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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfichtungforschung, Erwin Baur-Institut, Mfincheberg/lV[ark.) 

Untersuchungen tiber den Weizenmeltau Etysiphe graminis tritici (D. C.), 
seine physiologische Spezialisierung sowie die ziichterischen MSglichkeiten 

seiner Bekiimpfung. 
Von Klaus  y o n  Rosenst~el .  

(Vorl~iufige Mittei lung.)  

Obwohl die durch den Weizenmeltau hervor- 
gerufenen erheblichen Sch~idigungen in Ost- 
deutschland schon seit langem bekannt waren, 
schienen die Aussichten, diese Sch~iden mit  Hilfe 
der Immunitiitszfichtung, d. h. durch die Schaf- 
fung immuner oder doch resistenter Sorten zu 
bek~impfen, jahrelang sehr gering zu sein. Als 
immuner Elter kam nach VAVILOV nur ein re- 
sistenter Triticum persicum in Frage, eine Form 
mit  n = I4 Chromosomen. Dieser Sommerweizen 
schoBt und bltiht sehr sp~t, so dal3 neben den 
zu erwartenden chromosomalen Schwierigkeiten 
noch alle jene Unzutr~iglichkeiten kommen, die 
sich aus der sehr verschiedenen Blfihreife her- 
leiten. Es bedeutete daher eine Erleichterung 
ffir die Zfichtung meltauresistenter Weizen- 
sorten, dab RUDORF bei den Untersuchungen 
fiber Rostresistenz eine Sommerweizensorte 
Normandie als meltauresistent erkannte. Auch 
bei anderen, in der Rost-Resistenzzfichtung in 
Argentinien verwandten Weizensorten konnte 
Resistenz gegen Meltau beobachtet werden. 
Nachkommenschaften aus Kreuzungen dieser 
Sorten wurden auf ihr Verhalten gegen die Mel- 
taupopulation Mfincheberg untersucht und die 
Ergebnisse bereits ver6ffentlicht. (Siehe Arbeit 
6, auf die sp~iter noch eingegangen wird.) 

Immer  aber fehlten noch meltauresistente 
Winterweizensorten ffir die Resistenzziichtung. 
Diese Bemfihungen traten in ein neues Stadium, 
als aich im Sommer 1936 bei der Feldbonitierung 
des Weizenmaterials der Deutschen Hindukusch- 
Expedition 1935 eine Reihe yon Herkfinften 
/and, die gr613ere Zahten meltaufester Pflanzen 
enthielten. Da bei diesen Herkfinften yon vorn- 
herein nicht bekannt  war, ob es sich um Sommer- 
oder Winterformen handelte, war im Frfihjahr 
1936 yon allen Fundorten nur etwa die H~ilfte 
des Saatgutes ausges~it worden. Die Winter- 
formen kamen daher nicht zum Schossen und 
wurden im Rosettenstadium sehr stark von 
Meltau befallen. Unter  ihnen hoben sich die 
meltaufrei Meibenden Pflanzen besonders gut ab. 
Eine Zusammenstellung der geographischen 
Herkunff  dieser meltauresistenten Formen wurde 
bereits an anderer Stelle gegeben (4, S. 74, 
Tab. 4). Da meltaufeste Winterweizen bis damn 

n ich t  bekann't waren, war es sehr wichtig, yon 
diesen Pflanzen Samen zu gewinnen, Deshalb 
wurden im Juni 1936 nichtgeschol3te Pflanzen 
yon 75 Herkiinften eingetopft und 4 Wochen 
hindurch nachts erst bei + 6, dann bei + 2 und 
zuletzt bei o bis + I ~  gehal- 
ten. Ein erheblicher Anteil der 
Pflanzen ging trotzdem im Ro- 
settenstadium zugrunde. 37 fiber- 
lebende Herkfinfte wurden im 
Gew/ichshaus bei zus~itzlicher 
kfinstlicher Beleuchtung zum 
Schossen und Reifen gebracht. 
Das yon jeder Pflanze geerntete 
Saatgut wurde in zwei Portionen 
geteilt: die eine wurde im Frei- 
land ausges~it, die andere im 
Gew~ichshaus bei kfinstlicher In- 
fektion imKeimpfianzen- Stadium 
auf ihr Meltauverhalten geprfift; 
dabei blieben nur 4 Formen als 
hochresistent fibrig. 

Als Infektionsmethode erwies 
sich das yon HO~CKER ffir 
Gerste beschriebene Verfahren Abb.i. Blattvon 

T I327Chr.i(Tr. 
(I und a. a. O.) auch bei Weizen ..... ococ ..... ) in- 

fiziert mit  Popu- 
als sehr brauchbar:  Es werden lation x ; Befalls- 
krMtig befallene T6pfe einer stark typ o (Nek . . . . . .  nhne jede Koni- 
anf/illigen Sorte (General von dienbildung). 
Stocken, sp~iter auch CarstenV) zwischen die Neu- 
aussaaten gestellt und die Konidien durch Schfit- 
teln fiber die zu infizierenden Pflanzen verteilt. 
Schon 1915 weist t~IVERA (3) darauf hin, dab 
die Wirtspflanzen ffir Meltauinfektionen in 
leicht angewelktem Zustand besonders anf~llig 
sind. Wir lassen deshalb die Pflanzen w~ihrend 
der eigentlichen Infektions- und Inkubationszeit  
mehrfach ohne Wasser. Is t  die Infektion einmal 
erfolgt, so wird der Pustelausbruch durch aus- 
reichende Wassergaben begfinstigt. HONECKER 
weist ebenfalls darauf hin, dab die Meltau- 
kQnidien auch ohne Wasser zu keimen verm6gen. 
Eine Unterbringung der frisch infizierten 
Pflanzen in Inkubat ionskammern mit  wasser- 
dampfges~ittigter Luft, wie sie beim Arbeiten 
mit  Getreiderosten notwendig ist, f~llt daher 
fort. 
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Neben den interessanten Herkfinften der 
Deutschen Hindukusch-Expedition wurde das 
umfangreiche Mtincheberger Weizensortiment 
im Keimpflanzenstadium auf Resistenz gegen 
die Meltaupopulation Miincheberg geprfift. Die 
Bonitierung erfolgte nach der Skala i - - 4 ,  wie 
sie sich ffir die Rostbonitierung eingebiirgert hat 
und fiir Gerstenmeltau zuletzt eingehend yon 
I-IONECKER beschrieben wurde (I). 

Sehon bei der Un- 
: tersuchung des Materials 
' der Deutschen Hindu- 

kusch-Expedition trat  
dabei eine Sehwierig- 
keit auf: Pflanzen einer 

: Anzahl von Herk{inften 
zeigten Pusteln vom 
Befallstyp 4, jedoeh im- 
met nut  ganz vereinzelt, 
ohne dab es dabei zu der 
Bildung dichter Mycel- 
Rasen gekommen w~ire, 
wie z. B. auf CarstenV. 
Es hat sich im weiteren 

: Verlauf der Arbeiten als 
zweckmgBig erwiesen, 

' diese Form des Befalls 
als gesonderten Typ zu 
bezeichnen. Wir schrei- 
ben in diesen Fiillen 
4/o und bei besonders 
schwacher Auspr/igung 
4/oo. Besonders deut- 
liche Vertreter dieses Be- 
fatlstypes sind die DHE-  
Weizen Nr. 563 (LT i2) 

Abb. 2. Blatt von T3397 Chr, I6 Mesched, Nr. 564 (LT x3) 
(Tr. durum) ~nfiziert mit Popu- 
lation2; nebeneinand . . . . . . .  Mesched, Nr. z32I (LT 
male Pusteln yon Typ 2 und 
eine Pnstel von Typ 4. (Aus 4 z) S e i d a n  n n d  N r .  x i 5 3  
dieter Pustel wu, ae die R .... 4 (LT 265) Tschauki Ar- 

gezogen.) gandeh. 

Das Ergebnis dieser Sortimentsuntersuchung 
ist in der Tabelle I dargestellt, wobei die Meltau- 
population M/incheberg als Population I be- 
zeichnet wurde. 

Nachdem auf diese Weise ein umfangreiches 
Sortiment meltauresistenter Weizen aufgefunden 
worden war, konnte den Fragen der physiolo- 
gischen Spezialisierung des Weizenmeltaues 
nachgegangen werden. Eine weitgehende Spe- 
zialisierung war auf Grund unserer Erfahrungen 
mit den verschiedenen Rostarten yon vornherein 
zu erwarten, auBerdem lagen schon durch 
MAINS (2) aus USA Ergebnisse in dieser Rich- 
tung vor. Bis x937 stand die Frage nach dem 
Vorkommen resistenter Weizen im Vordergrund, 

nm bei der zu erwartenden physiologischen 
Spezialisierung von vornherein auf einer breiten 
Grundlage arbeiten zu k6nnen. Da dem gleich- 
zeitigen Arbeiten mit mehreren Meltaurassen 
groBe technische Schwierigkeiten im Wege 
stehen, wurde vorerst darauf verzichtet, eine 
ln6glichst groBe Anzahl verschiedener Herk/infte 
auf etwaige Unterschiede in ihrem Infektions- 
verhalten zu untersuchen; es wurden vielmehr 
Meltanproben aus wenigen r/iumlich welt ent- 
fernten Gegenden gepr/ift. Daneben wurde 
darauf geachtet, ob auf den bereits untersuchten 

Abb. 3. Bl/itter von T 2948 Normandie (Tr. vulgare, So. W.) infiziert 
mit Population 2 (Befallstyp 4) und mit Population 4 {Befallstyp oo). 

Arten und Variet~iten, besonders bei den resi- 
stenten, neben dem normalen Befallsbild der ge- 
priiften Population Miincheberg gelegenttich 
Pusteln eines anderen Befallstypes auftraten. 
Eine Isolierung yon Einsporlinien, wie sie bei 
Gerstenmeltau von HONECKER (I) und bei 
Weizenmeltau von SCHLICHTI~G (7) angewandt 
worden ist, konnte aus Zeitmangel noch nicht 
gemach~ werden. Eine Herkunft  aus Alt-Reiche- 
nau in Schlesien zeigte als erste ein abweichendes 
Verhalten und wurde als Population 2 geffihrt. 
Population 3 wurde auf T2948 Normandie 
(nicht identisch mit dem yon RUDORU in Argen- 
tinien benutzten) aus der Population Mtincheberg 
isoliert. Dieser Weizen zeigte gegen die Popu- 
lation Miincheberg leichte Resistenz (2--3), dann 
traten einmal Pusteln vom ansgesprochenen 
Typ 4 auf und wurden zun/ichst auf Normandie 
weiter vermehrt. Besonders Mar tr i t t  der Unter- 
schied auf T x3z 7 nnd LT 26I hervor: 
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Sorte I Population 
I 3 

T 1327 4 nnd 4/oo 
LT 261 i--oo 
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l i--o (Abb. I) 
4 

Population 4 wurde auf T 3397 Christiansen 16 
(Tr. durum) gefunden. 

T-Nr. Population 
2 4 

r 3397 
T 1581 
T 16o9 
T 457 
T 458 
T 2948 

o--2 
O--I 

O--I 

4 
4 
4 

3--4 (Abb. 2) 
3--4 
.3--4 
I --OO 

i --oo 
i--oo (Abb. 3) 

Diese Population bef~illt eine grol3e Anzahl 
sonst hochresistenter Durum-Weizen, dagegen 
einige sonst hochanfgllige vulgare-Weizen nicht : 
T 457, T 458, T 741, T 748, T 1643 (Abb. 4), 
T 1644, T 1661, T 1662, T 2922, T 2948, T 2965, 
T 3609. Als Population 5 wurde die Herkunft  
HOCI~ECI~EI~ bei Frankfurt/Main bezeichnet. 
Diese Population unterscheidet sich gegentiber 
den vorigen durch fotgendes Verhalten: 

T-Nr. Population 
i 4 5 

T Ill 
T 132 
T 457 
T 74 I 
T 2365 
T 3806 

i --OO 

4 
3--4 
o--  3 

00--I 

1-- 3 

4/0--4 
i - -o  
i--oo 
i --oo 
3--4 
o--(~) 

i --OO 

OO--O 

4 
O--I 

o (2--3) 
3--4 

Aus ihr wurde auf T 1643, T 2922, T 3276 
und T 4199 kfirzlich Population 6 isoliert: 

T-Nr. Population 
5 6 

T 1643 
T 2922 
T 3276 
T 4199 
T 132 
T 4io5 
T 41o7 

oo--4/o 
o--4/o 
o--4/o 
i - - I  

0 0 - - 0  

3--4 
3--4 

3--4 
4 

3--4 
4 
4 
0 

0 - - 1  

Vergleicht man diese Ergebnisse mit  denen von 
SCHLICHTING ( 7 ) ,  S O  zeigt sich, dab der Weizen- 
meltau in Deutschland in zahlreichen physio- 
logisch scharf unterschiedenen Rassen auftritt.  
Da  die verwendeten Testsorten verschieden sind, 
ist ein direkter Vergleich mit  den bei SCI~LICI~- 
TING aufgeffihrten Rassen noch nicht m6glich. 
Zur Zeit kann man jedenfalls noch kein Urteil 
fiber die Anzahl der innerhalb Deutschlands 
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Tabe l le  2. 
M e l t a u r e s i s t e n t e  W i n t e r w e i z e n  d e r  D e u t s c h e n  H i n d u k u s c h - E x p e d i t i o n  1935. 

D H E - N r .  

563 
564 

1148 
1153 
I 2 0 2  

1321 
1466 
1528 
21OO 

3208 
3218 
3331 
3341 
3402 

Name 

Mesched 
Mesched 
PaBh6he zw. Maidan u. Durani 
Tschauki Argandeh 
Tschardeh 
Seidan 
Dscherm 
Tschapasarik 
Butruc 
Kawash 
Madaglaschs 
Adschi Amadscha Chan 
Koterschr6 
Kabul 

I 2 

0--  3 00--4/0 
0--3 2--4 

4 
0__ 4 o41 
0-- 4 i--4/o 

00-- 4 0--4/0 
0--2 0--3/0 
0--  3 o- - i  

4 4 
1--3 3 
0--3 3/0 
0--4/0 4/0 

4/o--1 4/0 
4/o--1 4/0 

Anm. - -  Zeichen bedeutet ,,noch nicht untersucht". 

weitverbreiteten Weizellmeltaurassen abgeben. 
Es wurde auch bisher darauf verzichtet, ein 
Testsort iment fiirWeizenmeltau aufzustellen, da 

Abb. 4. B1/itter yon T 1643 Angora 4, 6 (Tr. vulgate, WI.W.) infiziert 
mit  Population 3 (Befallstyp 4) und mit Population 4 (Befallstyp o-- i ) .  

bei dem dauerllden Auffillden neuer physiolo- 
gischer Rassen noch h/iufiger Wechsel der zur 
Differenzierung am besten geeigneten Sorten 

Population 
3 4 

00--4/0 i - - I  
4/00 4/00 �9 
i--4/oo i--o 

00--2 4/00--4/0 
i--4/o 4/00 
i--4/o 4/00--4 

3/o--4 4 
1 4 
4 o--oo 
4 4/o--4 

3--4 4/oo--4/~ 
oo--4/o (i) 4/oo--4/0 

o i--4/o 
o--4/~ 4 

i--4/o 
4/oo---4 

0 - -  4 
4/0 
O0 

o--4Io 
0--4/0 

4/o--4 
4/o--4 

0 - - I  

4/o--4 

notwendig sein wird. Einen groben iJberblick 
fiber den jetzigen Stand unserer Kenntnis des 
Verhaltens der Weizenarten und Variet/iten gibt 
Tabelle I. In  Tabelle 2 ist das Verhalten der 
meltauresistenten Weizen der Deutschen Hin- 
dukusch-Expedition 1935 zusammengestellt .  

Besondere Schwierigkeiten macht  die sichere 
Isolierung der verschiedenen Herkiinfte bzw. 
Rassen des Meltaues voneinander. Solange die 
Anzahl tier zu prfifenden Herkiinfte oder Rassen 
gering ist, erscheint die Unterbringung in r~ium- 
lich m6glichst welt voneinander getrenllten Ge- 
w~ichsh/iusern als das zuverl~ssigste Verfahren. 
Aber auch dann besteht die Gefahr allm~ihlicher 
Verunreinigung, besonders sobald gr6Bere Sor- 
t imente geprfift werden und dadurch groBe 
Konidienmengen entstehen. HONECKER (I) 
schl~igt vor, stets auf Einsporlinien zurfickzu- 
greifen, llm die Reinheit der verwelldeten Mel- 
taurassen zu gew/ihrleisten. Da die Herstellung 
solcher Einsporlinien jedoeh I. miihsam nnd 
zeitraubelld ist, und 2. bei der Vermehrung 
solcher Einsporlinien zu Infektionsmaterial  ffir 
Masseninfektionen die Gefahr der Verullreini- 
gung yon neuem gegeben ist, priifell wit zur Zeit 
ein neues Verfahren, tim die einmal isolierten 
Rassen bzw. Populatiollen rein zu halten. 
Ullter den resistenten Soften bzw. Variet/iten 
werden solche ausgew/ihlt, die yon einer einzigen 
oder h6chstens yon zwei Meltaupopulationen 
befallen werden (Tabelle 3)- So wird z. B. T i l l  
Roter  Sommer-Emmer  nur yon Population 4 
befallen, nnd zwar mit  4 / 0 -  4, gegen die an- 
deren 5 Populationen zeigt er Resistenz yore 
Typ i -  oo. Die Varlet/it stellt Mso gewisser- 
mal3en einen Spezialn/ihrboden dar, auf dem 
alle fibrigen Populationen nicht gedeihen und 
llur eine Kultur  der Population 4 iibrigbleibt. 



I o .  Jahrg. 9./11. heft U n t e r s u c h u n g e n  tiber d e n  W e i z e n m e l t a u .  251 

T a b e l l e  3. 

T-Nr.  Name Ar t  Populat ion 
1 [ 2 3 4 

llI 

164 
1327 
1584 
2365 
3397 
4199 

I~oter Sommer-Emmer  
(StraBburg) 
Christiansen I 
Angora 2, i 
Weizen aus Gellek b. Tschangri 
Christiallsen 16 
Weizen aus 1Kallik6y aus T 2471 

Tr.  dicoc& 
Tt".  m o n o c o c c .  

T F .  m o n o c o c c .  

Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. vulgare 

i - -oo  i--oo! i - - o o  
o - -  4 .oo .i, 4 
1--OO I 1--00[ 1-- 4 
o - 1  I o - 2  / o - - 1  
O--I OO ] O 

o o - - o  00---2 O0--I  
2 - - 3  [00- -4  2 - - 3  

4/0--4 
i - -oc  
i - -oc 
3--4 
3--4 
3o4 

5 6 

i - -o ,  i - - o o  
OO 
i--o, 0 

o - - i  0 - - 4 / 0  
O 

O - - I  O 

O - - I  3 - - 4  

Soll dagegen Popu la t ion  I ku l t iv ie r t  werden,  so 
wird sie ers t  auf T 164 Tr.  monococcum fiber- 
t ragen,  wobei  etwaige Verunreinigungen mi t  
Popu la t ion  3 e rha l ten  bleiben. Br ing t  man  alas 
so gewonnene Kon id i enma te r i a l  dann  abe r  auf 
T 2365, so miissen diese Verunreinigungen zu- 
g runde  getlen: tier dann  auf t re tende  Befal l  yon 
T y p  o - - I ,  yon dem sich aber  immerhin  Konid ien  
gewinnen lassen, kann  nur  yon der  Popula t ion  I 
s t ammen ,  da  Konid ien  der Popu la t ionen  4 oder  5, 
ftir die diese Sorte anf/illig ist, in dem yon T I64 

s t a m m e n d e n  I rnpfgut  n icht  vo rhanden  sein 
k6nnen.  

W i r  haben  in dieser Arbe i t  yon den Popu-  
la t ionen 1 - - 6  und n icht  yon Rasgen ge- 
sprochen,  weil sie n ich t  auf Einzelspor l in ien  
zurfickgefi ihrt  wnrden.  I m  Sinne der  hier  ge- 
mach ten  Ausf t ihrungen k6nnen die Popu la t ionen  
aber  als Rassen  be t r a c h t e t  werden,  und  die an- 
gegebene Methode wird  fiir genet isch einhei t l iche 
Rassen sicher brauChbar  sein. 

Von besonderem zi ichter ischen Interesse  s ind 

T. -iXgr. Name Ar t  

I 

2869 
2932 
3183 
4167 

34 
Ill 

686 
1327 
1378 
2743 
2751 
2758 
2924 
2925 
327 ~ 
3277 
3397 

414 
589 
979 

lO4O 
1333 
1379 
1584 
1968 
2365 
2756 

LT lOl 4 
L T  lO22 

T a b e l l e  4. 

Gruppe I : resistent gegell 6 Populationen 
Roter  Sommer-Emmer  Tr. dicoccum 
Christiansen 118 Tr. monococcum 
Persischer schw. Sommerweizen Tr. vulg. 
13 392 Tr. persicum 
Cbristiansen 919 Tr. monococcum 

Gruppe I I :  resistent gegen 5 Populationen 
Kajanus  Landskr.  Tr. monococcum 
iRoter Sommer-Emmer  
Persischer Sommerweizen 
Christiansen I 
Weil3er Sommer-Emmer  
Aus T. 2385 Songurlu 
Aus T. 2370 Inak  b. Tschangri 
Aus T. 2365 Genek b. Tschangri 
Khapl i  Emmer  
Khapl i  Enlmer  
Aus T. 33o8 Addis Abeba 
Aus T. 3312 Addis Abeba 
Christiansen 16 

Tr. dicoccum 
Tr. vulgare 
Tr. monococcum 
Tr. dicoccum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. dicoccum 
Tr. dicoccum 
Tr. dicoccum 
Tr. dicoccum 
Tr. durum 

Gruppe I l l :  resistent gegen 4 

(Dr. Pinner, Pal/istina) 
Rojo de Burgos 
Lucena 59 
Antequera  46 
Christiansen 4 
Brauner Sommer-Emmer  
Angora 2,1 
Konia i 1,3 
Genek b. Tschangri 
Aus T. 2371 Inak  b. Tschangri 
Anlresa b. t-Iarrar 
Har ra r  

Populat ionen 

Tr. dicoccoides 
Tr. vulgate 
Tr. vulgare 
Tr. vulgare 
Tr. durum 
Tr. dicoccum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. durum 

? �9 

? 

I 

§ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Populat ion 

2 3 I 4 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

5 6 

+ q 
+ q 
+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
§ + 
+ ? 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ ? 
+ ? 
+ § 

- -  + 
+ + 
+ § 
+ + 
- -  + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ ? 
+ ? 
+ ? 
+ ? 



2 5 2  V O N  R O S E N S T I E L  : D e r  Z f i c h t e r  

(Fortsetzung Tabelle 4) 

T.-l~r. 

164 
741 
992 

1119 
LT 4 I 
LT 265 

132 
1528 
1581 
1643 
2822 
2965 
36o9 
4199 
4304 

LT 261 

457 
458 
748 

1211 

1334 

1335 
1517 
1547 
1565 
1583 
16o9 
166i 
1662 
1735 
1786 
1829 
1949 
1959 
2371 
2403 
2922 
2948 
3o31 
3806 

LT 476 
LT 12o9 
LT 121o 
LT 1211 
LT 1212 
LT 1441 
LT 1145 

Name [ Art 

Gruppe IV: resistent gegen 3 Populationen 

(Stral3burg) 
Elma Dagh 2,9 
Lucena 72 
Hnertas Granada 24 
Seidan 
Tschauki Argandeh 

T r .  mo~ococc .  
Tr. vulgare 
T•. vulgare 
Tr. vulgare 
Tr. vulgare 
Tr. vulgate 

Gruppe V: resistent gegen 2 Populationen 

Bart-Weizen Tr. vulgare 
Eskishehir 1,2o Tr. durum 
Angora 2,I Tr. durum 
Angora 4,6 Tr. vulgate 
Aus T. 24Ol Wz. aus Eskishehir 14 Tr. comp. 
Blausamtiger Kolben? Tr. vulgare 
Christiansen 15o Tr. vulgate 
Weizen aus 1VIallik6y Tr. vulgare 
Hope Tr. vulgate 
Pal3h6he zw. Maidan und Durani  Tr. vulgare 

Gruppe VI:  resistent gegen i Population 
Litauischer Winterweizen I Tr. vulgare 
Litauiseher Winterweizen 2 Tr. vulgare 
Elma Dagh 3,5 Tr. vulgate 
Torcal 35 Tr. vulgare 

Chris t iansen  4 Tr. durum 

Gruppe VI: resistent gegen I Population 
Christiansen 4 Tr. durum 
Eskishehir 1,9 
Eskishehir 2,I 
Angora i , i  
Angora 2,I 
Angora 3, i 
Angora 5, I 
Angora 5,1 
Angora 8,I 
Konia 3,2 
Konia 6,I 
Konia I I , I  
Konia I I, I 
Inak  b. Tschangri 
Eskishehir 16 
Christiansen 752 Gireson 
Normandie 
Lin Calei 
Christiansen 319 Meras 
Butruc 
Jakhera 
Chabdoli 
Pajeno 
Dangoli 
Nngri 
Airsano 

Jr .  durum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. vulgare 
Tr. vulgc~re 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. durum 
Tr. vulgare 
Tr. vulgare 
Tr. vulgc~re 
Tr. vulgc~re 
Tr. vulgare 
Tr. vulgare 

? 
.) 
? 
? 
? 

Anmerkung : 
+-Zeichen = resistent i b i s  1--2. ---Zeichen 

naturgem~fi  h~ufig n ich t  die Weizenformen,  die 
sich am besten zur  Differenzierung physiologi- 
scher Rassen eignen, sondern solche, die gegen 
m6glichst  viele Meltaurassen .. gleichzeitig re- 
s is tent  sind. E inen  Uberbl ick  dari iber  gibt  

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

m 

Population 

2 3 .  4 .... 

+ - -  

- -  + 

+ + 

+ - -  + 
2 7 - -  _ _  

- -  _ _  @ 

_ _  ~ 2 f _  

- -  - -  @ 

_ _  _ _  2 -  

- -  _ _  @ 

- -  + + 

- -  - -  @ 

@ - -  _ _  

- } -  - -  _ _  

? - -  + 
@ - -  _ _  

- { -  - -  _ _  

_ t _  - -  - -  

_ _  _ _  _ L  

+ - -  _ _  

- -  - -  - @  

- K  - -  - -  

@ -  - -  _ _  

@ - -  _ _  

@ - -  - -  

.5  6 

? 

++ + 
+ 

+ ? 
- -  ? 

? 
? 
? 
? 

? 
? 

? 

? 

? 
? 
? 
? 
? 
? 

? 
? 
? 
? 

? 
? 
? 

? 
? 

? 
- 

? 

anf~Lllig 2- -  4. ?-Zeichen = noch nicht untersucht. 

Tabelle 4. Es zeigt sich dabei leider, dab die 7- 
u n d  I4chromosomigen Weizen in den Gruppen,  
die Resistenz gegen zahlreiche Popula t ionen  
aufweisen, s tark  iiberwiegen. Vielleicht wird 
es aber m6glich sein, du tch  Kreuzung  passender, 
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Tabel le5 .  Fx d e r  K r e u z u n g e n  m i t  d e m  Z u c h t z i e l  M e l t a u r e s i s t e n z .  
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Abs tammung Feldverhal ten 
gegen Population 1 

c~ (Pop. Mtincheberg) 

I. ~ m e l t a u r e s i s t e n t .  

T 992 Lucena72 
T lO4O Antequera  46 
T 1211 Torcal 35 
T 1211 J~ 

T 2922 Christiansen 753 
T 2948 Normandie  
T 2948 ,, 
T 2948 ,, 
T 2948 ,, 
T 2948 ,, 
T 2948 
T 3806 Christ. 316 Meras 
T 38o6 . . . .  
T 38o6 . . . .  
T 3806 ,, 
LT  12 Mesched (DHE 563) 
LT I 2  . . . .  

L T  1 2  , ,  , ,  

LT 12 ,, ,, 
LT  i2 
Normandie  • 38 MA" 

x 
i2 I-I'3 • 38MA ' '  

2. d ~ m e l t a u r e s i s t e n L  

T 2669 Minhardi Minnesota 
T 4242 Vogtl/inder Braunweizen 
A - S t a m m  3534/33 (Scekacs • Rum~n.) 
T 1411 Red Bobs 
T 2669 Minhardi Minnesota 
A-S tamm 3534/33 (Scekacs x Rum/in.) 
T 612 Novokrimka 0288 
T 1439 Osijek 4 
T 2669 Minhardi Minnesota 

T 293 Potsdamer  Landweizen 
T 4242 Vogtl/~nder Braunweizen 
T 293 Potsdamer  Landweizen 
T 4242 Vogtl~nder Braunweizen 
T 2225 Nordost  Samland 
T 254 Aleph 
T 29o Schilf 
T 437 Sval6fs Kronenweizen 
T 2225 Nordost  Samland 
T 3o22 Criewener 27 
A-Stamm 3534/33 (Scekacs • Rum~n.) 
T 29o Schilf 
T 293 Potsdamer  Landweizen 
T 3o38 Ardito 
T 4242 VogtlXnder Braunweizen 
T 290 Schilf 
T 2225 Nordost  Samland 
T 2669 Minbardi  Minnesota 
T 3o22 Criewener 27 
A-Stamm 3534/33 (Scekacs • Rum~ul.) 
T 1439 Osijek 4 
T 612 Novokrimkao288 
T 3o22 Criewener 27 
T 4242 Vogtl~nder Braunweizen 
T 254 Aleph 
T 29o Sebilf 
T 293 Potsdamer  Landweizen 
T 413 Sonnenweizen I 
T 437 SvM6fs Kronenweizen 
T 3o22 Criewener 27 
T 4242 Vogtl~nder Braunweizei1 
T 43o3 Ridi t  
A-S tamm 3534/33 (Scekacs • Rum/in.) 

T 979 Lucena59 
T 2948 Normandie 
LT 12 Mesched (DHE 563) 
Normandie • 38 MA 

x 
i2 I-I 3 • 38MA ' '  

s~ X 3~ 

3/21 
2--3/2--3 

4/4 
4/2--3 
4/3 
4/2 
4/0 
4/3 
4/3 

4/00--4/0 
4/oo 
4/2--3 
4/2 
4/1--2 
4/0 
4/0 
4/0 
o/4 
4/00 

4/O--4/OO 
4/3--4 
4 / 2 - - 3  
4/0 
4/00 
4/1 
4/0 
4/2 
0/4 
0/3 
4/2 
4/0 
4/1 
4/2 

4/3--4 
4/2 
4/oo 
o/I 
4/oo 

i 
2/3 
4/4 
4/3 

1 Bei Feldboni t ierung wird auger dem Befallstyp noch die Befallsstitrke durch eine zweite Zahl an- 
gegeben, da auf dem Felde keine Sicherheit ffir eine gleicllmS.gige Infektion vorhanden ist. 

gegen verschiedene Mel taurassen res is tenter  
Vulgare-Weizen  un te re inander ,  Former t  mi t  
a l lgemeiner  Resis tenz zu schaffen. 1936 und 
1937 wurde  eine gr6Bere Anzah l  "con Kreu-  
zungen mi t  dem Zuchtz ie l  Mel tanres is tenz her-  
gestel l t .  I h r  F1 -Fe ldve rha l t en  gegeniiber  der  
Popu la t ion  I (Popula t ion  Miineheberg) zeigt  
Tabel le  5. 

Von einigen dieser Kreuzungen  konn ten  be-  
rei ts  F~-Ausz~hlungen gemach t  werden.  Nach  

der  E rn t e  1938 wurden die K6rne r  yon einzelnen 
F2-Pf lanzen in Pikierk/ is ten  ausgelegt  und  gegen 
die Popu la t ionen  I bzw. 4 gepr i i f t  (Tabelle 6). 

Es  sei an dieser Stelle auch kurz  auf die Aus- 
z/ihlungen an Kreuzungen  yon Nachkommen-  
schaf ten  argent in ischer  Weizen in bezug anl  
ihre Keimpf lanzenres i s tenz  gegeniiber  Meltau 
der  Popu la t ion  Miincheberg verwiesen,  die Pro-  
fessor RUDORF fiir die Unte r suchung  zur  Ver-  
fi igung stell te.  
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E i n  b e s o n d e r s  re izvol les  K a p i t e l  s te l l t  die  
P r t i f u n g  auf  K r a n k h e i t s r e s i s t e n z  an  W e i z e n -  
R o g g e n - B a s t a r d e n  dar .  S c h o n  v o r  e in ige r  Ze i t  
(5) w u r d e  d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  d a b  in  a m p h i -  
d i p l o i d e n  W e i z e n - R o g g e n - B a s t a r d e n  R e s i s t e n z -  
e i g e n s c h a f t e n  des  R o g g e n s  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n  

k o n n t e n :  B r a u n r o s t a n f i i l l i g e  We{zen e r g a b e n  
m i t  R o g g e n  g e k r e u z t  b r a u n r o s t r e s i s t e n t e  a m -  
p h i d i p l o i d e  B a s t a r d e .  Diese  g le i chen  W e i z e n  
w a r e n  a u c h  mel tauanf~i l l ig ,  w f i h r e n d  die  56- 
c h r o m o s o m i g e n  B a s t a r d e  die R e s i s t e n z  des  
R o g g e n s  g e g e n t i b e r  W e i z e n m e l t a u  au fwie sen .  

T a b e l l e 6 .  I n f e k t i o n  d e r  F 2 e i n s c h l .  K r e u z u n g s e l t e r n .  

K r e u z u n g  I Anzah l  der  P f l an zen  m i t  ]3efallstyp 

i ] oo - -o  I I 2 3- -4  

LT  12 Mesched  ( D H E  563) . . . 
c~ T. 2669 Minhard i  Minneso ta  . . . 
F 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I z H 3 •  . . . . . . . . .  
T. 2669 Minhard i  Minneso ta  . . 

V 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T. lO4O A n t e q u e r a  46 . . . . . .  
c~ T. 4242 Vogtl~inder Braunwe izen  . 
F 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T. 2669 Minhard i  Minneso ta  . . . 
c~ T. 979 Lucena  59 . . . . . . . .  
~ 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

? A-St .  3534/33 Scekacs • Rum~n ien  
c~ LT  I2 Mesched  ( D H E  563) . . . .  
/ 7 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T. 992 Lucena  72 . . . . . . . .  
T. 293 P o t s d a m e r  Landwe izen  . . 

J~2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I. m i t  P o p u l a t i o n  I :  

W . W ~  

W . W .  
W . W .  

So. W. 
W . W .  
W . W .  

So, W. 
W . W .  
V C W .  

W . W .  

So. W. 
W . W .  

W . W .  

W . W .  
W . W .  

S o . W .  

W . W .  
W . W .  

O, 

O 

O 

4 
O 

48 

203 
O 

3 ~ 

O 

157 
45 

7 ~ 
O 

4 

24 
O 

O 

O 

O 

19 

O 

24 
O 

2 I  

O 

2 

118 
O 

O 

O 

O 

4 

O 

O 

2 0  

O 

2 1  

O 

I16 
I O  

4 I 

123o 
I O  

44 

O 

i i o  
57 

I O  

O 

227 

I O  

116 
lO8 

O 

I O  

57 

T. 2948 N o r m a n d i e  . . . . . . .  
d ~ T. 290 Schilf  . . . . . . . . . . .  
F 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T. 2948 N o r m a n d i e  . . . . . . . .  
c~ T. 437 Sval6fs K r o n e n w e i z e n  . . 
F 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T. 2948 N o r m a n d i e  . . . . . . .  
c~ T. 2225 N o r d o s t  Samland  . . . .  

T. 2948 N o r m a n d i e  . . . . . . .  
c? T. 3022 Criewener  27 . . . . . .  
V 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T. 2948 N o r m a n d i e  . . . . . . .  
c~ A-St .  3534/33 Scekacs • R u m ~ n i e n  
F2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T. 2922 Chr i s t i ansen  753 . . . . .  
d* T. 2225 N o r d o s t  Samland  . . . .  
V 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T. 4242 Vog t l~nde r  ]3 raunweizen ,  
c~ T. 2948 N o r m a n d i e  . . . . . . .  
V ~  . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

2. m i t  P o p u l a r  

So. W. 
W . W .  
W . W .  

So. W. 
W . W .  
W . W .  

So. W. 
W . W .  
W . W .  o 

So. W. o 
W . W .  o 
W . W .  o 

So. W. o 
W . W .  o 
W . W .  o 

So. W. o 
W . W .  o 
W , ~ N .  o 

W . W .  o 
So. W. o 
W . W .  o 

i o n  4: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

74 

53 
O 

86 

O 

53 
O 

42 

45 

42 
O 

4 ~ 

O 

53 
89 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
O 

O 

O 

O 

I 

O 

O 

I 

0 

I O  

25 

0 

I 0  

23 

O 

I O  

58 

O' 

IO' 

19 

O' 

I O  

2 I  

O 

I(> 

24 

i o -  

34 
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T a b  l le 7. 

Kreuzungen 

Normandie x 38 MA . 
I2 IK 3 X 38 MA �9 
9 H 31 X Lin Calel 

Mentana X Riccio . 
Vencedor • Lin Calel 
Ardito • San Mart: 

i 955 
944 
I35 
855 
149 

X Marti 124 

Pflanzen" 
X 1 Resistente % 

361 36,7 
I I 8  12,5 

4 3,o 
2 4 2,8 
4 2,7 
2 1,6 

(Die vorstehende Tabelle wurde der Arbeit 
Rudorf, W., und v. Rosenstiel, K. (6) ,,1Remini- 
scencias de nuestros trabajos de seleccion en el 
Rio de la Plata." Archivo Fitot6cnico del Uru- 
guay, 1937, Vol. 2, P. 392, entnommen.) 

Es wurden Triticale Rimpau, Triticale Meister 
sowie 2 der Miincheberger Triticale, die uns yon 
Dr. OEHLER zur Verffigtmg gestelk wurden, 

Tabelle8. D a s V e r h a l t e n  a m p h i d i p l o i d e r  
W e i z e n - R o g g e n - B a s t a r d e  e i n s e h l i e B -  

l i c h  de r  b e k a n n t e n  T r i t i c u m - E l t e r n .  

Bezeichnung 

Triticale Rimpau 
Triticale Meister 

Triticale M i . . .  
Weizen-Roggen- 

Stamm V I6.. 

17riticale M 3 . . .  
T 91 T. compact. 

Wernerian . . . .  

0+4 
i--oo (4/o) 

0--4/0 

3--4 

i--oo 

3 

Population 
2 3 

4/0 
i--4/oo - -  

i- -4/co - -  

4 3 

4/o - -  

4 3--4 

4 

O 

i--oo 

i ~ o 0  

3--4 

i---oo 

4 

geprfift. N/iheres fiber die Entstehung der 
Mfincheberger Triticale siehe Arbeit v. BERG 
und 0EHLER im gleichen Heft. 

Mein besonderer Dank gilt Herrn Gartenbau- 
techniker H. ENGLER fiir seine Unterstfitzung 
bei der technischen Durchffihrung der darge- 
stellten Versuehe. 
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Zfichtungsforschung, Erwin Baur-Institut, Mfincheberg/Mark.} 

IO Jahre Roggenziichtung in MiJncheberg. 
Von H. P. Ossent .  

Ms im Jahre 1928 bei Grfindung des Kaiser 
Wilhelm-Instituts ffir Zfichtungsforschullg auch 
die auf dem Gebiete der Roggenzfichtung liegen- 
den Probleme in Bearbeitung genommen wur- 
den, waren es besonders zwei Ziele, die BAUR 
bevorzugt erreicht wissen wollte: 

I. Zfichtung eines selbstfertilen Roggens und 
Prfifung auf m6glicherweise erh6hte Ertrags- 
und Widerstandsfiihigkeit solcher erhaltenen 
Linien gegenfiber dem Kulturroggen. 

AnschlieBend Kombinationsziichtung zwi- 
schen den neuen Inzuchtlinien. 

2. Zfichtung eines ausdauernden Kultur- 
roggens durch Kreuzung yon Secale cereale mit 
Secale " montanum. 

Ffir die L6sung dieser beiden Probleme sah 
BAUR bereits bei Beginn der Arbeiten eine vor- 

aussichtliche Zeitspanne yon 15 Jahren vor. 
Schon im ersten Sommer wurde damit be- 

gonnen, die notwendigen Untersuchungen fiber 
die Selbstfertilit~it im Feldbestande durchzu- 
fiihrei1, 4. h. es wurden zu diesem Zweck im 
ersten Jahre mehr als 50 ooo ~.hren einzeln unter 
Pergamintfiten isoliert, um die Ansatzfiihigkeit 
bei erzwungener Selbstbefruchtung zu prfifen. 

Solche oder ~hnliche Versuche sind bereits 
in frfiheren Jahren yon einer Reihe yon For- 
schern gemacht worden, meist allerdings in der 
Weise, dab man nahe verwandte Elitepflanzert 
miteinander kreuzte, um durch diese Auswahl 
brauchbarster Eltern und deren Kombination 
ertl6hte Leistungen in der Nachkommenschaft 
zu erhalten. Derartige Inzuchtversuehe m i t  
Roggen beschreiben z. B. STEGLICIt und PIEPER, 


