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Mutationsversuche an Kulturpflanzen 
VIII. Mehltauresistenz und ihre Genetik bei Winter~ersten-Mutanten 

V on  ILSE NOVER u n d  GERHARD BANDLOW 

Uber  das umfangreiche Mutan tensor t iment ,  das im 
In s t i t u t  Iiir Kul turpf lanzenforschung Gatersleben 
durch R6ntgenbes t rah lung  yon Saatgut  einiger Som- 
mar- u n d  Wintergers tensor ten  ents tand,  ist ver- 
schiedentlich berichtet  worden.  Die Mit tei lungen 
betrafen vorwiegend Formen,  die in morphologischen 
u n d  entwicklungsphysiologisehen Merkmalen yon 
der Ausgangssorte abwiehen (STuBBE und  BANDLOW 
1946/47, BAXDLOW 1954, SAGROMSK': 1954, 1956; 
SCI~OLZ 1955, 1956, 1957 ). Doch wurde bereits im 
Jahre  1951 auf einige mehl tauresis tente  Mutan ten  
aufmerksam gemacht,  die wir un te r  64 auf a n & r e  
Abweichungen ausgelesenen X~-Pflanzen der Winter -  
gerste Friedrichswerther  Berg feststellten (BANDLOW 

1951). 
Resistenz-Untersuchungen 

Mit diesen Mutan ten  wurde welter gearbeitet.  Es 
sollte e inmal  ihr Verhal ten gegentiber einer gr6Beren 
Anzahl  yon  Herkfinften und  Rassen des Erregers 
Erys@he grami~is DC. f. sp. hordei Marchal, zum 
anderen der Erbgang  ihrer Resistenz im Kreuzungs-  

experiment  un te rsucht  warden. Von den 195o gesam- 
mel ten  Mehltauherki inf ten s tanden  zu Beginn der 
Arbei ten drei zur Verftigung, die auf den wiehtigsten 
Testsorten von HONECXER (1937) als Rassen A, B 
u n d  D bes t immt  worden waren (Tab. 1). 

Tabelle 1. VerhaIten der Rassen A, B, C und D yon 
Erys@he gmmi~is ]. sp. hordei au/ drag Testsorlen. 

I R a s s e  
Testsorte 

Weihenstephan CP 127422 o 4 o 4 
Ragusa b o o t 4 
ttofdeum spontaneum nigrum o o o 
Bewertung: o = k6in Befall. 4 ~ sehr starker Befal[ 

Die 8 Mutan ten  der Wintergers te  Friedrichswerther 
Berg (5ol, 511, 512, 513, 514, 515, 520 und  525a) 
fielen im Fr i ih jahr  1951 dadureh auf, dab sie trotz 
mehrfacher kiinstl ieher Infekt ion  junger  Pfianzen 
im Gew~ichshaus hochresistent gegell die Rassen A 
u n d  D bliebell. Alle Gersten auBer Mut. 5ol reagierten 
atff die Mehltauinfekt ionen mi t  s tarken Nekrosen. 
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Die resistenten Mutanten wurden im Herbst  des 
gleichen Jahres erneut geprtift. Dazu wurde eine aus 
den Herkfinften des Jahres 1951 isolierte Rasse C 
zus~ttzlich herangezogen, die durch ihren starken Befall 
der Testsorten Weihenstephan C P  und Ragusa b 
gekennzeichnet war (Tab. 1). Alle 8 Mutanten  waren 
ffir dieze Rasse C anf~llig. Da  die vorhandene 
Rasse A inzwischen geringe Verunreinigungen aufwies, 
wurde s ta t t  ihrer eine 1951 isolierte Rasse A verwendet.  
Dies schien nach dem identischen Verhalten beider 
Rassen A auf den angeftihrten Testsorten unbedenk-  

keit (B 5, B6F ) vorliegt. Das gleiche trifft for die 
Rassengruppe C zu: Resistenz gegen C 2, C a und An- 
f~illigkeit ffir C a, C 5. Beim Vergleich mit den anderen 
Mutanten  finden wir bei 8 Ra~sen tibereinstimmendes 
Verhalten, in ffinf F&llen Resistenz (A S, D1, B2, Ba, Ce) 
und in drei F/illen Anf~illigkeit (B 5, B 6, Cs). Anderer-  
seits weieht Mu*. 5Ol bei sechs Rassen gegeniiber der 
anderen Mutantengruppe ab, indem s'_'e gegen die film 
Rassen A 1, A a, A a, D a, C a nicht anf~tllig und gegen C a 
anf~illig ist, w/ihrend die t~brigen Mutanten  sich um- 
gekehrt  verhalten.  

Tabelle 2. Obersicht ~ber die bis 1957 in Deutschland/estgestelllen Rassen yon Erysiphe graminis /. sp. hordei Marchal. 
R a s s e n g r u p p e  

Testsorte A D B ! C 
R a s s e  R a s s e  R a s s e  I R a s s e  

A~ A~ A~ A~ D~ D a B2 B3 B~ B5 Be (F) B~ (CJ C2 Ca C~ C~ 

"vVeihenstephan 
CP 127422 

Ragusa b 

Weihenstephan 
Stamm 37/236 

Weihenstephan 
Stamm 4U245 

Rinn 4 

Hordeum spontaneum 
nigrum 

Gaterslebener Mufanten 
511, 512, 523, 524, 
515,520, 525a 

Gaterslebener 
Mutante 5ol 

BewertuItg: o = kein Befall; 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

o 4 o 4 

o o 4 o 
O O O O 

O O O O 

4 o-1  4 4 

0 0 0 0 

A5 

O O 

o 4 

o 4 

o 4 
0 0 

3-4 o 

0--1 0--2 

-- 0 

= sehr starker Befall; - -  = ,,nicht geprfifV% 

4 4 4 4 4 4 

0 0 0 0 0 0 

4 o o 4 4 4 

4 4 o o o o 

o o o o 4 4 

o o o o 4 o 

0--20--1 -- 4 4 o-i 

4 4 4 4 

4 4 4 4 

4 4 4 4 

4 4 4 4 

4 4 4 4 

o o 3 4 

o-1 4 o-1 4 

o-2 o-1 4 4 o-1 o - 4 4 - 

lich. Die Infektionsergebnisse zeigten jedoch, dab 
alle Mutanten,  auBer 5Ol, yon der Rasse A195I stark 
befallen wurden. 

Auf den Mutanten war also eine weitergehende 
Spezialisierung des Erregers zu erkennen. Ahnliches 
hat te  HOXECK~R (1949) auf St~mmen aus Kreuzungen 
mit  verschiedenen Ragusa-Selektionen beobachtet .  
ULONSKA (1953) , der HON}~CX~t{s Untersuchungen in 
Weihenstephan fortsetzte, best~itigte und vertiefte 
diese Beobachtungen.  Anf Grund der neuen Erkennt -  
nisse wurde das dreigliedrige Testsort iment der Tab. 1 
um einige wertvolle Differentialwirte, darunter  auch 
die Mutanten,  erweitert, und es wurden darauf um- 
fangreiche Rassenanalysen in den folgenden Jahren 
durchgeffihrt (NovzR 1957). In  Tabelle 2 soll eine 
{)bersicht tiber die bis 1957 in Deutschland fest- 
gestellten Rassen yon E. graminis f. sp. hordei gegeben 
werden, da ihr Verhalten anf den Testsorten auch ft~r 
die Resistenz der Gaterslebener Mutanten und ffir 
deren genetische Konst i tu t ion yon Bedeutung ist. 

Aus Tab. 2 ist zu entnehmen:  

1. Die Mutante  5ol  ist in ihrem Resistenzverhalten 
yon den fibrigen Mutanten  deutlich verschieden. Es 
liegen ffir Mut. 5Ol die Bewertnngen des Befalls yon 
14 Rassen vor. Gegen lo  Rassen ist sie resistent und  
gegen 4 Rassen anf&llig. I m  einzelnen ersteekt sich 
die Resistenz auf alle vier untersuchten Rassen der 
Rassengruppen A nnd die beiden Rassen der 
Gruppe D, w/ihrend bei Rassengruppe B zur einen 
H/ilfte Resistenz (B2, Ba) und zur anderen Anf&llig- 

2. Die Mutanten 511, 512, 513, 514, 515, 520 
und 525 a besitzen n i c h t  - -  wie zun&chst nach 
Infektion mit  den Rassen A 2 und D 1 angenommen 
wurde - -  Resistenz gegen die Rassengruppen A und D, 
sondern nur  gegen einzelne Rassen (A S, A 5 und D J  
aus diesen Gruppen;  dariiber hinaus sind sie auch 
resistent gegen die Rassen B2, Ba, B 7 und C~, C a. Sic 
verhalten sich 16 Mehltaurassen gegeniiber unter- 
einander gleich, n~imlich gegen 8 Rassen resistent und  
gegen 8 Rassen anf~llig und s t immen in dieser physio- 
logischen Eigentiimlichkeit mit  keiner anderen Test- 
sorte t~berein. Nach sp~iteren Befunden liegt ent- 
sprechendes Verhalten wahrscheinlich in der Winter-  
gerste Almersfelder, Hor. 1324 des Sortiments Gaters- 
leben, vor  (NovER und MANSFELD 1956 ). Ihre  
Resistenz ist stets mit  mehr  oder minder ausgepr~igten, 
groBen Nekrosen verbunden. 

B e s c h r e i b u n g  d e r  M u t a n t e n  

Im  folgenden sei eine kurze Besehreibung der 
Merkmale gegeben, in denen die Mutanten yon der 
Ausgangssorte abweichen : 

Mut. 5oi .  Wuehsh6he niedriger (77 crop als die 
der Ausgangssorte Friedrichswerther Berg (lO9Cm); 

1 Die Difierenzen zwischen den Halml~ngen der einzelnen 
Mutanten und denen der Kontrolle sind mit P : 0,0027 
gesicherte Durchschnittswerte yon 6 Jahren und yon 
1 Jahr  (1957) bei der Zahl der Spindelstufen. Die Werte 
der looo-Korngewichte sind bei den Nummern 5ol, 513, 
515, 52o, 525 a fiinfj ~thriger, bei 512 und 5 ~2 vierj~hriger 
und bei 514 dreij&hriger Durchschnitt. Schol3termine 
sind vierj&hriger Durchschnitt  in l<leinwanzleben. 
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dementsprechend ist auch die ~_hre mit nur 12, 9 
Spindelstufen kiirzer als bei der Kontrolle mit 19, 9 
Stufen. Das lOoO-Korngewicht ist mit 43 g das gieiche 
wie bei der Ausgangsform (43 g), wahrend die Be- 
stockung schwach ist. Die Mutante schogt 6 Tage 
frfiher als Friedrichswerther Berg. Auffallend ist der 
starke Wachsfiberzug an dem schm~ileren Blatt und 
Halm. Die Winterfestigkeit ist deutlich herabgesetzt. 
Resistent gegen die Mehltaurassen A t, A2, Aa, A~, D 1, 
Ds, B2, Ba, C~ und Ca (Tab. 2). Bei der Infektion mit 
diesen Rassen treten sparer, etwa nach 14--2o Tagen, 
schw/ichere Nekrosen auf. Der Erbgang der Resistenz 
gegen Rasse A~ ist monogen dominant (P = O,Ol). 

Mut. 511 bildet an Blatt und Halm keine Wachs- 
schicht aus, so dal3 die Pflanzen gl~nzend grfin aus- 
sehen. Halml/inge lO3 cm gegeniiber Kontrolle lO 9 era. 
In den fibrigen Merkmalen gleicht sie der Ausgangs- 
form. Resistent gegen die Mehltaurassen A~, As, Dx, 
B2, Ba, BT, C2 und Ct (Tab. 2). Mit der Resistenz- 
reaktion sind mehr oder weniger starke Nekrosen ver- 
bunden, Resistenz gegen Rasse A~ wird monogen do- 
minant vererbt (P = o,o7). 

Mut. 512. WuchshShe etwas niedriger (96 cm) 
als die der Ausgangssorte (lO 9 cm). Die Mutante 
schoBt 4 Tage frtiher als Friedrichswerther Berg. Mehl- 
tauresistenz wie Mut, 511 (Tab. 2), desgleichen die 
nekrotischen Reaktionen. Resistenz gegen Rasse A = wird 
monogen nnvoIlst~ndig dominant vererbt (P < O,Ol). 

Mut. 513 , Spindelstufenzahl mit 22,9 h6her als 
Kontrollwert (19,9). Das looo-Korngewicht liegt et- 
was niedriger (39 g gegentiber 43 g). Mehltauresistenz 
nnd Blattverf/irbungen wie Mut. 511 (vgl. Tab. 2). 
Resistenz gegen Rasse A 2 wird monogen dominant ver- 
erbt (P > O,Ol). 

Mut. 514 gleicht im Gesamttyp etwa der vorher 
beschriebenen Mutante 513. Ihre Halmlfinge ist mit 
lOO cm ktirzer als die der Kontrolle (lO 9 cm), Spindel- 
stufenzahl dagegen gr6Ber (22,3 , 19,9). SchoBt 3 Tage 
frtiher, lOOO-Korngewicht 40,0 g (Kontrolle 43 g). Mehl- 
tauresistenz und Blattverf~rbungen wie Mut. 511 (vgL 
Tab. 2). Resistenz gegen Rasse A 2 wird monogen un- 
vollst~indig dominant vererbt (P < o,ol). 

Mut. 515. Halml~inge (96 cm) geringer als bei 
der Ausgangssorte (lO 9 em). Trotzdem ist die Spindel- 
stufenzahl mit 24,1 h6her als bei der Kontrolle (19,9), 
Der Schol3termin liegt 5 Tage frtiher als bei Friedriehs- 
werther Berg. Mehltauresistenz (Tab. 2) und Nekro- 
senbildung wie Mut. 511; Resistenz gegen Rasse A~ 
wird monogen dominant vererbt (P = o,67). 

Mut. 520. lOoo-Korngewicht (39 g) etwas gerin- 
ger als Kontrollwert (43 g). Sie schol3t knapp 3 Tage 
friiher als Friedrichswerther Berg. Mehltauresistenz 
(Tab. 2) und nekrotisehe Reaktion wie Nut. 511; Re- 
sistenz gegen Rasse A2 wird monogen unvollst~indig 
dominant vererbt (P < O,Ol). 

Mut, 525a besitzt im Gegensatz zu der nutans- 
Nhre der Ausgangssorte eine dichte und aufrecht ste- 
hende ~hre, eine Halml~inge yon 97 cm (Kontrolle 
lO 9 cm), eine Spindelstufenzahl yon 23,4 (Kontrolle 
19,9) und ein lOoo-Korngewicht yon 4o,7 g (Kontrolle 
43 g)- Wie die vorstehenden Mutanten 511 his 52o ist 
sie widerstandsf~ihig gegen die Mehltaurassen A> A> 
D1, Be, Ba, B~, C~ und C~ und reagiert mit grogen ne- 
krotischen Blattverfiirbungen. Resistenz gegen Mehl- 
taurasse A= wird monogen unvollst~indig dominant 
vererbl (P < O,Ol). 

Pri i fung auf Identit i it  der Gene 

Die 8 mehltauresistenten Mutanten sind zur Prtifung 
der Lokalisation der Resistenzgene jede mit jeder ge- 
kreuzt worden. Die Ergebnisse sind folgende: 
1. Mut. 5Ol • Mut. 511, 512, 513, 514, 515, 520, 525a. 
Die Fx-Generation der Kreuzungen Mut. 5Ol mit den 
iibrigen mehltauresistenten Mutanten waren erwar- 
tungsgem~B resistent und die F 2 spaltet stets auf. Die 
Resistenz von 5o Iist  demnaeh durch ein anderes Gen als 
bei den iibrigen 7 Mutanten bedingt. Es liegt hier also 
Heterogenie fiir das gleiche Ph~in vor. Die bei zwei 
unabMngigen dominanten Genen zu erwartende Auf- 
spaltung von 15 resistent : 1 anf~illig jedoch war bei 
keiner Kreuzung verwirklieht. Statt  dessen traten 
stets sehr labile Spaltungsverh~iltnisse auf. Naeh den 
Erfahrungen in der Resistenzztichtung sind klare 
Spaltungen selten. Zumeist werden abweichende 
Zahlenverh~iltnisse dureh die Wirkung von Neben- 
genen erkl~irt, die u. a. Nekrosen oder Chlorosen aus- 
16sen. Diese Modifikatoren reagieren auf Umweltein- 
fltisse besonders empfindlieh. Das haben z. B. HON- 
~CKXl~ (1938), IKOFS}aAI~Iv und KUCKUCK (1938), Ru- 
DORF und WIENHuEs (1951) fiir Gerstenmehltau nach- 
gewiesen. Im iibrigen wurde hgufig beobachtet, dab 
Mutanten bei Kreuzung miteinander ,,ein Reaktions- 
verm6gen eigener Art haben, das je nach Umweltver- 
hAltnissen und genotypischem Milieu wechseln kann" 
(GusTAFSSON 1953, BANDLOW 1954). In einzelnen F~Ilen 
erkl~tren wir uns unerwartete Spaltungen durch Wir- 
kung von fremdem Pollen anf/illiger Sorten, da Winter- 
gersten nicht setten mehr oder weniger often bltihen. 

Die Mutante 5Ol erh~ilt die Bezeichnung Obsistens 
(Ob). 

2. Kreuzungen der Mutanten 511, 512, 513, 514, 
515, 520 und 525 a miteinander. 

Die Nachkommenschaften der Kreuzungen 511 mit 
den tibrigen 6 Mutanten sind in der Fx-, der F 2- und, 
soweit untersucht, in den groBen Fa-Generationen re- 
sistent (Tab. 3). Das Resistenzgen der Mutante 511 
ist mit den entsprechenden Genen der Mutanten 512, 
513, 514, 515, 52o und 525a demnach identisch. Dar- 
aus folgt, dab auch die Mutanten 512--525 a d a s  
gleiche Resistenzgen besitzen, also ebenfalls unterein- 
ander genetisch identisch sin& Die durchgeffihrten 
Kreuzungen bestgtigen diesen Schlug. 

In der Kreuzungsgruppe 512 • 513, 514, 515, 520, 
525 a f~llt lediglich die F 2 yon 512 • 520 aus dem 
Rahmen, da sie als einzige yon s~tmtlichen F2-Genera- 
t ionen-- auch von denen der iibrigen Kreuzungsgruppen 
- -  einheitlich spaltet. In  der Kreuzung 512 • 514 
sind die F 1 und F2 resistent, doch in der F a treten neben 
9 resistenten Familien noch 3 spaltende auf. Hier muB 
Fremdloefruchtung durch Pollen anffilliger Sorten 
stattgefunden haben, diese Aufspaltungen sind daher 
in die Tabelle nicht mitaufgenommen worden. 

Zwei ~hnliche F~tlle sind in der Gruppe Mut. 
513 • 514, 515, 52o, 525 a aufgetreten, die im ganzen 
ebenfalls resistent ist, aber in den Fa-Generatiorien der 
Kreuzungen 513 > 514 und 513 • 515 auger 41 
bzw. 43 resistenten, nieht spaltenden Familien 1 noch 
bzw. 6 offenbar wieder durch Fremdbestgubung ver- 
ursachte spaltende Familien enthalten. 

In der Kreuzungsgruppe Mut. 514 > 515, 52o, 525a 
sind alle F1-Generationen erwartungsgem~tB resistent. 
Von den beiden untersuchten F2 ist dieienige aus der 
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Kreuzung 514 • 5~5 einheitlich resistent, w~ihrend 
die Fs aus 5~4 • 52o 3 resistente Nachkommenschaf- 
ten ( =  187 Pflanzen) und 3 spaltende entMlt.  

Auch in der Kreuzungsgruppe Mut. 515 • 52o, 525 a 
treten in der Fe yon 515 • 520 neben 4 einheitlichen 
resistenten Fx-Nachkommenschaften (zusammen 262 
Pflanzen) gleichzeitig 5 spaltende auf. Die Kreuzung 
515 • 525 a hat konstant resistente P~-Pflanzen er- 
geben. 

Das gleiche trifft ftir die letzte Kreuzung, 52o • 525 a, 
ZU. 

Es ist auff~llig, dag Aufspaltungen in den Fa-Gene- 
rationen aller 18 Kreuzungen nur dort auftreten, wo 
Mut. 52o als Pollenspender beteiligt ist. Mit Fremd- 
befruchtung kann man diese Aufspaltungen daher 
nicht erkl~iren, Doch k6nnte das mutierte Allei labil 
sein, so dab Rfiekmutationen zum anfiilligen Ausgangs- 
gen zu erwarten sind und einzelne Spaltungen verur- 
sachen. 

Tabelle 3. Kreuzungen des Mulanten 5 ~ ,  5~2, 5~3, 5~4, 
5~5, 52o, 525 a miteinander. 

P-Generationen 

511 X 5~2 
511 X 5x3 

5 ~  X 5~4 

5~z • 515 

511 X 520 
51~ • 525a 

512 X 513 

512 X 514 
512 X 515 

512 • 520 

] F~-Gene- "[ 
Jahr [ rationen / 
der l __j 

Kreuzungen | resistente | 
~ . . _ . ~  Pflanzen | 

5z3 x 5~4 
5~3 x 515 
513 x 525 a 

5~4 x 515 

5~4 • 52o 

515 X 52o 
5~5 x 525a 

Fz-Generationen 

resisterlte 
Pflanzerl I Familien 

245 

~7 o 

1OO 

z87 
~85 

9 

520 X 525a 
Eine nach Zusammenstellung dieser Ergebnisse 

41 
43 

vor- 
genommene Infektion der Mut. 52o zeigt, dab sie nun- 
mehr ein Gemisch yon mehltanresistenten (ca. 80%) 
und -anf~illigen (ca. 2o%) Typen darstellt. Ob letztere 
tatsfichlich Rfickmutationen oder etwa Verunreini- 
gungen sind, lieB sich an den Keimpfianzen noch nicht 
kl/iren. 

Im ganzen fiihrt die Analyse zu dem Schlul3, dab die 
Resistenz der 7 Mutanten Nr. 511, 512, 513, 514, 515, 
52o und 525 a gegen die Mehltaurasse A~ in allen Ffillen 
auf demselben A1M beruht. 

Dieser Mutantentyp erh~ilt die Bezeichnung Re- 
sistens (Res.). 

Bespreehung der Ergebnisse 
Resistenz gegen Erysiphegraminis als zfichterisch 

wertvolle Eigenschaft wurde schon verschiedentlich 
bei Gerste gefunden. Die erste r6ntgeninduzierte 

mehltauresistente Mutante erhielten FREISLEBEN u n d  

LZlN (1942) aus der anf~41igen Sommergerste Haisa. 
Sie wird von keiner bisher in Deutschland verbreiteten 
Rasse befallen. Auch HOFV'MAN~ (1957) erzeugte eine 
vollresistente Mutante aus der teilresistenten Saale- 
gerste, einer Sommerform. HANSEL nnd ZAKOVSKY 
(1956a, 1956b ) lasen aus Xa-Linien der anf~lligen Som- 
mergerste Vollkorn neben einer Anzahl m~Big resisten- 
ter Pflanzen ebenfalls eine Mutante aus, die gegen fi~nf 
Mehltaurassen widerstandsf~ihig war, sowie einige Mu- 
tauten mit Resistenz gegen zwei Rassen, 

W~hrend alle Autoren die erwtinschte Mutation in 
S o m m e r gersten auslbsten, haben wir die analysierten 
acht Mutanten aus der win  t e r f e s ten ,  mehltauanfiilli- 
gen Sorte Friedrichswerther Berg gewonnen. Die sieben 
Resistens-Mntanten (511,512, 513,514, 515, 52o, 525 a) 
sind ebenso winterfest wie die Ausgangssorte, nur 
Obsistens (5ol) ist empfindlicher, besonders gegen Frost 
im Frtihjahr. 

Es ist h~iufig auf den Ausgang epidemischen Mehl- 
tanbefalls yon Wintergerstenschl~tgen aufmerksam ge- 
macht worden und auf die naehteiligen Folgen fiir 
benachbarte junge Somnlergerste im Frfihjahr (PaPs 
und RADEMACI~ER 1934). Wegen dieser Gefahr ist die 
Schaffung resistenter Wintergersten eine sehr wichtige 
Aufgabe. Die Kombination Winterfestigkeit-/Resistenz 
erscheint in unbearbeitetem Material selten (NovER und 
MANSFELD 1956 ). In Deutschland werden deshalb 
Wechsel- oder s0gar Sommerformen als Resistenztr~ger 
in der Wintergerstenziichtung verwendet. Doch zeigen 
die teilresistenten, winterfesten Neuziichtungen wie 
Kleinwanzlebener Rekord, Askania, Firlbecks Vier- 
zeilige und die an verschiedenen Zuchtstationen ent- 
wickelten St~tmme, dab eine Kombination yon Winter- 
festigkeit und Mehltauresistenz durchaus m6glich ist 
(vgl. RuI)ORF undWIENUuEs ~951). Das trifft auch ffir 
die Resistens-Mutanten aus Friedrichswerther Berg zu, 
einerunserer sehr winterfesten Gersten, und dadurch 
gewinnen sie besondere Bedeutung. Sie werden in Ga- 
tersleben ziichterisch weiter bearbeitet, wobei sich be- 
sonders Mut. 511, 515 und 52o durch hohe Ertr/ige, 
gute Standfestigkeit und um zwei Tage frtihere Reife 
als die Ausgangssorte Friedrichswerther Berg aus- 
zeichnen (SctmLZ 1957). Auch in bezug auf ihre Kom- 
bination der Resistenz gegen die versehiedenen Mehl- 
taurassen sind die aeht Mutanten yon Interesse, so- 
wohl als Testsorten fiir Rassenanalysen (Nov~R 1957) 
wie als Kreuzungspartner far Analysen der Resistenz- 
faktoren. 

Die vorliegende genetische Analyse bezieht sich nut  
auf die Resistenz gegen die Rasse A> die in allen acht 
F~illen monogen unvollst~indig oder vollst~tndig domi- 
nant vererbt wird. HONECKER land in Kreuzungen 
mit der gegen die Rassengruppen A und D resistenten 
Sommergerste Pflugs Intensiv ebenfalls einen unvoll- 
st~tndig dominanten Faktor ffir die Resistenz gegen A. 
Die Wechselgerste Ragusa b vererbt Resistenz gegen 
einzelne Rassen aus den Gruppen A und B domi- 
nant. Amerikanisehe Autoren stellten gegen die am 
h/iufigsten untersuchte Rasse III  bei acht Sorten gleich- 
falls dominanten oder unvollst~tndig dominanten und 
nur bei zwei Sorten rezessiven Erbgang lest (BRm~s 
1935, 1938; BRI6GS und BARRY 1938 ; BRINGS und 
STANFORD 1938 ; STANFORD und BRI~S 194o; SCI~AL- 
LER und Bilious 1955). Mehltanresistenz war bei acht 
Sorten monogen, bei drei Sorten digen nnd bei einer 
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Sorte trigen bedingt. TIDD (1937, 194o ) wies ffir Re- 
sistenz gegen Rasse VI  bei vier Sorten vollst~ndige 
bzw. unvollst~indige Dominanz nach. FAVRET (1949) 
identifizierte ftir die Resistenz gegen die argenti- 
nisehen Rassen ~ a nd  2 ein dominantes  und ein 
rezessives Gen. STARLING (1955/56) land fiir Rasse I X  
bei einer Sorte zwei unabh~ngige dominante  Resistenz- 
faktoren und bei acht  weiteren Sorten einfache Domi- 
nanz. Auch bei j apanisehen Untersuchungen an 
Gerste iiberwiegen die dominanten Resistenzgene : bei 
7 Variet~ten liegt monogen vollst~indige Dominanz und 
bei einer unvollst~indige Dominanz vor. Gegentiber 
diesen acht  dominanten Erbg~ngen mit  Einzel- und 
verschieden umfangreicher Gruppenresistenz ist ein- 
fache Rezessivit~tt nur  bei zwei Soften nachgewiesen 
worden, auBerdem in zwei F~llen Komplementfirfak- 
toren (I-IIURA und HETA 1952, 1953). Allgemein scheinen 
rezessive Resistenzfaktoren also seltener vorzukommen.  
Ftir Mutanten ist der von uns festgestellte 1Jbergang 
eines Merkmals vom rezessiven in den dominanten 
Zustand bei Gerste in dieser H~iufigkeit sehr unge- 
w6hnlich, sind doch die meisten bisher entdeckten 
Gers tenmutanten  rezessiv gewesen. 

Was die Frage nach der Ident i tg t  der Gene anbe- 
trifft, so sind nnr  2 unabMngige  Gene bei den acht  
mehltauresistenten Mutanten wirksam: eines bedingt  
die Resistenz der Mut. 5Ol (Obsistens) und ein zweites 
diejenige der iibrigen 7 Mutanten 511, 512, 513, 514, 
515, 52o, 525a (Resistens) mit ihrem gleichen, auBeror- 
dentlich differenzierten Resistenzspektrum. HONECKEI~ 
(1942) wies identische Resistenzfaktoren in den Sorten 
Pflugs Intensiv  und Ragusa a nach. Andererseits ist aus 
den zahlreichen Kreuzungsanalysen z. B. yon B ~ I ~ S  
undMitarbeitern zu entnehmen,daB Resistenz gegen eine 
best immte Rasse auf vielen verschiedenen Genen be- 
ruhen kann : In  12 amerikanischen Sorten ist Resistenz 
gegen Rasse I I I  auf die Wirkung yon acht  Genen zu- 
r/ickzuftihren, wobei die Gene Mlp und  Mly in drei 
Sorten identisch sind, das Gen Mla in zwei unabh~in- 
gigen Sorten vo rkommt  und in einer dri t ten als Allel 
Mlae vorliegt, 

Auger  der Mehltauresistenz zeigen unsere beiden 
Mutan ten typen  weitere Merkmals~nderungen. 

1. Mut. 5oi  Obsistens: herabgesetzte Winterfestig- 
keit, s tarker  Wachsiiberzug, schwache Bestockung, 
Halm und ~hre  verkftrzt, fr/]hreif. 

2. Die 7 Resistens-Mutanten haben meist geringere 
Halml/inge, teilweise ein geringeres lOOO-Korngewicht, 
abet auch eine grSl3ere Spindelstufenzahl als die Sorte 
griedrichswerther Berg. Mut. 511 ist gleichzeitig wachs- 
los nnd  ebenso wie 515 und  520 ertragreich, standfest 
und frtil2er reif. Auch 512 schoBt frtiher als die Aus- 
gangssorte, und Mut. 525 a ist ein sogar parallelumTyp. 
f]ber  m6gliche Korrelationen zwischen diesen Merk- 
malen and der Mehltauresistenz kann  noch niehts aus- 
gesagt werden. 

Zusammenfassung 
Die im Jahre  1951 zun~chst allgemein gegen die 

Rassen A und D nachgewiesene Mehltauresistenz yon 
8 r6ntgeninduzierten Wintergers tenmutanten  fat diffe- 
renziert und erweitert worden. Mut. 5Ol ist gegen lO 
yon  14 untersuchten Rassen der Rassengruppen A, D, 
B und C resistent (A~, A~, Aa, A~, D~, D a, B e, B~, C~, 
Coo) und gegen vier anfStllig (B~, B~, C~_, C~). Die iibrigen 
7 Mutanten 511,512,  513, 514, 515, 52o und 525 a zei- 

gen tibereinstimmendes Resistenzverhalten: Von den 
16 untersuchten Rassen der Rassengruppen A, D, B, 
C sind die Mutanten gegen acht  resistent (A 2, A~, D 1, 
B2, Ba, BT, C2, C4) und ftir die anderen acht  anf~illig 
(A 1, Aa, A 4, D3, B 5, B6, C~, C~). Die Mutanten stellen 
durch diese ihnen eigenttimliche, bisher nicht bekannte  
Kombinat ion der Resistenz gegen verschiedene Rassen 
von Erysiphe graminis hordei wertvolle Differential- 
wirte dar. 

Die Genetik der Mehltauresistenz ist bei den acht  
Mutanten fiir die Rasse A e untersucht  worden. Zwei 
unabh~ingige Gene sind nachgewiesen: eines bedingt 
die Resistenz von Mut. 5Ol (Obsistens) und ein zweites 
diejenige der tibrigen sieben Mutanten 511, 512, 513, 
514, 515, 52o, 525 a (Resistens). Diese sieben Mu- 
tan ten  sind also bzgl. der Mehltauresistenz genetisch 
identisch, w~ihrend Nut .  5ol  heterogen ist. Vererbt  
wird die Mehltauresistenz bei allen acht  Mutanten 
monogen und vollst~indig bzw. unvollst~ndig dominant.  
Lediglich Mut. 52o scheint sich labil zu verhalten. 
Alle Mutanten zeigen zus~tzliche Merkmals~nderun- 
gen. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 
AICHINGER, ERWIN: Die Zwergstrauchheiden ais Vegetations- 

entwicklungstypen (Fortsetzung und SchLu~). He~t X I I I  u. 
XIV Angewandte Pflanzensoziologie, Ver6ffentlichungen 
des Inst i tuts  ftir Angewandte Pflanzensoziologie des 
Landes X~rnten. VVien: Springer 1957. Heft  13 :84  S., 
Brosch., 6,6o DM. Heft  I 4 : 1 7 5  S. und 6 Abb., Brosch. 
15,-- DM. 

Als Fortsetzung zu den im Heft  X I I  der o. a. Schriften- 
reihe (besprochen im Band 27, Heft  3, S. 15o ) dargestell- 
ten CMluna- und Ericc~ carnea-Heiden werden als Fort-  
setzung und SchluB die tibrigen im Untersnchungsgebiet 
des Verfassers vorkommenden Zwergstrauchheiden als 
Vegetationsentwicklungstypen bearbeitet.  Wie in der 
erstgenannten Ver6ffentlichnng sollen die vorliegenden 
Arbeiten dem Forstmann Hinweise ftir die 0dlandanf-  
forstung geben und aufzeigen, unter welchen St andorts- 
bedingungen diese Heiden auftreten, wie sie entstanden 
sind und wohin sie sich entwickeln. Die Ftille des vor- 
gelegten Materials erlaubt es nur, im Rahmen einer kurzen 
Besprechung wichtige Punkte herauszustellen. 

Im Heft  X I I I  werden die Rhododendron hirsutum-, 
Rhododendron inlermedium- nnd I~hododendron /er~'ugi- 
ne~m-Heiden, sowie die Rhodothamnus chamaecistus- und 
die Loiseleuria procumbens-i.ieiden als Vegetationsent- 
wicklungstypen dargestellt. 

Das Heft  XIV bringt die Arctostaphylos uva-ursi-, die 
Arctuos alpine, s-, die Vaccini~m mytillz~s-, die Vaccinium 
~ligi~os~m, die Vaccinium vitis-idaea-, die Empetrum-, 
die GlobuIc~ric~ cordi/olia- und die Dryers octopetcda-tteiden. 

Der Verfasser untersucl~t in jedem Tall den Standort,  
die Erltstehung und die t~ntwicklung der aufgezeigten 
Heiden und gibt aus seiner reichen Erfahrung RatschI~ge 
ftir die Behandlung dieser Fl~tchen mit  dem Ziel einer 
Wiederbewaldung oder Festlegung des Bodens durch 
BXnme nnd Strgucher. 

Nicht Bur der Forstmann, sondern jeder, der sich mit  
derVegetat ion,  insbesondere mit  der Anwendung der 
Vegetationskunde in der Praxis der Landeskultur be- 
sch~ftigt, wird aueh ftir andere Gegenden sehr viele An- 
regungen linden. 

Dutch die zentrale Stellung des Entwicklungsgedan- 
kens, wie sie A l c m ~ z ~  vertr i t t ,  werden die Folgerungen 
ftir die Praxis ~uBerst fruchtbar und verdienen volle An- 
erkennung und Anwendung. Scamoni, Eberswalde. 

Bundessortenamt Rethmar: Richtlimen ffir die DurchfiJhr~ng von 
Wertpr[ifungen und $or|enversuchen [m GemLisebau. F r a n k f u r t  

(Main): DI~G-Verlags-GmbH. 1957. lO4 S. und 13 Tab. 
Broseh. DM 3,80. 

Bei der Durchftihrung yon Wertprtifungen im Gemfise- 
bau ist im Gegensatz zu Prtifungen landwirtschaftlicher 
Kulturarten eine objektive Wertbenrteilnng durch den 
Umstand erschwert, dab die meisten Gemtisearten vor 
dem Zeitpnnkt ihrer physiotogischen Entwicklungszeit 
geerntet werden, und jeder Fehler in der Ernte zu groben 
Verf~Llschungen der Ergebnisse ffihren kann. 

Aus diesem Grunde ist die Herausgabe der Richtlinien 
sehr zu begrtil3en. 

Im 1. Tell werden allgemein technische Voraussetzungen 
behandelt und die wesentlichen Momente aufgeftihrt, die 
w/ihrend eines Versuches yon der Planung tiber die Aus- 
Saat bis zur Ernte und Verarbeitung zu beachten sind. 
Der 2. Tell bringt fiir die gangbaren Gemtisearten spezielle 
Anleitungen ftir die Versuchsdurchftihrungen. Jede 
Xulturar t  wird einzeln besprochen, ihre Ansprtiche an 
Boden, Klima und Anbaubedingungen angeftihrt und auf  
~lie besonderen und wesentlichen Gesichtspunkte der \Vert- 
beurteilung hingewiesen. Sehr spezifizierte Angaben 
werden bei der Ernte, tiber die Vornahme derselben und 
die Behandlung des Erntegutes gegeben. Die Markt- 
ggngigkeit der neuen Sorten muB beobachtet werden und 
eine Sortierung nach den Bestimmungen des Handels- 
klassengesetzes wird gefordert. Es ist sehr wertvoll, dab 
diese Sortierungsvorschriften gleich in der Broschtire mit 
angegeben sind und dort wo sic noeh fehlen, sollten sic 
spgter erg/inzt werden (z. B. Tomaten nnd Blumenkohl). 

Die Prtifungsergebnisse der Wertprfifnngen bei Ge- 
mfise sind die Grundlage ffir die Zutassung einer ne,aen 
Sorte. Je einheitlicher, sorgfgltiger und praxisngher 
die Prtifungen erfolgen; nm so sicherer werden die Aus- 
sagen tiber den Wert  einer Sorte sein k6nnen. Den Ver- 
suchsanstalten ist mit dieser Broschtire ein wertvolles  
Hilfsmittel zur Erreichung dieses Zieles in die Hand ge- 
geben. Dartiber hinaus ist auch den Ztichtern und jedem 
an der Beurteilnng yon Gemtisesorten interessierten 
Fachmann das Stndium der Richtlinien zu empfehlen. 

Fabig, Quedlinburg. 

H E N N I G, WILLY: Taschenbuch der Zoologie, Heft 2, Wirbel- 
lose I, ausgenommen Gliedertiere. ~. Auflage, Leipzig: Georg 
Thieme 1957. 147 S., 234 Abb., ~ar t .  DM 9,45. 

Nach Ianger Pause beginnt mit  dem genannten Hefte 
alas frtiher unter  der Bezeichnung ,,Selenka-Goldschmidt" 
sehr bekannt und bei Studierenden besonders als Repe- 


