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B o d e n r e a k t i o n  u n d  Sor ten .  
Von Fredrtk NiIsson~ Undrom, 

Je welter die Ztichtungsarbeit fortschreitet, 
desto mehr neue Probleme tauchen auf, die die 
Arbeit komplizieren. So hat man z. B. Erfah- 
rungen gesammelt fiber die spezielle Anpassung 
neuer Soften an verschiedene /iuBere Verh~ilt- 
nisse und dabei gefunden, daB man sie mit 
Vorteil auf gewissen, jedoch nicht auf anderen 
Stellen anbauen konnte. Die Erkl/~rung bier- 
ffir ist sehr einfach, wenn man bedenkt, dab die 
Auslese immer nnter dem Einflu/3 der  auf 
der Auslesestelle herrschenden Umweltsfaktoren 
stattfinden muB. Zwischen erblichen Faktoren 
nnd Umweltsfaktoren, die bei der Beurteilung 
einer so komplizierten Eigenschaft wie die 
Ertragsf/ihigkeit niemals ganz voneinander 
getrennt werden k6nnen, kann nur eine relative 
Differenz zwischen verschiedenen Linien beob- 
achtet werden. Eine Menge verschiedener Um- 
weltsfaktoren beeinflussen die Beurteilung der 
neuen St~imme und diejenigen St~imme, welche 
ausgew/ihlt werden, reagieren wahrscheinlich 
am besten auf die Umweltsverhiiltnisse. Wird 
eine Auslese aus Landsorten oder aus Kreu- 
zungspopulationen an verschiedenen Often mit 
variierenden Bedingungen betrieben, kann das 
Resultat sehr verschieden werden. Dies ist ja 
leicht verst~indlich, wenn man Orte mit sehr 
verschiedenen Klima- und Bodenfaktoren ver- 
gleicht, abet auch an einem und demselben Ort 
kann eine vorgenommene Auslese unter Ein- 
wirkung yon Abweichungen in bezug auf Boden- 
beschaffenheit und Nahrungsvorrat sowie durch 
anormale Jahrg~inge mehr oder weniger ,irre- 
Ifihrend sein. Der Zweck der Ziichtung ist im 
allgemeinen natfirlich, solche Sorten zu zfiehten, 
die in ihrer genotypischen Zusammensetzung 
den innerhalb des Zfichtungsgebietes normalen 
Umweltsfaktoren angepaBt sind. Mit anderen 
Worten, man muB bei der Beurteilung verschie- 
dener Linien berficksichtigen, ob die Auslese- 
bedingungen dieselben sind wie die in der prak- 
tischen Landwirtschaft oder nicht. Daraus folgt, 
daB die Auslesearbeit nicht jedes Jahr und auch 
nicht auf jedem Boden gleieh erfolgreich sein 
kann .  

Um die Zfichtung unter versehiedenen Klima- 
und Bodenverh~tltnissen ausftihren zu k6nnen, 
hat der Schwedische Saatzuchtverein die Arbeit 
auf mehrere Orte verteilt, die aus verschiedenen 
Gesichtspunkten die wiehtigsten Anbaugebiete 
am besten repr~isentieren. Durch diese Dezen- 
tralisation der Auslesearbeit sind gr613ere M6g- 
lichkeiten ffir die Ausnutzung geeigneten Zfich- 

tungsmaterials aus verschiedenen Provinzen 
erreicht worden. Im n6rdlichen Schweden 
wechseln die Aul3enverh~iltnisse stark, und aus 
den Erfahrungen der letzten Jahre geht hervor, 
dab eine Sorte, die f/ir ein gewisses Anbaugebiet 
gezfichtet und Ifir dasselbe wertvoll befunden 
wurde, in anderen Gebieten nicht zur Verwen- 
dung kommen konnte. Ab und zu kann dies 
doch der Fall sein, was dann auf einer besonderen 
Anpassungsf/ihigkeit an 5kologische Faktoren 
beruhen muB. 

Nach dieser Einleitung fiber die Einwirkung 
der AuBenfaktoren auf die Anslese kann mail 
leicht die Anpassung verschiedener Sorten an 
die Bodenverh~ltnisse verstehen. Schon Iange 
well3 man, dab durch Auslese gegen Boden- 
krankheiten resistente Sorten hervorgebracht 
werden k6nnen. Als ein gutes Beispiel kann 
bier die D6rrfleckenkrankheit beim Haler an- 
gef/ihrt werden. Verschiedene Hafersorten haben 
sich, nach den Untersuchungen yon NILSSON- 
EHLE und AKEI~MAN, gegen diese als weniger 
empfindlich gezeigt, und die Resistenz ist eine 
erbliche Eigenschaft, die durch Kreuzung auf 
neue Sorten fibergef/ihrt werden kann. In Popu- 
l~tionen mit Spaltung in dieser Eigenschaft mul3 
jedoch schon die erste Auslese auf kalkreichen 
B6den, auf denen die Voraussetzungen ffir das 
Auftreten dieser Krankheit gegeben sind, ge- 
macht werden. Sonst wird das Resultat allzu- 
stark von Zuf~lligkeiten beeinflul3t, und eine 
sp~itere Prfifung der ausgelesenen Linien kann 
sich oft als zu teuer herausstellen. Da die 
Krankheit wesentlich mit der Bodenreaktiort 
zusammenMngt, kann man auch sagen, dab die 
Resistenz einer Anpassung an die mit einer ge- 
wissen Bodenreaktion zusammenh~ingenden phy- 
siologischen Verh~iltnisse entspricht, 

In der Gerstenzfichtung haben die Erfah- 
rungen der letzten Jahre neue Beitr~ige zum 
AnpassungsvermSgen verschiedener Sorten an 
die Bodenreaktion und die damit verbundenen 
Krankheiten gegeben. Die Gerste braucht im 
allgemeinen einen neutralen oder alkalischen 
Boden, um sieh normal zu entwickeln und ein 
gutes Ernteresultat zu geben. Was die schwe- 
dischen Sorten betrifft, hat die Erfatlrung jedoeh 
gelehrt, dal3 unter den zweizeiligen die Svanhals- 
gerste sich auch auf sauren BSden entwickellt 
kann. Die sechszeilige norrl~ndische Gerste 
entwickelt sich ebenfalls im allgemeinen besseI- 
auf saueren B6den als die zweizeiligen Soften. 
Dies h/ingt wahrscheinlieh damit zusammen~ 
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dab sie w~ihrend langer Zeit unter solchen 
Bodenverh~iltnissen angebaut worden ist, wo- 
durch eine natiirliche Auslese IIs und nach 
Populationen mit dem AnpassungsvermSgen 
an saure Bodenreaktion, die in groBen Teileli 

Abb. i. Gerstenversuch in Umeh im Jahre I933 
In der Mitre Dote, links Stella, rechts Vega. 

Norrlands vorkommt, ausbildete. Im norrl~in- 
dischen Binnenland und in den westlichen Teilen 
Norrlands, ist der Boden dagegen wegen des 
kambrositurischen Untergrundes alkalisch, und 
hier kann man das entgegengesetzte Resultat 

Abb. 2. Derselbe Versuch wie in Abb. I. Jedoch im Sommer. 

der natiirlichen Auslese erwarten. Eine Best/i- 
tigung dieser Annahmen ist durch Priifung yon 
Gerstensorten erhalten worden, welehe aus alten 
Populationen in den genannten Gebieten ge- 
z/ichtet wurden. 

Aus dem norrl~indischen Ktistengebiet mit im 
allgemeinen sauerer Bodenreaktion stammen die 
Sorten Vega und Stella, w~hrend Dore aus einer 
alten jftmtl~ndischen Landgerste, die w~hrend 
langer Zeit auf alkalischem Boden angebaut 
wurde, erhalten wurde. Wenn die Annahme 

vom AnpassungsvermSgen der Landsorten an 
die Bodenverh~tltnisse durch natfirliche Auslese 
richtig ist, miissen sich die Soften beim Anbau 
in anderen Gebieten verschieden verhalten, was 
auch der Fall ist. Besonders die Sorten Vega 

und Dote sind in dieser Hinsicht in groBem 
Umfang gepriift worden. Bis zum Jahre 
I934 wurden Vega und Dore in zusammen 
IOO Versuchen in J~imtland geprtift, wobei 
Dore einen um 6% hSheren Ernteertrag 
als Vega gab. Die Differenz ist statistisch 
vollkommen siehergestellt (SID~N 1935). 
In den Versuchen bei der Filialstation in 
Undrom sind die beiden Soften in 13 Ver- 
suchen miteinander verglichen worden, 
und hier ist die Relation umgekehrt. Vega 
gab n~imlich einen um 8 % hSheren Korn- 
ertrag als Dore, und die Differenz ist auch 
hier ganz sicher festgestellt. Obgleich 
mehrere andere Faktoren die gegenseitige 
Ertragsrelation der Sorten an verschiedenen 
Orten beeinflussen k6nnen, scheint doeh die 
verschiedene Bodenreakti0n wenigstens znm 

Tell die Ursache hierzu zu sein. Bei der Filial- 
station in V~isternorrland ist der pj~-Wert un- 
gef~hr 6 oder etwas niedriger, w/ihrend er in 
J/imtland im allgemeinen bei 7 oder dariiber 
liegt. Bei der Filialstation in Lule& ulid an ande- 

ren Orten in Norrbotten sind Dore und 
Vega in zusammen 34 Versuchen gepriift 
worden, und die Differenz betr~igt hier 
ebenfalls 8 % oder 2oo ~: 65 kg zugunsten 
der Vegagerste. Es ist jedoch zu be- 
rnerken, dab diese Differenz auch yon an- 
deren Faktoren abh~ngig sein kann. Die 
einzelnen Versuchsresultate zeigen n~imlich 
eine sehr starke Variation, die zum groBen 
Teil mit der Bodenreaktion der Versuchs- 
felder zusammenh~ingt. Bei p~-Werten 
yon 6 oder dar/iber gibt Dore im allge- 
meinen ebenso hohen oder noch h6heren 
Ertrag als Vega. Bei geringerem p~-Wert 
ist aber Dore wesentlich unterlegen 
(ULANDER I933 ). In drei Versuchen an 
Orten mit geringem plz-Wert wurden 

folgende Resultate erhalten: 
pit-Weft Dote in % yon Vega 

4,9 63 
5,o 75 
5,I 64 

Aus diesen Zahlen geht deutlich hervor, dab 
Dore bei geringem pE-Wert keir~en befriedigen- 
den Ertrag geben kann, was mit ihrem Anpas- 
sungsverm6gen an mehr alkalische BSden zu- 
sammenh~ingen diirfte. Einen sehr grol3en 
Ausschlag in dieser Richtung erhielt man im 
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Jahre 1933 aus einem Versuch in Ume~, wo die 
Gerste damals auf stark saurem Boden mit dem 
pH-Werte von 4,5 ausges~tt war. Gleich nach 
dem Aufiaufen zeigte Dore Krankheitssymptome 
mit  schwacher Entwicklung und gelblichen 
Bl~ittern. Die Halme waren sehr niedrig und 
schwach, und man sail deutlich, dab die Sorte 
sich nicht normal zu entwickeln vermochte. Der 
Ertrag wurde nur 40 % yon dem der Vegagerste, 
welch letztere ebenso wie Stella und die fibrigen 
Sorten eine befriedigende Ernte  gaben. Auch 
in der Entwieklung des Kornes war die Differenz 
auffallend. Dore gab im Verh~iltnis zu den 
tibrigen Soften nur kleine und schwache K6rner. 
Im Jahre I934 wurden die Versuchsfelder mit 
Kalk gedfingt, und in diesem Jahre entwickelte 
sich die Doregerste ganz normal und gab einen 
etwas h6heren Ertrag als Vega. 

Man scheint nach den angeffihrten Versuchs- 
resultaten berechtigt zu sein, den Schlug zu 
zieben, dal3 die genannten Gerstensorten ein 
verschiedenes Anpassungsverm6gen an die mit 
der Bodenreaktion zusammenb~ingenden phy- 
si01ogischen VerMltnisse haben. Bei geringeren 

Differenzen in den Reaktionszahlen treten keine 
augenfiilligen Verschiedenheiten hervor, aber bei 
sehr niedrigem p~-Wert wird Dore deutlich 
von einer Bodenkrankheit  angegriffen. 

Die Resultate dieser Versuche zeigen also mit 
Bestimmtbeit, dab auch bei der Gerste erbliche 
Unterschiede in der Anpassung an sauere Boden- 
reaktion vorkommen. Eine spezielle Anpassung 
an eine gewisse Bodenreaktion ist schon in den 
nattirlichen Populationen vorhanden, die durch 
Kreuzung auf neue Sorten iibergeffihrt werden 
kann. Eine Berficksichtigung der Bodenreaktion 
bei der Auslese erscheint dadurch als unbedingt 
notwendig. 
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Verschiedene Rassen bei Heterodera ScAachtii SCHMIDT. 
Von I. W~lsterlt, Link6ping. 

Seitdem durch Ki)tlNs grundlegende Unter- 
suchungen in den siebziger Jahren des 19. Jahr- 
hunderts festgestellt wurde, dab die sogenannte 
Rfibenmiidigkeit yon der Nematode Hetero- 
dera Schachtii, die auf den Rfibenwurzelrt 
schmarotzt, verursacht wird, hat man durch 
eine umfassende Forschungsarbeit versucht, die 
Biologie des Sch~idlings klarzulegen und Mittel 
zu seiner Bek~impfung zu linden. Sowohl 
Kf3HX als auch mehrere andere Forscher nach 
ihm fanden, dab die Nematode nicht nur an die 
Riibe gebunden war, sondern dab sie auch andere 
Kulturpflanzen als auch Unkraut angreifen und 
sich auf ihnen entwickeln kann. Vorzugsweise 
waren es Vertreter der Familien Chenopodia- 
ceae, Cruci/erae und Gramineae, die ihr als Wirts- 
pflanzen dienten. Man land auBerdem bald, 
dab in mehreren F/illen eine Spezialisierung auf 
bestimmte Pflanzenarten vor!ag. 13ber die Be- 
deutung und den Grad dieser Speziatisierung 
oder die Anpassung haben sich aber ganz 
verschiedene und einander widersprechende 
Ansichten geltend gemacht. In der Literatur, 
wenigstens in der ~Uteren, scheint einige Unklar- 
heir zu herrschen, was teils die modifikative, 
teils die genetische Seite der sog. Anpassung 
betrifft. Es gilt also zu ermitteln, einmal in wel- 

Der Ztichter, 8. Jahrg. 

chem Mage die Wirtspflanze eine selektierende 
Wirkung und eine genetische Verschiebung aus- 
fiben kann und dann innerhalb welcher Grenzen 
die fiir die Geschmacksrichtung und das An- 
griffsverm6gen der Nematoden bestimmenden 
erblichen Faktoren eine zufiillige J~nderung zu- 
lassen. Sind diese Grenzen sehr weit, ist 
begreiflicherweise eine genetische Ver~inderung 
schwer festzustellen und yon praktisch unter- 
geordneter Bedeutung. 

Die bis ]etzt erreichten Resultate fiber die Fort- 
pflanzung yon Heterodera Schachtii weisen dar- 
auf hin, dab diese auf bisexuellem Weg ge- 
schieht. Erw~ihnenswert ist, dab sehr wenige 
Daten fiber sie vorliegen (STRUBELL 1888, SENG- 
BUSCH 1927, TRIFFITT 1929). Eine geschlechts- 
lose Fortpflanzung ist meines Wissens durch 
Versuche nicht nachgewiesen. Heterodera Schach- 
tii eignet sich schlecht ffir cytologische Unter- 
suchungen (STRUBELL, I-IAECKER zit. HORN- 
BURG 1928 ). Auf dem gegenw~irtigen Stand 
der Untersuchung kann begreiflicherweise die 
M6glichkeit nicht ausgeschlossen werden, dab 
geschlechtslose Fortpfianzung in irgendeiner 
Form vorkommen kann (siehe MOLZ' Versuche 
das Geschlechtsverh~iltnis zu verschieben I927). 

Ausgehend davon, dab Heterodera Schachtii 
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