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ziemlich unregelm~il3ig. Kelch meist geschtossen. 
Rippen etwa i i ,  flach fiber die ganze Frueht ver- 
laufend. Samen: einige gute und einige schlechte 
in derselben Frucht. Sommertriebe meist vio- 
lett, Nebenbl~tter sehr variabel. 

2. Henze's Gravensteiner. 
Fruchtstiel vielleieht etwas l~inger als bei Gra- 

vensteiner. Samen alle flach. Sommertriebe, 
sehr kurz. Blattstiel relativ lang. 

3. Koch's Gravensteiner. 
Kelchh6hle flacher als bei Stammform. Stiel- 

h6hle ebenso. Schale mit vielen weil3en Punkten. 
Kelchr6hre kurz, trichterf6rmig. Kernhaus ge- 
schlossen. Samen vide, davon nnr wenige flach: 
Wuchs schwach. Sommertriebe kurz. 

4. Gravensteiner yon Palaisar. 
Rippen sehr Ilach. Schale leicht berostet? 

Kernhauskammern weniger weir. Samen wenige, 
teilweise flach, teilweise gut. Blatt rundlicher 
als bei Stammform, Spitze selten typisch zu- 
rfickgebogen. 

5- Roter Gravensteiuer. 
Farbe wie bekannt. Samen 6--8, davon ein- 

zelne gut. 
6. Gravensteiner yon Sabygard. 

Frueht vielleicht etwas gr6Ber wie Stamm- 
form. Reife sparer(?). Samen wenige, gut. 
Sommertriebe meist violett. 

7. Schleibnitzer Gravenstein. 
Farbe  ~hnlich dem roten Gravensteiner. 

Samen einige, gute und schlechte. Sehr wfichsig. 
Die obigen Merkmalsbeschreibungen grfinden 

sich auf einmalige Beobachtung. Herr Garten- 
bauoberlehrer J~NGX hat mir versprochen, die 
B/iume und deren Triebe weiter zu kontrollieren, 
um auf diese Weise tats/ichliche mutative Ab- 

finderungen yon Variationen des Jahres und des 
Individuums zu trennen. 

Cytologisch liegt die gemeinsame Abstam- 
mung der beschriebenen Formen auf der Hand. 
Nach Ansicht der Anwohner der Flensburger 
Bucht, der Heimat des Gravensteiner Apfels, 
sind die versehiedenen Formen vegetativ als 
Knospenmutationen entstanden. In der Lite- 
ratur land ich nur folgenden Hinweis: J. L. 
CHRIST : Handbuch fiber die Obstbaumzucht und 
Obstlehre, Frankfurt I8o4, S. 42o: ,,Denn man 
hat schon dutch Kernerziehung und durch Ver- 
edelung auf untaugliehe Wildlinge vide falsche 
Arten". 

Die Interfertilit/it der Mutanten, experimen- 
telle Hervorrufung weiterer Formen, das abwei- 
chende Verhalten der fibrigen, anscheinend kon- 
stanten triploiden Apfel hoffe ich spfiterhin 
weiter verfolgen zu k6nnen. DARLINGTON hat 
sich mit einigem Vorsprung dasselbe Ziel gesetzt. 

Allgemein ist fiber die Gruppe der triploiden 
Apfel zu sagen, dab sie nicht zu den schlechtesten 
Sorten z~hlen, daher weitere Beachtung ver- 
dienen. Als Pollensorten sind sie minder geeig- 
net. Ihre Selbstfertilit~tt scheint nicht besser als 
die der diploiden Formen. Als gemeinsames 
Merkmal fiillt mir starke Wfichsigkeit auf, die 
aber ihrerseits nicht an Triploidie gebunden ist. 
Nit Hilfe des tetraploiden Materials meiner frfi- 
heren Arbeit hoffe ich in einigen Jahren kfinst- 
liche Triploide in gr6Berer Zahl herzustellen. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dab gene- 
tische Forschung an unsern Obstsorten unbedingt 
mit cytologiseher Untersuchung einhergehen 
muB, wenn wir bezfiglich der Ursachen der gene- 
tischen Ph~inomene nicht v611ig im Dunkeln 
herumtappen wollen. 

(Aus dem Botanischen Institut der Technischen Hochschu!e Braunschweig.) 

D i e  i B e w e r t u n g  u n d  B e d e u t u n g  k ~ n s t l i c h e r  R o s t i n f e k t i o n s v e r s u c h e  f t i r  d i e  
P f l a n z e n z i i c h t u n g ,  m i t  b e s o n d e r e r  B e r t i c k s i c h t i g u n g  d e s  G e l b r o s t e s  1'2 

Von W .  Slra lb .  

Die Untersuchungen, fiber die ich im folgenden 
kurz berichte, stellen einen TeiI der im Bota- 

1 Bezfiglich weiterer Einzelheiten sei auf die 
Arbeit von GASSNER und SWRAIB : ,,Experimentelle 
Untersuchungen fiber das Verhalten der Weizen- 
sorten gegen Puccinia glm~arum", Phytopatho- 
logische Zeitschrift, Bd. I, Heft 3, 1929, verwiesen. 

2 Vorgetragen auf der gemeinsamen Sitzung der 
Gesellschaft zur F6rderung Deutscher Pflanzen- 
zucht und der Vereinigung ffir Angewandte Botanik 
Juni 1929, zu K6nigsberg i. Pr. 

nischen tnstitut Braunschweig unter Leitung 
yon Herrn Prof. GASSNER durchgeffihrten Ge- 
treiderost untersuchungen dar. 

Verschiedene Sortenanf/illigkeit des Getreides 
gegen Rostpflze ist eine bekannte Erscheinung. 
Wollen wir jedoch das Sortenverhalten Mar- 
stellen, so ergeben sich im Felde Schwierig- 
keiten. Einmal ist das Rostauftreten in den 
einzelnen Jahren meist sehr ungleich, so dab 
sich diese Beobachtungen nur schwer in un- 
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mittelbaren Vergleich setzen lassen. Dann 
machen sich lokale Verschiedenheiten des Rost- 
befalls im Felde st6rend bemerkbar. Wei- 
tere St6rungen k6nnen dutch den verschiedenen 
Entwicklungsrhythmus der Getreidesorten ver- 
ursacht werden. Dazu kommen noch subjek- 
tive Beobaehtungsfehler. Es ist zwar gelungen, 
die natfirliche Infektion in Feldversuchen durch 
kiinstliche Infektion zu verbessern, doeh wurde 
dadurch nur ein Teil der M~ingel beseitigt. Da- 
her wurde in der Pflanzenziichtung der Wunsch 
laut, die langwierigen, umst~indlichen und un- 
sicheren Fetdbeobachtungen durch schnelle La- 
boratoriums- bzw. Gew~ichshausversuche zu er- 
setzen. 

Laufen auch die vorliegenden ~ilteren Unter- 
suchungen in anderer Richtung, so sind sie 
doch ffir die Rostfrage heute nicht zu ellt- 
behren. So gelang es ERIIKSSON durch Gew~ichs- 
hausversuche, die einzelnen Rostarten genauer 
zu unterscheiden und in spezialisierte Formen 
aufzul6sen; die Arbeiten KLEBAHNS kl/irten 
ebenfalls welter noch die Spezialisierungsfrage 
auf, wfihrend STAI<MAN und seine Mitarbeiter in 
kfinstlichen Infektionsversuchen im Gew~ichs- 
haus nachweisen konnten, dab auch die Spezial- 
formen keine Einheit darstellen, sondern noch- 
reals in Stfimme oder Biotypen zerfallen, gegen 
wetche die Sorten verschieden anf~llig sind. 
Unentbehrlich ist der Gew~ichshausversuch auch 
zur K1/irung bestimmter Ern~ihrungsfragen. 

Es hat jedoch verh~iltnism~il3ig lange gedauert, 
bis systematische Sortenpri~/ungen im Gew~ichs- 
haus vorgenommen wurden. In dieser Hinsicht 
sind uns die amerikanischen Forscher voran- 
gegangen, da sich die Biotypenbestimmung auf 
verschiedene Sortenanf~lligkeit stfitzt. Auch 
in Deutschland wurden in den letzten Jahren 
von verschiedenen Seiten, so von RUI)ORF und 
SC~IEIBE, Versuche fiber das Sortenverhalten 
im Gew~ichshaus eingeleitet. 

Gew~tchshauspriifungen sind abet nur dann 
einwandfrei, wenn die Ergebnisse mit den Feld- 
versuchen iibereinstimmen. Diese Forderung 
muB unter alien Umstfinden erhoben werden. 

Hier ergibt sieh nun yon vornherein schon 
eine Schwierigkeit. Gew/ichshausversuehe k6n- 
hen praktisch in gr6gerem Umfange nur an 
jungen Keimpflanzen durehgefiihrt werden, 
w~ihrend auf dem Felde vor allem aueh ~iltere 
Pflanzen infiziert werden. Aus diesem Grunde 
ist doppelt die Kontr011e der Gew~ichshaus- 
versuche durch Feldversuche erforderlich. 

Bei den Gew~chshausversuehen handelt es 
sich nicht um Feststellung der Rostanf~illigkeit 
schlechthin, sondern um Bestimmung der An- 

f~lligkeit gegen eine bestimmte Rostart, ge- 
gebenenfalls auch Unterart  oder Biotyp. In 
umfangreichen Versuchen mul3te daher zu- 
n~tehst die Frage gepr/ift werden, wie die In- 
fektionsbedingungen der verschiedenen Rost- 
arten liegen. Diese Vorarbeiten, die in den 
letzten Jahren yon uns durchgefiihrt worden 
sind, haben wesentliche Unterschiede ergeben 
und auch gezeigt, dab die ganzen Dinge kom- 
plizierter liegen als zuerst angenommen werden 
konnte; wie aus den bisherigen Ver6ffent- 
lichungen hervorgeht, erm6glicht erst eine voll- 
st~indige Beherrschung der Technik der In- 
fektionsversuehe einwandfreie Durchfiihrung und 
Beurteilung vergleichender Sorteninfektions- 
versuche. 

Die Infektionsbedingungen der einzelnen Rost- 
arten zeigen wichtige Verschiedenheiten. Llber- 
einstimmend ist die Notwendigkeit, die in- 
fizierten Pflanzen zun~ichst feucht zu halten und 
sie gentigend mit Licht und Kohlens~ture zu 
versorgen. Im einzelnen machen sich aber viel- 
fach Unterschiede gelteIld, indem z .B.  Gelb- 
rostinfektionen unter den Infektionsbedin- 
gungen des Schwarzrostes nicht gelingen, weil die 
Temperaturanspriiche beider Rostarten ganz 
verschieden liegen. Am einfachsten sind die 
Bedingungen fiir Braunrost des Weizens und 
Roggens und ftir den Haferkronenrost. 

Im folgenden will ich auf In/ektiomversuche 
mit Gelbrost n~her eingehen. Diese Rostart  hat 
fiir den Weizenbau Deutschlands unzweifelhaft 
die gr6Bte Bedeutung; das geht schon daraus 
hervor, dab der Landwirt, wenn er yon Rost 
spricht, gew6hnlich nur an Gelbrost denkt. 

Im Laufe der letzten Jahre haben wir eine 
groge Anzahl in- und ausl~indischer Weizen- 
sorten nach den yon uns ausgearbeiteten In- 
fektionsmethoden gepriift. Ich m6chte nun 
nicht Einzelergebnisse dieser Sortenpriifungen 
aufffihren, sondern will nut  kurz auf gewisse 
grunds~ttzliche Fragen eingehen, welche einer- 
seits die ganze Frage der Sortenpriifung gegen 
Gelbrost, andererseits auch das Verhalten der 
Sorten im Felde in neuem Lichte erseheinen 
lassen. 

Auf Grund yon zahlreichen Vorversuchen 
kamen wir bereits im Winter 1927/28 zu der 
f3berzeugung, dab die Gelbrostanffilligkeit in 
einer bisher ungeahnten Weise yon der Tempe-' 
ratur  abhSngt. Es ist naturgem~iB schwer, die 
Temperatur im Gew~tchshaus gleich einzu- 
stellen. Bei der Deutung der Ergebnisse blieb 
uns aber nichts fibrig, als die vorhandenen 
Unterschiede auf teilweise sehr sehwache Tem- 
peraturdifferenzen w~ihrend der Versuche zu- 
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riickzufiihren, ein Umstand,  der t ro tz  seiner 
ausschlaggebenden Bedeutung  bisher yon keiner 
anderen Seite erkannt  worden ist. Auf Grund 
dieser Beobachtungen haben  wit am Ende  des 
letzten Winters  das Rostverhal ten einiger Sor- 
ten, sowohl anf~lliger als auch resistenter, genau 
auf ihr verschiedenes Tempera turverhal ten  ge- 
prfift. 

Bevor  ich auI  diese Ergebnisse eingehe, mug  
ich noch ganz kurz auf die Beurteilulcg des Rost- 
bildes bei Puccinia glumarum zu sprechen kom- 
men. Wurde  frfiher bei den Feldversuchen die 
Rostinlemitiil bonitiert,  so wird heute in den 
Gew~ichshausprfifungen der lnlektionstypus als 
Mal3stab fiir die Befallsst~rke bzw. ffir den An- 
fiilligkeitsgrad benutzt .  Bei Gelbrost liegen die 
Verh~ltnisse infolge seines anderen Infektions- 

verhaltens hierin etwas anders als bei den 
fibrigen Rostar ten.  Das Infektionsbild ist bei 
Gelbrost an Keimpflanzen auch ein anderes als 
an erwachsenen Pflanzen. Die Pusteln sind un- 
regelm~13ig und  dicht fiber das ganze Bla t t  zer- 
streut, w~hrend an gesehogten Pflanzen das 
streifenfSrmige Bild bekannt  ist. 

Die verschiedenen Infekt ionstypen ffir Puc- 
cinia glumarum auf Keimpflanzen lassen sich in 
Iolgender Weise charakterisieren. Wir  be- 
nutzen eine fiinfteilige Skala (o--4) und  stellen 
auBerdem als i den Fall vSlliger Immunit~it  
voran.  Das Bla t t  bleibt hierbei vollst~ndig ge- 
sund. Bei dem In/ektionstypus o t reten zwar 
noch keine Pusteln auf, doch zeigt sich st/irkere 
oder schw~chere Nekrose. Typusz unter-  
scheidet sich yon  Typus  o in der Hauptsache  

G e l b r o s t a n f g l l i g k e i t  v e r s e h i e d e n e r  W e i z e n s o r t e n .  

Temperatur C ~ hoch anfiillig deutlich anf/illig schwach anfS,11ig stark resistent fast immun 
bis m~Big resistent 

2 0 - - 2 2  ~ 

I 8 - - 2 0  ~ 

14--16 ~ 

8--12 ~ 

Dickkopfsorten 1 ) 
Rimpaus Bastard 

i) Beseler Dickkopf III 
Buhlendor fer D. 
Kirsches D. 
Raeckes D. 
Rimpaus D. 
Strubes D. 

Heines glatter 
Teverson 

Ackermanns 
Bayernk6nig 

Dickkopfsorten 
(s. o.!) 

Rimpaus Bastard 
Heines glatter Te- 

v erson 
Ackermanns 

BayernkSnig 

Dickkopfsorten 
(s. o. !) 

Rimpans Bastard 
Heines glatter Te- 

verson 
Ackermanns 

Bayernk6ni~ 
Lembkes Obotri- 

ten 
Salzmfinder 

Standard 

Dickkopfsorten 
(s. o. !) 

Rimpaus Bastard 
Heines glatter Te- 

verson 
Ackermanns 

Bayernk6nig 
Lembkes Obotri- 

ten 
Salzmfinder 

Standard 
SvalSfs Kronen 

Carstens Dick- 
kopf V 

Aurore 
Sval6fs IKronen 
Sval6fsPanzerIIl 
Mettes Schlol3 

Aurore 
Sval6fsPanzerIII 
Mettes SchloB 
Kraffts Dickkopf 
P.S.G. iertha 

Salzmfinder 
Standard 

Aurore 

Carstens Dick- 
kopf V 

Salzmfinder 
Standard 

fraffts Dickkopf 

[ 
Carstens Dick- t Heines Kolben 

kopf V P.S.G. I-Iertha 
Kraffts Dickkopi 

Carstens Dick- ] 
kopf V 

Heines Kolben ] 
v. Rfimkers Som- 

merdickk. 

Kraffts Dickkopf 
P.S.G. Hertha 
Sval6fsPanzerIII 
Sval6fs I~ronen 
Lembkes Obotri- 

ten 
Mettes Schlol3 
Heines Kolben 
v. Rfimkers fr. 

Sommerdickk. 

Sval6fsPanzerlll 
Ileines Kolben 
v. Riimkers fr. 

Sommerdickk. 

v. Rtimkers fr. 
Sommerdickk. 
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dadurch, dal3 es zu einer, wenn auch stets nur 
vereinzelten Pustelbildung kommt. Bei Typus 2 
ist die Pustelbildung bereits etwas starker, aber 
ebeilfalls noch unregelm~il3ig, indem nekrotische 
Flecken ohne Pustelbildung oft mit Stellen ab- 
wechseln, bei deilen unter Umst~inden schon 
eine st/irkere H/iufung von Pusteln zu beobach- 
ten ist. Typus 3 ist stets bereits durch starken 
Pustelbesatz gekennzeichnet, jedoch liegen die 
Pusteln in chlorotischen Fliicheil, die sp~iter in 
Nekrose iibergehen, oder aber es befinden sich, 
soweit die Pusteln im grfinen Gewebe liegen, 
zwischen diesen noch grtinen Geweben aus- 
gedehnte Ilekrotische Fl~ichen. Typus 4 stellt 
den maximalen IIlfektioilserfolg dar. Wir haben 
eiile fiberaus reichtiche Pustelbildung entweder 
ohne jede Chlorose oder mit unbedeutenden 
hellen Verf~irbungen. Diese Infektionstypen er- 
halten wir bei Anzucht der Pflanzen in einer 
guten Gartenerde, in der alle Pflanzenn~hrstoffe 
in ausreichendem Mal3e vorhanden sind, und die 
in struktureller uild biologischer Hinsicht eine 
eillwandfreie Versuchsdurehfiihrung erm6glicht. 

Von Einzelheiten der gailzen umfangreichen 
Versuche kann hier nicht gesprochen werden. 
Ich beschrgilke reich darauf, das Eildergebnis 
an Hand einer Tabetle zu beschreibeil. Die Ver- 
suche wurden in drei miteinander direkt ver- 
bundenen Gew/ichshiiuseril durchgeffihrt, in 
deneil die Temperaturen durch dauernde Kon- 
trolle innerhalb der angegebenen Grenzen yon 
20--22 ~ bzw. I8---2o ~ I4 - - I6  ~ und 8 - - I 2 ~  
variiert wurden. Alle anderen Versuchsbedin- 
guilgeil waren gleich: Gleiche Anzucht der 
Versuchspflanzen, gleiches Infektionsmaterial, 
gleiche IIlfektionstechnik, gleiche Belichtung. 
Die Luftfeuchtigkeit in den ersten 3 Tagen war 
ebeilfalls gleich, da s~imtliche Versuchsreihen 
mif  hellen Glasglocken abgedeckt werden. Nach 
Abnahme der Glocken treten zwar in den ein- 
zelnen Hiiusern geringe Schwankungen auf, 
doch wurde durch besondere Vorversuche be- 
wiesen, daB diese Schwankungen vernachl~issigt 
werden konnten und das Versuchsergebnis nicht 
beeinfluBten. Was also naehweislich die Unter- 
schiede der Befallst~irke bedingte, war die 
Temperatur. 

Die Tabelle zeigt, dab die Temperatur- 
erniedrigung eine Steigerung der Gelbrost- 
infektion Ilach sich zieht. Sorten, die bei 20 ~ C 
keinen oder nur ganz minimalen Infektions- 
erfolg erkennen lassen, also resistent erscheinen, 
werden bei tieferen Temperaturen in mehr oder 
minder hohem Grade anf~llig. Dagegen zeigen 
bestimmte Sorten eine v611ige !Jbereinstimmung 
des Infektionsverhaltens bis zu 20 ~ C. Bei 

diesen mtiBten wit dann noch h6here Tempera- 
turen anwenden, damit die Befallst~rke zuriick- 
geht. Das Maximum liegt ffir solche Sorten 
etwa bei 25 ~ C. Es sind dies in erster Linie die 
Dickkopfsorten, dann Ackermanns Bayernk6nig, 
Heines glatter Teversoil und Rimpaus frtiher 
Bastard. Von diesen zeigeil Heines glatter 
Teverson und Ackermanns Bayernk6ilig bereits 
bei Temperaturerh6hung auf 22 ~ ein deutlich 
riickg~ingiges Infektionsverhalten. Aurore, Pan- 
ze r I I I ,  Lembkes Obotriten, Mettes SchloB, 
Salzmfinder Standard, Sval6fs Kronen und 
KraHts Dickkopf, die bei 2o ~ mehr oder minder 
resistent sind, weisen bei Temperaturen yon 
14--16 ~ eine ganz betr~chtliche Steigerung der 
Gelbrostanf/illigkeit auf. Im Infektionsbild 
weichen die einzelnen Sorten ebenfalls noch 
etwas voneinander ab, was in der Tabelle aller- 
dings Ilicht veranschaulicht werden kann. Auf 
diese feineren Unterschiede sou jedoch hier nicht 
welter eingegangen werdeil. Tri t t  eine weitere 
Temperaturerniedrigung auf 8--12 ~ ein, so wird 
der Befallsgrad bei den meisteil Sorten weiter 
erh6ht. Lediglich Aurore uild Salzmtiilder 
Standard erreichen bei 14--16 ~ bereits maxi- 
mate Anf/illigkeit. Ganz offensichtlieh ist die 
Zunahme der Befallsst~irke z. B. bei P. S. G. 
Hertha-Weizeil, Heines Kolben und v. Riimkers 
frfihem Sommerdickkopf, wobei die letzten 
beiden Sorten auch noch bei 8--12 ~ eine be- 
tr~ichtliche Resistenz aufweisen. Scheinbar liegt 
bei Carstens Dickkopf V eine Ausnahme vor, 
da ffir diese Sorte bei 18--2o ~ h6chstes Rost- 
auftreten beobachtet werden konnte. Bei 2o 
bis 22 ~ l~13t der Infektionserfolg zwar iiberein- 
stimmend mit den anderen Sorten wesentlich 
nach, doch scheint er auch bei Temperaturen 
unterhalb 18 ~ zurfickzugehen, wenil auch nur 
unbedeutender. Dieser Fall bedarf jedoch noch 
der Nachprtifung, die wir infolge der vor- 
geschrittenen Jahreszeit nicht mehr vornehmen 
konnten, da sich im April die gewiinschten 
niedrigen Temperaturen im Gew~tchshaus nicht 
mehr erzielen lieBen. 

Ein Vergleich der Reaktion der verschiedenen 
Sorten au/ Temperaturerniedrigung ergibt wesent- 
liche Uilterschiede. So wird bei Salzmfinder 
Standard bei 14--16 ~  maximale IIlfektions- 
erfolg erreicht; bei anderen Sorten, wie P. S. G. 
Hertha-Weizen, Sval6fs Kronen, HEINES Kolben, 
brauchen wit hierzu weitere Temperaturerniedri- 
guilg auf 8--12 ~ Die Reihenfolge in der An- 
f/illigkeit der einzelnen Sorteil ist also je nach 
der Versuchstemperatur ganz verschieden. Wir 
k6ilnen eine absolute und relative Resistenz der 
Weizensorten gegen Gelbrost unterscheiden, 
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wobei unter absoluter Resistenz die Erseheinung 
zu verstehen ist, dab gewisse Sorten bei niedrigen 
wie auch bei hohen Temperaturen resistent sind, 
bei hohell Telnperaturen allerdings in weit st~ir- 
kerem Mal3e als bei niedrigen. Unter relativ 
resistellten Sorten verstehen wir dann solche 
Sorten, welche bei Temperaturen um 20 ~ deut- 
lich resistent, dagegen bei tieferen und teilweise 
auch schon bei mittleren Temperaturen hoch 
anfiillig sind. 

Diese Feststellung ist zun~ichst ffir die Tech- 
nik der Priifung auf Gelbrostanf~lligkeit auBer- 
ordentlich wiehtig. Wir haben hierbei wesellt- 
lich anders zu verfahren als bei der Prtifung der 
Sorten gegen andere Rostarten. Wir miissen die 
Prii/ungen gegen Gelbrost bei verschiedenen Tem- 
peraturen vornehmen, um die absolute und relative 
Resistenz der Sorten ermi#eln zu k~nnen. Es 
zeigt sich abet alich tiler bereits, dab es fiir den 
einzelnen Ztichter fast unm6glich sein wird, die 
Bedingungen, an die eine einwalldfreie Prtifung 
auf Gelbrostverhalten der Sorten und Linien 
gekniipft ist, zu erfiillen. 

Von Bedeutung sind die gewonnenen Er- 
kenntnisse dann weiter ftir die Beurteilung der 
Feldversuche. Die Sortenanf~illigkeit ist dem- 
nach j e nach dem Klima im Freien auch ver- 
schieden. Diese Tatsache wird dutch zahlreiche 
Freilandbeobachtungen, die wir im Lanfe der 
letzten Jahre an einem grol3en Sortenmaterial 
und an verschiedenen Stellen durchgeftihrt 
haben, best~itigt. Auch alle ~ilteren Beobach- 
tungen anderer Autoren und zahlreiche neuere 
Beobachtungen aus der landwirtschaftlichen 
Praxis selbst laufell in dieser Richtung. Es ge- 
ntigt hier, auf das bekannte Beispiel des Panzer- 
weizens zu verweisen, der sich in einzelnen 
Jahren nnd bestimmten Gegenden als resistent, 
in anderen dagegen als stark anfiillig erwiesen 
hat.  Lembkes Obotritellweizen zeigt dieses 
wechsehlde Verhalten fast noch st~irker. Eine 
Erkliirung hierftir fehlte aber bislang. Man 
neigte vielfach zu der Annahme, dab dieses 
wechselnde Auftreten des Gelbrostes auf das 
Vorhandensein yon Biotypen zurfickzuftihren 
ist. GewiB ist auf Grund ihres Vorkommens bei 
anderen Getreiderostarten zu vermuten, dab 
solche auch bei Gelbrost existieren, andererseits 
ergibt sich aus dell mitgeteilten Versuchs- 
ergebnissen, dab das Auftreten voll Puceinia 
glumarum speziell auf diesell Weizensorten mit 
der Anderung der Temperatur ungleich sein 
muB, da sich in unseren Gewiichshausversuchell 
ganz eindeutig zeigte, dab diese Sorten bei hohen 
Temperaturen resistent, bei tiefen dagegen stark 
anfiillig sind. Wit brauchen demnach das ver- 

schiedenartige Zustandekommen yon Gelbrost- 
epidemien anf bestimmten Soften in einzelnen 
Jahren und in verschiedenen Gegenden durch- 
arts nicht auf den EinfluB yon Biotypen zuriick- 
zuffihren. 

Auch das verschiedenartige Auftreten yon 
Rostbildern im Felde bei kaltem und warmem 
Friihjahr, bei pl6tzlichem Witterungsumschlag, 
erkl~irt sich aus unseren Ergebnissen der Ge- 
w~ichshausversuche ohne weiteres, ebenso finden 
bestimmte Widersprfiche in der Literatur ihre 
Aufkl~rung. Dabei mul~ berticksichtigt werden, 
dab wir in Gew~ichshausversuehen wahrschein- 
lich noch nicht einmal den EinfluB der Tempe- 
ratur in voller ScMrfe erfassen k6nnen, da es 
nicht m6glich ist, die Temperaturschwanknngen 
im Freiland in allen Stricken nachzuahmen. Die 
M6glichkeit ist nicht -con der Hand zu weisen, 
dab bestimmte Verschiebungen sich auch noch 
an erwachsenen Pflanzen auf dem Felde er- 
gebell, da deren Ern~ihrungsverhtiltnisse teil- 
weise andere sind. 

Bisher habe ieh stillschweigend vorausgesetzt, 
dab die Ergebnisse von Gewdchshaus- und Feld- 
versuchen miteinander fibereinstimmen. Wir 
ftihrten umfangreiche Beobachtungen dieser Art 
durch und Ianden, dag dies, wenn wir die Tem- 
peratur im Gew~ichshaus entsprechend beriick- 
sichtigen, im allgemeinen auch zutrifff. Es er- 
gab sich vor allem, dab Sorten, die bei tiefer 
Temperatur im Gew~ichshaus resistent sind, auf 
dem Felde in allen beobachteten F~llen dasselbe 
Verhalten zeigen. Eine Ausnahme stellt bis- 
lang nur v. Riimkers Sommerdickkopf dar, der 
sich auf dem Felde in einem Falle anf~llig er- 
wies. Dieser Fall kann hier aber vernachl~issigt 
werden, da es sich nieht mit Sichertleit sagen 
l~iBt, ob llicht verschiedene Lilliell vorlagen. 
Sorten, die auf dem Felde hoch anfiillig sind, 
verhalten sich im Gew~ichshaus unter Beriick- 
sichtigung tier Temperatur auf alle F~ille ebenso. 
Es kann jedoch umgekehrt vorkommen, dab 
eine Sorte im Gew~ichshaus auch bei hSheren 
Temperaturell hohe AnfSlligkeit besitzt, w~ih- 
rend sie auf dem Felde im allgemeinen wenig 
befallen wird. Ich verweise hier nur auf das 
Beispiel yon Rimpaus Bastard und Strubes 
General yon Stocken. Diese fiir den Zfichter 
wertvolle Erseheinung vermag jedoch den Wert 
tier GewSchshausprfifung welter nicht zu be- 
einflussell. 

Wit sind also heute so welt, aus Gew~ichshaus- 
versuchen mit einiger Vorsicht Rtickschliisse 
auf die RostanfSlligkeit der Sorten im Felde 
ziehen zu k6nnen, ulld hoffen, dab unsere wei- 
teren Arbeiten zu dem erstrebenswerten Ziel 
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ffihren, das Rostverhalten in der Praxis auf 
Grund yon Gew~ichshausprfifungen mit Sicher- 
heir bestimmen zu k6nnen. Dabei miissen wir 
augenblicklich noch anerkennen, dab einige 
Faktoren der Nachpriifung bedfirfen. Es ist 
allerdings nicht anzunehmen, dab diese der- 
artig weitgehend und allgemein das Sorten- 
verhalten beeinflussen wie gerade die Tem- 
peratur. 

Es ist noch notwendig, wenigstens ganz kurz 
darauf hinzuweisen, dab die anderen Rostarten 
sich gegen Temperatureinfliisse grunds~itzlich 
anders verhalten. Beim Weizenbraunrost und 
Ha/erkronenrost zeigt sich eine wesentlieh gr613ere 
UnabNingigkeit yon der Temperatur, und es 
liegen auch die sonstigen Infektionsbedingungen 
dieser Rostarten einfacher. Beim Schwarzrost 
des Weizens scheint die Temperatur ebenfalls 
einen gewissen Einflul3 zu haben, der allerdings 
in umgekehrter Riehtung verl~uft wie beim 
Gelbrost, d .h .  die Anffilligkeit kann durch 
Temperaturerh6hung bis zu gewisse m Grade 
erh6ht werden. Die Verh~iltnisse liegen hier 
jedoch wesentlich einfacher; dies geht auch 
daraus hervor, dab unsere Gew~chshausver- 
suche mit den Feldbeobachtungen fiber Schwarz- 
rostbefaU gut iibereinstimmen. Diese Fest- 
stellung zeigt uns gleichzeitig, dab der Schwarz- 
rost die Rostart warmer Jahreszeit ist, w~ihrend 
der Gelbrost das kiihlere Frfihjahr und den 
Frfihsomlner bevorzugt. Braunrost und Kronen- 
rost finden dagegen zu allen Jahreszeiten, in 
denen die Entwicklung ihrer Wirtspflanzen 
m6glich ist, giinstige VerMltnisse vor. Wenn sie 
trotzdem bei uns erst in der vorgeschrittenen 
Vegetationszeit st~irker aufzutreten pflegei1, so 
Ningt das mit anderen FaktoreI1, vor allem mit 
der fdberwinterung zusammen. 

Auf die Biotypenfrage soll hier nicht mehr 
weiter eingegangen werden. Beim Gelbrost sind 
uns bisher keine Anhaltspunkte ffir das Vor- 
kommen yon Biotypen bekannt; beim Weizen- 
braunrost hat SCHEIBE zeigen k6nnen, dab die 
deutschen Sorten sich gegen die yon ihm nach- 
gewiesenen Biotypen gleich verhaiten. Ffir 
Puccinia graminis, aus der bekanntlich yon 
amerikanischen Forschern eine groBe Anzahl 
yon Biotypen isoliert wurde, fehlen f fir Deutsch- 
land noch Untersuchungen. Was jedoch den 
Gelbrost anbetrifft, so glaube ich gezeigt zu 
haben, dab die Unterschiede im Rostauftreten 
der einzehaen Gegenden und zu verschiedenen 
Jahren an ein und derselben Sorte keineswegs 
auf verschiedene Biotypen zurtickgefiihrt zu 
werden brauchen, sondern durch klimatische 
Einflfisse ohne weiteres ihre Erklfirung finden. 

Wie die vorstehenden Ausffihrungen zeigen, 
ist die Feststellung der Sortenanf~lligkeit gegen 
Gelbrost eine nicht ganz einfach liegende Auf- 
gabe. Es ist klar, dab demgem~il3 auch die 
Ziichtung au/Gelbrost/estigkeit sich nicht so ein- 
fach gestaltet, wie wir auf Grund der Immuni- 
t~itszfichtung gegen andere Krankheiten an- 
nehmen mfiBten. Wir wollen hierbei noch ganz 
yon Biotypen absehen und uns nur auf die ge- 
machten Feststeltungen beschr~inken. Bereits 
NILSSON-EHLE hat nachgewiesen, dab die Rost- 
anfiilligkeit in bestimmter Weise den Ver- 
erbungsgesetzen unterliegt. Inzwischen sind 
unsere Erkenntnisse durch die Arbeiten ameri- 
kanischer Forscher, welche Immunit~tsziichtung 
gegen Rost vielfach mittels Gew~ichshaus- 
versuchen durchffihren, weiter wesentlich ge- 
f6rdert worden. Aus diesen Arbeiten geht ein- 
deutig hervor, dab bei Kreuzung yon resistenten 
mit anffilligen Sorten in der F~-Generation die 
Aufspaltung kommt, und dab wir dann durch 
geeignete Selektion zu hoch resistenten Rassen 
gelangen k6nnen. Fiir Gelbrost liegen allerdings 
hierin noch keine neueren Erfahrungen vor. Man 
kann jedoch bei dieser Rostart in Sorten- 
infektionsversuchen sehr h~iufig Erscheinungen 
beobachten, die an Aufspaltungen erinnern, in- 
dem auf den aus Originalsaatgut gezogenen 
Pflanzen, in erster Linie bei resistenten Sorten, 
verschiedene Infektionstypen zu gleicher Zeit 
auftreten. Wenn wir aber das Zahlenverh~iltnis 
genauer feststellen wollen, so kommen wir zu 
der fiberraschenden Tatsache, dab dieses nicht 
konstant ist, sondern dab je nach der Prfifungs- 
temperatur ganz verschiedene Proportionen ent- 
stehen. Wir mfissen daher bei der Beurteilung 
der Aufspaltungsverh~iltnisse nach Kreuzung bei 
Puccinia glumarum ebenfalls auBerordentlich 
vorsichtig sein, und es bedarf noch eingehender 
weiterer Prfifung, in welcher Weise wit die Auf- 
spaltungen bei Gelbrost feststellen, beurteilen 
und ztichterisch weiter verwerten k6nnen. Es 
bleibt zun~ichst auch noch zu prtifen, ob wir 
nicht bei gewissen Sorten schon durch Formen- 
kreistrennung h6her resistente Linien gewinnen 
k6nnen, da manche deutsche Weizenzfich- 
tungen auf Puccinia glumarum-Infektion be- 
merkenswerte Reaktionen zeigen, welche z. B. 
bei Puccinia triticina und Puccinia graminis 
fast vollstfindig fehlen. Allerdings ist es bei den 
beiden letztgenannten Rostarten wesentlich 
leichter, Aufspaltungen mit Sicherheit zu er- 
kennen und auszuwerten. 

Auf ieden Fall bieten uns Gew~ichshaus- 
prfifungen ganz andere M6glichkeiten des Auf- 
lindens resistenter bzw. immuner Linien als die 
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sorgf~iltigsten Feldbeobachtungen. Gew/ichs- 
hausversuche sind f/Jr Puccinig glumarum noch 
wertvoller als bei den anderen Rostarten, da bei 
ienen ktinstIiche Feldinfektionen unter Urn- 
st~inden verhiltnism~iBig leichter zu erzielen 
sind. Vor allem aber kSnnen wir die verschie- 
denen Linien vor ihrer zfichterischen Weiter- 
bearbeitung in kurzer Zeit auf Rostanf~lligkeit 
untersuchen und nur diejenigen zur Vermehrung 

zulassen, welche hohe Resistenz oder noch 
besser Immunit~t zeigen. In dieser Hinsicht 
bestand bisher noch keine M6glichkeit der ein- 
wandfreien Prtifung. Die nachfolgende Feld- 
prtifung mug dann ergeben, ob die gleichen 
Individuen, die im Gew/ichshaus gewonnen 
sind, den Ausgangspunkt f/it die weitere Ver- 
mehrung abgeben k6nnen. 
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