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(Aus der 13ayrischen Landes-Saatzucht-Anstalt Weihenstephan.) 

W e i t e r e  M i t t e i l u n g e n  i ibe r  d a s  V o r k o m m e n  b i o l o g i s c h e r  R a s s e n  des 
Gersten-Mel taues  (gr2siphe graminls hordei MARCHAL), i h r e  
V e r b r e i t u n g  in  D e u t s c h l a n d  u n d  d ie  s i ch  d a r a u s  e r g e b e n d e n  

R i c h t l i n i e n  ffir  d ie  I m m u n i t ~ i t s z i i c h t u n g .  

Von Ludwig Honecker. 

In einer frfiheren Arbeit (HONECKER I) 
wurde fiber das Verhalten zahlreieher Gersten- 
sorten gegen/iber Meltau berichtet. Die Befunde 
dieser Versuche erstreckten sich auf eine bio- 
logische Rasse des Gerstenmeltaues, die, wie 
durch weitere Untersuchungen auf diesem Ge- 
biete nachgewiesen werden konnte (HoNECKER 2), 
in Deutschland allgemein verbreitet ist, auf 
Winter- und Sommergerste allenthalben fest- 
gestellt werden kann und nicht selten, besonders 
auf sp/it ges~iten Sommergerstebest~inden epide- 
mische Krankheitsansbriiche verursaeht. Durch 
umfangreiche Sorteninfektionsversuche mit die- 
ser vom Verf. (2) als Rasse A bezeichneten Form 
des Gerstenmeltaues konnten bei einer Anzahl 
yon Gerstenvariet~iten verschiedenerlei Resi- 
stenzmerkmale ermittelt und ihre Vererbungs- 
weise klargelegt werden. Als praktisches Zfieh- 
tungsergebnis entstand durch Kombination der 
Meltauresistenz mit anderen Werteigenschaften 
eine gegenfiber Meltaurasse A hochresistente 
Braugersteneuzfichtung (Weihenstephaner CP 
I27 422), die in amtlichen Sortenprtifungen be- 
aehtliehe Mehrertr/ige hervorbrachte, durch die 
wir uns erst klare Vorstellungen fiber die H6he 
der durch Meltaubefall yon Jahr zu Jahr ver- 
ursachten Ertragseinbul3en zu machen verm6gen. 

Die im Keimpflanzenstadium und unter nor- 
malen Infektionsbedingungen (I5--25~ und 
diffuses Licht) bei Gew~ichshausversuchen mit 
Infektionstypus i reagierenden Gerstenvariet~ten 
k6nnen in sp{~teren Entwicklungsstadien und 
bei h6heren Temperaturen in Verbindung Init 
intensiver Belichtung mitunter mehr oder 
weniger starke Nekrosen und Chlorosen in Ver- 
bindung mit schwaeher Fruktifikation des Pilzes 
(Infektionstypus I) aufweisen. Es konnte aber. 
nachgewiesen werden, dab es sich dabei nicht 
um das Auftreten einer anderen Meltaurasse 
handelt, sondern urn eine Virulenzsteigerung der 
Erregerrasse A handelte (2). Verschiedentlich 
wurden aber auch auf der gew6hnlieh mit In- 
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fektionstypus i reagierenden Neuztichtung CP 
I27 422 einzelne Befallstellen nach Typus4 
(stark anf~illig) ermittelt. Nach hinreichender 
Vermehrung und ~berimpfung auf Keimpflan- 
zen eines Sortiments verschiedener Anf~llig- 
keitsgrade erwiesen sich derartige Infektionen 
als einer neuen Rasse yon Erysiphe graminis 
hordei angeh6rig, die vom Verfasser als Rasse B 
bezeichnet wurde. 

Zum Zwecke der Aufstellung eines zur ein- 
deutigen Bestimmung biologischer Rassen des 
Gerstemneltaues geeigneten Standardsortimentes 
wurden die mir erreichbaren Variet/iten von 
Sommer- und Wintergerste auf ihr Verhalten 
gegeniiber beiden Meltaurassen A und B unter- 
sucht und anf Grund dieses Verhaltens in ver- 
schiedene AnSilligkeitsgruppen (I--VI) ein- 
geteilt (HoNEcKER 2). Auf Grund der w~ihrend 
mehrjiihriger Infektionsversuehe mit Gersten- 
meltau gemaehten Erfahrungen konnten die 
Beobachtungen von MAINS und MARTINI (3), dab 
die mittleren Infektionsgrade von 1--3, beson- 
ders unter dem EinfluI3 intensiver Belichtung 
und h6herer Temperaturen, vielfach mehr oder 
weniger labil sind, best~itigt werden. Derartige 
Gerstenvariet~iten mittlerer Resistenzgrade sind 
demzufolge als Standardsorten ungeeignet. Von 
Testsorten mug viehnehr verlangt werden, dab 
sie in ihrem Verhalten innerhalb eines be- 
stimmten, nicht zu eng zu bemessenden Schwan- 
kungsbereiehs der Umweltbedingungen konstant 
bleiben. Da bei Infektionen mit Erysiphe gra- 
minis hordei das Infektionsbild auch durch die 
St~irke der Infektion, also dutch die Sporen- 
dichte beeinflugt werden kann, ist es ferner 
zweckm~iBig, die Standardsorten m6glichst so 
zu w~hlen, dab man es nur mit den beiden 
Alternativen ,,befallen" oder ,,nicht befallen" 
zu tun hat. 

Zur Bestimmung biologischer Rassen, als der 
kleinsten systematischen Einheiten der pilz- 
lichen Erreger, sollten nur ,,reine Linien" der 
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Wirtspflanzenvariet~iten verwendet werden. Bei 
Infektionsversuchen mu[3 nicht selten die Fest- 
stellung gemacht werden, dab Sorten, wenn 
auch morphologisch einheitlich, in phytopatho-  
logischer Hinsicht keine ,,reinen Linien" sondern 
Populationen darstellen. In solchen Fallen ist 
es notwendig, ,,reine Linien" derartiger Varie- 
t~iten heranzuziehen. Zur Unterscheidung der 
beiden Meltaurassen A und B wurden yon mir 
(2) als vorl/~ufiges Standardsortiment die folgen- 
den 3 Sorten vorgeschlagen: 

Infektionstypus nach 
Sorte Infektion mit Meltaurasse 

A B 
Ackermanns Isaria . . . . .  4 4 
Weihenstephaner CP 127 422 i 4. 
Dalmatinische Ragusa . . . i 1 

Die Bemiihungen des Verf. im Sommer 1933 
mit  HiKe dieser 3 Standardsorten einen (~'ber- 
bliek fiber die Verbreitung der beiden Meltau- 
rassen A und B zu gewinnen, ffihrten nicht zu 
dem gewfinschten Erfolg. Aus 25 Herkiinften 
von verschiedenen Anbaugebieten Nor& und 
Siiddeutsehlands wurden seinerzeit yon Feld- 
pflanzen, die in der Regel Spuren starken Befalls 
trugen, die Conidien vorl~iufig auf Keimpflanzen 
einer ffir die beiden Rassen A und B anf~illigen 
Sorte fibertragen, unter Glasglocken isoliert und 
erforderlichenfalls vor dem Absterben der Wirts- 
pflanzen auf gesunde Gerstenpfianzen um- 
geimpft. Als dann sp~iter siimtliche Herkiinfte 
auf dem Standardsortiment geprfift wurden, 
konnte durehweg nur Rasse A festgestellt wer- 
den, dies sogar auch in verschiedenen Her- 
kfinften, in denen bereits im Jahre 1932 die 
Rasse B, als mit  tier Hauptrasse A in geringen 
Mengen vergesellschaftet vorkommend, ermittelt 
worden war. Es wurde die M6glichkeit erwogen, 
dab die Rasse B im Jahre I933 nut  in einem so 
geringen Verh~ltnis mit  A vermischt gemeinsam 
aufgetreten ist, dab sie bei den verschiedenen 
Uberimpfungen nicht erfatlt werden konnte. 

Fiir die rassenanalytischen Arbeiten, die fiir 
das Jahr  1934 in Aussicht genommen waren, 
wurde daher planmfigig daffir gesorgt, dab an 
den Orten, an welchen die Spezialisierung des 
Meltaues gepriift werden sollte, neben den fiir 
Rasse A anfiilligen Marktsorten der Gerste aueh 
die gegeniiber A hochresistente Neuz(ichtung 
CP 127 422 angebaut wurde. Es hat te  sich 
n/imlich in fr/iheren Versuehen gezeigt, dab die 
Nebenrasse B, sofern sie mit  der Hauptrasse A 
~berhaupt,  wenn auch nut  ganz sporadisch ver- 
gesellschaftet vorkommt und auf den yon der 
Hauptrasse  A befallenen Wirtssorten nicht 
isoliert werden kann, anf einer gegeniiber A 
resistenten Wirtssorte (CP 127 422) siehtbar 

werden kann (selektive Wirkung der Wirts- 
sorte), sich mitunter  sogar anreichern und dann 
mit Sicherheit erfaBt werden kann. 

I m  Frfthjahr 10.34 wurden zu diesem Zweck 
die beiden Gerstensorten Ackermanns Isaria und 
Weihenstephaner CP 127 422 des obigen Stan- 
dardsortiments unter Decknummern an ver- 
schiedene Pflanzenbauinstitute sowie an eine 
Anza.hl private Pflanzenzuchtbetriebe versandt, 
mit  der Bitte, sie auf ihren Versuchsfeldern zur 
Aussaat zu bringen und bei sich einstellendem 
Befall yon beiden Sorten Infektionsmaterial  an 
die Landessaatzuehtanstalt  Weihenstephan ein- 
zusenden. Die dritte Standardsorte Dalmati-  
nische Ragusa konnte 1934 leider noch nicht mit  
versandt werden, da die aus der ursprfinglich in 
ihren Resistenzeigenschaften sehr uneinheit- 
lichen Population isolierten Individuen mit  dern 
oben beschriebenen Infektionsverhalten noch 
nicht vermehrt  waren. 

In der Lebensweise der Erysiphaceen ist es 
begrtindet, dab die Conidien dieser Pilzgruppe 
auf das lebende Gewebe ihrer Wirtspflanzen an- 
gewiesen sind und mit dem Absterben des Wirts- 
gewebes infolge Vergilbens, Vertrocknens oder 
F~iulnis sehr bald ihre Keimfiihigkeit einbfil3en. 
Beim Versand yon Infektionsmaterial  yon Er),- 
siphe graminis ist deshalb daffir zu sorgen, dab 
die befallenen Pflanzen in noch frisehem Zu- 
stand an den Ort der Untersuchung gelangen. 
Die Einsender, welche vom Verf. auf diese Not- 
wendigkeit aufmerksam gemacht worden waren, 
haben vielfach versucht, diesem Erfordernis ge- 
recht zu werden und haben mitunter  erhebliche 
Miihen nicht gescheut, um das Pflanzenmaterial 
an Oft und Stelle der Entnahme aus dem Feld- 
bestand entsprechend zu verpacken und um- 
gehend zum Versand zu bringen. Als ideale 
Verpackungsart,  bei der das befallene Pflanzen- 
material  noch vollkommen frisch und mit reich- 
lich fruktifizierenden Pusteln besetzt in meinen 
Besitz gelangte, verdient die Einbet tung zwi- 
schen feuchtem Moos genannt zu werden. Die 
Moospflanzen geben dureh Eigentranspiration 
stetig etwas Feuchtigkeit ab, die gerade aus- 
reicht, die Gerstenpflanzen frisch zu erhalten, 
ohne dab durch fiberm~Bige Feuehtigkeit die 
Gerstenbliitter in F~ulnis /ibergehen. 

Um die auf dem einlaufenden Material vor- 
handenen biologisehen Rassen m6glichst restlos 
zu erfassen, wurden zahlreiche Befallstellen mit  
dem Pinsel abgewischt und in Wasser auf- 
geschwemmt. Nit dieser Aufschwemmung wur- 
den dann die ersten Bl~itter der Standardsorten 
bestrichen, nachdem dutch Abwischen des 
Waehsbelages f/Jr eine gute Benetzbarkeit ge- 
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sorgt war. Auf Wirtspflanzenmaterial,  das bis- 
weilen stark angewelkt in meinen Besitz kam 
nnd keine gentigende Fruktifikation mehr 
zeigte, konnte der Pitz durch Einlegen von be- 
fallenen Btattstiicken in feuchte Petrischalen 
bis zum n~ichsten Tage unter Umst~nden noch 
zu sp~irlicher Entwicklung gebracht werden, was 
bei vertrockneten oder stark in F~ulnis tiber- 
gegangenem Material jedoch ohne Erfolg war. 
Von den 3 Standardsorten wurden in isolierten 
R~iumen 3--5  Pflanzen je Topf und Sorte heran- 
gezogen. Die Tfpfe  blieben nach der Infektion 
bis zur einwandfreien Feststellung des Infek- 
tionsergebnisses unter Glasglocken,  bei denen 
durch Uberspannen der oberen 0ffnung mit  
Musselin ftir Durehl~iftung bei vollkommener 
Isolation gesorgt war. 

Die naehfolgende Zusammenstellung enth~ilt 
die Angaben fiber das Datum der Einsendung, 
die Fundorte,  die Wirtssorten und den Grad 
ihres Befalls sowie die Namen der Einsender, 
denen ftir ihre liebenswiirdige Unterstti tzung 
auch an dieser Stelle nochmals gedankt sei. 
Insgesamt kamen 63 Proben aus 32 Herkfinften 
zur Untersuchung. Die Proben 1--8  s tammen 
aus dem 6stlichen Stiddeutschland, 9--13 aus 
dem westlichen Siiddeutschland, 14--21 aus 
Mitteldeutschland, 22--29 aus Nord- und Ost- 
deutschland, 30- -32  aus 0sterreich und Ru- 
m~inien. 

Im  J a h r e  1934 war  der Gerstenmeltau auf 
Grund der schriftlichen Mitteilungen der Ein- 
sender und des Befallgrades. der eingesandten 
Proben fiber ganz Deutschland verbreitet. In  
den meisten Lagen war der Befall ziemlich stark, 
wenn auch nicht derart  katastrophal  wie im 
Jahre  1929. Nhnlich wie 1929 mug auch im 
vergangenen Jahr  die anhaltende Trockenheit 
in den Frtihjahrs- und Vorsommermonaten als 
die Hauptursache fiir das starke Auftreten der 
Meltaupilze angesehen werden. {)ber den Ein- 
flu3 der Witterungstaktoren auf den Befall durch 
Meltau sind allerdings noeh falsche Meinungen 
verbreitet,  da vereinzelt mitgeteilt wurde, dab 
der Meltau infolge der anhaltenden Trockenheit 
nicht aufgetreten sei. Unverkennbar ist aber, 
dab alle Umweltfaktoren, die eine Stf rung des 
Gleichgewichtes im Wasserhaushalt der Pflanze 
zur Folge haben, die Anfiilligkeit fiir den Meltau 
erhShen. Dies macht  sieh besonders bei ver- 
sp~iteter Aussaat geltend. Im Gegensatz zu den 
Getreiderosten, deren Sporen nur bei feucht- 
warmer Witterung zu keimen vermfgen,  spielt 
die Feuchtigkeit fiir die Keimung der Meltau- 
conidien eine ganz untergeordnete RolIe. Es 
leuchtet ferner ein, dab 1/s anhaltende 

Trockenheit in Verbindung mit scharfen Winden 
die Verbreitung der in ungeheuren Massen ge- 
bildeten Vermehrungsorgane des Meltaues aut3er- 
ordentlich ffrdert ,  w~ihrend bei grfi3erer Regen- 
hXufigkeit die Conidien zum grol3en Teil zu 
Boden gewaschen werden. 

Was nun die Verbreitung der beiden aus 
frtiheren Untersuchungen bereits bekannten bio- 
logischen Rassen A und B anbelangt, SO geht 
aus den Infektionsbefunden auf den Standard- 
sorten hervor, dab die Rasse A bei s~imtlichen 
Herktinften festgeste]lt wurde, dab ihr also wie 
friiher (2) bereits ausgefiihrt wurde, allgemeine 
Verbreitung in Deutschland und seinen Nachbar-  
l~ndern zukommt. Durch die Tatsache, dab von 
den ffir Rasse A stark anf~illigen Gerstensorten, 
welche zur Einsendung gelangten, ur/ter 42 
untersuchten Proben 18real neben der s tark 
vertretenen Rasse A auch die Rasse B, wenn 
auch in der Regel nur in Spuren isoliert werden 
konnte, wird unsere friihere Feststellung be- 
st~itigt, dab die Nebenrasse B auf den heute ver- 
breiteten Somme> und Wintergerstensorten im 
Gemisch mit  der Hauptrasse A vergesellschaftet 
ist. Weiterhin ergibt sich, dab im Jahre  1934 
gegeniiber 1933 Rasse B h~iufiger und st~irker 
vertreten gewesen sein muB, wenn auch durch 
die direkte Ubertragung yon den Feldpflanzen 
auf das Standardsort iment eine gra/3ere Gew~hr 
dafiir gegeben war, dab die nur in geringen 
Mengen vorkommenden Conidien der Rasse B 
nicht durch wiederholte Umimpfungen zu Ve> 
lust gegangen sind. Um mit  Sicherheit die 
beiden Rassen in einer Herkunft  erfassen zu 
kfnnen, ist es also zweckm~Big, dab die Gesamt- 
population auf das Standardsort iment ilbe> 
tragen wird und falls Einsporimpfungen geplant 
sind, diese erst yon den verschiedenen Standard- 
sorten isoliert- werden. 

Unter Zugrundelegung der gegeniiber Meltau- 
rasse A resistenten Gerstenziichtung CP 127 422 
als Ausgangsmaterial unserer Rassenanalyse 
scheinen die Ergebnisse auf den ersten Blick 
etwas widersprechend. Selbstverst~indlich ist, 
dab yon CP I27 422 in der Regel die biologische 
Rasse A nicht isoliert werden kann, da diese 
Zt ichtung-unter  normalen Aul3enbedingungen 
gegentiber der Rasse A mit Infektionstypus i re- 
agiert. Von den 32 untersuchten Herktiriften 
standen bei 21 Fundorten neben Feldpflanzen 
einer ffir A und B anf~illigen Marktsorte (meist 
ACtCERMaNN~ Isaria) auch solche der gegen A 
hochresistenten Neuztichtung CP zur Verftigung. 
Dabei wurde diese Ziichtung zweimal als ziem- 
iich stark befallen, zweimal als mittelm~3ig be- 
fallen, fiinfmal als schwach bis vereinzelt be- 
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fallen, sie benmal als fast gesund oder nur unmerk- 
lich befallen, fiinfmM als gesund gemeldet. 

In 8 FNlen war eine Beimpfung des Standard- 
sortimentes yon CP ausgehend nicht m6glich, 
sei es, dal3 diese Sorte fiberhaupt nicht befallen 
war, oder dal? die auf dem Feld festgestellten 
einzelnen Befallstellen nicht mehr zu finden 
waren. Von diesen 8 Herkiinften ist ftinfmal 
Rasse B flberhaupt nicht, auch nicht auf der 
stark befallenen Sorte Isaria, nachgewiesen 
worden, w~hrend dreimal, und zwar bei den Her- 
ktinffen Hamersleben, Dramburg und Erbachs- 
hof, die Rasse B in geringer Menge mit  Rasse A 
vermischt auf Isaria nnd anderen anf~lligen 
Gerstensorten festgestellt wurde, sich also an 
diesen Anbauorten - -  trotz Vorhandenseins - -  
auf CP noch nicht gentigend angereichert hatte. 
Von den 7 Herkfinften, bei denen Rasse B sowohl 
auf Feldpflanzen yon CP als auch yon Isaria 
bzw. einer anderen anfiilligen Sorte ermittelt  
wurde, konnte mit  den Feldpflanzen yon CP, 
trotz vorwiegend nur schwachen Befalls der- 
selben, auf den Keimpflanzen der Standard- 
sorte CP ein wesentlich stgrkerer Befall erzeugt 
werden, als durch das in der Regel stark be- 
fallene Infektionsmaterial  yon Isaria. DaB die 
Standardsorte Isaria nach Infektion ausgehend 
yon CP in der Befallstgrke sich ghnlich verhielt, 
wie die Standardsorte  CP ist einleuchtend, da 
sie ja in solchen F/illen ebenfalls nut  von RasseB 
infiziert sein konnte, I m  Gegensatz daza stand 
der vielfach wesentlich st~rkere Befall der Stan- 
dardsorte Isaria  nach Infektion mit  Conidien 
yon Isaria-Feldpflanzen, auf denen also neben 
eventuellen Spuren yon B in der Hauptsache 
die Rasse A enthalten war. In  Eckendorf war 
der Befall yon CP durch Rasse B ,,ziemlich 
stark",  ohne dal3 auf Isaria die Rasse B nach- 
gewiesen wurde, ghnlich verhglt sich die rhein- 
pf/ilzische Herkunft  Dreihof. Von 9 Herkiinften, 
welche nur eine einzige Sorte (in der Regel die 
Ortsgerste) eingesandt hatten, wurde viermal 
lediglieh Rasse A, in 5 F~illen daneben in Spuren 
auch Rasse B gefunden. 

Aus der H~iufigkeit des Vorkommens der 
Rasse B in Verbindung mit  Rasse A kann ffir 
die Verbreitung i~ber die einzelnen Gebietsteile 
Deutschlands gefolgert werden, dab die Neben- 
rasse B besonders stark in Sad- und West- 
deutschland, in den stid6stlichen Nachbarl/in- 
dern 0sterreich und Rum/inien, sowie auch in 
Nordostdeutschland vertreten ist, w~ihrend sie 
in Mitteldeutschland etwas weniger heimisch zu 
sein scheint. 

Einer besonderen Betrachtung muB die Her- 
kunft  Ir lbach unterzogen werden. Das einge- 

sandte Material war bei Eintreffen der Sendung 
ziemlich trocken, so dab yon der zwar als stark 
befallen gemeldeten Isar ia  kein Impferfolg auf 
dem Standardsort iment mehr zu erzielen war. 
Auf der nach Angabe der Saatzuchtwirtschaft  
Act<E~gaNx-Irlbach sehr schwach befallenenCP 
konnten noch einzelne schwach fruktifizierende 
Befallstellen mit  Erfolg auf alas Standardsorti- 
ment  tibertragen werden, Dabei zeigte sich, dab 
neben Isaria und CP auch die 3. Standardsorte 
Ragusa schwach befallen wurde. I m  Laufe un- 
serer Rassenanalysen war es fr/iher bereits be- 
obachtet worden, (s. HOXECI~E~ 2 S. 593) dab 
auf einzelnen Individuen der Population Dal- 
matinische Ragusa Befall festgestellt wurde. In  
solchen F~llen handelte es sich aber stets um 
Pflanzen aus dem Formenkreis Dalmatinischer 
Ragusa, welche in ihrem Resistenzverhalten ab- 
weichend waren, vereinzelt sogar um Aufspal- 
tungen infolge freier Bastardierung. Der Befall 
solcher abweichenden Pflanzen lieB sich denn 
auch frtiher niemals auf die im gleichen Topf  
gezogenen ,,typischen" Ragusapflanzen tiber- 
tragen. Anders verhieIt es sich dagegen bei dem 
durch die Herkunft  Irlbach erzeugten Befall, 
der sich yon einer Pustel ausgehend auf s/imt- 
liche anderen Pflanzen tibertrug. Naehdem 
dieser Befund an einer gr6Beren Anzaht yon In- 
dividuen der Standardsorte Ragusa kontrolliert 
war, bestand kein Zweifel mehr, dal3 wir es bier 
mit  einer neuen biologischen Rasse zu tun hatten,  
die wir fortan Rasse C nennen wollen. 

Die Reaktion tier drei Standardsorten gegen- 
fiber den nunmehr ftir Deutschland naehge- 
wiesenen drei biologisehen Rassen yon Erysiphe 
gramisis hordei stellt sich folgendermallen dar: 

Infektionstypus 
nach Infektion mit 

Sorte Meltaurasse 
A B C 

Ackermanns Isaria . . . . .  4 4 4 
Weihensteph~ner CP 127 422 i 4 4 
Dalmatinische liagusa . . . i i 4 

Obwohl mit Hilfe dieser drei Standardsorten 
die Meltaurassen A, B und C unzweideutig iden- 
tifiziert werden k6nnen, lassen verschiedene 
lJberlegungen und die Befunde unserer neueren 
Sorteninfektionsversuche es zweckmtil]ig er- 
scheinen, das Standardsortiment zu erweitem. 
Es ist z. B. durchaus m6glich, dal? 2 biologische 
Rassen, nach ihrem gleichen Verhalten auf den 
3 Standardsorten zu schliei3en, miteinander 
identisch zu sein scheinen, auf weiteren Wirts- 
sorten aber doch verschiedene Reaktionen her- 
vorrufen, in Wirklichkeit also zwei verschiedene 
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Rassen verk/Srpern. Weiterhin set bereits heute 
hervorgehoben, dab wir bet unseren zukiinftigen 
exakten rassenanalytisehen Untersuchungen die 
Reaktionen gr6Berer Standardsortimente gegen- 
fiber den verschiedenen Rassen genau um- 
schreiben miissen. Neben den extremen Infek- 
tionstypen i und 4 miissen auch Sorten heran- 
gezogen werden, die bet mittleren Infektions- 
typen durch konstante Ansbildung charakte- 
ristischer Nekrosen oder Chlorosen uns zur 
Bestimmung biologischer Rassen geeignet er- 
scheinen. Die getrennte Beurteilung des Befalles 
von Blattspreiten und Blattscheiden kann dabei 
in bestimmten Ffillen wertvolle Anhaltspunkte 
liefern. N~ihere Einzelheiten dariiber sollen 
ether sp~iteren Mitteilung vorbehalten bleiben. 

Desgleichen wtirde es den Rahmen vorliegen- 
der Abhandlnng weft iiberschreiten, woliten wir 
die Einzelergebnisse der Sorteninfektionsver- 
suehe mit den 3 Biotypen bier aufffihren. Es 
soll an dieser Stelle ledigtich eine kurze zu- 
sammenfassende Charakteristik tier Agressivit~it 
der drei besehriebenen biologischen Rassen ge- 
geben werden. Die groge Mehrzahl der in un- 
serem Sortiment enthaltenen Gerstenvarietiiten 
wird yon s~imtlichen 3 Rassen des Meltaues mehr 
oder weniger stark befallen. Der Wirtskreis, 
d. h. die Anzahl der Sorten, anf denen der Pilz 
iiberhaupt, wenn aueh mitunter nur sp/irlich 
fruktifizieren kann, ist bet der Rasse A am 
kleinsten. Die gegeniiber A mit Infektionstypusi 
reagierenden Variet~ten der Gerste werden von 
Rasse B his auf wenige Soften stark befallen. 
Auch die m~gige Resistenz (Infektionstypus 
I -  2---3)  einer gr6Beren Reihe yon Gersten- 
sorten gegen/iber A ist bet Infektion mit B in 
vielen F~illen ebenfalls wetter herabgesetzt, 
selten gesteigert, mn in einigen Fallen ungef{ihr 
auf gleicher Stufe zu beharren. Gerstensorten, 
die yon A nach Typus 4 stark befallen werden, 
gegeniiber B sich als immun (i) bzw. hoch re- 
sistent (o) erweisen, sind uns bis jetzt nicht 
bekannt. Was die neu nachgewiesene Rasse C 
am sch~rfsten charakterisiert, ist der Umstand, 
dab die einzige Varlet/it (Dalmatinische Ragnsa), 
welche gegen~ber A und B in gleicher Weise 
mit Typus i reagiert, von Rasse C mit Typus 4 
befallen wird. Zur unterscheidenden Charak- 
teristik der Rasse C gegentiber B ist weiterhin 
von Wichtigkeit, dab zun{iehst eine Anzahl 
Sorten, welche von A und B in gleieher Weise 
stark befallen werden, der Rasse C gegeniiber 
mit mittleren Infektionstypen I -  2 - - 3  rea- 
gieren, wobei diese Befatlsgrade unter dem 
EinfluB wechselnder AuBenbedingungen ziem- 
lich stark modifizierbar sind. Die groBe Zahl 

der gegeniiber A und B mfit3ig resistenten Varie- 
t~iten (Typus I - - - 2 -  3) zeigen der Rasse C 
gegen/iber ~ihnliches Verhalten, wobei jedoch 
zu bemerken ist, da[3 sich in dieser Hinsicht C 
lm Vergleich mit A eher umgekehrt verh~lt wie 
B. Denn bier wird in den meisten F~illen die 
gegen/iber A und B beobachtete m~tl3ige Re- 
sistenz noch wetter gesteigert, so dab viel- 
fach eine Verschiebung des Infektionstypus 
etwa yon 3 zu 2 oder yon 2 zu I beobachtet 
wird. Die F~lle, dab die mEBige Resistenz 
gegeniiber A dutch Rasse C vermindert wird, 
sind indessen nicht ausgeschlossen, wurden abet 
immerhin seltener ermittelt, als die entspre- 
chende Verschiebung bet der Rasse B im Ver- 
gleich mit Rasse A. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dab 
die auf Grund ihrer allgemeinen Verbreitung als 
Hauptrasse bezeichnete Form A des Gersten- 
meltaues die geringste Aggressivit~it aufweist. 
Die Frage tier ziichterisehen BeMimpfung der 
Rasse A kann theoretisch und praktisch als 
gel6st gelten. Die Ergebnisse amtlicher Sorten 
versuche, in denen sich die gegeniiber Rasse A 
,,immune" Weihenstephaner Sommergerste CP 
127 422 hervorragend bew/ihrt hat, berechtigen 
zu dieser Behauptung. 

Die beiden st~irker aggressiven Rassen B und C 
besitzen zwar bis heute, wie im Rahmen dieser 
Abhandlung gezeigt werden konnte, eine wesent- 
lich geringere Verbreitung. Es liegt abet im 
Bereich der M6glichkeit, dab mit der in wenigen 
Jahren sicher zu rechnenden Verbreitung yon 
Sorten, welche der Rasse A gegeniiber immun 
sind, infolge der selektiven Wirkung solcher 
Soften, der j etzt noch als Nebenrasse bezeichnete 
Biotyp B an die Stelle der Hauptrasse A tritt.  
Auf unserem Versuchsfeld, wo seit etwa IO Jahren 
neben allgemein anf~illigen Gerstensorten all- 
jfihrlich auch in gr6Berem Umfange Ziichtungen 
angebaut werden, welche gegen den Haupt-  
biotyp resistent sind, konnte zwar bis heute die 
Rasse B gegeniiber A nicht auffallend stSrker 
hervortreten. Die Erzielung yon Braugersten- 
sorten, die in gleicher Weise gegenfiber Rasse A 
und B immun sind, bereitet dem Ztichter wesent- 
Itch gr6Bere Schwierigkeiten, da die in erster 
Linie als Kreuzungselter in Betraeht kommende 
Dalmatinische Ragusa systematisch zn I-Iordeum 
vulgare geh6rt u n d e s  erfahrungsgem~g wenig 
aussichtsreich ist, aus Kreuzungen mit vier- 
zeiligen Variet~iten Nachkommen zu erhalten, 
die in bezug auf Kornform, Spelzenfarbe und 
-feinheit gentigend feine Braugerstenqualit~it 
besitzen. In der Regel wird naeh solehen Kreu 
zungen eine wiederholte Bastardierung yon 
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immunen zweizeiiigen Nachkommen mit feinen 
Braugersten erforderlich sein. 

Ein anderer Weg, um das Ziel der gemeinsamen 
Bekgmpfung der beiden Rassen A und B 
schneller zu erreichen, ftihrt fiber die Ziichtung 
meltauresistenter Wintergersten. Es kann n/im- 
lich als erwiesen gelten, dab die St/irke und 
H~iufigkeit der Meltauepidemien mit dem Urn- 
fang des Wintergerstenanbaues in urs~ichlichem 
Zusammenhang stehen, ins0fern, als ein aus- 
gedehnter Wintergerstenanbau der Verseuchung 
der Sommergerstenbest/inde mit Meltau Vor- 
schub leistet (PAI"E U. RADEMACHER 4, ttO- 
NECI{~R 2). Durch fortlaufende Beobachtungen 
in den letzten Jahren konnten wir nachweisen, 
dab der Meltau auf Wintergerste in der Conidien- 
form fiberwintert und sich darauf um so st/irker 
anreichert, je kr/iftiger die Herbstentwicklung 
der Wintergerstenbest/inde bei friihzeitiger Aus- 
saat ist. Nachdem aber eine #iihzeitige Aussaat 
als erste Voraussetzung fiir einen erfolgreichen 
Wintergerstenanbau gelten muB, und die Anbau- 
fl~iche der Wintergerste in Deutschland zur 
Deckung des Ausfalles der in friiheren Jahren 
eingefiihrten ausl~indischen Futtergerste stark 
im Ansteigen begriffen ist, wird damit eine ernste 
Gefahr f/Jr den deutschen Sommergerstenbau 
heraufbeschworen (PAPE u. RADEMACHER4). 
Auf Grund unserer im Herbst  *934 angelegten 
Wintergerstenversuche besteht Aussicht, aus 
der Dalmatinischen Landsorte Ragusa durch 
Auslese geeignete vierzeilige Wintergersten zu 
zfichten, die gegenfiber den Meltaurassen A und 

B immun und gegeniiber C ziemlich resistent 
sind. In der Verbreitung solcher Wintergersten 
sieht Verf. eine M6glichkeit, dem epidemischen 
Frfihbefall unserer Sommergerstenbest~inde vor- 
zubeugen, da eine Uberwinterung und Anreiche- 
rung des Meltaues in der Conidienform auf 
solchen Wintergerstensorten ausgeschlossen ist. 

Dureh unsere Sorteninfektionsversuche konn- 
ten wir auch einzelne Sommergerstevariet/iten 
ermitteln, die, wenn auch nicht vollkommen 
immun, so doch hoch resistent gegeniiber den 
3 beschriebenen Rassen des Gerstenmeltaues 
sind, so z .B.  die uns yon Prof. E. B. MAINS, 
University of Michigan USA. iiberlassenen 
Variet~iien Nigrate C. J. Nr, 2444 und GoeAl, 
C. J. Nr. lO91, die wir als geeignete Eltern zur 
Erreichung hoher Resistenz bei Sommergersten- 
kreuzungen betrachten. 
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Das Problem der Verbreitung des Weizens  nach Norden in der Sowjetunion. 
Von v .  1~.. P tssarev,  Detzkoje-Sselo bei Leningrad. 

In unserer vorigen Mitteilung 1 wiesen wir 
darauf hin, dab die gegenw/irtige Nordgrenze 
durchgfingiger wirtschaftlicher Kultur des Wei- 
zens in der Sowjetunion noch weft yon der m6g- 
lichen entfernt ist. Sie befindet sich im Durch- 
schnitt lO--12 ~ sfidlicher als die heutige n6rd- 
liche Grenze Kir das Reifwerden der aller- 
friihreifsten Weizenarten. Als solche k6nnen wir, 
ohne besonders fehlzugehen, in unseren klima- 
tischen Verh~iltnissen den Polarkreis annehmen. 

Der Hauptgrund dieses Zuriickbleibens liegt 
vorwiegend in dem Mangel an entsprechenden 
Sorten nur in der niedrigen Agrotechnik. Ins- 
besondere gilt dies fiir den Winterweizen und 
in n6rdlicheren Breiten auch fiir den Somme> 
weizen. Erst das Vorhandensein guter, durch 
Ziichtung erhaltener Sorten kann die Weizen- 
kultur in n6rdlichen Verh~iltnissen zu einer be- 

1 Z f i c h t e r  I932 H .  8~ 

st~indigen machen. Natiirlich sind ftir die 
Stetigkeit  und H6he der  Ertr/ige auch ver- 
schiedene agrotechnische Verfahren und Mal3- 
regeln yon ungeheurer Wichtigkeit, so z .B.  
richtige Fruchtfolge, gute Bodenbearbeitung, 
geniigende Diingung, Drainierung der Felder 
usw. Trotz alledem kommt doch die haupt- 
s/ichlichste Bedeutung gerade der Sorte zu, das 
entscheidende Wort gehSrt daher der Selektion. 
Leider  ist die yon uns in unserer ersten Mit- 
teilung angegebene und fiir die L6sung dieses 
Problems bestimmte Auswahl yon Sorten noch 
sehr gering, besonders im Vergleich zu dem 
riesigen Territorium in der Sowjetunion, w0hin 
die Weizenkultur vorgerfickt werden kann. 

Bei seiner Arbeit mit Weizen, wie auch' mit 
anderen Pflanzen, sucht der Ziichter aus unseren 
schon vorhandenen 5rtlichen oder eingefiihrten 
Populationen praktisch wertvolle Formen aus, 


