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belm Gelbrost (Pwcinia sfriiforrnis) des Welzens ln lron

von

E.NIEMANN, G.SCHARIF UND A.BAMDADIAN

Gelbrost (P.striilormis West. - P.glumorum [Schm.] Erikss, et Henn.) ist die
hEufigste und wirtschaftlich bedeutsamste Rostart des weizens in Iran. Vor Einfiih-
rung resistenter weizensorten wurden durch diesen Rost fast in iedem Jahr betrechtli_
che Ertragsausfdlle im Kaspischen weizenanbauge biet (von der Moghan-steppe bis nach
Gorgan) hervorgerufen.Die Ertragseinbupen in diesem Gebiet wurden in manchen Jah-
ren bis zu 352 geschetzt. In den gebirgigen Gebieten entlang dem Albors und Zagros
trat er gleichfalls idhrlich, aber epidemisch nur etwa alle q bis E Jahre auf. In den
Bewdsserungsgebieten von Khoozisstan war er meist hdufig, schridigte aber wegen
der relativ kurzen vegetationszeit weniger. Im iibrigen Teil des Landes (auf der zen-
tralen iranischen Hochebene und im siidosten) ist Gelbrost selten und ohne wirtschaft-
Iiche Bedeutung (6,8). zusammenfassend wurde iiber die Getreideroste des Iran, ihre
Unterscheidung, Verbr€itung und Bedeutung, bereits an anderer Stelle berichtet (1,9).

Die einzige M6glichkeit zur Bekdmpfung des Weizengelbrostes ist_wie auch bei
anderen Getreiderosten - der Anbau resistenter sorten. seit ]ahren laufen im iranischen
" Saatgut-Institut " bereits Arbeiten zur ziichtung und Einfthrung resistenter weizensorten.
In Auswirkung dieses Projektes wurde z.B, die resistente Sorte "Akova" eingefthrt (B).

Der Gelbrostbefall ist dadurrch in den letzten fiinf Jahren im Norden Irans und auch
in anderen Teilen des Landes stark zuriickgegangen.

Wenn der ADbau r€sistenter Sorten auf die Dauer von Erfolg sein soll, so ist
es unerldplich, das Rassenspektrum des Rostes im Anbaugebiet zu kennen und laufend
zu kontrollieren. Ab 1963 wurde daher mit unterstiitzung der planoryanisation im
"Forschungsinstitut fiir Planzenkrankheiten und-schddlinge" in Teheran-Evin begonnen,
diese phytopathologische Seite des Rostproblems intensiver zu bearbeiten.

Im fahr 1966, nach Fertigstellung spezieller Rostgewdchshduser mit Klimatisie-
rungseinrichtung, konnten die ersten Rassenpriif uugen abgeschlossen werden. uber die
Methodik und Ergebnisse dieser Arbeiten wird im folgenden berichtet.
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METHODIK
Die Rassentestungen erfolgen in Anlehnung an die Methoden und unter Ver-

wendung der Weizen-Test-Sorten von Gossner-SlroiD-fucrrs (2,3,4).

Alle eingesandten oder von uns selbst gesammelten Gelbrostproben werden
bis zur Priifung zur Erhaltung der Keimf&higkeit in luftdu(rhlessigen Papiertiiten bei
+ 5. C im KiiNschrank auf bewahrt.

Zur Herstellung von Einpustel-Kulturen werden die Proben zuerst auf junge

Pflanzen der allgemein hochanfiilligen Weizensorte "Michigan Amber" geimpft. Von
einer isoliert liegenden Pustel wird dann euf neue "Michigau Amber"- Pflanzen
iibertragen. Von hier aus wird aochmals auf der gleichen Sorte vermehrt, bis geniigend
Sporen zur Beimpfung des Testsortimentes verftigbar sind.
Das Testsortiment umfapt die Weizensorten:

"Klassische Sorten" Nr. I Michigan Amber
2 816 rouge d'Ecosse

3 Strubes Dickkopf
4 Webste!
6 Vilmorin 23

7 Heines Kolben
I Carsten V
9 Spaldings prolific

10 Chinese 166

11 Rouge prolifique barbu

Zusatzsorte Lee

Die von Iuc}s (2,3) verwendeten Sorten "Iriricum ilicoccum fricoccum' (Nr.0)

und " Petkuser Roggen " ( R ) stehen uns noch nicht zur Verfiigung. Die bei fucfts
urspriinglich noch angeftihrte Testsorte " Holzapfele Frtih (Nr. 5) wird von ihr w6gen der

unsicheren Befallsbilder heute nicht mehr fiir Seeignet gehalten ( 4 ) und wird dahe.
auch von uns nicht als Testsorte verwendet.

Die von Iuclrs und Kojiwara (7) gebrauchten Gersten-Test-Sorten,die zur Ein-
gruppierung der Gelbrostherkiinfte votr Gerste und Gr&sern ben6tigt werden,befinden
sich in Evin noch in der Vermehrung. Wir sind daher noch nicht in der Lage,die

vorliegenden Gelbmstproben von Gerste und Grdsern dagegen auszutesten.

Das Saatgut aller Weizentestsorten stammt urspriinglich aus der "Biologischen

Bundesanstalt' in Braunschweig. Es wird ietzt idhrlich auf dem Versuchsfeld in Teh-

eran-Evin weitervermehrt.
Fiir die Testung werden fiinf Pflanzen ieder Testsorte in T6pfen von g cm

oberem Durchmesser bei 22. C vorkultiviert. Die Anzuchterde besteht aus 2 T. Felder-
de+1 T. Komposterde. Im Einblattstadium werden alle Pflanzen im Topf mit den

Einpustel-Vermehrungen der zu priifenden Rostherkiinfte infiziert. Zur Ubertragung

dient ein urr ein Holzstdbchen gewickelter Wattebausch, der zuvor in eine O,Oi lige
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Agar-L6sung getaucht wird (Abb.l). Vorher wird die wachsschicht auf den weizenbltt-
tern durch leichtes Du*hziehen der Bldtter zwiachen den Fingern entfernt.

Die 11 so beimpften T6pfe werdeu anschliepend im Rostgewdchshaus bei 16.c aufgestellt (Abb.z). Die Temperatur wird im sommer durch Einblasen kalter Luft,
im winter dulcb Einblasen warmer Luft automatisch in dem fiir die Infektionen giin-
stigen Bereich vo' 13-17' c gehalten. Im sommer wird zuslitzlich gegen die zu starko
sonneneinstrahlung schattiert. um ein Verwehen der sporen durch den witrdstro.
der Klimatisierung und dadurrh ein Vermischen der Herktinfte zu verhindern, und
zugleich ausreichende Luftf euchtigkeit zu gewdhrleisten, bleiben die infizierten pflan-
zen die ganze Zeit bis zur Bonitierung unter Glasglocken bedeckt stehen (Abb.3).
Nach zwei Tagen werden die Glasglocken unten an einer Seite zur Beliiftung etwas
hochgestellt. Gegossen werden die T6pfe nach Bedarf in den untersatzteller.

Die beimpften Pflanzen werden nach 2-3 Wocbel anhand des Befallstyps
nach folgendem Schema bonitiert (Z):

i - Keine Befallseymptome
o : Chlorosen oder Nekrosen keino pusteln

I : Chlorosen oder Nekrosen vereinzelt sebr kleine pusteln

II - Chlorosen wenige kleine pusteln
III - Chlorosen normaler pustelausbruch

IV - Keine Chlorosen nornaler pustelausbruch

* und - in der Tabelle der Ergebnisse zeigt an, in welcher Richtung die
dort angegebene Reaktion u.U. abgewandelt sein kaDD.

Die Testung mit ieder Herkunft wird mindesteDs zweimal wiederholr; in
Fiillen,wo der Befallstyp in deu einzelneo Wiederholungen schwankt, iedoch mit
einzelnen oder allen Sorten solange, bis der Infektionstyp klar scheint.

Nach dem Befallstyp werden die Herkiinfte den einzelnen Rassen zugeordnet,
entsprechend den von fluchs (2,4.') bisher ver6ffentlichten Rassenbeschreibungen.

Von jeder in Iran anfgefundenen Rasse wird eine charakteristische Herkunft
weiterhin in Kultur gehalten,um jederzeit fiir Resistenzpriifungen verfiigbar zu sein.
um Verunreinig'ngen zu vermeiden, werden sie dabei nach M6grichkeit von, zeit zrt
Zeit tiber Testsorten vermehrt, die ausschlieplich oder vorwiegend ftir diese betreffende
Rasse anfdllig sind.

ERGEBNISSE
Die Ergebnisse der bisherigen Testungen sind in der Tabeller (siebe persischer Text)

zusammengestellt. sie enthelt Angaben tber die laufende Nummer der proben; Herkunft;
weizensorte (soweit bekannt), von der die probe st8mmt; Jahr; Zahl der durchgefiihrten
Priifungen; Jahr und Jahreszeit der priifungen; Befallstyp auf den einzelnen Testorten;
Rassenzuordnung auf Grund des prtifungsergebnisses.

Zum Vergleich ist der Befallstyp der Rassen 20 und 25, wie er von fy6ftg
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(2) augegebeo wird, in Tabelle 2 zu8ammengestellt.

Iob. 2. Befallstyp der Rassen 20 und 25

sseRa

Befallstyp
auf Testsorte (Nr. siehe oben)

1 3 4 5 o 718 I 10 11 )0(
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25

o
o

o
o
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o
o

o
o

I o I

i
I
I

IV
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Fiir "Lee' pathogene Rassen werden von fuchs (a) durch Zufiigen von 'A"
zur Rassennummer gekennzeichnet.

Ein Vergleich der Befallstypen in den Tabellen 1 und 2 ergibt, dap die mei-

steD von uns gepriiften Herktinfte entweder eindeutig zu den Rassen 2oA und 25A Sestellt

werden k6nneD od.er Ubergangst]?en zwischen diesen beiden Rassen sind (Nr'62'68'

?4,75, 88 utrd 94)' Bei der Herkunft Nr. 70 aus der Moghan-Steppe ist die Rassen-

zuordnung nicht klar. Es i8t ein Typ. der zwischen den Rassen 1A und 37A liegen

wiirde. Matedal hiervon wurde zur uberpriifung und Eingruppierung an die "Biologi-

sche Bundeeanstalt" nach Braunschweig geschickt.

In die verbreitungskarte (Abb.4) ist die Herkunft der einzelnen Rostproben

mit ihrer Rassenzugeh6rigkeit eingetragen. Danach scheint im kaspischen Bereich die

Rasso 25A zu tiberwiegen. Es bleibt abzuwarten, ob dies sich auch in Zukunft beste-

tigt. Iu den tibrigen Gebieten sind beide Rassen etwa gleich haufig vertreten.

Von den beiden von uns in Iran bestimmten Rassen ist Rasses 20 bisher

vor allem aus dem Mittelmeer-Raum und stidost-Europa bekannt. Rasse 25 wurde aus

der Ttirkei beschrieben (2,4). Beide Rassen scheinen demnagh warmere Gebiete zu

bevorzugen. Die Rasse 2OA wurde auch von .fuctrs (4) schon friiher in zwei iranischen

Einsendungen aus den Jahren 1959 uDd 1962 gefunden. Daneben fand luclls (3) im

Jahe 1958 in einer Probe aus Karadj noch die Rasse 55. Diese Rasse ist sonst eigentlich

mehr im gemepiSten europiischen Feuchtklima verbreitet'

Von den Nachbarl6ndern Irans sind aus Afganistan die Rassen 31 und 27153

beschrieben worden. ln der Ttrkei wurde auper Rasse 20 noch 19 und 3/55 beobachtet

(2,a). Aus Siidrupland, Irak und westpakistan sind uns keine RassenbestimmunSen

bekannt geworden.

Die beschriebenen Rassentestungen bilden fiir Iran einen ersten Anfang. Aus

technischen Griinden (2.8. mangelnder Gewichshausplatz; Fehlen einiger Testso en;

schneller Verlust der Keimfahigkeit der Proben unter iranischen Klimabedinguugen;

keine Einsporenlinien) mupten vorerst noch etliche methodische unzulanglichkeiten

in Kauf genommen werden, deren Abstellung fiir die nechste Zeit vorgesehen ist'
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SUMMARY
Of 25 collections of Puccinio striilormis from wheat from different

regions of Iran 10 were identified as belonging to race 20A, 14 as belouging to race

25A. One collection gave a type of reaction that as yet was not described in the ruet
literature. For the testing the differential wheat varieties of GASSNER-STRAIB-FUCHS
were used.
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