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Die Bedeutung der Ziichtung des Lieschgrases (Timothee) auf Rostresistenz. 
Von Eugen  R~tdttlesctt. 

In  einer Irf iheren Mit te i lung I haben  wir  
schon fiber die W i r k u n g  des Rostbefa l l s  (Pucc. 
Phlei-pratensis /ERII<SS. et  H~NN./ S. et P.) auf  
die En twick lung  und  den  E r t r a g  an  Grfinmasse 
von Phleum pratense L. ber ichte t .  Unsere  
Schlfisse s t i i tz ten  sich d a m n s  auf  den besonders  
s t a rken  RostbefN1 des Jah res  1932, der  sich in 
den Ph leumklonen  des Zuch tga r t ens  verheerend  
ausgewirk t  hat .  In  den folgenden J ah ren  (1933 
und 1934) konnte  gleichfalls ein s t a rke r  Ros t -  
befal l  verze ichnet  werden,  tier uns die M6glich- 
kei t  bot ,  auf e inem anderen  Beet  mi t  Ph leum-  
kloneI1, die im Fr f ih jahr  1933 ausgepf lanzt  
waren,  den Einf lug  des RostbefNls  auf die En t -  
wicklung und  besonders  auf  den E r t r a g  an  
Grfinmasse e ingehender  zu untersuchen.  

I m  Phleum-Beet ,  das im Jah re  1933 zu einer 
Zeit  ausgepf lanzt  wurde,  wo noch kein Ros t -  
befal l  zu sehen war,  wurde  1934 und 1935 eine 
Gruppe  yon 25 Klonen in verschiedenen En t -  
wieklungss tadien  einer n~heren Beobach tung  
unterzogen und der  E r t r a g  an Grfinmasse fest-  
gestel l t .  Besondere  Aufmerksamke i t  wurde  der  
Fr i ih jahrsen twick lung ,  Bes tockung  und  E n t -  
wicklung nach  dem Schni t t  geschenkt .  Die 
Beobach tungen  fiber die Anf~illigkeit tier ein- 
zelnen Klone  s t i m m t e n  in beiden Jah ren  (1933 
und  1934) vo l lkommen fiberein. 

Hie r  sei vorausgeschickt ,  dab  i n  bezug auf das  

1 RXDULESCU, E.:  Uber Rostbefall  bei Phleum 
pratense L. An. Inst.  Cerc. Agr. 6 (1934). 

Verhal ten  gegeniiber  dem Rostbefa l l  zwischen 
den einzelnen Klonen  groBe Unterschiede  vor-  
handen  waren,  und  zwar  waren  einige votl- 
st~indig von Ros t  befallen,  w~hrend andere  volt- 
kommen  frei von Ros tpus te ln  blieben. Die an-  
f~illigen Klone  zeigten unterschiedl iche  Anf~llig- 
kei tsgrade,  die meis ten  waren  jedoch ziemlich 
s t a rk  befNlen.  In te ressan t  war  auch das ~iugere 
Bi ld  des Zuch tga r t ens :  vollst~indig befal lene 
Klone  wechsel ten mi t  res is tenten  ab. 

I m  folgenden werden kurz  unsere Beobach-  
tungen  fiber die W i r k u n g  des Rostbefa l l s  im 
ers ten  und zweiten Jah re  wiedergegeben.  

Friih1"ahrsentwicklung. I m  ers ten J a h r  waren 
die Untersch iede  gering. I m  nachfolgenden 
Jah re  waren  diese viel  deut l icher ,  und zwar  in- 
folge des s t a rken  Ros tbefNls  des Vorjahres .  Die 
n ich t  befal lenen Klone zeigten im F r i i h i a h r  eine 
viel  kr~iftigere En twick lung  als die befal lenen.  

Bestockung. Auch diese Eigenschaf t  verl~iuft 
gewissermaBen para l le l  mi t  der  Rostanf~illigkeit  
der  Klone,  die Untersch iede  kamen  aber  erst  im 
zweiten J a h r e  deut l ich  zum Vorschein.  

Schossen. In  bezug auf den Beginn des 
Schossens b ie ten  unsere Beobach tungen  kein 
einhei t l iehes Bild.  E in  EinfluB des Rostbefa l l s  
konn te  dennoch wahrgenommen  werden,  und 
zwar an dem AusmaB des Schossens. 

Was  die Entwicklung nach dem Schnitt an- 
bet r i f f t ,  s ind wiederum die Unterschiede  im 
zweiten Jah re  deut l icher  als irn ersten. 
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Ertrag an Griinmasse. Die gr613te und deut- 
lichste Wirkung hatte der Rostbefall auf den 
Ert rag an Griinmasse. DaB die einzelnen Klone 
ganz unabh~ingig vom Rostbefall stark variieren, 
liegt auf der Hand. M~ehr oder weniger iippiges 
Wachstum, Bla t tarmut  oder Blattreiehtum, 
gr613ere oder kleinere Pflanzenh~he und Be- 
stockungsf~ihlgkeit, aufreehte oder liegende Hal-  
tung usw. bedingen fiir sich sehon groBe Unter- 
schiede in bezug auf den Ert rag an Grtinmasse 
der einzelnen Klone, selbst wenn kein Rost- 
befall zu verzeiehnen 1st. Trotzdem konnte auch 
die Wirkung des Rostbefalls deutlich wahr- 
genommen werden. 

Wenn wir die 25 beobachteten Klone einer 
n~iheren Betrachtung unterziehen (s. Tabelle I), 
so sehen wir, dab 14 von ihnen in den Jahren 
1934 und I935 mehr oder weniger von Rost be- 
fallen waren, die tibrigen I I  jedoch resistent 
blieben. I m  Jahre I934 brachten nun die I I  
resistenten Klone Ert:r~ige, die zwischen 2,25 o 
bis 4,938 kg schwankten, also ziemlich grol3e 
Unterschiede aufwiesen; allerdings war bei den 
meisten (9 yon I I )  der Ertrag gr6Ber als 3 kg. 
Bei den anf~illigen Klonen schwankte der Er t rag 
in noch weiteren Grenzen, und zwar zwischen 
1,56o--4,711 kg. Die Wirkung des Rostbefalls 
scheint also im Jahre I934 klein zu sein; in 
Wirklichkeit hat ouch in diesem Jahre der Rost- 
befall eine deutliche Minderung der Ertr/ige 
verursacht, besonders wenn wir in Betracht 
ziehen, dab bei den meisten anf~lligen Klol~en 
(I2 yon I4) der Er t rag weniger als 3 kg betrug. 
AuBerdem liegt die untere Grenze der Ertr~ige 
der anf~illigen Klone viel tiefer als bei den resi- 
stenten, und ihr H6chstertrag erreicht nicht 
jenen der resistenten Klone. 

Tabelle 1. 
E r t r a g  an G r i i n m a s s e  yon  1I r o s t r e s i s t e n t e n  

nnd 14 r o s t a n E i l l i g e n  P h l e u m k l o n e n .  

Resistente I(lone 
1934 1935 

Nr. kg kg 

3o 3,o2o 3,833 
31 3,885 4,254 
34 3,746 4, 6oI 
35 2,25o 3,3o7 
36 3, ~ 3,355 
37 2,9o5 3,4 o8 
38 3,o47 3,4oo 
42 4,828 5,o51 
45 4,477 6,000 
47 4,253 5,85 ~ 
49 4,938 6,458 

Anf~llige Klone 
1934 1935 

Nr. kg kg 

32 2,527 1,851 
33 1,944 2,459 
39 1,731 2,750 
4 ~ 2,022 2,858 
41 1,56o 1,8o9 
43 2 , 5 3 9  1,324 
44 1,758 0,953 
46 2,61o 1,855 
48 1,764 1,oo9 
50 2,557 1,55o 
51 3,600 2,250 
52 2,946 1,571 
53 4,711 3,o92 
54 1,849 0,953 

D e r  Unterschied zwischen dem Ertrag d e r  
anf/illigen und resistenten Klone tr i t t  1935 viel 
deutlicher zum Vorschein. W~ihrend sich im 
Vorjahr die Ertragsgrenzen bei den anfiilligen 
und resistenten Klonen teilweise deckten, so ist 
dos in diesem Jahre nicht mehr  tier Fall. Der 
Er t rag der resistenten Klone vari/erte zwischen 
3,3o7--6,458 kg und jener der anf~illigen zwi- 
schen o,953--3,o92 kg; bei ersteren haben sich 
die Ertragsgrenzen also nach oben verschoben, 
w~ihrend sie bei letzteren durch den Rostbefall 
stark nach unten gedriickt wurden. Die Unter- 
schiede treten noch deutlicher hervor, wenn wir 
beriicksichtigen, dab die meisten resistenten 
Klone (9 von I I )  den Ertrag von 3,4oo kg iiber- 
schritten (6 gaben sogar mehr als 4,254 kg), 
w~ihrend bei den meisten anf~illigen Klonen 
( i i  yon 14) der Er t rag weniger als 2,454 kg 
betrug (bei 9 sogar weniger als 1,855 kg). 

Diese Ergebnisse gelten nicht nur ftir die 
25 beobachteten Klone, sondern auch ftir sfimt- 
liche Klone des Zuchtbeetes. Unsere Be- 
obachtungen, f i b e r  die wir schon friiher be= 
richtet haben, nfimlich, dab die extremen Er- 
tragswerte der anf~illigen Klone tiefer l~igen als 
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Abb. i. Einflul3 des Rostbefalls auf den Ertrag. 

jene der resistenten, finden somit ihre Be- 
st/itigung. Damals fanden wit bei einer Anzahl 
yon 62 Klonen (gepflanzt im Jahre I93i  ) 36 
anfiillige und 26 resistente. Nach dem starken 
Rostbefall yon I932 schwankte der Er t rag bei 
den 26 resistenten Klonen zwischen 4,1--9,2 kg 
und bei den 36 anf/illigen zwischen 1--3, 7 kg. 

Unsere Ergebnisse best~itigen die Beobach- 
tungen yon BIRI) 1, nach welchem im all- 
gemeinen bei den anf~illigen Stfimmen ein starker 
Rostbefa]l ganz erhebliche Minderung der Er- 
tr~ige herbeifiihren kann. 

Wenn wir nun die Ernten aus den Jahren 1934 

B I R D ,  J. N.: Influence oft rost injuri on the 
vigour and yield of timothy. Sci. Agriculture 14 
(I934). 
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und 1935 miteinander vergleichen, so sehen wir, 
dab bei s~imtlichen resistenten Klonen der Er- 
trag an Grtinmasse im zweiten J a M  (1935) ge- 
stiegen und bei den anf~lligen gesunken ist. 

Abb. 2. Einflug des Rostbefalls au[ die gleichen Kione: obea 1934, unten 1935. 

Dies gem auch aus der Abbildung I hervor, 
in welcher die Ernten aus beiden Jahren so- 
wie der Rostbefall graphisch dargestellt sind 
(Klone Nr. 54 zeigt den h6chsten festgestell- 
ten Rostbefall). Wie aus der Tabelle I her- 
vorgeht, bilden jedoeh die Klone Nr. 33, 39, 
4 ~ und 41 eine Ausnahme, da sie im zweiten 
Jahre trotz Rostbefalls einen h6heren Ert rag 
lieferten. Dies ist darauf zuriickzufiihren, dab 
der Befall bei diesen Klonen relativ gering war, 

und so konnte in der kurzen Zeit keine Ertrags- 
drtickung erfolgen. 

Das Sinken des Ertrages yon einem Jahr  zum 
anderen konnte nicht nut  zahlenm~13ig (dutch 

W~igen) ermittelt  werden, 
sondern war auch mit  
freiem Auge deutlich zu 
erkennen; dies zeigt auch 
die Abbildung 2 der Klone 
Nr .47- -5I .  Wenn in den 
n~ehsten Jahren der Rost 
wieder auftritt ,  werden 
die Klone 48, 5 ~ und 51 
sieherlich vernichtet. 

Aus obigem l~iBt sich 
ersehen, welchen groBen 
Sehaden das Lieschgras 
durch eine Rostepidemie 
erleiden kann, das in 
Wiesen oder Weiden, in 
gemischten oder reinen 
Best~inden, zur Futter-  
oder Samengewinnung 
viel angebaut wird. Somit 
ist es bei der Ziichtung 
dieses Grases angebracht, 
neben den iibrigen Eigen- 
schaften auch die Rost- 
resistenz zu beriicksieh- 
tigen, da sie gesicherte 
Ernten bedingt. Die Ziich- 
tung des Lieschgrases auf 
Rostresistenz st6gt auf 
keine Schwierigkeiten, da 
wir fiber aus vielen For- 

men zusammengesetzten Phteumpopulationen 
verfiigen, unter denen mit  tIilfe ktinstlichen 
oder nattirlichen Befalls resistente Klone ge- 
funden werden k6nnen, die gleichzeitig auch die 
tibrigen gewtinschten Eigenschaften besitzen. 

DaB die Ztichtung auf Rostresistenz von Er- 
folg gekr6nt sein kann, zeigen aueh die in 
manchen L~ndern angebauten rostresistenten 
Phleumst~imme, die aus ziichterischer Arbeit 
hervorgegangen sind. 

(Aus dem Tierzuchtinstitut der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim.) 

E i n  w i r t s c h a f t l i c h  w i c h t i g e r ,  g e s c h l e c h t s g e b u n d e n e r  F a k t o r  b e i  E n t e n  1. 

Von P.  C a r s t e n s  und ]. Prl l fcr .  

In Heft  i des 4- Jahrganges (I932) yon ,,Der 
Zfichter" wurde fiber einen geschlechtsgebunde- 
hen Faktor  bei Enten berichtet, der im Tier- 
zuchtinstitut der Landwirtschaftlichen Hoch- 

i Mit Untersttitzung der Deutschen For- 
schungsgemeinschaft. 

schule Hohenheim gefunden worden war. Aus 
der Paarung eines weiBen Laufenten-Erpels mit  
Khaki-Campbell-Enten waren neben weigen und 
khakifarbigen Tieren eine gr6Bere Anzahl sehr 
dunkler, teilweise fast sehwarzbrauner Nach- 
kommen aufgetreten, die sich schon als Kfiken 


