3. Die Schlage von Reschetilowska und Romanowsk; 
-1 . gewisse Fettschwanzzuchten Mesopotamiens und ebenso Persiens, deren 

Lammfelle als "Bagdad", "Halbpersianer", "Schiras" usw. im Handel bekannt 
sind. 

Beurteilung der Karakulloeke und der Qualitat des Lammpelzehens fUr 
Zwecke der Zuchtwahl. Die groBe Verschiedenheit in der Schonheit und dem 
Werte der Karakulpelzchen, die selbst innerhalb der reinrassigen Herden der 
Heimat vorhanden ist, bedingt eine strenge Beurteilung der Pelzqualitat jener 
Lammer, die fUr Zuchttiere bestimmt werden sollen. 
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Dies ist deshalb notwendig, weil wir es bei dieser Lockenbildung mit einer 
auf Polymerie im Sinne von NILSSON-EHLE beruhenden Eigenschaft zu tun 
haben, welche als Folge einer seit Jahrhunderten geiibten Zuchtwahl anzusehen 
ist. Eine Reihe gleichsinnig wirkender, zu verschiedenen Zeitpunkten mutativ 
entstandener und dann ziichterisch festgehaltener Gene kommt hier offenbar in 
Frage. Uberdies tritt uns noch Polygenie, durch die mannigfachen Formen 
cler Locken zum Ausdruck gebracht. Das heiBt neben den Genen fUr die 
Drehung, Kriimmung der Haare gibt es noch solche fur deren Anordnung. 

Die Qualitat der Karakulpelzchen hangt von folgenclen, bei der Zuchtwahl 
zu beriicksichtigenden Momenten ab: 

1. Von der Form, der Gestalt der "Locken", das sind jene charakte-
ristischen Haargebilde, aus denen sich das Pelzchen zusammensetzt; 

2. von der GroBe der Locken (im Sinne der Pelzhandler); 
3. von der Dichtigkeit der die Locken bildenden Wollhaare; 
4. von der moglichst gleichartigen Beschaffenheit des Fellchens; 
5. vom Glanz der Locken; 
6. vom Vollkommenheitsgrad der Kriimmung der Lockenhaare; 
7. von der Farbe des Pelzchens; 
Ad 1. J e nach der Form der Locken unterscheidet man: 
a) BohnenfOrmige (halbmondformige); 
b) pfeifenrohrartige (oft von betrachtlicher Lange); 
c) erbsenformige; 
d) korkzieherartige (offene). 
J e nach dem in Frage kommenden Lande werden bald die bohnenformigen, 

bald die pfeifenrohrartigen Locken bevorzugt, bzw. hoher geschatzt - immer 
natiirlich unter der Voraussetzung, daB die sonstige Beschaffenheit vollkommen 
gleich sei. Die korkzieherartige Locke ist natiirlich minderwertig; man findet 
sie an alteren Karakullammern oder bei Kreuzungslammern. 

Ad 2. Unter "GroBe" versteht der Pelzhandel die Breite der Locken. Es 
werden unterschieden: 

a) Kleine Locken von 2 bis 4 mm (ausnahmsweise von 5 mm) Breite; 
b) Mittellocken von 5 bis 10 mm Breite; 
c) groBe Locken von 10, 12 bis 15 mm Breite. 
Auch die Ansichten iiber den Wert der verschiedenen LockengroBen (unter 

sonst gleicher Beschaffenheit) wechseln nach den Landern. In Zentralasien z. B. 
ist die kleine Locke sehr geschatzt. Bei uns wird sie den beiden anderen GroBen 
untergeorclnet und gilt speziell als "Kappenware". Ziemlich groBe Locken sollen 
besonders in Frankreich und Kanada beliebt sein. 

Ziichterisch am wichtigsten ist wohl die gute Mittellocke. 
Ad 3. Die einzelnen Locken sollen aus moglichst dicht stehenden Haaren 

gebildet werden, die, parallel verlaufend, sich auch mehr weniger gleich hoch iiber 
die Haut erheben. 1m Verein mit der entsprechenden Kriimmung (Punkt 6) 
und Elastizitat wird hiedurch jener "harte Griff" bedingt, der es ermoglicht, 
die Qualitat der Locken, bzw. selbst des ganzen Pelzchens bis auf den Glanz ohne 
Hilfe des Auges ziemlich genau beurteilen zu konnen. 

Ad 4. J e gleichmaBiger die Locken an den verschiedenen Teilen des 
Fellchens (nach Form, GroBe, innerer Beschaffenheit usw.) beschaffen sind, desto 
wertvoller ist es unter gleichen Bedingungen. 

Meist sind die in der Mittelzone befindlichen Locken nach Form und SchluB 
wesentlich besser als die an den Seitenteilen vorhandenen. Desgleichen ist in 
der Mehrzahl der FaIle die Qualitat der Locken in der Hinterhand deutlich besser 
als in der Vorderhand; jedoch gibt es immerhin Ausnahmen (Korrelationsbrecher). 
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Ad 5. Der Glanz der Locken soll moglichst lebhaft sein; er hangt ab von 
der Beschaffenheit der HaaroberfUiche und von der Drehung der einzelnen, die 

Abb. 217. Karakulfell mit erstklassiger Lockenbildung. Zahlreiche sogenannte 
"R6hrenlocken". (Orig.-Phot. v. H. HINTERBERGER n. einem im Besitze der Lehr

kanzel fiir Tierzucht in Wien befindlichen Fell.) 

Locke bildenden Haare. Die Spitz en derselben mussen namlich nach unten, gegen 
die Hautoberflache gekehrt sein, so daB man sie bei der Draufsicht nicht sieht. 
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Sind sie hingegen sichtbar, so bedingen sie durch die Zerstreuung des Lichtes ein 
mattes Aussehen der Locken. 

Ad 6. Die Kriimmung der Lockenhaare soll von allen in einer Locke 

Abb. 218. Breitschwanzfell von prima Qualitat. Fell von abortiertem, nicht 
yoll ausgetragenen Karakullamm. (Orig.-Phot. v. H. HINTERBERGER n. einem im 

Besitze der Lehrkanzel fiir Tierzucht in Wien befindlichen Fell.) 

vereinten gleichmaBig und vollkommen sein und die Form eines Teiles einer 
liegenden Spirale besitzen. Die Spitze muB, wie erwahnt, gegen die Raut gekehrt 
und daher unsichtbar sein. 

Ad 7. Die Naturfarbe der Pelzchen kann sein: schwarz (normal), vom 
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hellen Aschgrau tiber Silbergrau bis zum dunklen Schwarzgrau (Eigenttimlichkeit 
der Lammer des "Schiras" genannten Schlages der Karakulschafe), ferner 
braun in allen Tonen, YOm dunklen Schokoladebraun bis zum Hellbraun, und 
selbst blond. WeiBe Pelzchen mit vollkommenen Locken gibt es nicht, und 
scheckige sind wertlos. Am beliebtesten bei uns sind die schwarzen Pelzchen. In 
Bochara hingegen gelten die silbergrauen, soferne sie guten Lockenbau haben, 
fUr wertvoller. Ihre Seltenheit und ihr hoher Preis verursachen, daB sie nicht 
nach Europa ausgefUhrt werden. Die braunen Pelzchen werden in Europa 
samtlich auf Schwarz umgefarbt, weil es schwer halt, vollkommen gleich getonte 
in gentigend groBer Menge zu erhalten. 

Folgende, seit 20 J ahren von mir getibte Art der Bonitierung der Fell
qualitat am lebenden Lamm (am zweiten Lebenstage) hat sich fUr praktische 
Zwecke der Zuchtwahl bewahrt: 

Karakullamm Nr. 167 
Geboren: 
Geschlecht: 

11. Marz 1910 
weiblich 

Bock: J 32 
Mutterschaf: E. 6 
Geburtsgewicht: 4·1 kg 
Beurteilt am: 12. Marz 1910 

Merkmal bzw. Eigenschaft 

Form der Locken ..... . 

Lange: Minimum 
Mittel 
Maximum 

Breite: Minimum 
Mittel 
Maximum 

Hohe ................ . 

Geschlossenheit ....... . 

Harte (Griff) ......... . 

Glanz 

Grad der Gleichartigkeit 
der Locken ......... . 

Charakteristik des Pelz
chens und Gesamt-
eindruck ........... . 

Vorderhand 

Bohnenlocken; }Iittel
zone: einzelne Rohren
locken; Seitenrand: Haar
spitzen etwas sichtbar 

6 
9 

17 

3 
5 
6 

4-5 

gut 

hart 

gut; seitlich: mittelgut 

ziemlich gleichartig 

gute Qualitat bis auf 
die Seitenrander 

prima 

Hinterhand 

Kruppe: meist rohren
formige gute Locken; 
seitlich : Bohnenlocken 

10 
25 
29 

3 
5 
6 

4-5 

sehr gut 

hart 

gut 

gleichartig 

sehr gute Qualitat 

Qualitat des Pelzchens .. 

Bemerkung uber Zu- oder 
Abnahme der Qualitat 
bei der zweiten PrUfung 
(5. bis 7. Lebenstag) .. Am 16. Marz 1910 Vorhandlocken verschlechtert 
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Sichere Anhaltspunkte fUr die Beurteilung der Anlage zur Pelz
qualitat am erwachsenen Tiere gibt es namlich nach meinen immerhin 
ausgedehnten Erfahrungen ni c h t - trotz gegenteiliger Behauptung russischer 
Tierziichter. Weil die Lockenbildung der Karakuls auf Polymerie beruht, des
halb schwankt der Grad der Lockenbildung bei den einzelnen Individuen in 
hohem MaBe. Deshalb hangt ferner bei der Pelzschafzucht ganz besonders 
viel von der genotypischen Beschaffenheit des beniitzten Bockes ab, der hin
sichtlich aller gleichsinnig wirkenden Gene womoglich homozygot beschaffen 
sein solI. 

Solche Bocke entwickeln dann beziiglich der Pelzqualitat typische 
Individualpotenz. 

Kombinierte Leistung 

Speziell beim Rinde geht vielfach die Tendenz der Ziichter dahin, aIle 
drei wichtigsten Leistungsrichtungen (Milch-, Friihreife-, Fleisch- und Arbeits
richtung) zu vereinigen. DaB es unter solchen Umstanden unmoglich ist, von 
den Tieren besondere Hochleistungen in jeder Leistungsrichtung zu erhalten, 
ergibt sich von selbst. Man muB mit mittleren Leistungen zufrieden sein. 

Dieser verhaltnismaBig recht vollkommen erziichteten, kombinierten 
Leistung wegen verdanken die Berner bzw. ihre hoher geziichteten Abkommlinge, 
die Simmentaler, ihre groBe V er breitung ii ber groBe Teile Siiddeutschlands, 
die Sudetenlander und, wenn auch in kleinerem Umfang, vieler anderer Lander 
Mitteleuropas. 

Besonders dort, wo auch die Kiihe beim bauerlichen Landwirt zur Feld
arbeit herangezogen werden, macht sich das Bediirfnis nach einem mit kom
binierter Leistung ausgestatteten Rinde geltend. Aber auch dart, wo dieser 
Brauch nicht besteht und wo auch die Ochsenaufzucht nicht iiblich ist, zeigt 
sich gegenwartig fast iiberall das Bestreben, wenigstens die Milch und Fleisch
nutzung miteinander zu vereinigen. Den klarsten Beweis hiefiir erbringt die 
Tatsache, daB selbst in England, wo die Spezialisierung in der gesamten Haustier
zucht besonders zahlreiche Anhanger besitzt, die Verbreitung der Zucht der 
Dairy-Shorthorn (der Milch-Shorthorn) groBe Fortschritte auf Kosten der ein
seitig geziichteten Fleisch-Shorthorns macht. 

Als Beispiel fUr die Kombination Milch-Fleisch seien yom Niederungsrinde 
die Oldenburger (Wesermarschschlag) und die Schleswig-Holsteinschen Marsch
zuchten sowie die Dairy-Shorthorns angefiihrt. 

Von den fUr aIle drei Nutzungsrichtungen geeigneten Zuchten fiir kombi
nierte Leistung im engeren Sinn des W ortes ist die bekannteste das Simmentaler 
Rind. Abkommlinge des Berner Fleckviehs, der Ausgangsform der modernen 
Simmentaler, bald. mehr, bald weniger mit den Simmentalern durchsetzt, bilden 
in der Hauptsache folgende, ebenfalls typisch kombinierte Leistungen be
sitzende Zuchten: Das Landvieh vieler Gegenden der Sudetenlander, u. a. auch 
das Kuhlander und Schonhengster Rind in Mahren, das Unterinntaler Fleckvieh 
in Tirol, die Bonihader in Ungarn, die sogenannte "Rasse von Montbeillard" in 
Frankreich usw. Unter den Ubergangsrassen haben wir Vertreter der kom
binierten Leistungsrichtung in den Pinzgauern, dem polnischen Rotvieh, den 
Murbodnern und anderen. 

Beim Schafe finden wir eine aIle gewohnlichen Leistungsrichtungen 
(Milch, Fleisch, Wolle) aufweisende Type speziell bei der primitiven Zackel
rasse, die iiber die ganze Balkanhalbinsel und den gesamten Karpathenbogen 
verbreitet ist. In noch vollkommener Weise, weil neben guter Milch- und Fleisch-
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leistung und maBiger Wolleistung auch noch Lammpelzchen (Krimer) liefernd, 
ware das Malitschschaf der Krim als Vertreter der Rassen fur kombinierte 
Leistung zu nennen. 

Soweit es sich um Zuchtungsrassen handelt, wird neuerdings die Kombination 
Fleisch-Wolle vielfach in Mitteleuropa bevorzugt. Hieher gehort vor allem das 

Abb.219. Stier des Berner Fleckviehs (Ausgangsform der Simmentaler). Vorzuglicher 
Reprasentant der kombinierten Leistung beim Rind. (Phot. v. SCHNAEBELI, 1873.) 

Abb.220. Kuh des Berner Fleckviehs (Ausgangsform der Simmentalerl. Vorzuglicher 
Reprasentant der kombinierten Lei>ltung beim Rind. (Phot. v. SCHNAEBELI, 1873.) 

Fleisch-Kammwollschaf (Rambouillet) und als Kreuzungszucht das angeblich 
ziemlich intermediar vererbende Meleschaf (Merino-Leicesterkreuzungen). 

Beim Geflugel endlich wurden Rassen fur kombinierte Leistung, welche 
sowohl fUr die Eierproduktion wie auch als Lieferanten von Tafelgeflugel in 
Frage kommen, durch komplizierte Kreuzungen von Vertretern des schweren 
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Abb. 221. Simmentaler Zuchtstier "Hans" (pramiiert auf der Schweiz. landw. 
Ausstellung, Bern 1925, 1. Rg.) zeigt die gegenwartig moderne K6rperform des 
Simmentaler Rindes. (Rohe Rumpfbefestigung, gerade Riickenlinie und steiles 

Sprunggelenk.) (Orig.-Phot. der Komm. schweizerischer Viehzuchtverbande.) 

Abb. 222. Kuh der Simmentaler Rasse "Grafin", 35 Dtg. III. K6rperform und 
Farbe in der heute gewiinschten Art. (Orig.-Phot.) 
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Abb. 223. Pinzgauer Stier "Bismark", geb. 20. Mai 1918. Ziichter JOSEF FOIDL, 
Schaumbergbauer in Piesendorf im Ober-Pinzgau. Typus der verbesserten Land

rasse. (Orig.-Phot. iiberlassen v. Ministerialrat V. LIEBSCHER, Wien.) 

Abb. 224. Pinzgauer Zuchtkuh "Sturm", Nr.8. Neun Jahre alt, zweimal pramiert, 
1. Melkpreis. Jahresmilch 4897 kg. Typus der verbesserten Landrasse. Ziichter 
JOHANN INNERHOFER, Miihlberger in Bramberg. (Orig. -Photo iiberlassen 

V. MiniRterialrat V. LIEBSCHER, Wien.) 
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Abb. 225. Dairy-Shorthorn Kuh "Melba" 17 am; Melba VIII (1060) von 
Kitschener of Darbalara (419). Gleichmiillig entwickelte Fleisch-Milchform. Sieben 
Jahre alt. Milehleistung: 16.695 engl. Pfund Milch mit 624 engl. Pfund Fett in 

18~ Tagen. Champion Sydney 1923. 

Abb. 226. Zulavische Kuh der KELLERMANNschen Zucht in Galizien (Kleinpolen). 
Niederungsvieh mit kombinierter Leistung. (Orig.-Phot. 1894.) 
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asiatischen mit dem leichten Mittelmeertypus erzeugt. Zuchten dieser Art sind: 
Orpingtons, Wyandottes (Gold und weiBe Wyandottes), Faverolles (Roudan mal 
Brahma in der Rauptsache) u. v. a. 

Abb. 227. Oxfordshire Down Bock (Kombination von Friibreife, Mastfiihigkeit 
und quantitativ guter, qualitativ miWiger Wolleistung.) (Phot. n. engl. Diapositiv.) 

Abb. 228. Bergamasker-Rasse des Scbafes. (Phot. n. einer in der Lebrkanzel 
fiir Tierzucht in Wien befindlichen Aufnahme.) 
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Beurteilung der Tiere nach dem Punktierverfahren 
Um die Beurteilung eines Tieres moglichst objektiv zu gestalten und dem 

Preisrichter die Moglichkeit zu geben, die einzelnen wichtigen Merkmale oder 
Eigenschaften in Zahlen ausgedruckt zu bewerten, wird namentlich beim Rinde 
vielfach das sogenannte Punktierverfahren angewendet. Es erleichtert die Be
urteilung dadurch, daB es die Aufmerksamkeit des Beurteilers auf die Beschaffen
heit bestimmter Korperverhiiltnisse oder Eigenschaften lenkt und daher ein 
Ubersehen ziemlich ausschlieBt. 
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Punktierkarte ffir das Simmentaler Vieh der Schweiz 
(N ach J. KApPELI) 

(Fur weibliche Tiere) 

Gute Malle fiir 
Geboren ........ Nr .......... 

3 Jahre und I 
mehr 

2 Jahre Ersatzziihne •... 

29-32 30-16'5 
Kopf 15-16'51 ) 10-32'5 

........................... 
BaIs ............ · .. ··.········· . 

Rnmpf (Max. 38 Punkte) 

42-44-1', 41-44'0 BruStHi.nge(2)} } 
43--40'0 43--40'0 Brusttiefe (3) B~ustma~e und 

28-32'0 27-31'0 Brustweite( 4) Rlppenwolbung 

Schulter und Widerrist ......... 
Riickenlinie ................... 

24-20'0 23--2000 Lende (Hungergruben, Bauch) . . 
31-34'0 31-34:'0 BeckenHinge (1) } 
32-30'0 31-3400 R iiftwoi', (1) Bookenm. (4) 1 
30-33'0 30-33'0 Hiiftgelenksw. (2) 

Form, Abdachung und Lage 
des Kreuzes (3) 

Schwanzwurzel ................ 
Schenkelmuskulatur und Spalt .. 

Widerristhohe: Beine (Max. 14 Punkte) 

81-87'0 I 84-89'0 Vorarm und Unterschenkel .... , 

Kreuzbeinhohe: Schienbeine und Sprunggelenke 

4-8'02 ) I 5-10'02 ) Fesseln und Klauen ............ 

KniehOhe (Hackenbein - Stellung der Beine und Gang .... hOhe)3) 

21-24'0 I 23-25'0 Bant nnd Baar ....•............. 
SprungbeinhOckerhOhen3 ) Farbe .......................... 
30-33'5 32-35 Enter- nnd Milchzeichen .......... 

Ebenma.8 (Uberbau, Knochenfein-
heit, Beinlange) ............... 

Wiichsigkeit (Gewicht) ........... 
kg ....... ... 

Summe ..... 
Nachgewiesene Abstammnng ..... 

1) Nasenlange. _ 2) Uberbaut: em .... - 3) Fakultativ. 

Punkte 

1 
Max. I 

10 . .. 
3 . .. 

9 . .. 

7 . .. 
4 . .. 
4 . .. 

7 . .. 

4 ... 
3 ... 

2 . .. 
4 

I'" 3 . .. 

5 ... 

5 " . 
5 . .. 

12 . .. 

6 ... 
7 

. .. 

I 
100 I ... 
50% I'" 
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Gegeniiber der vorhergehenden, verhiiJtnismaBig komplizierten schweizeri
schen Punktiertabelle ist das von der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
beniitzte Schema wesentlich einfacher, wie aus der folgenden Wiedergabe 
desselben hervorgeht. 

Zuchtwert 
Hochste 

Punktzahl 

1. Schlag, Farbe, Abstammungsnachweis ....................... 10 
2. Wiichsigkeit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
3. Gesundheit, Widerstandskraft ............................. 10 

Korperbau. 

1. Kopf und Rals ........................................... 5 
2. Rumpf .................................................. 10 
3. Raut und Haar .......................................... 5 
4. GliedmaBen und Gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 

Nutzungswert 

1. Zeichen der Milchergiebigkeit } 
2. " "Fleischleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 
3. " "Arbeitsleistung 

Gesamteindruck .......................................... 15 

1m Ganzen .... 100 

Der Preisrichter wird gewissermaBen gezwungen, alle wichtigen Momente 
speziell zu beriicksichtigen. Ein gewisser erzieherischer Wert kommt dieser 
Methode somit gewiB zu. Aus diesem Grunde gilt sie woW auch mit Recht als 
erzieherisch. Auch fUr eine eventuelle Nachpriifung liefern derartige Be
urteilungen eine geeignete Grundlage. Nichtsdestoweniger sind die Ansiehten 
dariiber, ob dem Punktierverfahren gegeniiber der gewohnlichen Beurteilung 
tatsachlich besondere V orziige zukommen, immer noch geteilt. Tatsache ist es, 
daB auch bei diesem Verfahren die Beurteilungsergebnisse iiber ein und dasselbe 
Tier verschieden ausfallen, wenn sie von verschiedenen Personen (und nament
lich wenn an verschiedenen Orten ausgefiihrt) herriihren. 

1m vorstehenden sind zwei solcher verschiedenartiger Punktiervorschriften 
als Beispiele angefUhrt; das erste ist von komplizierterer Art, das letztere 
relativ einfach. 

Schluf3 
Ein Riiekblick auf die Hauptabschnitte des vorliegenden Buches zeigt, daB 

nicht alle gleieh ersehopfend behandelt worden sind. Die beiden letzten, iiber 
die Zuchtmethoden und die Zuchtwahl handelnden Abschnitte, die fiir den 
Ziichter von besonderer Bedeutung sind, sah ich mich veranlaBt, etwas ein
gehender zu bearbeiten als die vorhergehenden. leh versuchte, die hieher ge
horenden ziichterischen Fragen yom modernen biologischen Standpunkt aus, 
somit unter Verwertung vor allem des erweiterten Mendelismus zu beantworten. 

Die Fortschritte, welche in letzter Zeit unsere Kenntnisse iiber die endo
krinen Driisen und ihren EinfluB auf Form und Leistung des Tierkorpers auf
zuweisen haben, versuchte ich ebenfalls im Sinne der praktischen Tierzucht 
zu verwerten, weil eine Reihe wiehtiger Fragen der praktisehen Tierzucht nur 
unter diesem Gesichtspunkte verstandlich erscheint. Es geniigt, anf das Wesen 
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del' Konstitution, del' Fruhreife, Fruchtbarkeit, Mastfahigkeit usw. hinzuweisen, 
um die fundamentale Bedeutung diesel' neuen Fvrschungsrichtung fUr die prak
tische Tierzueht klarzulegen. 

Gerade dureh die ausgiebige Heranziehung und Vel'wendung del' Resultate 
diesel' rela ti v neuen Wissensge biete fUr Z wecke des Verstandnisses tiel'zuch terisehel' 
Vorgange, glaube ieh, unterscheidet sich das vorliegende Lehrbuch von den 
meisten ubl'igen dieses Gegenstandes. 

Bei del' Schwierigkeit des zu behandelnden Gebietes und del' immerhin 
verhaltnismaBigen Neuheit des Versuches ist es begreiflicherweise unvermeidlich, 
daB manche Deutung vielleicht spateI' einmal eine Korrektur wird erfahren 
mussen. Das liegt eben in del' Natur del' Sache und ist im Entwicklungsgang 
einer jeden Wissenschaft begrundet. Nichtsdestoweniger hielt ich es fUr not
wendig, die wichtigsten Tierzuchtfragen yom heutigen Standpunkt del' ein
schlagigen Wissenschaft zu behandeln, weil gerade auf unserem Gebiet un
verhaltnismaBig lange Zeit hindurch Stillstand herrschte, bzw. eine, fast konnte 
man sagen l'uckstandige Art del' Behandlung ublich gewesen ist, die uns be
kanntlich oft genug die herbe Kritik seitens del' Vertreter del' grundlegenden 
Wissenschaften eingetragen hat. 

Ein Blick auf das Wissensgebiet, welches die allgemeine Tierzucht umfaBt, 
laBt die ungewohnliche Vielseitigkeit dieses Gegenstandes erkennen und zeigt, 
mit wie vielen Wurzeln sie tief in zahlreiche Gebiete anderer grundlegender 
Wissenschaften eindringt. Diesel' Umstand bedingt denn auch die Notwendigkeit 
gewisser Vorkenntnisse, VOl' allem aus Histologie, Anatomie, Physiologie und del' 
Vererbungslehre, ohne welche ein volles Verstandnis del' allgemeinen Tierzucht
lehre kaum moglich ist. Diese Kenntnisse mussen unter allen Umstanden flls 
vorhanden vorausgesetzt werden. 

Nun ist abel' die allgemeine Tierzuchtlehre selbst wieder die unerlaBliche 
Grundlage fUr die spezielle Tierzuchtlehre, dies em eigentlichen Feld praktisch 
zuchterischer Betatigung. 

Wenn es auch richtig ist, daB Tradition und spezielle zuchterische Ver
anlagung, also Praxis allein, Erfolge erzielen konnen, so ist es anderseits doch 
wieder gewiB, daB theoretisches Beherrschen des Stoffes, das die allgemeine 
Tierzuchtlehre ermoglicht, zum mindesten VOl' weiten Umwegen schutzt, oft 
genug auch VOl' Fehlern und MiBgriffen bewahrt. Beispiele, die diese Behauptung 
beweisen, finden sich in hinreichender Anzahl im vorliegenden Buche. 

Mit del' bloBen Pflege del' Praxis in del' Tierzucht ist es allein nicht getan. 
Del' Zuchter muB vielmehr, um vollkommen zu sein, auch die schwierige theoreti
sche Seite nicht nul' pflegen, sondern eigentlich auch beherrschen. 

Von diesem Gesichtspunkt aRS erscheint das Streben berufener Kreise, z. B. 
in Danemark, den Landwirten gerade theoretisches Wissen moglichst 
ausgiebig zu vermitteln, auBerordentlich beachtenswert; es zeugt von Einsicht 
und richtiger Erkenntnis des vorhandenen Bedurfnisses. Gilt doch Danemark 
mit Recht als ein Land, wo VOl' allem die praktische Ausbildung del' 
Landwirte namentlich auf dem Gebiete del' Tierzucht nichts zu wunschen 
iibrig laBt. 

Wenn irgendwo heute noch del' Satz, daB Wissen Macht sei, Geltung haben 
darf, dann ist dies auf dem Gebiete del' (im weiteren Sinne des Wortes gefaBten) 
Tierzucht del' Fall. Dcnn die uber die domestizierten Wesen herrschenden Natur
gesetze, welche uns die allgemeine Tierzuchtlehre kennen lehrt, haben durchaus 
nicht bloB fUr den Landwirt allein Interesse und Wert, wie man bei oberflach
licher Betrachtung meinen konnte. Sie sind genau ebenso wichtig fUr den Ethno
logen und Anthropologen, fUr den Mediziner und Richter, fUr den Volkswirt 

A dam e t z, Allgemeine Tierzuchtlehre 2g 
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und Kulturhistoriker, mit einem Wort fur alle jene, deren Aufgabe das Studium 
des Menschen in irgend welcher Form ist, oder welche - als Vertreter der heute 
so sehr unterschatzten geistigen Berufe - in der menschlichen Gesellschaft 
in irgend einer Weise fiihrend und lenkend zu wirken berufen sind. 

Ihnen allen erwachst die Pflicht, jene das menschliche Leben beherrschenden 
Naturgesetze zu kennen, Gesetze, welche uns im Leben der Haustiere in viel 
klarerer und deutlicherer Form entgegentreten, und die hier uberdies dem ex
perimentellen Studium zuganglich sind. 

Dnd doch ubersieht man gar zu leicht, daB die schnurende Fessel der Do
mestikation die Glieder selbst des modernen Kulturmenschen umfaBt, der sich 
zu entledigen er auch in Zukunft keine Aussicht hat. 



Personen- und Sachverzeichnis 
(Die kursiv gedruckten Zahlen beziehen sich auf die Abbildungell) 

Aalstrich 189. 
ABEL 222. 
Aberdeen-Angus-Rind 17, 58, 83, 346, 

362, 365. 
- Shorthornkreuzungen 186. 
Abortus und Hungerernahrung 328. 
Abraxastypus 177, 178. 
Abstammung der Kuh Clarissa 240. 
- des Stieres Zar 245. 
-- der Zuchttiere 316. 
Abstammungslehre 5. 
Achilie 340. 
Achondroplasie 87, 95, 97, 197. 254, 339. 
- Vererbung der 155. 
ADAMETZ 6, 18, 19, 21, 24, 33, 41, 56, 

66, 80, 81, 91, 221, 302, 307, 308, 345, 
385. 

Adel, zuchterischer 241. 
- - beim Pferd 330. 
ADLER 337. 
Agypter, Verwandtschaftszucht bei den 

265. 
Aquifinale Einwirkung 218, 223. 
AGASSE 232. 
Agutifarbe 165. 
Ahnenerbschaft 188. 
Ahnenreihen 317. 
Ahnentafel 316. 
- des Messenger 316. 
- Wert der 318. 
Akeratos 6, 17. 
Akeratosschadel 16, 17 
Akromegalie 339. 
Akromelanismus 160. 
Albanesenrind, Schadel des 11, 13, 14. 
Albinismus 86, 95, U8, 253. 
- und Verwandtschaftszucht 242, 248. 
- Vererbung des 152. 
Albino 161. 
Aigauer Rind 13. 
Alkohol, Wirkung auf das Geschlechts-

verhaltnis 208. 
Allelomorphe Merkmale 140, 159. 
ALLEN 226. 
Allgemeine Rasseeigenschaften 69. 

Alpaco 48, 408. 
Alpenbrachyceros 13. 
Alpenwirtschaft 4. 
Altern und Fruhreife 360. 
Alter, zuchttaugliches 319. 
Altspanisches Pferd, Bronzefigur des 28. 
Ammotragus lervia 35. 
Amurkosakenpferd 189, 398. 
Anas boschas 49. 
Andalusische Huhner, Farbenvererbung 

bei 186. 
Andalusisches Rind, Schadel des 11, 15. 
- - Scheitelbeindreieck am Schadel 

des 10. 
, Angler Rind 51. 

Anglo-N ormannerPferd 191,292,399,401. 
Angoraziege 38, 408, 408. 
- Schadel der 39. 
Angorismus 162. 
Ankonschaf 89, 197. 
Anpassung an Kalte 107. 
- - Krankheiten 68. 
- - Luftfeuchtigkeit U1. 
- - Warme 107. 
Anpassungsfahigkeit 69. 
- und Hochgebirgslage 71. 
- - Steppenumwelt 71, 374. 
- - Trockenheit der Luft 71. 
- Verschiedenheit der 69. 
Ansbach-Triesdorfer Rind 282. 
Anser cinerius 49. 
Antagonistisches Merkmalspaar 140, 159. 
ANTONIUS 23, 24, 32, 41, 44, 45, 46, 47, 

222, 294. 
Anziehungs- und AbstoBungshypothese 

174. 
Araber Pferd 58, 330, 360, 396, 396, 397. 
- - Hautentwicklung des 103. 
- Pferdezucht bei den 25. 
- -Quagga Bastard, Mortonscher 231. 
- Vollblutstute 57. 
Arabi 219. 
Arabi-Schiras-Kreuzungen 290. 
Arbeitskondition 325. 
Arbeitsleistung 394. 

28* 
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Ardenner Pferd 407. 
ARENANDER 6, 17, 67, 198. 
Argalischafe 34. 
ARISTOTELES 200. 
ARNDT 83, 84, 85, 86, 92, 100, 101, 254, 

263, 269. 
ASCHER 337. 
Aspermie 95, 96. 
Atavismus 186, 188. 
- auslosende Ursachen des 189. 
- Mendelistische Erklarung des 193. 
- Wesen des 188. 
A ugendefekte bei N aphthalinfUtterung 

259. 
Augendefekte und Verwandtschaftszucht 

259. 
Augenfarbe der Drosophila, Vererbung 

der 179. 
Augenlinsenantiserum-Versuche 225. 
AUGIERAS 111. 
Ausarten 83, 295. 
- Beispiele fiir 83. 
Ausnahmen der zweiten Mendelschen 

Regel 150, 151. 
Ausstellungskondition 325. 
Aylesburry-Ente 83. 
Ayreshire-Rind 191, 292. 

BADE 170. 
Baren der Mixnitzhohle 222. 
Bagdadfell 420. 
Bahima-Rind 268. 
BAKEWELL, Ziichtungserfolge von 239. 
Bali-Rind 21, 48. 
Bananenfliege 79. 
Bankiva-Huhn 49. 
Banteng 21. 
BARBERA 328. 
Barsoi 395. 
BARTH 354. 
Basedowkonstitution 223. 
Basedowkrankheit 223, 337. 
- Vererbung der 184. 
Bastardbefruchtung, mendelistiscbe Auf-

fassung 143. 
Bastarde 273. 
:Bastardkreuzung 292. 
BATESON 159, 174, 188, 194. 
Battussi-Rind 103, 268. 
BAUER J. 323, 334, 335, 360, 364. 
BAUMANN 268. 
BAUR E. 71, 79, 149, 160, 286. 
BECLARD 118. 
BEHM 122. 
Beispiele fiir geschlechtsgebundene Ver

erbung 178. 
Belgisches Pferd 285, 306, 354, 358, 360, 

403, 404, 407. 

BENEDIKT 338. 
BENEKE v. 332. 
Berbertaube 194. 
BERESOWSKI 72, 73, 74, 373, 374. 
Bergamasker Schafe 411, 430. 
Bergklima, Cbarakteristik des 113. 
Bergklima und Blutzusammensetzung 

113. 
Bergkrankheit 114, 116. 
Berksbire-Schwein 42, 61, 191, 283. 
BERNARD 85, 127. 
Berner Kuh 426. 
Berner Rind 58, 64, 282, 287, 309, 425. 
Berner Stier 426. 
Bestimmer 159, 161. 
Beugung der Wolle 413. 
Beurteilung nacb dem Punktierver-

fahren 431. 
Bezoarziege 34, 35. 
Bibos banteng 48. 
Bibos frontalis 48. 
- gruniens 48, 71. 
- sondaicus 48. 
BIEDL 357. 
Bindegewebsentwicklung und Mastfahig-

keit 361. 
Biologisches Grundgesetz 84, 269. 
Biophoren 138. 
BIRCH-HIRSCHFELD 332. 
BIRULA 23, 24. 
BISCHOFF 230. 
Bison, Anpassungsfahigkeit des 70. 
Bison-Hausrind-Bastarde 293. 
BITTERLICH 307, 308. 
BLAAS 299. 
Blackface-Schafe 283. 
Blaufuchs 418. 
Blaufuchshaltung auf Island 417, 418. 
Bleichsucht 95. 
Blendlinge 292. 
BLUHM 203, 207, 208. 
Blutanteile 289. 
Blutauffrischung 240, 294. 
- Anwendung der 294. 
- Wirkung der 295. 
Bluterkrankheit 181, 221. 
Blutkorperchenzahl und Luftdruck 112. 
Blutlinien 318. 
Blutstrange 199. 
Bochara-Rind 21. 
- -Ziege 38. 
Bocharische Fettschwanzschafe 420. 
Bockhuf 244. 
Bonihader Kuh 65. 
- Rind 425. 
Bonitierungstauelle fiir Karakulpelze 431. 
Borderleicester 283, 411. 
BORMANN 369. 
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Bos europaeus brachycercs 10. 
-- namadicns falc. 20. 
- primigenius Boj. 7, 196. 
- - - Schadel von 7, 8. 
- -- Val'. Hahni 10. 
Bosnatalerschlag des Rindes 52. 
Bosnische Zackelschafe 66. 
BOTHA 282. 
Brachycephalie heim Rinde 18, 221, 254, 

339. 
Brachycephalusgruppe dt's Rindes 6. 
Brachycephalusschiidel 18. 
Brachycerosgruppe des Rindes 6. 
Brachycerosrinder 51. 
Brahmaputra-Huhn, Schadel des 99. 
Brahmaputra-Rasse des Huhns 194, 284. 
Branta canadensis 49. 
Braunviehherde, Ostschweizer 6.1. 
Braunviehkuh, Ostschweizer 383. 
- Vorarlberger 385. 
Braunviehstier, Ostschweizer 382. 
Braunvieh, Ostschwcizer 58, 309, 313. 
Breitschwanzfcll 420, 423. 
Breitstirngruppe des Rindes 6. 
Breitstirnrind 9. 
BRESLAU 200. 
Bretagne-Rind 14, 384. 
Brief taube, Ortssilln del' 129. 
BRIEGER 216. 
Brillenzeichnung 309. 
BRINKMANN 283. 
Brisket des ease 116. 
BROEDERl\fANN 342. 
Bronze-Truthuhn 49. 
BROWN-SEQUARD 213, 214, 227. 
Brown-Sequardsche Meerschweinchen-

versuche 213. 
BRUCE 279. 
BRUCKE 394, 399. 
Brutinstinkt, fehlender, Vererbung de" 

156. 
Brutinstinkt, Verlust des 98. 
Bubalus bubalus 48. 
Buchweizenkrankheit 133. 
BUCHNER 266. 
BUER 387. 
Biiffel 70, 377. 
Biiffelochse 408. 
Biindner Schwein 43, 44. 
BUJWID 67. 
Bulldogge 87, 97, 220. 
- Entartungsmerkmale del' 98. 
Bulldoggkalb 89, 221. 
BUNGE v. 112, 377. 
BUNSOW 145. 
Burchells-Zebra 232. 
Burgas 396. 
Buschkiihe 379. 

BUXTON 111, 112. 
Buzaschlag des Rindes 52. 

Cade 316. 
Cairina moschata 49. 
Camclus bactrianus 48. 
Canis Dolderlein 44. 
- ferus decumanus 46. 
-- inostranzewi 45. 
- intermedius 45. 
- lupus deitanus Calen 44. 
- -- minor 44. 
-- matris optimae 45. 
- p.allipes 44. 
-- palustris 45. 
- putiatini 44. 
Capra aegagrus 34, 35. 
- falconerie 38. 
- prisca 36. 
-- -- Schadelreste von 36, 37, 38. 
CARR 226. 
CASPARI 126. 
CASTLE 150, 169, 180, 194, 242. 
Castlesche Meerschweinchenkreuzullgen 

150. 
Cava cutleri 48. 
CHAPEAUROUGE DE 244, 245, 246, 254, 

267, 271, 295. 
CHARRIN 216. 
Chinchilla 416. 
Chinesische Primel 160. 
Chromatin 17]0. 
Chromatinaustausch 175, 176. 
Chromogen 161. 
Chromosomen 171. 
ChromosomengroJ.\e und Faktorenzahl 

174. 
Chromosomentheorie 171. 
- und Mendelsche Spaltung 173. 
CIEKANOWSKI II. 
CmsLAR 216. 
Ciona-Versuche KA]I'[MERERS 227. 
Clarissa, Abstammung der 240. 
Clevelander Braune 399. 
Clydesdale-Pferd 58, 95, 404, 406, -107. 
COLE 98, 208. 
COLLING, Ziichtungserfolge VOll 239. 
Columba livia 49. 
CONGDON 110. 
CORNEVIN 269, 304, 320, 358, 359, 360, 

362, 398. 
CORRENS 139, 159, 340. 
Cotswolrlsschafe 411. 
CRAMPE 242, 260, 261, 262, 263, 264, 268. 

270, 278, 279. 
Crampesche Inzestversuche, Deutung 

del' 263. 
--- Rattenversuche 260. 
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CRF.W 18, 94, 95, 99, 172, 174, 176, 200, 
202, 205, 206, 208, 210, 2] 1, 219, 220. 
221, 222, 327_ 

Crossing over 174, 176. 
CUENOT 164, 219. 
Cuenotsche gelhe Mausetype 219. 
Czuszka-Schaf 420. 

Dachsbeinigkeit, Vererbung der 155. 
Dachshund 89, 94, 197, 357. 
Dampfigkeit 315. 
Diinisch-nordschleswigsches Pferd 306. 
Dairy-Shorthorn-Kuh "Melba XV" 59. 
-- - - "Melba XVII" 429. 
- - -Rind 425_ 
- - -Stier "Kitschener" 59. 
DAMANN 342. 
Dammhirsche 242. 
DARESTE 109. 
DARWIN 87, 100, 105, 124, 128, 132, 133, 

137, 177, 189, 19~ 231, 232, 251, 27~ 
285, 296, 298, 311. 

DARWIN 297. 
DAUGHTI 111. 
DAVENPORT 150, 157, 324. 
DAVIES 208. 
DAWSON 200. 
Deckhaarschaf 409. 
Deckkondition 325. 
Degeneration, kretinoide 370. 
Degeneration und Domestikation 92, 101. 
Degeneration und FrUhreiie 93, 95. 
-- - Mastfiihigkeit 93, 95. 
- - Milchhochleistung 92, 95. 
- - Zuchtungsrassen 86, 92. 
Degenerationsmerkmale, allgemeine 86. 
- beim Huhn 98. 
- - Hund 97. 
- - Pferd 95. 

Rind 95. 
- - Schaf 96. 
- - Schwein 96. 
- bei der Taube 100. 
- -- - Ziege 96. 
Degenerieren 84. 
Degressionsatavismus 194. 
DEMOLL 251, 252. 
Demollsche Hypothese 251. 
Determinanten 138. 
DETLEFSEN 75. 
Deutsches Edelschwein 42, 61, 288. 
- - Verkummerungsform des 82. 
DEVAY 266. 
Devon-Rind 19, 309, 310, 362. 
DE VRIES 73, 139. 
Dexter-Kerry-Kuh 78. 
- - -Rind 19, 197, 221, 255. 
Diabetes insipidus, Vererlmng der 156. 

Diabetes mellitus, Vererbung lIer 156. 
DIETRICH 235. 
DIGHTON 202. 
Dihybride Kreuzung, Beispiel einer 147. 
Dihybriden 146, 149. 
Dihybridismus 164. 
Dimerie 168. 
Dingo 44, 45. 
Dinka-Schaf 33. 
Disley Merino 292. 
Djemel398. 
Doggen 46. 
Domestikationserseheinungen 248. 
Domestikationsmerkmale, Vererbung der 

152, 163. 
Domestikatiollsmutationen 218, 248. 
- beim Schwein, Vererbung der 181. 
Domestikationszeichen, weiBe 314. 
Domestikation und Degeneration 86, 101. 
Domestikation und letaleMutationen 151. 
Dominanz 140. 
Dominanz, Erkennung der 157. 
- schwankende 150, 185, 253. 
- unvollkommene 150, 185, 253. 
Dominanzwechsel 156, 157. 
Dominanz, Zeichen fur 140. 
DONCASTER 200. 
Doppellenderkalb 96. 
Doppellendigkeit 95, 347. 
Dorkinghuhn 83, 100, 358. 
DORNO 85. 
Drehschwindel, Vererbung des 156. 
DREXEL 307, 308. 
Dromedar 48. 
Drosophila melanogaster 78, 160, 173, 

174,177,179,180,211,217,219,242, 
256, 350. 

DRZF.WIECKI 22!l. 
Dsungarei 25, 26. 
DUERST 236. 
Dummkoller 95, 315. 
Dumpies, schottische 221. 
Dunkerzucht des Hundes 220. 
DUNN 221. 
Durchschlagende Vererbung 196. 
DURE ]98. 
DURIG 107, 113, 114, 118, 119, 120, 126. 

East 137, 138, 140,271,276,277.279,282. 
Eelipse 395. 
Edelhil'seh, Einfiihrung in N euseeland 

243. 
EDMONSTO~ES 131. 
EDWARDS 118. 
EFFERTZ 266. 
Egerliinder Rasse des Rindes 19. 
EHRLICH 216. 
Eiergewicht, Erhohung des 354. 
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Eierproduktion, hohe 98. 
- - Elltwicklung der 304. 
- - Vererbung der 178, 352. 
- Zuchtwahl auf 352. 
Eigenschaften, letale 151. 
- rassenbildende 51. 
Einseitige Ernahrung und Hillfiilligkeit 

263. 
Einwirkung, aquifinale 218, 223. 
Eireifung, Vorgang der 171. 
Eisenschimmel 162. 
EiweiBreiche Nahrung und Magenent-

wicklung 131. 
Elefant 379. 
--- Anpassungsfahigkeit des 70. 
Elektoralschaf 60. 
Elektoral-N egrettischaf 346. 
Elementararten 72. 
E1entiere 243. 
ELLINGER 350. 
Emdener Gans 83. 
ENDLICH 361. 
Endokrille Drusen und Konstitution 335. 
Englisches Halbblutpferd 360. 
-- Vollblutpferd 57, 234, 285, 286, 306. 
Entartell, Begriff des 84-, 102. 
- Ursaehen des 84. 
Entartungi'merkma1e, morphologische 91. 
- physiologische 91. 
Entwick1ungsbesch1cunigung dureh Licht 

ll8. 
Epilepsie bei Meerschweinchen 213. 
- Vererbung der 156, 158, 254. 
Epiphysenhormone und Fruhreife 363. 
Epistatiseh 163. 
EpPINGER 333, 337. 
Equus Abeli 27,29,243. 
- asinus afrieanus 3l. 
- -- soma1ensis 31. 

ferus 25, 29, 189. 
Gerl1lanicus 27, 29. 
Gmelini 23, 29. 
graeilis 29. 
hel1lionus 29. 
mosbaehensis 27. 
Przewalski 25, 26, 29, 189. 
sequanius 27, 29. 
siissenbornensis 27, 29. 
Tarpan 23. 

-- W oldriehi 27, 29. 
Erbeinheit 159. 
- "Vesen der 161. 
Erbfehler 314-. 
- Prlifung des Erbganges 315. 
Erbforl1leln 161. 
- Anwendung der 163. 
- fUr )Iausefarben 162. 
Erhaltungsul1lsatz 107. 

Eringer Rasse des Rindes 19. 
Ernahrung, EinfluB auf die Fruhreife 355. 
Ernahrungslehre, neue Forschungsergeb-

nisse der 134. 
ERNST 229. 
Erworbene Eigensehaften, Begriff der 211, 

223. 
I -- -- Vererbung der 211. 
I Erytema solare 117. 

Esel 397. 
I - Abstammung des 31. 

- Anpassungsfahigkeit des 70. 
Etsehtaler Rinder 83, 408. 
Euterbesehaffenheit und l\lilehlcistung 

391. 
Ever sporting varieties 186. 
EWART 232, 233. 

I Ewartsehe Pferde und Zebrakrellzungen 
232. 

Extrazehe, Vererhung der 150. 

F I-Generation 140. 
FrSchafe 140. 
F 2-Generation 14-1. 
Farbungsintensitat, Versehiedenheit der 

187. 
Faktoren 159. 
- Bezeiehnung der 161. 
Faktorenhypothese 159. 
Faktorcn, lctalc 180, 210. 

quantitatives Moment der 178. 
-- semiletale 210. 
- Sitz der 161, 173. 
- Wesen der 161. 
FALCONER 20. 
FALl, 97. 
Familie 52, 72. 
Farbenbestimmer 162. 
Farbenfaktoren, Koppelung mit Letal

faktorell 219, 221. 
Farbellkreuzungen bei der Maus 163, 193, 

194. 
- bei H uhnern 194. 
-- - Kanarienvogeln 194. 
- -- Kallinchen 194-. 
- -- Meerschweinchen 165. 
--- - Tauben 194. 
Farbenvererbung beim Hund 153. 
- - Mensehen 153. 
-- bei N agetieren 153. 
- beim Pferd 153. 

Rind 153. 
- - Sehaf 153. 
- - Sehwein 153. 
Farbenspielerei in der Rinderzueht 309. 
Fasankreuzungen 294. 
Faverolles 284, 430. 
FEER 267. 
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Feinwollscbafe 33. 
Festzu.chtung von Merkmalen, Dauer der 

188. 
Fettablagerung, Ort der 372. 
Fettbildung, Schadlichkeit der iiber· 

maBigen 376. 
Fettdepot 372. 
Fetteuter 391. 
Fettgehalt der Milch 384. 
- ~ - Entwicklung des 304. 
- -- - und Klima 378. 
- - - Vererbung des 170, 386. 
- - - Ziichtung auf 384, 386. 
FetthOcker 373. 
Fett, physiologischer Zweck des 375. 
Fettschwanz 373, 374. 
Fettschwanzbildung, Vererbung der 150. 
Fettschwanz der Karakulschafe 74. 
Fettschwanzschafe 33. 
- algerische 68. 
- Anpassungsfahigkeit der 70. 
- marokkanische 68. 
Fettschwanz- und FettsteiBentwicklung 

und Art der Jugendernahrung 133. 
Fettschwanz- und FettsteiBformen 373, 

374. 
FettsteiB 373, 375. 
FettsteiBschaf 376. 
- der Kirgisen 34. 
- - Mongolen 34. 
- ostbocharisches 72. 
Fettstoffwechsel, Beeinflussung des 369. 
Fettsucht, EinfluB auf die Fruchtbarkeit 

376. 
Fettsucht, epiphysare 369. 
- erbliche 95. 
- hypophysare 96, 369, 370. 
- menschliche 371. 
- und Schilddriisenhormone 370. 
Firetail 395. 
FINLAY 226. 
FINSEN 117, 120. 
FIQUET 205. 
Fixierung von Merkmalen, Dauer der 

188. 
Fjellrasse des Rindes 17, 67. 
Fjelltind, Schadel des 16, 17. 
Flammlander Pferd 30, 405, 407. 
Flaumhaar 411. 
Fleckvieh der Sudeten 287. 
Fleischeuter 391. 
Fleischwollschaf, franzosisches 191. 
FLINTERS PETRIE 265. 
Florizel II 146. 
Flying Childers 394. 
Fotenschiidel vom Pferd 30. 
Fohlensterblichkeit und Alter der Eltern 

237. 

Fox 227. 
Frankenrind 4D8. 
FRANKFURTER 120. 
FRANZ 102. 

, Fredricksborger Schimmelzucht 258. 
Freiburger Rind 282. 
Freie Generation 317. 
FREITAG 403. 
Fremdzucht 317. 

I E'rettchen 48. 
FREUND 236. 
Friesische Kiihe auf der Marschweide 60. 
- Kuh 380, 381. 

I Friesischer Stier 380, 381. 
Friesisches Milchschaf 411. 
FROLICH 246. 
FROMMEL 393. 
Frontosusgruppe des Rindes 6. 

I Fruchtbarkeit, Beeinflussung durch Luft· 
feuchtigkeit Ill. 

- - - Unterernahrung 328. 
- beim H uhn 348, 351. 

I - - Schaf 351. 
- - Schwein 348, 351. 
- bei Speziesbastarden 293. 
- EinfluB der Fettsucht auf die 376. 
- extreme 350. 
- und Follikelzahl 348. 
- - GroBe der Keimdriisen 348. 
- - Lebensalter 348, 350. 
- - Lebenskraft der Foten 349. 
- - let ale Gene 350. 
- - Zahl der Eier im Ovar 349. 
- - Zuchtwahl 349. 
- Wesen der 347. 
Friihreife 252, 354. 
- Beeinflussung durch die Ernahrung 

355. 
das Geschlecht 355. 

- - - das Klima 355. 
- - - die Rasse 354. 

I _ beim Huhn 98. 
- Einteilung der 354. 
Friihreife, Kennzeichen der 356. 
- physiologische 355. 

, - - Beispiele fiir 356. 
- und Degeneration 93, 95. 

Epiphysenhormone 363. 
Hautbeschaffenheit 362. 
Hinfalligkeit 262. 
Hypophysenhormone 355, 364. 
Jugendernahrung 132. 
Mastfahigkeit 356. 

- - Unfruchtbarkeit 262. 
- - Verdauungsvermogen 360. 
- Zustandekommen der 363. 
Fiihrungsinstinkt 98. 
FURTH 161. 
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Futterungslehre, neue Forschungsergeb
nisse der 134. 

FUNK 134. 
Futtereinheiten 386, 387. 

Galgo 46. 
Gallowayrasse des Rindes 17, 195. 
Gallus bankiva 194. 
- ferrugineus 49. 
GALTON 156. 
Gametenbildung, Vorgang der 171, 172. 
GAUDE 383, 393. 
Gayal 48. 
Gebrauchsfehler 340. 
Gebrauchskondition 325. 
Gebrauchstierkreuzung 273, 280, 281. 
- bei Fischen 284. 
- beim Geflugel 284. 
- - Hund 284, 324. 
- - Pferd 281, 407. 
- -' Rind 281. 
- - Schaf 283. 
- - Schwein 283. 
- Beschrankung der 281. 
- Grunde fUr die Anwendung der 281. 
GefitBwarzchen l1er"Lederhaut und Tem

peratur 104. 
Gefiederfarbung, Beeinflussung durch 

die N ahrung 133. 
Gelenksgallen 315. 
Gemutsart 322. 
Gen 159. 
- Bezeichnung des 161. 
- Sitz des 161. 
- Wesen des 161. 
Gene, Austausch von 175. 
- gleichsinnig wirkende 166. 
- letale 340. 
- letale und Fruchtbarkeit 350. 
- quantitatives Moment der 178. 
Generationen, freie 317. 
Genomere 167. 
Genotypus 160. 
Geographisches Moment in der Rassen

einteilung 52. 
GERSCHLER 152, 275. 
Gerschlersche Zahnkarpfenkreuzungen 

152. 
Gesamtumsatz 108. 
Geschlechtsbegrenzte Vererbung 178. 
Geschlechtschromosom 177. 
Geschlechtsgebundene Vererbung 178. 
- - beim Menschen 181. 
- - Beispiele fiir 179. 

- faktorelle Schreibweise fiir 183. 
Geschlechtsmerkmale, Vererbung der 

sekundaren 178. 
Geschlechtsreife 319. 

Geschlechtsreife, Abhangigkeit der 354. 
- und Temperatur 110. 
Geschlechtsverhaltnis 200. 
- Beeinflussung bei Kanarienvogeln 209. 
- - durch Alkohol 208. 
- - - aufeinanderfolgende Trachtig-

keiten 202. 
- - - das Alter der Zeugenden 200. 
- - - den Reifegrad des Eies 203. 
- - - die geschlechtliche Kraft 201. 
- - - geschlechtliche Beanspruchung 

202. 
- - - J ahreszeit der Zeugung 201. 
- - - Keimdrusen 200. 
-- - - Korperverfassung 205. 
.- - - Spezieskreuzung 205. 
- - - Stoffwechselintensitat 205. 
- - - Anzahl der Jungen im Wurf 

203. 
- - - Ernahrung der Mutter 202. 
- - - Koffein 209. 
- - - Umweltsverhaltnisse 209. 
- - - Yohimbin-Spiegel 209. 
- bei der Maus 200. 
- - - Taube 200. 
----:. beim, Huhn 200. 
- - Hund 200. 
- - Mellschen200. 
- - Pferd 200. 

Rind 200. 
- - Schaf 200. 
- - Schwein 200. 
- primares 206. 
- - Abanderung durch chemische 

Schiidigungen 206, 207, 208. 
- - - Temperatureinflusse 207. 
- -- und Verhalten der Spermatozoiden 

207. 
- regulierende Faktoren des 199. 
- sekundares 206. 
- - Beeinflussung des 210. 
- tertiares 206. 
- Ursachen der Storung des 206, 207. 
Gesundheit, Wesen der 310. 
Gewinnmutation 163, 186. 
Glanzwolle 411. 
Glattbeinigkeit, Vererbung der 150. 
Gletscherbrand 117. 
GLEY 216. 
GLOVER 116. 
GOLDSCHMIDT 177, 178, 211, 219, 276, 

300, 302. 
GOWEN 200, 384. 
GRAAF 348, 349. 
GRABCZEWSKI 116. 
GRAFE 336, 337, 338. 
GRAFFENBERGER 119. 
GRANDI 328. 
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GRAND IDlER 266. 
Grannenhaar 409. 
Graviditatsdauer und Ki:irpertemperatur 

109. 
GRAY 229. 
Gregor Mendel 139. 
GREIS SING 222. 
Greyhound 202. 
GROMCZEWSKI 25. 
Grottenolm 160. 
GRUBER 334. 
GRUND 22. 
Grundumsatz 107, U8, U9. 
Grunzochse 48, 71, 377. 
Gudbrandstalisches Pferd 406. 
GUDERNATSCH 337. 
GUENON 391. 
GUNTHER 375. 
GULKEWICZ 26, 58. 
GUYER 225, 226, 227. 
Guyer-Smithscher Kaninchenversuch 225. 

Haarbalgverhornung, Vererbung del' 184. 
Haarbeschaffenheit, Vererbung del' 153. 
Haarlosigkeit 97. 
Haarschafe 34, 408. 
Haarwuchs, Beeinflussung durch die 

Temperatur 104, 105. 
- LichteinfluB auf den 120. 
Habitus 329, 335. 
Habitustypen, Sigaudsche 333. 
Hackney 400. 
Hadban 57. 
HADLEY 220. 
HACKER 139, 143, 145, 165, 184, 185, 

187, 197, 199, 334. 
Hamoglobingehalt, Beeinflussung durch 

Lichtwirkung 120. 
Hamoglobingehalt und Luftdruck 112. 
Hamophilie 181, 221, 266. 
- genetische Konstitutionsformel der 

222. 
Hangeohrigkeit des Karakulschafes 74. 
Hafflinger 397, 400. 
HAGENBECK 277. 
HALBAN 350. 
Halbpersianerfell 420. 
HALDANE 205. 
Hamburger Rasse des Huhnes 194. 
Hamitenrind 11, 11. 
HAMMER 117. 
HAMOND 220, 349, 350. 
Hampshiredown 411. 
Hampshiredownbock 366. 
Hampfshiredownschaf 58. 
Ham pshiredown -S teinschafkreuzungen 

278. 
HANN 162. 

Hannaberner Rind 307, 308, 309, 310. 
Hannoveraner Pferd 306, 399. 
HANSEN 386. 
HARMS 321, 363. 
HART 332. 
HARVEY 109. 
Hasenhacke 315. 
Haslirind 13. 
Haubenbildung, Vererbullg der 155. 
Haubenhuhner, Degenerationsmerkmale 

der 99. 
Haubenhuhnschadel 99. 
HausbUffel 48. 
Hausente 49. 
Hausgans 49. 
Hausgeflugel, Abstammung und Her

kunft 49. 
Hauskaninchen 48. 
Hausmaus, Vererbung der Haarfarben 

bei der 161. 
Hausrind-Bisonbastard 293. 
Hausrind, Entstehung d. wirtschaftlichen 

Leistungen 301. 
- -Yakbastard .293. 
- -Zebubastard 293. 
Haustaube 49. 
lIaustier, Begriff des 4. 

, Haustierhaltung 4. 
Haustierzucht, Zweck der 4. 
Hausziege yom Balkan 38. 
- von Spanien 38. 
Haut, Aufbau der 103. 
Hautbeschaffenheit fruhreifer Tiere 362. 
Hautentwicklung und Temperatur 103, 

104, 105, 106. 
Haut- und Haarbeschaffenheit und 

Milchleistung 390. 
HAY 202, 258. 
HAYWARD 256, 258. 
HEAPE 202, 209. 
HEGELUND 127. 
Heidschnucken 32, 346, 360, 409. 
HEINEJlIANN 122. 
Hemmungsbildungen 86. 
Hemmungsfaktoren 162. 

I HENNINGS 229. 
HENSEN 249. 
HERBER STEIN 12. 
Hereford-Shorthornkreuzung 282. 
HERING 224. 

I Hermaphrodismus 94. 
HERTWIG R. 203, 204, 207. 
Herzgewicht und fibung 124. 
HESS 333. 
Heterozygotie 144. 
HILZHEIMER 32, 44, 47. 
Himalajakaninchen 160. 
Hinfalligkeit und kunstliche Haltung 268. 
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HIPPOKRATES 200_ 
Histobiologisches Symbol 341. 
- - angebliche Beziehungen zur Kon-

stitution 345. 
Hitzeratten 217. 
Hochgebirgslage 71. 
Hochleistungen 252. 
- und Gesundheit 252. 
Hochzucht und Krankheitsanlagen 253. 
Hockergans 325. 
Hohenklima, Charakteristik des 113. 
- physiologische Wirkung des 115. 
HOSSLI 266. 
HOFACKER 201. 
Hofacker-Sadlersches Gesetz 201. 
HOFER 376. 
HOFnLlsN 241, 242, 245, 314, 324, 325, 

331, 356, 362, 366, 367, 369. 
HOHENSTEIN 337. 
HOLBROCK 75. 
Hollanderrind 346. 
HOLMGREN 131. 
Holsteinpferd 306, 400. 
HOMAN S 33S. 
Hormone, Wirkung auf den Fettstoff

wechsel 369. 
Hornentwicklung beim Niederungsvieh 

105. 
HORNER lSI. 
Hornersche Regel lSI. 
Hornloses russisches Rind 346. 
Hornlosigkeit 17, 95, 19S. 
- bei der Pinzgauer Rasse 76. 
- Vererbung der 156, 195. 
Hornscheiden, Beeinflussung durch die 

Temperatur 104, 105. 
Hottentotten 373. 
Hottentottenfrau 376. 
Houdanrasse des Huhnes 100, 2S4. 
HOUZEAU 263. 
HOYER 17, 323, 36S. 
Huhnerschade1 der Brahmarasse 99. 
- - Paduaner Rasse 99. 
Hupfer 100. 
HUSING 33. 
Hufausbildung 104. 
Huffehler 315. 
Huhn, Dauer der Zuchtbenutzung 321. 
HmIBoLDT 314. 
Hund, Allpassungsfiihigkeit des 70. 
- Degenerationsmerkmale beim 97. 
HUllgerkonditioll 327. 
Hungerversuche mit Tauben 119. 
Hungervieh des Gouvernements Perm 54. 
HUNTER 130. 
Hunter 2S1. 
HUTCHISON 120. 
HLTH 254, 265, 266. 

HUXLEY 226. 
Huzulenhengst, Kopf eines 330. 
Huzulenpferd 397. 
Hybridatavismus 193. 
Hybridationstabelle fUr F 2 149. 
Hyperfunktion der Mi1chdruse 95. 
Hyperthyreoidismus 337. 
Hyperthrophie der Milchdruse 95. 
- - Muskulatur 95, 347. 
Hypophyse, Hormone des Vorderlappens 

357. 
Hypophysenhormone, EinfluB auf die 

Fruhreife 335. 
- und Fruhreife 364. 
- Wirkung der 33S. 
Hypophyse, Unterfunktion der 221. 
Hypostatisch 163. 
Hypothese de~ gleichsinnig wirkenden 

Gene 166. 
- - Reinheit der Gameten 143. 
HYRTL 375. 

Idanten 13S. 
Ide 13S. 
ldiokinetische Faktoren 76. 
Idioplasma 76. 
Illyrische Brachycerosrasse, Kuh der 16. 
- - Stier der 15, 56. 
Illyrisches Blondvieh 302. 
-- Rind 51, 54. 

I - Schwarzvieh, verklimmertes 80. 
Immunitat, erworbene und Vererbung 

215. 
Indirekte Konsanguinitat 267. 
Individualpotenz 1S7, 196. 
- mendelistische Deutung der 19S. 
- Wesen der 19S. 
Induktion, dynamische 224. 
- soma to gene 224. 
- stoffliche 224, 225. 
Infantilismus 96, 334. 
Infektion, germinative 212. 
- intrauterine 212. 
- konzeptionelle 212. 
- plazentare 212. 
- zuchterische 231. 
Influenz, zuchterische 231. 
Inkavolk, Verwandtschaftszucht beim 

265. 
Insekten, flugellose 102. 
Inselpony 24. 
Instabi1itat der Formen 1S6. 
Instinktvariationen, erworbene und Ver-

erbung 215. 
lnstinktverluste und Verwandtschafts

zucht 242, 24S. 
Intensitatsfaktoren 162. 
Intermediares Merkmal 141. 



444' Personen- und Sachverzeichnis 

Intermediiire Vererbung, scheinbare 167, 
168, 169. 

Internationaler landwirtschaftlicher Kon-
greB in Warschau 68. 

- - - Wien 68. 
Interzucht 267. 
Intrauterine Infektion 212. 
Inzestzucht 318. 
Inzucht 317. 
Inzuchtstudien bei Ziegen 245. 
IRWIN 354. 
ISBEN 219. 
Italienerhuhn 353. 

JAGER 249, 274. 
JAKABFY 68. 
JANSEN 357. 
JAQUET 112. 
JAWORSKI 56, 70, 372. 
JENKINSON 400. 
JENSEN 258, 406. 
Jersey Kuh "Golden Stream" 303. 
Jerseyrind 14, 58, 268, 282, 302, 307, 

308, 309, 346, 354, 383. 
angebliche Tuberkuloseimmunitiit des 
310. 
Temperament des 325. 

Jerseystier, Schadel 90. 
JESIONEK 117. 
JOHANNSEN 71, 187, 227, 305, 317. 
JONES 140, 219, 271, 276, 277, 279, 282, 

365. 
Jucker 401. 
Jugendentwicklung, mangelhafte und 

Verwandtschaftszucht 248. 
JugendfUtterung, Bedeutung del' 132. 
JULL 202. 

Kiilbermagen, Beeinflussung durch 
Futter 131. 

KAPPEL! 348, 349, 355, 431. 
Kakerlak 118. 
Kalahari-Buschmannrasse 373. 
Kalmuckenkuh 22. 
- Schadel del' 20. 
Kalmuckenstier, Schadel des 20, 21. 
KALTENEGGER 307, 308. 
Kamel 48, 377, 397, 398, 399, 408. 
- Anpassungsfiihigkeit des 71. 
- - an Lufttrockenheit Ill. 
Kamellende 402. 
KAMMERER 160, 227. 
Kammwollbock 412. 
Kammwollschaf 411. 
Kanadagans 49. 
Kanarienvogel 49. 

-Kreuzungen 194. 
- Scheitelbildung des 186. 

Kaninchen, weiBes 'Viener 194. 
KANITZ 109, 1l0. 
Kappenmuskel, Ental'tung des 318. 
Karakulbock 375, 409, 410. 
Kal'akulfell 420, 422. 
Kal'akullamm 417, 418. 
Kal'akullocke 288. 

, - Beurteilung der 420, 424. 
- Entstehung del' 421. 

I _ Form del' 421. 
- GroBe del' 421. 
- Vererbung del' 170, 198, 421. 
Kal'akulschaf 33, 60, 351, 374, 410, 420. 

Konstitution des 340. 
Kurzohrigkeit des 74. 
Kul'zschwiinzigkeit des 74. 
Vererbung von Mel'kmalen beim 155. 

- - del' Ohl'liinge 170. 
KARL THEODOR 108. 
Karossier 399. 
Karpathenrind 51, 307, 308, 310. 
- Verkummerungsform des 79. 
Kartoffelkiifer 76, 218. 
Kaspier 33. 
Kashmirziege 408. 
Kastanien, Verlust del' 23. 
Kastration, EinfluB auf das Tempera-

ment ,324. 
Kastrationsatavismus 196. 
Kattiawarschlag des Pferdes 232. 
Katze, Anpassungsfiihigkeit del' 70. 
Kehlkopfpfeifen 315. 
KEIL 303, 307, 308. 
Keimdriisen, Beziehungen zum Tempe-

rament 323. 
- Hormone, Wirkung del' 338. 
Keimplasma 171. 
Keimplasma, Kontinuitiit des 137. 
Keimvergiftung 215. 
KELLER C. 6, 16, 22, 32, 33, 35, 46. 
- K. 57, 189, 190, 191, 192, 400, 401, 

404. 
KELI.NER 386. 
KENDALL 337. 
Kerguelen 102. 
Kern-Plasma-Relation 341. 
Kerrykuh 78. 
Kerryrind 14, 19, 384. 
Kincsem 394. 
Kindesgeschlecht und Kohabitations-

termin 204. 
KING 200, 202, 260, 263. 264. 
King-Charles-Spaniel 98. 
Kingsche Inzestvel'suche mit Ratten 263. 
Kirgisenpfel'de 26, 53, 378. 
Kirgisenrind 21. 
KIRKHAM 219. 
KISCH 201. 
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Kladruberpferd 27, 243, 360, 399, 400. 
KLATT 129. 
Klauenausbildung, Beeinflussung der 

durch Temperatur 104. 
Klauenhorn und Zugleistung 408. 
KLEI~ 369. 
Klima, Definition des 102. 
- Einfluf3 des 102. 
- - auf die Friihreife 355. 
KLOSE 346. 
KLUGE 107. 
Knochenentwicklung, Beeinflussung der i 

durch TIbung 122, 124. 
Knochenstarke, Beeinflussung der 404. 
- der Zugpferde 403. 
KOCHER 323, 334. 
KOHLER 226. 
Korperbau und Milchleistung 390. 
Korperentwicklung, Beeinflussung durch 

Luftfeuchtigkeit Ill. 
- - - TIbung 123. 
Korperform und Leistungsrichtung 309. 
Korpergroile, Vererbung der 170. 
Korpermaf3e beim Pferd 306. 
- - Rind 307, 308. 
Korperwarme, Schutz vor Verlust 107. 
Kotenbehang und Knochenstarke 406. 
Kohabitationstermin und Kindesge-

schlecht 204. 
KOHLWEY 129. 
Kombination, Begriff der 7l. 
Kombinierte Leistung beim Gefliigel 

430. 
- - - Rind 425. 
- - - Schaf 430. 
Kondition 325. 
Konestogapferd 407. 
Konduktoren 182, 184. 
Konik 51, 360, 399. 
Konsanguinitat, indirekte 276. 
Konstitution 328. 
- altere Ansichten iiber 382. 
- - medizinische Ansichten iiber 332. 
- bindegewebige 366. 
- feine 330. 
- grobe 329. 
- hartere der Bastarde 278. 
- hypothyreoidale 355. 
- lymphatische 331, 367. 
- Methoden zur Feststellung der 332. 
- moderne Ansichten iiber 334. 
- PriHung der 340. 
- robuste, kriiftige 329. 
- thvreotoxische 335. 
- ur:d Dicke der Muskelfasern 340. 
- und endokrine Driisen 335. 
- Wesen der 339. 
- zarte 330. 

Konstitutionsbeurteilung, Malsburgsche 
342, 344. 

Kontrollvereine, danische 386. 
- - Arbeitsweise der 387. 
- - Berechtigung der 387. 
- - Kritik der 389. 
Konvergenzerscheinungen 231, 30l. 
Koppelung 173, 174. 
- von Letalfaktoren mit Farbenfak-

toren 219, 22l. 
KORENTSCIIEWSKY 338. 
Korrelation 187. 
Korrespondierendes Merkmalspaar 140, 

159. 
KRAMER 312, 313, 322, 342. 
KRAUSE 332 
Kreishornschaf 31. 
KRETSCHMER 333. 
Kreuzungsnova 141, 163. 
- Zahlenverhaltnis in F 2 ••• 141 
Kreuzungsrinder des Sudans 148. 
Kreuzungstiere, lebhaftes Temperament 

der 274. 
Kreuzungszucht 273. 
- Wesen der 273. 
Kreuzung zur Erzeugung von Mittel-

rassen 29l. 
Krimer Schaf 420. 
Krippensetzen 315. 
KRONACHER 152, 245, 271, 318, 322. 
Krummschwanz der Karakulschafe 74. 
Kryptomerie 163, 165. 
Kryptorchismus 196. 
Krzeszowice 10. 
KUHN 133, 135, 409. 
KULBS 124, 125. 
KULZ 213. 

I K iimmerungsrassen, Charakteristik der 
. 80. 

K iinstliche Haltung und Hinfalligkeit 
268. 

Kiinstliche Zuchtwahl 298. 
Kuhlander Rind 282, 309, 425. 
KULESCHOW 2l. 
Kulturrassen 54. 
Kupferschaf 32. 
Kurzbeinigkeit 357. 
Kurzbeinziege 197. 
Kurzhaarigkeit, Vererbung der 162. 
Kurzhorngruppe des Rindes 6. 
K urzhornrinder, asiatische 22. 
Kurzkopfgruppe des Rindes 6, 17. 
Kurzohrigkeit der Karakulschafe 74. 
Kurzschnabelgans 325. 
KUSCHAKEWITSCH 204, 207. 

Lachshiihner 284. 
Lactorhoe 293. 
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Lammerlahme, EinfluB der Temperatur 
auf die 109_ 

Langsschnitt durch einen Bulldogg-
schadel 88. 

- - - normalen Hundeschadel 87. 
- - - Steppenrindschadel 91. 
- - - Tuxerrindschadel 91. 
- - - Wildschweinschadel 92. 
- - - Y orkshireschweinschadel 92. 
Lama 48, 399. 
LAMARCK 137, 212, 223, 224, 362. 
Lamarckismus 137, 223. 
Lammpelze, Beurteilung der 420. 
Lamzickte 134. 
Landpferde 24. 
- bosnische 54, 361, 397. 
- ostgalizische 54. 
Landrassen 63. 
- Anpassung an Krankheiten 68. 
- Bedeutung der 65. 
- Charakteristik der 63, 64. 
- Wert der 65. 
- wirtschaftliche Berechtigung der 68. 
Landschafe 31. 
- galizische 345. 
Landschwein, altbayrisches 40. 
- chinesisches 42. 
- der pinzkischen Siimpfe 56. 
- hannoveranisches 40. 
- Krainer 67. 
- verbessertes 346. 
- von Graubiinden 43. 
Landvieh, brachyceres 13. 
Landziege, ostgalizische 39. 
LANG 166, 167, 168, 169, 170, 188, 200, 

218, 219. 
Langhornrind 239, 241, 314. 
Langshan 284. 
Latentes Merkmal 140, 187. 
Latenz 163. 
Lathyrus odoratus-Kreuzungen 174, 194. 
Laufente, Eierproduktion der indischen 

354. 
Lavantthaler Rind 360, 408. 
- Hautentwicklung des 103. 
LA WINOVICZ 112. 
LA WRENCE 283. 
Lebensdauer 321. 
Lechtaler Rind 13. 
LEFEBRE 357. 
Legeleistung und Alter 353. 
Leghorn, Fleischtype 252. 
- Legetype 351. 
Leghorns 194, 353. 
LEHMANN Ill, 114, 414. 
LEHNDORFF 317, 318, 359. 
Leicesterschaf 58, 83, 239, 292, 357, 358, 

362, 364, 411. 

LEISEWITZ 322, 323, 329, 331. 
Leistungsmerkmal und pathologisches 

Moment 254. 
Leistungspriifung, absolute 386. 
- fiir Ausdauer und Schnelligkeit 396. 
- - Milch 386. 
- indirekte 390. 
- relative 386. 
Leistungsrichtung und Kiirperform 309. 
LENHOSEK 235. 
Lenhoseksche Kaninchenversuche 235. 
LENZ 76, 160, 181, 184,214, 215, 227. 
Leptinotarsa decemlineata 76, 218. 
- immaculotorax 76, 218. 
- pallida 76, 218. 
Lepus cuniculus 48. 
Letale Faktoren 69, 79, 210. 
- - bei der Maus 219. 
- - - den H iihnern 221. 
-- - beim Hund 220. 
-- - - Kanarienvogel 221. 
-- - - Pferd 220. 
-- - - Rind 220. 
-- - - Schaf 220. 
-- - - Schwein 220. 
.- - Koppelung mit Farbenfaktoren 219, 

221. 
- - Vorkommen bei Menschen 221. 
- Gene und Unfruchtbarkeit 257, 350. 
- Merkmale 151. 
- Mutationen 151, 219, 256. 
- - beim Schwein 258. 
- - Haufigkeit ihres Vorkommens 222. 
Leutewitzer Zuchtbock 62. 
Leuzismus 118. 
- Vererbung des 152. 
LEVINE 42, 64. 
Licht, EinfluB auf Bakterien 120. 
- - - den Haarwuchs 120. 
- - - Hamoglobingehalt 120. 
- - - Mineralstoffwechsel 121. 
- - - Stoffwechsel 118. 
- - - Tierkiirper 118. 
- - - die Knochenbildung 120. 
Lichtentzug, Schiidlichkeit des 119. 
Lichttherapie 120. 
Licht und Hiihenklima 115, 117. 
Lichtwirkung und Fettansatz 119. 
- - Hungern 119. 
LIEBSCHER 7, 8, 20. 
Lincolnschaf 411. 
LINDSTEDT 338. 
Lipomatosis 374. 
Lippizaner Pferd 27, 190, 191, 192, 360, 

401. 
LIPSCHUTZ 124. 
LITTLE 200, 219. 
Livreefiirbung 195. 
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Lockenbildung, Entstehung der 300, 304. 
- und Ernahrung 133. 
- Vererbung der 150, 155. 
LODE 107. 
LOEB 109, 328. 
LOHNER 249, 250, 252, 260, 280. 
Lohnersche Inzuchthypothese 249. 
Lowy 338. 
LOISEL 328. 
LORENZ-LIBURNAU v. 36. 
LUDWIG 125. 
Luftdruck, EinfluB auf den Stoffwechsel 

114. 
- -- - Tierkorper 112. 
- - - die Atmung 113. 
- und Hohenklima 115. 
Luftfeuchtigkeit, EinfluB auf den Tier-

korper 111. 
-- und Hohenklima 115. 
LUNDBORG 334. 
LUSH 218. 
Luxurieren 186, 276. 
- Beispiele fur 276. 
- Wesen des 278. 
Luxurierende Zahnkarpfenkreuzungen 

275. 
LYDEKKER 16, 20, 22. 
Lymantria dispar 211, 214, 215. 
Lymphatismus 371. 

MACHJ!]N S 203. 
MACIEszA 214. 
Mahnenschaf 35. 
M RKER 108. 
MARLICH 170. 
Maiskolben luxurierende 277. 
Makow 17. 
Malitschschaf 60, 420, 426. 
MALSBURG v. D. 333, 341, 342, 343, 344, 

345, 346, 347. 
Mambrino Chief 237, 304. 
Mangalica-Schwein 44, 61, 351. 
Mangalica-Schweineherde 68. 
Mangalica-Schwein im Mastzustand 368. 
Markhur 38. 
Marmorierung des Muskelquerschnittes 

361, 364. 
MARSHALL 200, 376. 
MARTIUS 215, 332, 340. 
Mastfahigkeit 252, 356. 
- Anlage zur 361. 
- beim Huhn 98. 
- praktische Priifung auf 371. 
- Priifung der Hautbeschaffenheit 366. 
- und Bindegewebsentwicklung 361. 
- - Degeneration 93, 95. 
- Wesen der 326, 361, 364, 370. 
Mastfettsucht und Schilddriise 336. 

Mastif 98. 
Mastkondition 326. 
~lastlammer, Produktion von 283. 
Matador 318. 
Mauchampschaf 196. 
Maulesel 293. 
Maultier 293, 397. 
Maultierzucht und Telegonie 232. 
Maus, Farbenkreuzungen bei der 163. 
MAYREDER 56, 66, 80, 302, 385. 
Meerschweinchen 48. 
- Farbenkreuzungen bei den 165. 
- Kreuzungen von Castle 150. 
Mehari 398. 
Mehrzehige Pferdeextremitat 195. 
- Rinderextremitat 195. 
Melanin 161. 
Meleagris gallopavo 49. 
Meleschaf 60, 197, 292, 426, 430. 
Melewolle 416. 
MENDEL 72, 84, 135, 137, 138, 139, 140, 

146, 150, 151, 162, 165, 172, 173. 
Mendelismus 138. 
- praktische Bedeutung des 184. 
- Schwierigkeit der Anwendung 185. 
-- Vorteile fiir die Tierzucht 185. 
Mendelsche Regeln, Ausnahmen von den 

150. 
Mendelsche Spaltung und Chromo-

somentheorie, Beispiele fli.r 173. 
- Vererbung bei Hiihnermerkmalen 154. 
- Vererbungsregeln 138, 140. 
- Vererbungstheorie, zytologische Be-

griindung der 171. 
- Vererbungsweise, Verbreitungder 151. 
-- Vererbung und Spezieskreuzung 151. 
Meusch, Vererbung des Geschlechts 182. 
- - pathologischer Merkmale 181. 
Merino-Bock 62. 
Merino-Fleischschaf 60. 
Merino-Schaf 33, 60, 292, 358, 359, 360. 
Merinowolle 411. 
- Entwicklung der 304. 
- Yererbung der 154. 
Merkmale, korrespondierende 140, 159. 
- letale 151. 
- rassenbildende 51. 
Merkmalspaare 138. 
Messenger 304. 
- Ahnentafel des 316. 
Mestize 273. 
Metacarpus 403. 
Mezohegyes, Pferde von 360. 
MIDDENDORF 81. 
MIESCHER 112, 123. 
Mikromelie 197, 221, 339. 
- Vererbung der 155. 
Milch 377. 
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Milchader 392. 
lVlilchdriise, Beeinflussung durch Ubung 

127. 
Milcheuter 39I. 
Milchfettgehalt, Vererbung des 198. 
]\1ilchgrube, obere 393. 
- untere 392. 
MilchhOchstleistung, Eintritt der 382. 
Milchhochleistung 252. 
- und Degeneration 92, 95. 
- -- Telllperatur des Futters 108. 
Milchleistung, Entwicklung der 127, 

304. 
- hohe, Vererbung der 170. 
Milchleistungspriifung 386. 
Milchleistung und Kiirperbau 390, 392. 
- Vererbung der 384. 
Milchproduktion 377. 
--- beeinflussende Faktoren 379. 
- Einfluf.\ der Umwelt auf die 379. 
Milehschaf,ostfriesisches 58, 41I. 
1\1ilchschiissel 392. 
Milchshorthorn 425. 
Milchspiegel 39I. 
Milchzeichen 390. 
- Einschrankung ihrer Giiltigkeit 393. 
- Wert der 393. 
Milchzusallllllensetzung und Entwick

lungsschnelligkeit 378. 
Mineralstoffe des Futters und Knochen-

entwicklung 406. 
Minorkahuhn 284, 353. 
Minusvarianten 199. 
Mischwollschafe 409. 
MiBbildungen und Verwandtschaftszucht 

242, 248. 
Mittelrassen, Erzeugung von 29l. 
Mixnitzhiihlen, Baren der 222. 
Mixiidelll 336. 
Mnellle 224. 
Mode in der Tierzucht 241, 309. 
Modifikation 53, 71, 212. 
MOERDER 25. 
MOHArL 307, 308. 
MOHR 220. 
Mondblindheit 315. 
Mondkalb 98, 221. 
Mongolenpferd 398. 
Mongolenrind 21. 
Monohybriden 146, 149. 
MonohybridisllluS 164. 
Montavoner Kuh 385. 
Montavoner Rind 13, 307, 308, 309. 
Montbeillardrind 425. 
Montenegrinisches Rind 307, 308, 309. 
Mops 87, 314. 
Mopsschnauzigkeit 86, 95, 96, 254, 313. 
-- des Rindes 18. 

MORGAN 78, 79, 84, 151, 160, 171, 175, 
176,177,179,180,184,210,217,219, 
256, 257, 258, 339, 340, 350. 

MORGULIS 328. 
MORTON 231, 232. 
Mortonsche Araber- Quagga-Bastarde 231. 
Mosaikcharakter 141 
Moschusente 49. 
MOTLOCH 243, 359, 400. 
MeLLER 94, 362, 363. 
Miirztaler Rind 13. 
Mufflon 31. 
- kleinasiatischer 32. 
Mulattenhautfarbe, Vererbung der 169. 
MULLER 176. 
Muitiforlllitat 167. 
Murbodner Rind 282, 408, 425. 
Murinsulaner Pferd 281. 
Muskelentwicklung, Beeinflussung durch 

TIbung 122, 123. 
Muskelhypertrophie 365. 
Muskelleistung 394. 
Muskelschwund, fortschreitender, Yer-

erbung des 18I. 
Mustella putorius 48. 
Mutation 73, 217. 
- Bedeutung der 74, 219, 228. 
- Beispiele fiir 74, 180. 
- degenerativen Charakters 84. 
- Entstehung der 163. 
- letale 79, 151, 180, 219, 256. 
-- - beilll Schwein 258. 
- - Haufigkeit der 222. 
Mutationsatavislllus 195. 
Mutationsperioden 76. 
Mutation und Auf.\enreiz 77. 
- Ursachender 74, 76, 79, 217, 219, 222. 
- Yersuche von Tower 76. 
- Wesen der 74, 186. 
- willkiirliche Ausliisung der 218. 

Nachwirkung 216. 
NACHTSHEIM 161, 181, 226. 
N ackthals, Entstelmng des 236. 
- Wesen des 236. 
N ackthunde 97. 
N ahrung angeblicher EinfluG auf die 

Lockenbildung 133. 
- Einfluf.\ auf das Magenvolulllen 13I. 
- - - den Kiirperbau und das Skelett 

132. 
-- - - den Tierkiirper 130. 
- - - Verdauungskanal 130. 
- - - die Fettschwanz- und Fett-

steif.\entwicklung 133. 
- - - Friihreife 132. 
- - - Gefiederfiirbung 133. 
- - - Magenstruktur 131. 
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N asenbeine, Bau der 23_ 
NATHUSIUS H- v_ 54, 126, 132, 241, 246, 

272,359. 
NATHUSIUS S. v. 306, 309, 395. 
Naturell 324. 
Natfuliche Zuchtwahl 296. 
N aturrassen 54. 
N egretti-Schaf 60. 
NEHRING 6, 25, 34, 46, 47, 126, 132. 
N ehringscher Index 23. 
Nerz 418. 
NEUHAUS-SELCHOW 329, 341, 342. 
Neukombination der Erbfaktoren 73. 
NEWSON 116. 
Niata-Rind 19, 87. 
~ ~ Schadel des 89, 90. 
Niederungsrind 8, 285. 
Niederungsvieh 58, 309, 313. 
-- schwarzbuntes 95. 
Nilgans 325. 
NILSSON -EHLE 166, 167, 270, 305. 
NIXON 353. 
NOLDEN 396. 
Nonius 399. 
NOORDEN v. 336, 370. 
Norfolk-Traber 400. 
Norisches Pferd, siehe Pinzgauer Pferd. 
Numidia meleagris 49. 

Oberinntaler Rind 13, 281, 307, 308, 309. 
~ ~ in St. Michael 83. 
OBERSTEINER 214. 
Obstfliege 79, 177, 179, 180. 
OETTINGEN 237, 238, 253, 317, 320, 321, 

359. 
Ohreinschnitt beim Rind 218. 
OhrHtnge der Kaninchen, Vererbung der 

169. 
~ ~ Karakulschafe, Vererbungder 170. 
Ohrlosigkeit bei Schafen 77. 
Ohrscheiben, Fiirbung der, beim Huhn 

313. 
Oldenburger Pferd 306, 399. 
Oldenburg-Wesermarsch-Rind 307, 308, 

310, 346, 425. 
Orloff-Traber 402. 
Orpington 430. 
Orthoceros-Rind 21. 
Ortssinn der Brieftauben 129. 
Ostfriesisches Milchschaf 58, 411. 
~ Rind 282, 307, 308, 309, 346. 
OstpreuBen-Pferd 306. 
Ostschweizer Braunvieh 13, 58, 309, 313. 
~ Braunviehherde 61. 
~ Braunvieh-Kuh 382. 
~ __ 0 -Stier 383. 
Otterschaf 89, 197. 
Ovis ammon 34. 

A dam e t z, AIIgemeine Tierzuchtlehre 

Ovis musimon 31. 
~ orientalis 32. 
~ Poli 34. 
--- vignei 32. 
~ ~ arkar 32. 
-- ~ cycloceros 33. 
Oxfordshiredown-Bock 430. 
~ -Schaf 58,346,411. 

P-Parentalgeneration 140. 
Paduaner Huhn, Degenerationsmerkmale 

des 99. 
P AECHTNER 338. 
Palaontologie 101. 
PALLAS 35, 37, 132. 
PALMEN 126. 
P ALTAUF 334, 336. 
Pamiiltkowo 10. 
Pangenesis Theorie Darwins 137. 
Parallelwirkung 224. 
PARAMA 233. 
Pariahunde des Orients 44, 45. 
PARKES 203, 210. 
P ARSHLEY 200. 
Partialkonstitution der Blutdrusen 335. 
PaBgang, Vererbung des 156. 
PAUL 104. 
PAWLOW 21, 34. 
PEARL 178, 200, 204, 210, 317, 351, 352, 

353. 
PEDER 122. 
PEEL 376. 
PEKINESE 97. 
Pelzschafe 420. 
Pelztiere, Domestikation der 417, 420. 
--- Zahmung der 417. 
~ Zuchtwahl bei 416. 
PENRITH 283. 
Pentamerie 169. 
Percheron 237, 354, 360, 407. 
~ -Hengst 403. 
Perlhuhn 49. 
Persianerfell 420. 
Persimon 145. 
Persisches Pferd 25. 
PER TUFF 27], 319. 
PETER 307, 308, 388. 
Pfahlbau-Rind 13. 
Pfauentaube 194. 
Pferd, abendlandisches 25. 
~ Amurkosaken 189, 398. 
~ Dauer der Zuchtbenutzung 321. 
~ Degenerationsmerkmale des 95. 
Pferdefarben, Vererbung der 198. 
Pferdefiiten, Schadel der 30. 
Pferde, mehrzehige 195. 
Pferdetype des groBen WagenschlageR 

399. 
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Pferdetype fUr Ausdauer und Schnellig-
keit 396. 

- - Schnelligkeit 394. 
- - Tragleistung 397. 
Pferde-Zebra-Paarungen Mortonsche 232. 
Pferd, kirgisisches 26. 
- morgenlandisches 25. 
-- Percheron 403. 
- persisches 25. 

Pinzgaucr 298, 299, 300 30l. 
rheinisch-belgisches 404. 
Tekke-Turkmene 58. 
zuchttaugliches Alter 320_ 

Phanotypus 145, 149, 159. 
Phimosis 213. 
PICTET 214, 215, 227_ 
Pigmelltbildullg der Haut 85. 
- des Tierkorpel's, physiologiscbe Rolle 

der 117. 
- ph;Vsiologischer Vorgang der 161. 
- und ultraviolette Strahlen 117. 
Pinzgauer Hengst "Gothe Vulkan" 301. 
- - "Max Diamant" 300. 
- Kuh 428. 
- - hornlose 76. 
- Pferd 30, 306, 360, 407. 
-- - alte Form 299. 
- - primitivste Form 298. 
- - ursprullgliche Zuchtrichtung 299. 
- Rind 310, 313, 346, 408, 425. 
- - Hautentwicklung des 103. 
- Stier 428. 
Pinzgauer-Wallonen-Kreuzung 2~n. 
Pisumtypus 140. 
-- Zahlenverhiiltnis in F~ .... 141. 
PLATE 193, 194, 195, 222, 224. 
Platypoecillius maculatus 152. 
PLOSS 202, 203. 
PLUMER 337. 
Plusvarianten 199. 
Plymouth Rocks 180, 351, 353. 
POECH 376. 
Poland-China-Eber 368. 
- - Schwein 42, 61, 283. 
Polarfuchs 418. 
Polkan II 402. 
Polnische Rotvieh-Kuh 65. 
Polnisches Braunvieh 51, 52. 
- Rotvieh 51, 63, 310, 347, 408. 
Polydaktylie 100, 266. 
_. Vererbung der 155. 
Polygenie 186, 421. 
Polyhybrid en 146, 149. 
Polymastie 228, 391. 
Polymerie 166, 185, 186, 198, 421. 
- Bedeutung fUr die Tierzucht 170. 
Polyurie-Vererbung del' 156. 
Pony von Bilgurai 24. 

Pointer 284. 
POPENOE 335. 
Population 187. 
Posavina Kuh 81. 
- -Ochse 81. 
- -Steppenrind 54. 
POYNTER 226. 
Prasellz-Absenzhypothese 159. 
Pravalierendes Merkmal 140. 
PRAWOHENSKI 121, 406. 
Primigenius-Gruppe 6. 
Primitive Rassen 54. 
- -'- Bedeutung del' 284. 
Primula sinensis 160. 
PROBST 389. 
PROSCHER 377, 378. 
ProgressiveI' Spontanatavismus 195. 
Proteus anguineus 160. 
PRZEW ALSKI 25, 53. 
Przewalskisches Wildpferd 53. 
PRZYBRA~l 110, 215. 
Pseudointersexe und Rassekreuzung 95. 
Pseudointersexualitat 94. 
Psilura monaca 214. 
Pudel 419. 
Pudelhaar Entstehung des 300. 
PULAY 336, 337. 
PUNETT 174. 
Punktierschema del' D. L. G. 432. 
Punktierverfahren 431. 
Purzeltaube Degenerationsmerkmale der 

100. 
PUSCH 328. 
Pustertaler Rind 19, 221. 
-- -- Schadel des 18. 

Quagga 231. 

Rachitis 95, 120. 
Raczka Schaf 67. 
RACZYNSKI 121. 
RAEDER 220. 
Rambouillet Schaf 60, 411, 426, 430. 
Ramskopf 25, 313. 
Rangifer fenicus 48. 
- tarandus 48. 
RANKE 125. 
Rasse 50. 
- Begriff der 50. 
_. Bewertung in der Zuchtwahl 305. 
-- EinfluB auf die FrufJreife 354. 
- landwirtschaftlicher Begriff der 402. 
Rassenatavismus SANsoNseher 190. 
- - Beispiele fUr 191. 
- 'Wesen des 192. 
Rasseneigensehaften 286. 
- allgemeine 50, 69. 
-- ihre Bewertung 305. 
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Rasseneigenschaften, Mittelwerte der 52. 
Rasseneinteilung zoologische 51. 
- landwirtschaftliche 51, 54. 
Rassengruppe 51. 
Rassenmerkmale 286. 
- Wertung rier 53. 
- wesentliche 51. 
Rassen, primitive Bedeutung der 284. 
Rassetypen und endokrine Driisen 339. 
Rasse, Wesen der 286. 
Rattenversuche von PRZIBRAM 217. 
Raupenform beim Schwein 82. 
RAYMOND 351. 
Reaktionsnorm 160, 180. 
Reaktionsweise 160. 
Reduktionsteilung 171. 
Regel des goldenen Schnittes 312. 
Regenerieren 83. 
Regulus 316. 
Rehbein 315. 
REIBMEYER 247. 
REICHENAU 27, 29. 
Reinheit der Luft im Hiihenklima 116. 
Reinzucht 238. 
Rendena Rind 13. 
- Vieh 51. 
Rennkondition 325. 
Renntier 48. 
- Anpassungsfahigkeit des 71. 
Reschetilowska Schaf 420. 
Rezessives Merkmal 140. 
Rezessivitat Erkennung del' 157. 
Rezessivitat Zeichen fUr 140. 
Rheinisch-belgisches Pferd 404. 
Rheinlachs 123. 
RICHTER 338. 
Riesenohr 302. 
Riesenohrkaninchen 170. 
Riesenwuchs 95. 
Rind, Dauer der Zuchtbeniitzung 321. 
- Degenerationsmerkmale des 95. 
- zuchttaugliches Alter 320. 
RIPLEY 10. 
Rippenabstand und Milchleistung 392. 
Roaren 95, 315. 
Riihrbeinumfang 404. 
ROHLEDER 266. 
ROLLIERS 120. 
ROMANES 214, 231. 
Romallisches Schwein 44. 
Rotgriinblindheit Vererbung der 156, 181, 

183. 
Rotschimmel 162. 
Rotviehkuh polnische 65. 
Rotvieh polnisches 425. 
Rotviehschlage 14. 
Rouenente 83. 
ROULIN 103, 105. 

Rudimentary 181. 
RUDIN 319. 
RUDOLSKI 328. 
RUDZINSKI 284. 
Riickkreuzung 145. 
Riickschlag 188. 
RUEFF 136, 346. 
RUEHLE 328. 
RUETIMEYER 6, 12, 44, 51, 123. 
RUHN 125. 
Russenkaninchen 160. 
RUTHOWSKY 26, 58. 

SABATINI 359. 
SADLER 125, 201. 
SAFFERT 35. 
SALAMAN 204. 
SANSON 190, 191, 192,291, 292, 356, 357, 

359, 362. 
SARTESCHI 363. 
SASSENHAGEN 236. 
Sattelzeichnung des Mufflon 31. 
Saturation ziicbterische 235. 
Saumpferde 397. 
SAUNDERS 226. 
Schadelgrii13e und Friihreife 358. 
ScMdelkapazitat der Wild- und Haus-

tiere 129. 
Schadelkapsel des Pferdes 28. 
- Wiilbung der 23. 
ScMdellangElschnitt durch einen Wild-

schweinschadel 92. 
- - - Yorkshireschweinschadel 92. 
ScMdelprofillinien beim Rind 91. 
Schaf, Dauer der Zuchtbeniitzung 321. 
- Degenerationsmerkmale des 96. 
Schafmelkung 385. 
Schaf, zuchttaugliches Alter 320. 
Schale 315. 
Scheckung 162. 
Scheitelbeindreieck 10. 
- iiberschlagendes 10. 
Scheitelbildung bei Kanarien, Vererbung 

. der 186. 
Schema der alternativen Vererbung Pi-

sumtypus 142. 
- - - Zeatypus 142. 
- - Riickkreuzung DR X DD 145. 
- - - DR X RR 146. 
- einer dihybriden Kreuzung 173. 
- - geschlechtsgebundenen Vererbung 

179. 
- Koppelung 175. 

- iiber das Crossing over 76. 
- - den Vel'el'bungsgang del' Bluter-

krankheit 182. 
- - - Rotgriinblindheit 183. 
- - - Sperberung 180. 
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Sohema iiber die Gametenbildung in F 1 

144. 
SCHENK 205. 
SCHEUCH 10. 
SCHIEFERDECKER 333. 
Sohilddriise, Beziehung zum Tempera

ment 323. 
Sohilddri'tsenhormone, Einflull auf den 

Stoffweohsel 336. 
- Wirkung der 336. 
SCHILLER-TIETZ 241, 250, 251, 252, 267. 
Sohimmelzuoht, Frederiksborger 258. 
Sohiras 146, 290, 424. 
Sohiras-Arabi Kreuzungen 290. 
Sohirasfell 420. 
Sohiraslamm 418. 
Sohlag 51, 52. 
Sohliohtwolle 411. 
SCHLOESSMANN 221. 
Sohmelzfalten der Ziihne 23. 
Sohnelligkeitsleistung 394. 
- und Korperbau 395. 
SohOnheit 311. 
- allgemeine Bewertung der 311. 
- Bewertung in der Tierzuoht 312. 
- harmonisohe 312. 
- Kriimersohe Definition 312. 
SohOnheitsfehler beim Pferd 314. 
- - Rind 314. 
SohOnheit und Leistung 312. 
SohOnhengster Rind 425. 
Sohottisohes Hoohlandsrind 105. 
Sohraubenziege 38. 
SCHULZ 160. 

SCHULZE 134. 
SCHUPPLI 393. 
SCHUSTER 34. 
Sohwankende Dominanz 150, 253. 
Sohwanzlosigkeit des Huhnes 100. 
- Erbgang der 150. 
Sohwanzkniokung, Vererbung der 150. 
Sohwanzvieh von Perm 81. 
SCHWARZ 311. 
SCHWARZENECKER 124. 
Sohwarzes Rind von Imljani 52. 
Sohwein, Dauer der Zuohtbenutzung 321. 
- Degenerationsmerkmale 96. 
- Pseudointersexe beim 94. 
- Ursaohen der Unfruohtbarkeit 220. 
- zuohttaugliohes Alter 321. 
Sohweizer Sennenhunde 46. 
Sohwyzer Rind 13. 
SCZELKOW 125. 
Sealrobbe 416. 
Seohsfingerigkeit 266. 
SEDLMAYR 55, 65, 282. 
Seeliindersohaf 412. 
Sehnensoheidengallen 315. 

Sehnervenatrophie, Vererbung der 181. 
Seidenhiihner 100, 194. 
SEILER 207. 
Selektion, siehe Zuchtwahl 
Sella turcioa 357. 
- - beim Wildsohwein und Y orkshire

sohwein 92. 
- turoioaformen bei versohiedenen Rin-

derrassen 93. 
Semiletale Gene 69. 
Semiletale Mutation 219. 
Semiten als Pferdeziichter 25. 
SEMON 224. 
Senkruoken 314. 
Sensibilisierende Wirkung 133. 
Serinus oanarius 49. 
SETTEGAST 4, 50, 52, 54, 62, 63, 135, 136, 

196, 197,246,249,253,285,286,287, 
289. 

SEVERSON 140, 195. 
Sex reversal 99, 211. 
Shire-horse 30, 58, 239, 403, 404, 406, 407, 

407. 
Shorthornbeoken 285. 
Shorthorn Common 307,308,310. 
- Herefordkreuzung 282. 
- Improved 307, 308, 310. 
- Rind 58, 239, 285, 307, 308, 310, 346, 

357, 358, 359, 360, 362, 365, 372. 
Shropshiredown Sohaf 58, 411. 
SHULL 277, 279. 
SIEGEL 204, 205. 
SIEMENS W. 86, 101, 184, 236, 296. 
SIGAUD 333. 
Silberfasan 325. 
Silberfuohs 418. 
Simmentaler Kuh 427. 
- Rind 95, 307, 308, 310, 346, 357, 408, 

425. 
- - flavistisohe Fiirbung beim 313. 
- - Punktierkarte fUr das 431. 
- Stier 427. 
SIMON OFF 25. 
SIMONOWITSCH 328. 
SIMPSON 276, 277, 283. 
SINGER 328. 
Siskasohwein 41, 41, 54. 
Skelettknoohen Dichte der bei Fruhreife 

357. 
SKORKOWSKI 396, 397, 406. 
Skowronek 396. 
Skunk 75. 418. 
Slavuta 406. 
SLOCUM 351, 352. 
SMITH 225, 226, 227. 
Somation 212. 
Sonnenbrand 117. 
Sonnenlicht, Zusammensetzung des 116. 
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Southdown Schafe 58, 83, 241, 346, 357, 
358, 360, 362, 366, 41 L 

Spatreife und Jugendernahrung 132. 
Spat 315. 
Spezies 50. 
Speciesbastarde Pruchtbarkeit der 273. 
Specieskreuzung 273, 292. 
- und Geschlechtsverhaltnis 205. 
- - Mendelsche Vererbung 151. 
Speckhals 37L 
SPENCER 112. 
Sperberfarbung beim Huhn, Vererbung 

der 180. 
Spermienbildung, Vorgang der 172. 
Spermien, Nachweis von zweierlei Arten 

177. 
Spitzenfarbung 160. 
Spontanatavismus 194, 
Spreca Poljeschlag des Rindes 52. 
Sprecatal Kuh 302. 
Sprunggelenke steile 313, 314. 
STAFFEA.9,25,26,28,40,41,43,46,67, 

76, 82, 359, 412. 
STAFFE K., 82. 
Stamm 52, 72. 
STAPLES 194. 
Star grauer 315. 
- sehwarzer 315. 
STARZEWSKI 330. 
Status thymico lymphaticus 334, 336. 
Steatopygie 311, 373, 376. 
STEGMANN 2L 
STEIGLER 219. 
Steinbock.Ziegenbastard 293. 
Steinschaf 354. 
S teinschaf· Ham pshiredown Kreuzungen 

278. 
Steppenrind, Hautentwicklung beim 103, 

104. 
Steppenschaf 32. 
Steppentiere, Anpassungsfiihigkeit der 

70. 
Steppenumwelt Anpassung an die 7L 
Steppenvieh 8, 408. 
Steppenvieh, Kuh des PosavinasclJlages 

81. 
- Ochse des - 81. 
- Stierschadel 9. 
- ungarisches 55, 282, 346, 347, 360. 
Steppenwirtschaft 4. 
- Zukunft der IlL 
Stickstoff. vermehrte Festlegung des 114. 
Stieglitz.Kanarienkreuzung 194. 
STIEVE 376. 
STIGLER 107, 117. 
Stigmata degenerationis 9L 
Stijfzickte 134. 
Stirnbeinkamm 12. 

Stirnbeule 12. 
Stirndelle 12. 
St. Kilda Insel 32. 
St. Michael 83. 
STOERK 370. 
Stoffwechsel 107, 108. 
- BeeinfluBung durch den Luftdruck 

114. 
- - - Hormone 336. 
Stoffwechselstorungen und Verwandt· 

schaftszucht 24-2, 248. 
Stoffwechsel und AuBentemperatur 106. 
Stoffwechselverlauf der Katze bei ver· 

schiedenen Temperaturen 108. 
Stoffwoll Bock 413. 
STRASSSER 218, 223, 224. 
StrauB 49. 
STROBEL 43. 
Struthio camelus 49. 
Stummelschwanzigkeit beim Hunde 198. 
- Vererbung der~155. 
Sudanrinder 148. 
Sudetenfleckvieh 287. 

I Sudetenlandvieh 425. 
SUMNER 110. 
Sunol 401. 
Sus scrofa ferus 40. 
- - - Schade' des 40. 
- - - subspecies mediterraneus 43. 
- - - Schadel des 41. 
- vittatus 42. 
_. - Schadel des 41. 
Szekler Pony 27. 

Tabun von Kirgisenpferden 53. 
TALKO·HRYNCEWICZ 21, 26, 187. 
Tamworth Schwein 4L 
TANDLER 98, 333, 334. 
Tarpan 23, 53, 189, 237. 
- Abkommlinge des 24. 
- - Anpassungsfahigkeit der 70. 
Tarpanschadel 23, 24. 
Tatra Rind 70. 
Taubenkreuzungen Darwinsche 194. 
Tekke·Turkmenen Pferd 58. 
Telegonie 188, 23L 
-- Erklarungsversuche fiir die 234. 
- Verbreitung des Glaubens an die 233. 
- Widerlegung der 232. 
Temperament 322. 
- Abhangigkeit des von den Keirn· 

driisen 323. 
- - - der Schilddriise 323. 
- als Rasseeigenschaft 325. 
- EinfluB auf den Gebrauch 324. 
- hypothyreotisches 323. 
- lebhaftes bei Kreuzungstieren 274. 
- - feuriges, sanguinisches 322, 323. 
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Temperament, lymphatisches 323. 
- nervoses 323. 
- phlegmatisches 323. 
- thyreotoxisches 323. 
- Vererbung des 324. 
Temperatur des Futters und Milchleistung 

lOS. 
- EinfluB auf den Haarwuchs lOS. 
- - - Stoffwechsel 106. 
- - - Tierkorper 103. 
- - - die Ausbriitungsgeschwindig-

keit 109. 
- - - Eireifung 109. 
- EinfluB auf die Hautentwicklung 103, 

105, 106. 
- - - Hufausbildung lOS. 
- - - Klauenausbildung lOS. 
- - - Milchdriise 110. 
- - - Wachstumsvorgange lOS. 
- - - Wundheilung 109. 
- im Hohenklima 115. 
Temperaturregulierung im Tierkorper 

107. 
Temperatur und Fettentwicklung in der 

Unterhaut 105. 
Terpen 9, 27. 
Terpen Rind 17. 
TESSIER 359. 
Tetrahybriden 149. 
TrrURY 203, 204. 
Thyroidea, s. Schilddriise. 
Thyroxin 327. 
Tibetdogge 46. 
Tibetpony 64. 
Tod, physiologischer 32l. 
TOFOHR ]09. 
TOPINARD 50. 
Torfschaf 32, 35. 
Torfschwein 44. 
Torfspitz 45. 
Toulouser Gam'! S3. 371. 
TOWER 76, 7S, 79, 21S. 
Traber, amerikanischer 57,401,402. 
-Traberkrankheit 96. 
Traber, russischer 57, 402. 
Trabschnelligkeit 402. 
- Entwicklung der 304. 
Triichtigkeitsdauer, Beeinflussung der 

359. 
- verschiedener Haustierrassen 360. 
Tragpferde, Korperbau der 39S. 
Tragtiere, Lastgewicht Hir 39S. 
Tragzeit, Unterschied in der 355. 
Training 122. 
-- und VolumvergroBerung der Muskeln 

126. 
Trampeltier 4S. 
Trihybride Kreuzung 148. 

Trihybriden 146, 149. 
Trimerie 16S. 
Trockene Form des Pferdes 104. 
Trockenheit der Luft, Anpassung an 7l. 
Truthuhn 49. 
Truthuhn, Eierproduktion des 354. 
Tscherkessenziege 3S. 
TSCHERMAK E. v. 139, 163. 
Tuberkuloseimmunitat bei Juden 26S. 
- scheinbare beim Jerseyrind 26S. 
Tuberkulose, Vererbung der 212. 
Tiirkensattel 357. 
-- Bau des 92, 93. 
Tulagans 325. 
Tulu 293. 
Tur 7. 
Turopoljeschwein 44. 
Tuxerkuh 372. 
- Rind, Schadel des 18, 19. 
Tux-Zillertaler Rind 19, 197, 221, 307, 

30S, 310, 346, 357, 364. 

Uberbeine 315. 
Uberbildung 241, 24S. 
Ubergangsrassen 63. 
- Charakteristik der 63. 
- Entstehung der 63. 
Ubung, Begriff der 12l. 
- EinfluB auf das Herzgewicht 124. 
- - - den tierischen Korper 12l. 
- - - Verdauungsapparat 127. 
- - - die Blutverteilung 125. 
- - - Driisen 127. 
- - - Entwicklung innerer Organe 

125. 
- - - Gehirnentwicklung der Haus-

tiere 12S. 
- - - Knochenbildung 122, 124. 
- -- - Muskelentwicklung 122. 
- - - Leistungsfahigkeit der Brief-

tauben 129. 
Uppigkeitsformen von Ziichtungsrassen 

217. 
U GRIUMOV 32S. 
ULMANSKY 43, 54, 36S. 
Ultraviolette Strahlen, Einwirkullg auf 

die Haut 117. 
Umkehr des Geschlechtes 211. 
Umweltfaktoren, EinfluB der 102. 
Unabhangigkeitsregel 146. 
Unfruchtbarkeit 95, 96, 320. 
- bei Schweinen lSI. 
- - - Ursachen der 220. 
- in der Fredriksborger Schimmelzucht 

25S. 
- und letale Faktoren 257. 
- - Verwandtschaftszucht 242, 24S, 

256. 
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Ungariscbes Landpferd 289. 
Uniformitatsregel 140. 
Unterernahrung 327. 
- EinfluB auf die Keimdrusen 328. 
- und Abortus 328. 
Unterinntaler Fleckvieh 425. 
Unvollkommene Dominanz 150. 
Ur 7. 

VAN DEN BOSCH 20l. 
Van'T Hoffsche Regel 109. 
Variabilitat 7l. 
- Begriff der 7l. 
- Einteilung der 7l. 
Veglia Pony 24, 25, 397. 
VELTHEIM 233. 
Verdauungsvermogen und Fruhreife 360. 
Verdrangungskreuzung 273. 
- beim Pferd 287. 

Rind 287. 
- - Schaf 288. 
- - Schwein 288. 
Veredlungskreuzung 273. 
- Bedeutung der 288. 
- V oraussetzung fUr die 289. 
Vererbung, altere Ansichten uber 135. 
- Begriff der 135. 
- der Farbe bei der Hausmaus 16l. 
- der Farbe beim Karakulschaf 146. 
- - - Pferd 145. 
- - Haarbeschaffenheit 153. 
- -- Kammformen beim H uhn 194. 
- - sekundaren Geschlechtsmerkmale 

178. 
- des Geschlechtes 177, 199. 
- erworbener Eigenschaften 21l. 
- - - imengerenSinndesWortes223. 
- - - und zuchterischer Aberglaube 

235. 
- - - Zusammenfassung 225. 
- geschlechtsbegrenzte 178. 
- geschlechtsgebundene 178. 
- physiologischer Eigenschaften 156. 
Vererbungsgang, angebliche Storung 

durch AuBeneinflusse 136. 
Vererbungsregeln, altere 136, 137. 
- Mendelsche 138, 140. 
Vererbung ubers Kreuz 175. 
- verschiedener Domestikationsmerk-

male 152. 
Verfeinerung 242, 248. 
Verkummern 80. 
Verklimmerte Schweine von Kamerun 82. 
Verklimmerungsform des brachyceren 

Karpathenviehs 79. 
- - deutschen Edelschweines 82. 
- - illyrischen Schwarzviehs 80. 
- - Steppenviehs 81. 

Verletzungen und Vererbung 213. 
Verlustmutation 73, 163, 186. 
Vermont 407. 
Versehen der Muttertiere 228. 
- - - kritische PrUfung des 229, 

230. 
Verstummelungen und Vererbung 213. 
Verteilungsfaktoren 347, 364, 365. 
Verwandtschaft der Zuchttiere 316. 
Verwandtschaftszucht 238. 
- altere Erklarungsversuche uber ihre 

Wirkung 249. 
- angebliche Folgen der 239. 
- angeblich spezifische Schadlic1;tkeiten 

der 24l. 
- bei Edelhirschen 264. 
- beim Hund 245. 
- - Menschen 265. 
- - Schwein 246. 
-- Beispiele fUr 240. 
- - - ihre Unschadlichkeit 244. 
- Beurteilllng ihres Wertes 238, 247. 
- Einteilung der 318. 
- enge 318. 
- ihre pra1l:tische Anwendung 272. 
- ihre Wertung bei modernen Biologen 

27l. 
- Intensitatsgrad und Schadlichkeit 

24l. 
- Literaturangaben uber ungiinstige Er

scheinungen 240. 
- maBige 318. 
- Mendelsche Erklarung ihrer Wir-

kungsweise 254. 
- neueste Erklarungsversuche uber 

ihre Wirkung 250, 25l. 
- und Selektion 264. 
_. Ursachen ihrer i3chadlichkeiten 270. 
-- Wesen der 269. 
Verweichlichende Haltung und Hill-

falligkeit 268. 
VETULANI 399. 
VIAULT 112. 
Vigor 248, 264, 277, 279. 
VILARO 275. 
Vitaminforschung, Bedeutung der fUr die 

Tierzucht 134. 
Vittatusrassen, Friihreife der 302. 
Vlasic Zackel 66. 
VOLZ 390. 
V oigtlanderrind 408. 
VOISIN 266. 
VOlT 124. 
V ollblut, Begriff des 62. 
-- englisches 234, 356, 357, 360, 394. 
V ollblutstute, englische 394. 
V ollbluttiere 62. 
Vorstehhund 284. 
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Wagenpferde leichter Type 399_ 
Waldviertler Rind 307, 308_ 
Wales Spaniel 419. 
WALLACE 133. 
Walliser Sattelziege 38. 
Wallone 407. 
- -Pinzgauer Kreuzung 281. 
WATSON 97, 98, 395. 
W ATTMANN 282. 
WEBER 125. 
WECKHERLIN 239. 
WEICIIAIWT 126. 
Weiden. EinfluB des auf die Korperent-

wic.klung 123. 
WEISHEIT 307, 308. 
WEISKE 119. 
WEISMANN 137, 138, 235. 
Weismanns Theorie der Kontinuitat des 

Keimplasmas 137. 
WEISS H. 282, 383. 
WEISS-TESSBACH A. 359. 
WELDON 200. 
WELLMANN 109. 
Wellung der Wolle 413. 
WENDT 67, 404. 
Wensleydale Schaf, Farbenvererbung bei 

186. 
WENTWORTH 203, 277. 
WERNER 307, 308. 
Wesermarschrind, s. Oldenburger. 
WETTSTEIN F_ 148, 372. 
Wiatkaschaf 72. 
Widerstandslosigkeit und Verwandt

schaftszucht 248. 
WILCKENS 1, 6, 17, 18, 19, 50, 52, 102, 

103, 104, 105, 110, 122, 125, 128, 131, 
132, 135, 136, 190, 200, 201, 202, 203, 
312, 357, 358, 359, 362, 392, 409. 

Wildfarbe 118. 
- beim Pferd 23. 
- bei der Maus 162. 
- Wesen der 193. 
"\Vildformen, rinderartige 6. 
Wildgans 370. 
Wildpferde, quart are 29. 
- rezente 29. 
Wildrind von Pami~tkowo, Schadel des 

12, 1-3. 
Wildschaf und Hausschaf, Darmlange 

beider 130. 
Wildschwein 346. 
- asiatisches 42. 
- nord- und mitteleuropaisches 40. 
- und Hau8schwein, Darmlange beider 

130. 
- -- - Knocbenunterschiede beider 

123. 
Wildziegen 35. 

WILSDORF 244, 245. 
WILSON 255. 
WIMBERGER 120, 121. 
Windhund des agyptischen Sudans 47_ 
- - alten Reiches 47. 
-- englischer 202. 
Windhunde, nordliche 47. 
--- sudliche 47. 
Windhund, spanischer 46. 
Wintereierproduktion 352. 
-- Entwicklung der 304. 
"\Virtschaftliche Eigellschaften, Verhalten 

der bei der Vererbung 185. 
Wisent-Hausrind Kreuzungen 205. 
WODSEDALEK 177. 
WOLFF 94. 
Wolfshaare 391. 
Wolldurchmesser und WeHung 413. 
Wolle. Ausgeglichenhcit der 415. 
Wolle, Beurteilung am lebenden Tier 

411. 
- Einteilung in Sort.imente 414. 
W olleistung 408. 
W ollfeinheit 252. 
W ollmesser, J-Iartmannscher 413. 
Wollmuster 414, 415. 
Wolof-Negcr 420. 
W OLTERECK 160. 
WOODROFF 242. 
WRANGEL 304. 
WRIEDT 220, 258, 259, 406. 
WRIGHT SEWALL 317. 
WRZOSEK 214. 
Wyandotte;; 221, 430. 
WYMER 200. 

X-Chromosom 177. 
Xiphophorus strigatus 152. 

Yak 48, 293, 399. 
Y -Chromosom 179. 
Yohimbin, Wirkung des auf das primare 

Geschlechtsverhi1ltnis 208. 
Yorkshire 42,61,83,87,283,288,346,364. 
-- Eber, alte englische Zuchtrichtung 

367. 
- - moderne englische Zuchtrichtung 

367. 
- l\1uttersau, moderne englische Zucht-

richtung 63. 
- Schadel des 88. 
YOUATT 62, 398. 
YOUNG 417. 
YUNG U8. 

ZABIELSKI 63, 367. 
Zackclschafe 33, 409, 425. 
- altungarische 57. 
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Zackelschafe, bosnische 66_ 
Zackelschaf, Zuchten des 54_ 
Zahlenverhaltnisse in F 2 •••• 141. 
Zahnkarpfenkreuzungen 152, 275. 
Zahnwechsel und Fruhreife 358. 
ZAMPIS 394. 
Zar, Stammbaum des 245. 
Zea Typus 141. 
Zebroid 293. 
Zebu 273. 
Zebuhausrind Bastard 293. 
Zebukreuzungsrind 372. 
Zeburind, Anpassungsfahigkeit des 71. 
ZellgriiLle und Konstitution 333, 341. 
Zellteilung 171. 
Ziege, Degenerationsmerkmale der 96. 
Ziegen, Pseudointersexe bei 94. 
Ziegenschiidel 35. 
Ziege-Steinbockbastard 293. 
Zigajaschaf 33, 73. 
Zillertalerrind, s. Tux-Zillertaler Rinder 
Zimtfarbe des Meerschweinchens 166. 
Zirbeldruse 363. 
Zirbeldrusenhormone, Einfluf.\ auf die 

Fruhreife 355. 
Zitzenbeschaffenheit und Milchleistung 

391. 
Zitzenzahl und Milchleistung 391. 
Zobel 416. 
ZONDECK 322, 336. 
Zonenfiirbung 162. 
Zuchtfiihigkeit, Dauer der 320. 
Zuchtkondition 325. 
Zuchttauglichkeit, Dauer dcr 321. 
Zuchtwahl, Grenzen der ] 87. 

Zuchtwahl, kiinstliche 53, 298. 
- - Wesen und Bedeutung der 298. 
- natiirliche 296. 
- - Wirken der 296. 
- und Verwandtschaftszucht 264. 
Zuchterische Infektion 231. 
- Influenz 231. 
Zuchterischer Aberglaube 188, 206. 
- - und Vererbung erworbener Eigen-

schaften 235. 
- Adel 241. 
Zuchtungsmethoden 187. 
- Einteilung der 238. 
Zuchtungsrassen 53, 54. 
- Entstehung und Bildung der 61, 62. 
- Existenzhedingungen der 62. 
- Wesen der 57, 58. 
ZUERN 246, 278, 283. 
Zugleistung 403. 
Zugleistungsprufung 407. 
Zugpferde, Beurteilung der 403. 
- Lebendgewicht der 403. 
Zulawische Kuh 429. 
ZUNTZ 112, 390. 
Zusatzhypothese zur zweiten Mendelschen 

Vererbungsregel 143. 
Zwergbulldogge 98. 
Zwerge, disproportionierte 357. 
Zwergring vom Podgorica Polje 52. 
Zwergwuchs 95, 97, 100. 
Zwillinge, eineiige 335. 
Zwillingsgeburten, Vererbung der 156. 
Zwillingsgeburten. zweigeschlechtliche 

beim Rind 255. 
Zytoplasma 171. 



Berichtigungen 

S. 32, Bildunterschrift: lies Luneburger statt L1ineberger. 
S. '71, Zeile 10 von oben: lies ihn Wusten statt in Wusten. 
S. 75, Unterschrift zu Abb. 77: lies halbmondformigem statt halbformigem. 
S. 78, Zeile 3 von oben: lies pallidal, statt pallida. 
S. 82, Bemerkung zu Abb. 88: 1m Gegensatze zur erhaltenen Mitteilung durfte 

S. 88 

S. 169, 

S. 172. 

S. 213, 

S. 232, 

S. 236, 

S. 272, 

S. 281, 

S. 300, 

S. 313, 
S. 389, 

S. 411, 

S. 417, 

es sich urn ein veredeltes Landschwein und nicht urn ein Edelschwein handeln. 
Bilderunterschrift: lies Abb. 92 statt 32. 

Zeile 13 von unten: lies dunkle Negerfarbe statt dunkler Negerfarbe. 
Bilderklarung: statt Merkmalspaarig soIl es beidemal heiBen Merkmalspaaref;. 
Zeile 6 von oben: lies des Vaters oder der Mutter behaftet sind. 
Zeile 27 von oben: lies Vorhand· statt Vorhand. 
Zeile 20 von unten: lies Vaslmlarisation statt Vakularisation. 
Zeile 16 von oben: lies beobachten statt beachten. 
Bilderunterschrift: lies (kleiner Belgier). 
Bildunterschrift: lies Max Diamant statt Diamont. 
Zeile 11 von unten: lies Schonheits· statt Schonheit. 
Die Entlohnung der Knechte bezieht sich auf das Jaln' 1920, 

Zeile 16 von oben: lies Grannenhaare im Jahreswuehse. 
Bilderunterschrift: lies Myrarsysla statt Myrosysla. 

Manzsche Buchdruckerei, Wien IX 



Verlag von Julius Springer in Wien 

Arbeiten der Lehrkanzel 
ffir Tierzucht an der Hochschule 

ffir Bodenkultur in Wien 
Herausgegeben von 

Hofrat Dr. Leopold Adametz 
o. o. Professor an der Hochschule fUr Bodenkultur in Wien 

III. Band 

Mit 39 Abbildungen und 14 Tabellen. 211 Seiten. 1925 

S 21.-, RM 12.35 

Inbalt : 

Professor Dr. Leopold Adametz, Wien, Kraniologische Untersuchungen des 
Wildrindes von Pami~tkowo. (Ein Beitrag zur Frage nllch der Abstammung 
europiiischer Hausrinder.) 

Professor Dr. Leopold Adametz, Ober den Schiidelbau, die Herkunft und die 
vermutliche Abstammung des im siidostlichen Europa verbreiteten Kal
miickenrindes. 

Privatdozent Dr. Adolf Staffe, Wien, Ober Rasse und Herkunft der holliindi
schen Rinder, unter besonderer Beriicksichtigung des rotbunten Maas
Rhein-Ijsselviehes. 

Privatdozent Dr. Hans Peter, Wien, Untersuchungen iiber den Riickgang der 
Alpwirtschaft und das Veroden der Dauersiedlungen am Vorarlberger 
"Tannberg" • 

Dozent Dr. Albert Ogrizek, Zagreb, Beitrag Zur Abstammung des bosnischen 
Ponys. 

Landestierzuchtinspektor Dr. Robert Scheuch, Klagenfurt, Untersuchung iiber 
die Abstammung und Rassezugehorigkeit des Pinzgauer Rindes. 

Landesalpinspektor Dr. Erich Saffert, Salzburg, Zur Monographie der gems
farbigen Pinzgauer Ziege. I. Teil. (Abstammung, Rassezugehorigkeit und 
Geschichte der Pinzgauer Ziege.) 



Verlag von Julius Springer in Wi en und Berlin 

Fortschritte 
der Landwirtschaft 

Herausgegeben unter standiger Mitwirkung der Landwirtschaftlichen Lehrkanzeln an der 
Hochschule fUr Bodenkultur in Wien und der Landwirtschaftlichen 

Versuchsanstalten Osterreichs 

Schriftleitung: Prof. Dr. Hermann Kaserer und Dr.-lng. Rudolf Miklauz 

Erscheint halbmonatlich I Preis: S 9.60, RM 6.-

Die seit Anfang 1926 erscheinenden "Fortschritte der Landwirtschaft" bieten 
dem gebildeten praktischen Landwirt sowie dem Landwirtschaftswissenschaftler 
eine Zusammenfassung aller Ergebnisse del' sHindig fortschreitenden Entwick
lung der Landwirtschaft und ihrer Grenzgebiete. Sie vermittelt ihm ebenso die 
Untersuchungsergebnisse der landwirtschaftlichen Forschungsinstitute und Ver
suchsanstalten, wie auch in Form von Sammelreferaten einen liickenlosen 
Uberblick iiber den Inhalt aller in der landwirtschaftlichen Literatur, Biichern 
und Zeitschriften verstreuten Publikationen. Die Zeitschrift besitzt infolge der 
Zusammensetzung ihres Mitarbeiterstabs. eine gesamteuropaische Einstellung, 
wie es denn auch ihr erstes Bestreben ist, die Landwirtschaft mindestens aller 
Lander Zentraleuropas wissenschaftlich zusammenzufassen und der Praxis 

nutzbar zu machen. 

Aus dem sUindigen Inhalt: 

Originalarbeiten, darunter Versuchsergebnisse des Acker- und Pflanzenbaues, 
der Fiitterungslehre und Tierzucht. Arbeiten aus dem Gebiete der landwirt
schafllichen Betriebslehre, der Landarbeitslehre und Maschinenverwendung, 
del' Agrikulturchemie, der landwirtschaftlich-chemischen Technologie und des 
Molkereiwesens sowie der Grundwissenschaften (Chemie, Botanik, Physik usw.), 
soweit sie mit del' Landwirtschaft unmittelbar zusam~enhangen. 

Gutachten von landwirtschaftlichen Maschinen und Geraten. 

Ergebnisse von Untersuchungen sonstiger HilfsmiUel del' Landwirtschaft, wie 
Diinge-, Pflanzenschutzmittel u. dgl., sowie andere Veroffentlichungen von 
landwirtschaftlichen Versuchsanstalten. 

Aus den Grenzgebieten. VorUiufige Mitteilungen. 

Aus del' Praxis. Anregungen und Winke praktischer Art, insbesondere flir die 
Durchflihrung von Versuchen im Gesamtgebiete der Landwirtschaft. 

Aus Archiven und Zeitschriften. Buchbesprechungen. Kleine Mitteilungen. 
Verhandlungen. Industrieberichte. 




