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Studies on the Physiological Specialization of Erysiphe gramlnis DC. 

V. The Reaction of I m p o r t a n t  Fodder  Grasses Cult ivated in the GDR Against some Races of Cereal Mildew 

Summary. In an examination of the susceptibility of 27 fodder grass varieties cultivated in the GDR to 14 races 
of barley mildew, 9 races of wheat mildew and 1 population of rye mildew no infections were obtained. Since the races 
used represented the whole range of pathogenicity of the known races of cereal mildew, it may be assumed that under 
natural conditions cereal mildew does not cause any infection in the examined varieties of forage grasses. 

A. Einleitung 
In vorausgegangenen Untersuchungen hat te  sich 

gezeigt, dab der Echte Mehltau, Erysiphe graminis 
DC., auch innerhalb der Fut ter-  und Wildgr~iser eine 
weitgehende physiologische Spezialisierung aufweist. 
Bei Prtifung der Wirtspflanzenkreise einiger Mehltau- 
populationen von Poa pratensis L., Lolium multi- 
florum Lam., Bromus secalinus L. und Dactylis glo- 
merata L. wurde nachgewiesen, dab diese in erster 
Linie verschiedene Arten der Gat tung ihrer Herkunfts-  
pflanze befallen, sich jedoch auch auf einige Arten 
anderer Gr~isergattungen tibertragen 1leBen. Die 
Infektionen des Getreides mit  Mehltauherkfinften 
von Futtergr~sern sind bis auf wenige Ausnahmen 
negativ verlaufen. So konnte der Poa-Mehltau nur 
auf Hafer  (Avena sativa L.) fibertragen werden, wobei 
jedoch yon 188 infizierten Pflanzen nur 0,7% befallen 
wurden und einen dfinnen Mehltaubelag aufwiesen 
(Mtihle und Frauenstein 1962b). Mit den Mehltau- 
herktinften von Lolium multiflorum Lam. und Dac- 
tylis glomerata L. verliefen die Infektionen bei ver- 
schiedenen Hordeum-Arten positiv. Der Befall betrug 
zwischen 2 und 12% der infizierten Pflanzen, die 
jedoch ebenfalls nur eine sehr schwache Symptom-  
bildung zeigten. Bei Hordeum vulgare L. ssp. hexa- 
stichon Schtire et Kell. erkrankten bei 13bertragung 
des Knaulgras-Mehltaus 37% der Pflanzen, wobei ein 
dichter weiBer Belag auf den Blfittern gebildet wurde. 
Die Vermutnng liegt nahe, dab es sich hier um eine 
Fremdinfektion durch zugeflogene Konidien des 
Gerstenmehltaus handelt. Da kein Saatgut  mehr zur 
Verffigung stand, war eine nochmalige Clberprtifung 
leider nicht in6glich (Mfihle und Frauenstein 1963 
und 1970). Zusammenfassend kann somit festge- 
stellt werden, dab unter  nattirlichen Bedingungen 

mit einem ~3bergreifen des Mehltaus von einem be- 
fallenen Gr~serbestand auf benachbarte  Getreide- 
schl~ige kaum zu rechnen ist. 

Nunmehr  ergab sich die Frage, in welchem MaBe 
umgekehrt  die i3bertragung des Mehltaus von Ge- 
treide auf die Futtergriiser m6glich ist. Die Kliirung 
dieser Frage war in doppelter Hinsicht yon Interesse. 
Einmal  sollten sich aus den Ergebnissen Hinweise far  
die Auswahl der in einem Betrieb gemeinsam zu bear- 
beitenden Getreide- und Gr~serarten im Hinblick auf 
die M6glichkeit des Mehltaubefalls ableiten lassen. 
Weiterhin k6nnte bei posit ivem Infektionsverlauf 
den Griiserztichtern die M6glichkeit gegeben werden, 
die betreffenden Rassen des Getreidemehltaus im 
Rahmen der Resistenzztichtung der Futtergr~tser zu 
nutzen. Aus den dargelegten Griinden hielten wir es 
ftir zweckm~iBig, die wichtigsten gegenw~rtig in der 
DDR zugelassenen Sorten der Futtergr~iser auf ihr 
Verhalten gegentiber verschiedenen Mehltaurassen 
von Weizen und Gerste sowie einer Population des 
Roggenmehltaus zu prtifen. Die Arbeiten wurden in 
den Jahren 1968 und 1969 am damaligen Phyto-  
pathologischen Inst i tu t  der Karl-Marx-UniversitAt 
Leipzig durchgeftihrt. Mehltaurassen wurden ftir 
diese Untersuchungen vom Lehrstuhl ftir Phyto-  
pathologie der Sektion Pflanzenproduktion der 
Martin-Luther-Universit~it Halle zur Verftigung ge- 
stellt. 1 

B. Versuchsmaterial und Methodik 
lm Hinblick darauf, dab die Ergebnisse in erster Linie 

ftir die Ztichter und Vermehrungsbetriebe yon Nutzen sein 

1 Es ist uns ein Anliegen, Frau Dr. Nover ffir die freund- 
liche Unterstiitzung der Arbeit auch an dieser Stelle unse- 
ren herzlichsten Dank auszusprechen. 
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Tabelle 1. Zusammenstellung der gepriifien Grtiserarten 
und -sorlen sowie der als Konlrolle verwendeten Getreide- 
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Pflanzenarten Sorten 

Agroslis alba L. Weil3es Straul3gras 
A lopec**rus praten- Wiesenfuchs- 
sis L. schwanz 
A rrhenatherum Glatthafer 
elatius (L.) 
1. et C. Presl 
Dactylis glomerata Knaulgras 
L,  

Fesluca pratensis Wiesenschwingel 
Huds. 

l.'estuca rubra L. Rotschwingel 
Lolium multi- \Velsches ~Veidel- 
f lorum Lain. gras 

Lolium perenne L. Ausdauerndes 
~Veidelgras 

Lolium wester- Einjghriges 
woldicum \Veidelgras 
Phalaris arundi- Rohrglanzgras 
nacea L. 
Phleum pratense Wiesenlieschgras 
L. 
Poa pratensis L. VViesenrispe 

Karmos 
Motterwitzer 

Kutzlebener 
Motterwitzer 

Motterwitzer 
\Velta 
HI3 3 
Neuga 
Welta 
Zernickower 
Liisewitzer 6023/58 
Marino 
Motterwitzer 
Marino 
Marino Spittling 
Pelo 
Taptoe 
Annua 
Karmos 
Motterwitzer 

Motterwitzer 
Neuga 
Delft 
Hohenheimer 
Kutzlebener 
Neugatterslebener 
Typ V 
SK 46 
Certina 

Carsten V 

Petkuser 

Hordeum vulgate So.-Gerste 
L. 
Triticum Wi.-VCeizen 
aestivum L. 
Secale cereale L. Wi.-I~oggen 

sollten, beschr~inkten wir uns bei der Auswahl der Wirts- 
pflanzen auf das im Jahr 1968 zur Verfiigung stehende 
Grgsersortiment der DDR und priiften das Verhalten von 
27 Sorten. Als Kontrolle wurden je eine anf~tllige Sorte 
von Weizen, Gerste und I~oggen in die Untersuchungen 
einbezogen (vgl. Tab. 1). Als Infektionsmaterial dienten 
t4 Rassen des Gerstenmehltaus, 9 Rassen des Weizen- 

h6ren, sowie die Rasse C 2 (Amsel), die im Jahr 1967 in 
der DDR neu gefunden wurde, und die Rasse D 11, die 
ebenfalls in unserem Gebiet auftritt. Somit waren aus 
alien vier Rassengruppen des Gerstenmehltaus A, B, C 
uncl D u in die Untersuchungen einbezogen wor- 
den. Niiheres zur Charakterisierung dieser Rassen kann 
bei Hoffmann und Nover 1959, Nover 1968, Nover, 
J3riickner, XViberg, Wolfe 1968 und Scholz und Nover 
1967 nachgelesen werden. Fiir den im Versuch verwende- 
ten \Veizenmehltau wurden die Rassen 3, 8, 12, t 5, 16, 17, 
18, 22 und 3~ herangezogen. \Vie aus Tabelle 2 zu ersehen 
ist, konnten diese Rassen sAmtliche im Testpflanzensorti- 
ment vorhandenen Resistenzgene/iberwinden. 

Die ausgew/ihlten Rassen umfafaten etwa ein Viertel 
der bisher identifizierten Rassen des Gersten- bzw. 
Weizenmehltaus. Sie enthalten jedoch alle typischen 
Pathogenit{itseigenschaften. Da die nicht gepriiften 
Rassen keine weiteren bekannten Aggressivit~tsgene, 
sondern nut  eine andere Kombination der auch in den 
gepriiften llassen vorhandenen Gene aufweisen, ist nicht 
anzunehmen, dab durch die Fortfiihrung der Unter- 
suchungen mit den noch ausstehenden Rassen wesentlicb 
andere Ergebnisse erzielt werden k6nnten. 

Die Arbeiten wurden in einem Kabinengew~ichshaus 
durchgefiihrt. Im Gegensatz zu friiheren Mehltauinfek- 
t ionen pikierten wir die zu priifenden Pflanzen nicht in 
T6pfe, sondern in Handkisten in gediimpfte Erde. Jeder 
Versuch wurde mit 3 Wiederholungen durchgefiihrt, 
wobei I Wiederholung jeweils 50 Pflanzen von jeder Gras- 
sorte und eine Kontrolle von 50 Pflanzen der entspre- 
chenden Getreidesorte umfal3te. Die Infektion und Aus- 
wertung wurden in der bisher iiblichen \Veise durch- 
gefiihrt (Miihle und Frauenstein 1962 a, b, 1963, 1970). 

mehltaus sowie I Popula- 
tion des Roggenmehltaus. 
Im einzelnen handelte es 
sich beidem Gerstenmehl- 
tau um die R a s s e A l l ,  
die aus der ~SSR s tammt 
und bisher in der DDR 
noch nicht nachgewiesen 
worden war, B 6, eine in 
der I)DR nur selten vor- 
kommende Rasse, C 3, 
C4, C5, C7, C10, C13, 
C14, C17, C20, die als 
besonders aggressive Ras- 
sen auch inder DI)R nach- 
gcwiescn worden sind und 
zu denen hier fiber 90~ 
des Gerstenmehltaus ge- 

C. Versuchsergebnisse  

Sowohl mi t  den gepri iffen Rassen des Weizenmehl -  
t aus  als auch mi t  der Mehl taupopula t ion  von  Roggen 
verliefen alle Infek t ionsversuche  bei den F u t t e r -  
gr~isern negat iv ,  w~ihrend die Kont ro l lp f lanzen  zu 
100% befallen waren.  Daraus  ergibt  sich also ein- 
deutig,  dab  mi t  e inem l~bergreifen des Mehltaus von  
verseuchten  Weizen-  oder Roggenbest~inden auf 
Futtergr~iser n ich t  zu rechnen ist. Der Gers tenmehl-  
t au  lieB sich mi t  Ausnahme  der Rassen C t 3 u nd  C t 7 
ebenfalls  n icht  auf die Futtergr~iser i iber t ragen.  Mit 
den beiden g e n a n n t e n  Rassen konn te  jedoch auf 
einigen wenigen Pf lanzen yon  Dactylis glomerata L. 
ein schwacher Infekt ionserfolg  erzielt werden (vgl. 
Tab.  3). So war nach In fek t ion  mi t  der Rasse C 13 
auf 2 von 150 gepri if ten Pf lanzen der Sorte Wel ta  

Tabelle 2. Die im Versuch verwendeten Mehltaurassen yon Weizen 

Mehltau- Von der Mehltaurasse fiberwundene (+) Resistenzgene der Weizentestsorten 
rasse (nach Wolfe 1967) 

mlr Mlu Mlt Mlu + Mlt Mla Mle mlh Mlc 

3 + 
8 + + + + 

12 + + 
15 + + 
16 + + + 
17 + + + + 
~8 + + + 1 
22 q- q q- 
31 + + 
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Tabelle 3. Mehltaubefall der Futtergriiser bei Infektion mit 
Rassen des Gerstenmehltaus 
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durch- Mehl- befallene 
tau- Pflanzen- Sorte % befall, schnittl. Infektions- 

Pflanzen Bonitur- datum rasse art wert 

C 13 Dactylis \Velta 1,3 1,5 14. t l .  1968 
glomerata 
L. 

C13 . . . .  1. 9. 1969 
C 17 Dactylis Motter- 2,0 1,0 10. 9. 1968 

glome- witzer 
rata L. 

C17 . . . .  1. 9. 1969 

u n d  mi t  der Rasse C t7  auf 3 von 150 geprtif ten 
Pf lanzen der Sorte Motterwitzer  ein d t inner  Mehltau-  
belag s ichtbar .  In  al len Fii l len durchgeft ihr te  Rtick- 
in fek t ionen  auf Gerste verl iefen posit iv.  Eine  Wieder-  
holung der Infek t ionsversuche  mi t  den Rassen C 13 
u n d  C t 7 im folgenden J a h r  fiihrte jedoch zu keinem 
Mehltaubefal l .  Auf Grund  der vor l iegenden Ergeb-  
nisse mul3 a n g e n o m m e n  werden,  dab auch der Ger- 
s t enmeh l t au  u n t e r  nat t i r l ichen Bed ingungen  die ge- 
pr i i f ten Fu t t e rg rasso r t en  n ich t  bef~llt. 

Die vorl iegenden Versuchsergebnisse best~ttigen da- 
mi t  die von Marchal  (1902) mi t  Gers tenmehl tau ,  von  
Reed (1905) mi t  Roggenmehl tau  u n d  von  Mains 
(1933) mi t  Weizenmeh l t au  gemach ten  Beobach tun-  
gen, wonach sich Popu la t ionen  der be t ref fenden 
Mehl tauherkt inf te  n icht  auf Gr~tser t iber t ragen liel3en. 
Auch Hard ison  (1944) konn te  bei der In fek t ion  yon  
121 Getreide-  u n d  Grasar ten  mi t  Herk i in f t en  des 
Roggen-,  Weizen-  u n d  Gers tenmehl taus  keinen Be- 
fall auf den n u n m e h r  auch yon  uns  geprt if ten Gras- 
ar ten  feststellen. 

Zusammenfassung 

Bei der 1]berprt ifung des Verhal tens  von  27 in der 
D D R  zugelassenen Fu t t e rg ras so r t en  gegentiber vier- 
zehn Rassen des Gers tenmehl taus ,  9 Rassen des 

Weizenmehl t aus  u n d  I Popu la t ion  des Roggenmehl-  
taus  verl iefen alle In fek t ionen  negat iv .  Da mit  den 
ausgew~ihlten Rassen alle typ ischen  Pathogenit~its-  
e igenschaften der bisher b e k a n n t e n  Rassen des Ge- 
t re idemehl taus  erfal3t worden waren,  ist anzunehmen ,  
dab der Get re idemehl tau  al lgemein un t e r  na t i i r l ichen 
Bed ingungen  die geprt if ten Fu t t e rg rasso r t en  n icht  
befiillt. 
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