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(Aus der Zweigstelle Gliesmarode der ]3iologischen IZeichsanstalt ffir Land- und Forstwirtschaff.) 

Ober Resistenz bei Gerste gegeniiber Zwergrost und Gelbrost 1. 
Von W.  Straib.  

I. Zur Epidemiologie yon Puccinia simplex und 
P. glumarum auf Gerste. 

Von den Rostpilzen, die Gerste befallen, sind 
bei der Resistenzzfiehtung in erster Linie Zwerg- 
rost, Puecinia simplex (KcKE.) ERIKSS. et HENN., 
und Gelbrost, Puccinia glumarum (ScI~M.) 
]~RIKSS. et HENN., ZU berficksichtigen. Sch~iden 
durch Schwarzrost, Puccinia graminis PERS., 
sind in Deutschland seltener (friihe Reife der 
Gerste). Puccinia triticina ERIKSS. (Weizen- 
braunrost) und P. hordei FucI~. (Braunrost auf 
M~usegerste), die nur vereinzelt und schwaeh 
auf Kulturgersten fibergehen, diirfen vernach- 
l~issigt werden. 

Z w e r g r o s t  (Puccinia simplex) linden wir auf 
Winter- und Sommergerste allj~ihrlich und fast 
iiberall in Deutschland und wohl auch sonst, 
wo Gerste gebaut wird. Die Befallsst~irke 
wechselt in den einzelnen Jahren je nach den 
Vegetationsbedingungen, yon denen die klima- 
tischen Faktoren den gr613ten EinfluB ausiiben. 
G e l b r o s t  (Puccinia glumarum), der erst in den 
letzten Jahren bei uns auf Gerste st~irker auf- 
trat ,  breitete sich im Gegensatz zum Zwergrost 
vorwiegend auf einzelnen Gerstensorten aus. 
Die Mehrzahl der in Deutschland angebauten 
Winter- und Sommergerstensorten wurde bis- 
lang yon Gelbrost nur in schw~icherem MaBe 
befallen. 

Der S c h a d e n ,  der durch Zwergrost- und 
Gelbrostbefall, besonders bei starker Infektion 
entsteht, ist betr~chtlich. Wir mtissen bertick- 
sichtigen, dab bei Gerste neben der Quantit~t 
vor allem auch die Qualifiit des Kornes ins Ge- 
wicht f~llt. DaB beide Eigenschaften un- 
giinstig beeinfluBt werden, unterliegt auf Grund 
der Untersuchungen yon HONECKER (3, 4) 
keinem Zweifel. 

Als aussichtsreichster Weg zur Beseitigung 
dieser Verluste ist die Ziiehtung resistenter 
Sorten erkannt, denn wirksame direkte Be- 
k/impfungsmaBnahmen stehen uns bis heute 
kaum zur Verftigung. Der  Zwischenwirt (Orni- 
thogalum-Arten) scheint in der Epidemiologie des 

1 In Erg~nzung zu der in dieser Zeitschrift, 
9. Jahrg. (N[ai 1937), gegebenen Mitteilung. 

Der Zfichter, 9- Jahrg. 

Zwergrostes in Deutschland keine wesentliche 
Rolle zu spielen, da Puccinia simplex leicht im 
Uredostadium auf Wintergerste zu iiberwintern 
vermag (vgl. auch GASSNER und PIESCHEL, I). 
Aus diesem Grunde wurde mancherorts, z .B.  
in D~nemark, dazu iibergegangen, den Winter- 
gerstenanbau einzuschr~inken oder aufzugeben, 
um so eine der haupts~ichlichsten Rost- und 
gleiehzeitig auch Mehltauinfektionsquellen ffir 
Sommergerste auszuschalten. Nicht nur, dab 
eine solche Mal3nahme bei uns wirtschaftlich 
nicht in Betracht gezogen werden kann, viel- 
mehr w~ire ihr Erfolg in Deutschland - -  itn 
Gegensatz zu dem gr6Btenteils yore Meer um- 
grenzten D~inemark - -  noch nicht sicher, weil 
Zwergrostepidemien jederzeit auch durch Wind- 
verbreitung der Uredosporen aus benachbarten 
L~indern herbeigefiihrt werden k6nnen. Zudem 
sind noch einige wilde Gr~iser als Infektions- 
quellen zu berficksichtigen. Nhnliche Verh~lt- 
nisse liegen beim Gelbrost vor, nur dab wir bier 
den Zwischenwirt noch nicht kennen. 

W~ihrend Zwergrost und Gelbrost in ihrer 
Uberwinterung gemeinsame epidemiologische 
Ziige aufweisen, unterscheiden sie sich weit- 
gehend in ihren sonstigen Infektionsbedingungen. 
So erscheint Gelbrost im Frfihjahr mit starker 
Befallsintensit/it wesentlich zeitiger als Zwerg- 
rost. Einzelne Uredolager des Zwergrostes 
linden wir zwar auf Wintergerste w~ihrend des 
ganzen Winters und auch im Frtihjahr auf den 
unteren Bl~ittern, zu schwerem Befall kommt es 
jedoch bei Puccinia simplex im allgemeinen erst 
nach der Bliite der Gerste, etwa zur Zeit der 
Milchreife, bei Sommergerste also yon Mitte 
Juni ab. Demgegeniiber linden wir den Gelb- 
rost auf anfiilligen Gerstensorten in allen Ent- 
wicklungsstadien, yon der Keimpflanze bis zur 
Milehreife, oft fast in gleichbleibender St~rke 
im Freiland vor. So k6nnen besonders noch die 
Ahren stark yon Puccinia glumarum befallen 
werden. Trotzdem ist Gelbrost auf Gerste in- 
folge der gr6Beren Resistenzsteigerung der mei- 
sten Gerstensorten bei h6heren sommerlichen 
Temperaturen seltener zu finden als Zwergrost, 
und wenn wir iln Sommer auf unseren Gersten 
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Rost antreffen, so handelt es sich zumeist um 
Zwergrost. Diese epidemiologischen Verschieden- 
heiten sind auch bei der Resistenzztichtung yon 
Bedeutung. Da die Hauptsch~digung beim 
Gelbrostbefall wohl erst vom ;4hrenaustritt der 
Gerste an bewirkt wird, so bedeutet es schon 
einen Fortsehritt,  wenn wir zu Sorten kommen, 
die wenigstens bei den h6heren sommerlichen 
Temperaturen nicht mehr befallen werden. 
Dieses Ziel kann unter Umst~inden bereits in 
sorgf~iltig durchgefiihrter Selektion im Felde er- 
reicht werden. Bei Zwergrost bestehen der- 
artige Selektionsm6glichkeiten weniger. 

In ausschlaggebender Weise h~ngt der Erfolg 
der Resistenzztichtung aber yon der genauen 
Kenntnis der biologischen Spezialisierung der 
zur Untersuchung stehenden Rostpilze ab. Erst 
der Nachweis der v-orhandenen physiologischen 
Rassen gibt uns die M6glichkeit, Resistenz und 
Anf~illigkeit bei den Gerstenarten und -sorten 
genauer zu bestimmen, um darauf die Resistenz- 
ztichtung aufzubauen. In dieser Hinsicht sind 
am hiesigen Institut sowohl fiir Zwergrost wie 
auch ftir Gelbrost genauere Unterlagen durch 
entsprechende Rassenanalysen geschaffen 
(STRAIB, I0 ,  12). 

Von den 19 bis jetzt nachgewiesenen Zwerg- 
rostrassen kommen 17 in Deutschland vor. In 
den letzten Jahren wurden 12 Rassen gefunden, 
yon denen 7 gr6Bere Verbreitung besitzen. 

Bei Gelbrost haben wir in erster Linie nur 
2 physiologische Rassen zu beriicksichtigen, die 
in st~irkerem Umfang auf Gerste tiberzugehen 
verm6gen, n~mlich Rasse 23 und Rasse 24. 

Uber einen Teil der Ergebnisse unserer Unter- 
suchungen fiber Resistenz und Anf~lligkeit der 
verschiedenen Gerstenarten gegen Puccinia 
simplex und Puccinia glumarum ist bereits frtiher 
berichtet (STRAIB, 9, IO). Seitdem sind die 
Prtifungen fortgesetzt und neue Gerstensorten 
und Rostrassen einbezogen. Nachfolgend wer- 
den jetzt die ftir dell Pflanzenztiehter wich- 
tigeren Ergebnisse kurz zusammengefagt. 

II. Versuche zur Feststellung der Resistenz bei 
Gerste gegentiber Puccinia glumarum und 

Pucci~cia simplex. 
a) M a t e r i a l  u n d  M e t h o d i k .  

Ftir die Resistenzpriifungen standen uns ins- 
gesamt 508 Gerstensorten zur Verfiigung, 47 ~ 
Sommergersten und 38 Wintergersten. Es han- 
delt sich um Sorten des Gliesmaroder und des 
Weihenstephaner Sortiments (vgl. STRAIB, 9; 
HOXECKER, 2). Dieses Sortirnent umfagt neben 
den meisten heute und friiher geziichteten und 
angebauten Gerstensorten vor allem auch zahl- 

reiche ausl~ndische Sorten verschiedener syste- 
matischer Stellung. 

Die Priifung dieser 508 Gerstensorten ist 
gegentiber 8 Zwergrostrassen (Nr. I, 2, 3, 9, IO, 
13, 15, 18) und 5 Gelbrostrassen (Nr. 2, 23, 24, 
28, 33) vorgenommen. Hinsichtlich Einzel- 
heiten der Aggressivit~t, Reichweite und Ver- 
breitung der verwendeten Zwergrost- und Gelb- 
rostrassen wird auf die entsprechenden ~tlteren 
Untersuchungen verwiesen (STRAIB, I0, 12). 

W~ihrend im allgemeinen bei den Zwergrost- 
rassen weniger tiefgehende Untersehiede in tier 
Aggressivit~it vorliegen, miissen wir bier bei den 
Gelbrostrassen unterscheiden zwischen den spezi- 
fischen Gerstengelbrostrassen und anderen For- 
men (Weizen-, Roggen-, Queckengelbrostrassen). 
Als s p e z i f i s c h e  G e r s t e n g e l b r o s t r a s s e n  
s ind  b i s h e r  a l l e i n  die R a s s e n  23 u n d  24 
g e f u n d e n .  Von den Weizengelbrostrassen 
wurde Rasse 2 ausgew/ihlt, dann sind noch die 
Queckengelbrostrasse Nr. 28 und die M~iuse- 
gerstengelbrostrasse Nr. 33 einbezogen. Mit 
diesen Rassen diirften haupts~chliehste Ver- 
treter tier einzelnen Rassengruppen des Gelb- 
rostes, soweit sie neben den eigentlichen Gersten- 
gelbrostrassen ftir die Beurteilung der AnfXllig- 
keit der Gerste noeh yon Bedeutung sind, be- 
rticksichtigt sein. 

Bei Zwergrost wurden in erster Linie Rassen, 
die in Deutschland verbreitet sind, einbezogen, 
daneben auch die in Frankreich und Holland 
gefundene Rasse 13, weil sie ftir manche Sorten 
h6here Aggressivit~it besitzt als die deutschen 
~ a s s e n .  

Beziiglich Einzelheiten der Priifungsmethoden 
wird ebenfalts auf unsere ~ilteren einschl~igigen 
Arbeiten verwiesen. Hier sei nur hervorgehoben, 
dab die Gew/ichshausprtifungen mit Keim- 
pflanzen unter optimalen Infektionsbedingungen 
ftir die einzelne Rostart  durchgef/ihrt sind. Die 
aus der Vorprtifung mit 5o8 Gerstensorten her- 
vorgegangenen resistenten Formen sind dann 
nochmals g l e i c h z e i t i g  und w i e d e r h o l t  zu 
verschiedenen Jahreszeiten gegentiber den an- 
gegebenen Zwergrost- und Gelbrostrassen ge- 
prtift. 

Auf die Darstellung der gesamten umfang- 
reichen Prtifungsergebnisse kann hier um so 
eher verzichtet werden, als weitaus die Mehrzahl 
der gepriiften Gerstensorten sowohl bei der In- 
fektion mit den Zwergrostrassen wie auch mit 
den Gerstengelbrostrassen gleichm~iBig stark 
anf~illig ist. Wir beschriinken uns vielmehr auf 
eine tabellarische Zusammensteltung der Er- 
gebnisse mit einer Anzahl von Sorten, die ent- 
weder gegeniiber beiden Rostarten oder gegen- 
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fiber der einen beachtenswerte Resistenz er- 
gaben, und die aus diesem Grunde ftir den 
Ziichter yon Interesse sind. Es handelt  sich um 
insgesamt 33 Sorten, die ihrer systematischen 
Stellung entsprechend in Tabelle I geordnet  
werden. Gerstensorten, die nur  gegen die eine 
oder andere Zwergrostrasse resistent sind, wur- 
den dabei nicht  beriicksichtigt. 

Hinsichtlich der Befallsbonitierung ist noch 
folgendes zu bemerken:  

Die Beurteilung des Infektionsergebnisses er- 
folgt dutch den Infektionstypus. Zwischen Puc- 
cinia simplex nnd P. gIumarum bestehen in dieser 
Hinsieht zwar feinere Unterschiede, die jedoch in 
der nachfolgenden ErlSmterung im einzelnen nicht 
besonders berticksichtigt werden. Es bedeutet: 
Typ IV -- Anf~l l ig .  - -  Starker nnd gleichm~Bi- 

ger Pustelbesatz auf der Blattspreite ohne 
wesentliche Verf~rbung. 

Typ I I I =  S c h w a c h  r e s i s t e n t .  - -  Pustelbesatz 
meist etwas schw~cher als bei Typ IV, Pusteln 
teilweise auch kleiner und stets in chlorotischen 
Verf~trbungen. 

Typ I I  und I = R e s i s t e n t .  - -  Deutliche Nekro- 
sen ; bei ganz geringer Pustelzahl und sehr kleinen 
Pusteln Typ I, bei etwas st~rkerem Pustel- 
besatz Ty-p II. 

Typo =HHoch resistent. -- Nut Nekrosen, 
keine Pustelbildung. 

Typ i = I m m n n. - -  Blatt normal. 
Die Infektionstypen der Tabelle i beziehen sich 

auI das Verhalten yon Keimpflanzen im Gew~chs- 
haus. Sie sind ftir Puccimc~ simplex bei einer 
Durchschnittstemperatnr yon 18--2o ~ C gewonnen, 
ftir P~tccinia glumamtm bei 12--15 ~ C (M~rz--April). 
Die Befallsbilder an Xlteren Freilandpflanzen wei- 
chen hiervon etwas ab. Grunds~tzlich zeigt abet 
der im Gew~chshaus erzielte Infektionstypus mit 
groBer Sieherheit das Verhalten der gepriiften Sor- 
ten im Freiland an. Hinsichtlieh der Abweichungen 
vergleiche die Ausfiihrungen auf S. 8. 

b) B e s p r e c h u n g  d e r  E r g e b n i s s e  (Tabelle I). 

Allgemein k6nnen wir auf Grund unserer 
Priifungsergebnisse feststellen, dab Resistenz, 
und besonders hohe Resistenz, gegentiber Puc- 
cinia simplex relativ selten vo rkommt  und 
seltener angetroffen wird als Resistenz gegen- 
fiber Puccinia glumarum. Unter  den 5o8 ge- 
priiften Gerstensorten sind nur  wenige Varie- 
t~iten gefunden, die Resistenz gegentiber s~imt-  
li c h e n gepriiften Zwergrostrassen besitzen. Von 
Bedeutung ftir die Resistenzztichtung ist aber, 
dab einige dieser zwergrostresistenten Gersten- 
sorten gleichzeitig auch gegeniiber Getbrost re- 
sistent sind. Es handel t  sich in erster Linie um 
die Sorten , , B o l i v i a " ,  , ,Quinn", , , P a l ~ i s t i n a "  
und , , S p a n i s c h e " .  Wenn  wir yon der Iranz6- 
sischen Rasse I3 absehen, so lassen sich auch 
Hordeum tetrastichum pallidum (289o), , ,Austra- 
lische 22", ,,Biggo", , ,Estanzuela 72d ' ' ,  ,,Ma- 

rocco", , ,Nebraska",  , ,Schliephakes" und ,,Wei- 
der" dieser resistenten Gruppe zuordnen, wenn- 
gleich ihre Keimpflanzenresistenz nicht  ebenso 
hoch liegt wie bei den vier erstgenannten Sor- 
ten. Besonders wertvoll wS~ren unter  den letz- 
teren auf Grund ihrer Gelbrostresistenz , ,Biggo" 
und Hordeum tetrastichum pallidum Nr. 289o. 

Eine zweite Sortengruppe ist gegeniiber s~mt- 
lichen oder den meisten Zwergrostrassen resi- 
stent, gegeniiber den beiden wichtigen Gelbrost- 
rassen 23 und 24 aber anf~illig. Hierzu geh6ren 
, ,Agypt ische", ,  ,Chilean D", , ,Cruzat", ,, Granat"  
, ,Estanzuela",  , ,Peruvian",  , ,Ragusa",  , ,Recka".  

Schlieglich k6nnen wir noch eine dri t te  
Sortengruppe zusammenstellen, die umgekehr t  
gegentiber den Rassen yon Puccini~ simplex 
tiberwiegend anfS~llig und gegen Puccinia glu- 
marum resistent ist, n~imlich: ,,Gopal", ,,Iri- 
saka",  , , Japan 1'% ,,Nolcs Imper ia l" ,  ,3169" ,  
, ,Bavaria",  ,,Heils Franken" ,  , ,Isaria".  Die drei 
le tztgenannten Sorten besitzen aber nur  1Re- 
sistenz gegen die Gelbrostrasse 231. 

Ferner gingen aus den Priifungen noch einige 
Soften hervor,  die im Gew~chshaus gegen 
Puccinia glumarum oder Puccinia simplex 
m~iBig anf/illig bis resistent sind, im Freiland 
aber gegeniiber beiden Rostar ten  ausreichende 
Resistenz aufweisen (Sorten mit  Typus  II-III). 

Die meisten aller iibrigen der 508 gepriiften 
Sorten erwiesen sich im Keimpflanzenstadium 
im Gew~ichshaus sowohl gegen die Mehrzahl der 
Zwergrost- wie auch gegen die Gerstengelbrost- 
rassen, mit  denen die Priifungen vorgenommen 
wurden, als anf~illig. 

Was nun speziell die in Tabelle I zusammen-  
gestellten resistenten Sorten betrifft, so sind wir 
uns bewuBt, dab nicht  alle diese Sorten ideale 
Kreuzungseltern darstellen. Da  jedoch neben 
der Rostresistenz auch noch andere Eigen- 
schaften der Gerste in das Zt ichtungsprogramm 
einbezogen werden m~ssen (vgi. auch ttON~C~ER 
4), SO erscheint es vorteilhaft,  eine gewisse 
Auswahl an Sorten zur Verfiigung zu haben. 
Von Bedeutung ist dabei, dab sich resistente 

1 In friiheren Mitteilungen (9, 12) war auch 
,,Heines Hanna" als resistent gegentiber Rasse 23 - 
bezeiehnet worden. Weitere Prtifungen mit Hoeh- 
zuchtsaatgut ergaben jedoch AnfS~lligkeit dieser 
Sorte sowohl in der Gew~chshausprtifung als im 
Freiland. Die nachtr~gliche Kontrolle des frfiher 
yon nns verwendeten Saatgutes aus dem Sortiment 
Gliesmarode zeigte, dab die Sorte Nr. 2788 in 
V~Tirklichkeit nicht mit ,,Heines Hanna" (tIoch- 
zucht) identisch ist. - -  Als resistent gegenfiber den 
Gerstengelbrostrassen 23 und 24 erwiesen sicl~ 
auch 2 Punjab-Gersten (ILB Nr. 3254 und 3259), 
die wir im September 1936 vom Landwirtschaft- 
lichen Institut Lyallpur in Indien erhalten haben. 
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Formen in allen drei Hauptarten der Gerste 
vorfinden, wobei die tetrastichum-Varietftten den 
gr613ten Anteil resistenter Sorten stellen. 

Bei Einkreuzungen mit Gerstensorten aus den 
Gruppen : Puccinia simplex resistent - -  Puccinia 
glumarum anf~illig und umgekehrt w~ire jeweils 
genau zu beachten, gegenfiber welcher Rostart 
Resistenz vorliegt. Soweit m6glich, ist es des- 
halb einfacher und sicherer, nut  Init den Sorten 
der Gruppe, die sowohl Resistenz gegenfiber 
Puccinia simplex wie auch gegenfiber Puceinia 
glumarum besitzt, Einkreuzungen vorzunehmen; 
besondere Bedeutung kommt dabei tier Bolivia- 
Gerste zu 1. 

Eine Lticke bleibt noch insofern bestehen, als 
keine merklich resistente Wintergerste gefunden 
werden konnte 2. Die in Tabelle I zusammen- 
gestellten Gerstensorten sind ausnahmslos 
Sommerformen. Die yon KucI~ecK (6) nach- 
gewiesene Transgression in der Winterfestigkeit 
bei Kreuzungen mit Sommertypen erNilt des- 
halb bei tier Rostresistenzztichtung der Gerste 
besondere Bedeutung. Denn aus den einleiten- 
den Ausffihrungen geht hervor, dab wir in erster 
Linie auch bestrebt sein mfissen - -  im Verein 
mit der Ziichtung auf Mehltauresistenz (Ho- 
N E C K E R ,  3) - -  ZU rostresistenten Wintergersten- 
sorten zu kommen. 

III .  Freilandbeobachtungen. 
Die Aussichten, resistente Gerstensorten zu 

finden, liel3en sich noch gfinstiger gestalten, 
wenn wir zur Bestimmung der Sortenresistenz 
gleichzeitig rnit Sicherheit auch Feldbeobach- 
tungen heranziehen k6nnten. Es zeigt sich 
n/imlich, dab einzelne Sorten, die im Gew~chs- 
haus im Keimpflanzenstadium anf~llig sind, im 
Freiland verh/iltnism~iBig schw~cher befallen 
werden. Diese Feststellung ergibt sich in erster 
Linie ffir das Verhalten der Gerste gegenfiber 
Puccinia glumarum. Die Sehwierigkeiten bei der 
Auswertung solcher Feldbeobachtungen liegen 
in der mangelhaften Kontrollm6glichkeit der 
Rostrassen im Freiland. So besitzen wir im 
Feldverhalten unserer Gerstensorten gegenfiber 
Puccinia glumarum nut Anhaltspunkte mit 
Rasse 23. Rasse 24 konnte bekanntlich in 

1 Nach Mitteilung von Herrn Dr. HONECKER,  
Weihenstephan, erwies sich ,,Bolivia" im Verlaufe 
langer Jahre auf dem Versuchsfeld der Bayerischen 
Landessaatzuchtanstalt als resistent gegeniiber 
dem Zwergrost. Auch bei ]V[AINS und MARTINI ('7) 
wird sie als resistent angegeben. 

2 ,,Friedrichswerther Berg" ist zwar gegeniiber 
3 der yon mir nachgewiesenen Zwergrostrassen 
(R. I, Io, II) resistent, gegeniiber alien iibrigen 
jedoch anfitllig. 

Deutschland bisher noch nicht nachgewiesen 
werden, weshalb sich kiinstliche Illfektion damit 
im Freiland verbietet. Trotzdem werden wir 
gut tun, in der Resistenzztichtung das Ver- 
halten gegen/iber der Rasse 24 zu berficksich- 
tigen, einmal auf Grund der Tatsache, dab sie 
in Frankreich auftritt,  dann noch, well sie 
durchweg h6here Aggressivittit besitzt als 
Rasse 23. Die Bestimmung der Resistenz gegen- 
fiber Rasse 24 kann in Deutschland nur in 
Gew~ichshaus- pr~lfungen vorgenommen werden. 

Die Bedingungen ffir die Auswertung yon 
Feldbeobachtungen beina Zwergrost liegen noch 
komplizierter, weil wires hier mit einer gr613eren 
Anzahl physiologischer Rassen zu tun haben, 
yon denen mehrere an einem Ort gleichzeitig 
vorkommen k6nnen (vgl. STRA1B, IO). 

Soweit auf Grund unserer mehrj~ihrigen Frei- 
landbeobachtungen an den im Gew~chshaus ge- 
priiften Gerstensorten geschlossen werden kann, 
bestehen in der Anf~lligkeit der Gerstensorten 
gegenfiber Puecinia simplex, die im Gew~ichs- 
haus Anf~illigkeit (Typus IV) ergeben, im Frei- 
land nur verh~ltnism~iBig geringe Abweichungen. 
Fast alle dies e Sorten werden aueh im Felde 
befallen. Soweit Unterschiede in der Befalls- 
st~rke auftreten, werden sie haupts~ichlich durch 
den verschiedenen Entwicklungsrhythmus der 
einzelnen Gerstensorten bedingt. Die FS,11e, dal3 
im Felde im vorgeschrittenen Entwicklungs- 
stadium Resistenz vorliegt, wenn sich im Keim- 
pflanzenstadium Anf~illigkeit (Typus IV) er- 
geben hat, sind bei Puccinia simplex selten und 
bis heute noch nicht gentigend gekl~irt. Wohl 
aber k6nnen wir feststellen, dab zahlreiehe 
S o r t e n ,  die  im K e i m p f l a n z e n s t a d i u m  im 
Gew~ichshaus  T y p u s  I I - I I I  e r g e b e n  h a b e n ,  
im F e l d e  b e r e i t s  z i e m l i c h  w i d e r s t a n d s -  
f / ihig g eg en  Z w e r g r o s t  sind (vgl. Tabelle I). 

Bei Puccinia gIumarum finden wir in den Ent- 
wicklungsstadien nach dem Ahrenaustritt  h/iu- 
figer Feldresistenz bei Sorten, ftir die auf Grund 
der Gew/ichshausprfifung auf Anf~lligkeit ge- 
schlossen werden mtil3te. Mit den Ursachen 
dieser Resistenzverschiebungen im Freiland 
haben wir uns in der vor kurzem in dieser Zeit- 
schrift gegebenen Mitteilung bereits auseinander- 
gesetzt (STRAIB, 12); die dort ffir Weizen er- 
mittelten Gesetzm~il3igkeiten gelten im wesent- 
lichen auch ffir das Verhalten der Gerste gegen- 
fiber Puecinig glumarum. 

Zu beachten ist aber, dal3 auf Grund unserer 
Beobachtungen und Versuche in den Jahren 
1935--1937 manche Gerstensorten auch im 
Felde noch auBerordentlich regelm~iBig und 
stark yon Gelbrost befallen werden, wenn andere 



310 STRAIB: l~Tber Resistenz bei Gerste gegentiber Zwergrost und Gelbrost. Der Ztichter 

Soften, die im Gewgchshaus bei der Keim- 
pflanzenprfifung ebenfalls Anf~lligkeit (Typus 
IV) ergabell, verh~ltnism~il3ig schw~cher be- 
fallen sind. Es handelt sich hierbei um ,,Gelb- 
rostilldikatoren", wie wir sie auch beim Weizen 
kennen, auf denen Puccisia glumarum lloch bei 
verh/iltnism~13ig hohen Temperaturen zu frukti- 
fizieren vermag. Von den ill Tabelle I angeffihr- 
ten Gerstensorten, so welt sie mit  den Gersten- 
gelbrostrassen Typus IV ergaben, besitzen nach 
den bisherigen Beobachtullgen folgende Soften 
im Sommer ausgesprochell hohe Freiland- 
allf~lligkeit : ,,Chilean", , ,Granat",  ,,Cruzat", 
, ,Ragusa c" und ,,Peruvian". Auch , ,Kwan" 
und , ,Recka" werden im Felde befallen. Ein- 
kreuzungen mit  diesen Sorten zwecks /Jber- 
tragung der Zwergrost- oder Mehltauresistenz 
erhalten also yon vornherein diese ungfinstige 
Belastung. Solche Nachkommenschaffen sind 
deshalb besonders sorgfgltig g e r a d e  im  F r e i -  
1 an d auf ihren Gelbrostbefall hin zu beobachten, 
um zu verhinderll, dab gef~ihrliche Gelbrost- 
indikatoren, wie sie z. B. die Granatgerste dar- 
stellt, entstehen. 

Die iibrigen in Tabelle I zusammengestellten 
Gerstensortell mit  T y p u s I I I  und T y p u s I V  
zeigten im Freiland bei kiinstlicher Infektion 
mit  Gelbrostrasse 23 in den Jahren I936 ulld 
1937 h6chstens schwachen Befall auf dem Ver- 
suchsfeld Gliesmarode. Die im GewSchshaus 
gegen Puccinia glumarum resistenten Sorten 
(Typus o--II) blieben in allen F~illen auch im 
Freiland resistent. Das gleiehe gilt auch ftir 
die gegen Pucci~,ia simplex resistenten Sorten. 

IV. Kombination von Rostresistenz und Resistenz 
gegentiber Mehltau. 

Neben dem Rost sch~digt in erster Lillie noch 
der Mehltaubefall (Erysiphe grami~is hordei) den 
Ertrag der Gerste ill s tarkem Mal?O. Hinsicht- 
lich des Verhaltens der Gerste gegenfiber diesem 
Pilz k6nnen wir uns in Deutschland auf die 
Arbeitell yon HONECX~R (2--5) stfitzen, durch 
die mit  der Prfifung der Spezialisierungsfrage 
auch gleichzeitig die Frage der Sortenresistenz 
geklSrt ist. Viele der von HONECKER gegen 
Mehltau geprfiften Gerstensortell sind aueh in 

t Ferner k6nnen vor allem auch noch Hel- 
minthosporium gramineum sowie Ustilago spp. 
empfindliche SchXden verursachen. Diese lassen 
sich jedoch dutch sorgf~ltige Beizung praktisch 
ausschalten. Die Ziichtung rost- und mehltau- 
resistenter Gerstensorten steht deshalb im Vorder- 
grund (vgl. auch RI~HM, 8). Welln dabei Resistenz 
gegentiber Streifenkrankheit u. a. ohne besondere 
Schwierigkeiten einbezogen werden k6nnte, so 
wS.re dies ebenfalls sehr wertvoll. 

unsere Rostprtifullgell einbezogen. Ziehen wir 
HONECKERs Ergebnisse zum Vergleich heran, 
ergibt sich, dab Sortell, die gleichzeitig gegen 
Zwergrost, Gelbrost und Mehltau resistent sind, 
nur vereinzelt gefunden werdell. Gopal-Gerste 
ist z. B. gegellfiber Puccinia g!umarum und Ery- 
siphe grami~is resistent, und zwar gegen a11e 
bekannten Rassen; ebenso silld die zwergrost- 
resistellten Sorten , ,Samaria",  , ,Peruvian" und 
,,Chilean" mehltauresistent. 

Wenn das gleichzeitige Vorkommen yon Rost- 
ulld Mehltauresistenz bei derselben Sorte die 
Zfichtullgsarbeit auch wesentlich erleichtert 
und abkiirzt, so sind wir letzten Endes nicht 
unbedingt auf Sortell allgewiesen, die diese 
Eigensehaft besitzell. Offenbar besteht zwi- 
schell Rostresistenz und Mehltauresistellz keille 
Korrelation, wie auch aus den vergleiehenden 
Ulltersuchullgen von MAI~TS und ~VIARTINI ge- 
schlossell werden kanll (7). Zwergrost- und 
Mehltauresistenz werden auf Grund der Unter- 
suchungen roll WATER~OUS~ (I3) bzw. HO- 
NECKER (3) in der Hauptsache durch einfach 
mendelnde Faktorell bedingt, ulld auch hin- 
sichtlich der Vererbung der Gelbrostresistenz 
der Gerste silld nach ullseren bisher erhaltellen 
Ergebnissell keine Komplikationen zu erwarten. 

V. Zusammenfassung.  

z. Einige Besonderheitell ill der Epidemiologie 
von Puccinia glumarum und Puccinia simplex 
werden kurz aufgezeigt. 

2. 508 Gerstensorten wurden gegellfiber 
8 Zwergrost- und 5 Gelbrostrassen, darunter die 
beiden bis jetzt bekannten spezifischen Gersten- 
gelbrostrassen im Xeimpflanzenstadium im Ge- 
w/ichshaus geprtift. Dabei sind mehrere Sorten 
gefunden, die gleichzeitig gegenfiber s/imtliehen 
geprfiften Zwergrost- und Gelbrostrassen resi- 
stent blieben. Danll ergaben sieh noch ver- 
schiedelle Sortell, die sich entweder gegentiber 
den xneisten Zwergrostrassen oder den Gelbrost- 
rassen als resistent erwiesen. Weitaus die Mehr- 
zahl aller Sorten ist gegen beide Rostarten an- 
fXllig. 

3- Die ffir die Resistenzzfichtung in Betracht 
kommenden zwergrost- und gelbrostresistenten 
Gerstensortell sind unter Berficksichtigullg ihres 
Verhaltens gegenfiber verschiedenen physio- 
logischen Rassen dieser Rostarten in einer 
Tabelle zusammengestellt. 

4. Bei Gerste scheint Feldresistenz gegenfiber 
Puccinia simplex nur selten vorzukommen. Da- 
gegen beobachtell wir Sommerresistellz gegen- 
fiber Puccinia glumarum h~ufiger. Umgekehrt  
zeichnell sich mallche Gerstensorten durch aus- 
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gesprochen s ta rke  Anf~ll igkei t  gegen Gelbrost  
w/ihrend des Sommers  im F re i l and  aus. Bei 
der  Zi ich tung mtissen wir  auf  die Ausscha l tung  
soicher ,,Gelbrostindikatoren", die mi t  Sicher- 
hei t  nur  durch Fe ldbeobach tungen  e rkann t  
werden k6nnen,  besonders  bedach t  sein. 

5- Zwischen Rost res is tenz  und Mehl taures is tenz 
bes teh t  offenbar  keine Korre la t ion .  
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Entwicklung und Stimulation. 
Von R o b e r t  y o n  V e h .  

(Schlul3.) 

Um die Entwicklungsbereitscha/t der  Pf iaumen-  
kerne zu kl~iren, wurden  folgende Ve~suche 
durchgef i ihr t .  

I.  S o f o r t i g e  A n r e g u n g  a u f  d e m  
S t i m u l a t i o n s a p p a r a t .  

Pr@aration. Die frisch geernte ten,  entfleisch- 
t en  Kerne  wurden  1 - - 2  Tage lang der  Luf t  i m  
Arbe i t s r aum ausgesetz t  und dann  durch einen 
kurzen Schlag auf die scharfe K a n t e  des Holz-  
geh~uses mi t  e inem H a m m e r  ge6ffnet (vgl. VEIt 
I936 c betr .  Kirschen).  

Die auf diese Weise  gewonnenen Samen wur-  
den 12- -24  S tunden  gewfissert, worauf  sie sich 
le icht  sch~len lieBen. 

Die freipr~iparierten E m b r y o n e n  gelangten 
d i rek t  auf  die Drah tne t ze  der  R a h m e n  des 
S t imu la t i onsappa ra t e s  und wurden bier  der  Ein-  
wi rkung  des Wassernebels  ausgesetzt .  

Abb.  15 g ib t  9 P f l aumenembryonen  in En t -  
wicklung wieder ;  die beiden oberen Reihen 
(6 Stiick) E m b r y o n e n  der  Sorte , ,Ungarische 
Museatel ler  Zwetsche"  : 

Anzucht: geerntet,  am 3o. August  1936, 
entfleischt am 3o. August 1936, 
Holzgeh~tuse entfernt am 31. August 1936, 
freipr~pariert am 4. September 1936, 
photographier t  am 16. September 1936. 

(Nach I2t~giger Einwirkung des Wassernebels.) 
Die un te rs te  Reihe (3 St/ick) E m b r y o n e n  der  
Sorte  , ,K6nigin V i k t o r i a " :  

Anzucht: geerntet  am 29. August  1936, 
entfleichst am 29. August 1936, 
Holzgeh~use entfernt am 31. August 1936, 
freiprXpariert am I. September 1936, 
in Wasser (Petrischalen) vom I. bis 4. Sept. 1936, 
unter Wassernebel (Stimulationsapparat)  vom 4- bis 

16. September i936, 
photographiert  am 16. September 1936. 

Entwicklungszustand tier Embryonen beider 


