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I. Aufgaben

Die Auf.gaben der Biologischen Bundes.an1stalt fur Land- und Forstwirtschaft er
geben skh vor allem aus dem Pfl.anzenschutz·gesetz vom 10. Mai 1968 (Bundes
g·esetzblatt I S. 352), zuletzt gearudert durch das Gesetz vom 27. Juli 1971 (Bun
desgesetzblatt IS. 1161). Zu ·ihnen gehoren: 

Das Studium der tierischen Schadlinge (Ins•ekten, Milben, Schnecken, Na:ge
tiere usw.) und der Erreger von Pflanzenkrankheiten (Pilze, Bakteriien, Vi
ren) sowie die Entwicklung von geeigneten Bekampfungsverfahren; 

di'e Suche nach Moglichkeiten, das Auftret:en von Schaden <lurch pflanzen
hygieni>sche, insbesondere pflanzenbauliche und fruchtfol,getechnische Mafi
nahmen zu vermeiden; 

die Be,arbeitung der vielseitigen Probleme der durch nichtparasitare Ur
sachen verschiedenster Art (Ernahrungsstorungen, Luftverunreinigungen 
usw.) an Kulturpflanzen auftretenden Schaden; 

die Resistenzforschung, 'insbesollldere die Resistenzpriifung, also die Priifung 
der Kulturpflanzensorten auf Widerstarudsfahigkeit gegen Herische Parasiten 
und Krankheitserreger, in enger Zusammenarbeit mit der Resistenzziichtung; 

die Erforschung der Resistenz von Schador,ganismen gegeu Pf1lanzenschutz
mittel; 

das Srudium der natiirlichen Feinde von Krankheitserregern und Schadlin
gen mit dem Ziel ihrer Nutzanwendung bei der biologischen Schadlings
bekampfung; 

die Erforschung der Epiidemiologie von Krankheitserregern und des Ma:ssen
wechsels von Schadlingen. Di,ese Untersuchungen sch,aff.en die wi,ssenschaft
lichen Grundlagen fur ·eine zuverlassige Vorhersage und damit fur den 
Wamdienst sowie fur Mafinahmen der Pflanzenquarantane; 

die Erforschung der Unkrauter und der zu ihrer Bekampfung geeiigneten 
Mittel und Verfahren; 

di-e Bearbeit:ung der z•ahlrnichen Probleme des Vorratsschutzes;

die Erforschung ider Wirkungsweise und Eins.atzm6glichkeiten von Pflanzen
,schutzmitteln sowi-e ihrer Nebenw'irkungen in der Umwe'1t; 

die Be,arbeitung der 1sich aus dem Einsiatz von Pflanz,enschutzmitteln ,erge
benden Riickstandsprobleme im Hinblick. auf die Gesundheit von Mensch 
und Tier und die Foriderungen der Hygiene, wie sie z. B. durch die Lebens
mittelgesetzgebung vorgeschrieben sind. 

Da·s Ziel der ,gesamten Forschungsarbeit in der Biolog'ischen Bundesanstalt fur 
Land- und Forstwirtschaft ist die Schaffung der wis,senschaftlichen Grundlagen 
fur einen wirkungsvollen, hygienisch und umweltma.Big unbedenkliichen und 
wirtschaftlich vertretbaren Pflanzenschutz. Im Mittelpunkt aUer Bemiihungen 
steht die Gesunderhaltung der K1rlturpflianz,en mit dem Ziel der Sicherung der 
Ertrage in der Land- 11.md Forstwirtschaft und der Abwendung von Gef,ahren fur 
die Gesundheit von Mensch und ner; d. h. u. a. auch die Gewahrleistung der Ver
sor,gung der Bevolkerung mit ,gesunden pflanzlichen Ernahrungsgiitern. Die bis
her und in Zukunft au,s okonomischen und a•grarpolitischen Grunden notwen
digen Veranaerungen im Anbau unserer Kulturpflanzen werden dabei eibenfalls 
beachtet. 
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Neben den genannten Forschungsaufgaben hat die Bunides,ansl!alt ,als Bundes
oberbehi:irrle auch administrative Aufgaben erheblichen Umfang•es. Die wichtig
sten sind die Prufung und Zula,ssung von Pflanzenschutzmitteln sowie die Pru
fung von Pflanzenschutzgeraten und -verfahren. Pflanzenschrutzmittel durfen ge
werbsmaflig nrur v·ertrieben und eing•efiihrt werden, wenn sie von der Bundes
anst,ailt nach eingehender Prufung zugel'assen worden sind. 

Die Sammlung und Auswertung der wissenschaftlichen Literatur uber Pflanzen
krankheiten, Schardlinge und Pflanzenschutz aus den zahlreichen Fachzeitschrif
ten unrd -buchern der ,ganzen Welt (zur Zeit erscheinen mehr als 35 000 Ver
i:iffentlichungen jahrlich!) durch die Dokumentationsstene der Bundesanstalt er
laubt eine 'Schnelle und fach,spezifische Information der Wissenschaftler in For
schung und Pmxis. 

Der Pflanz·enschutzmeldedienst, der starisl!isches Materi·aI uber da,s Auftreten 
und das AusmaB der durch Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen ver
ursachten Schaden sammelt, hat eine zentrale Berdeutung fiir die Beratung des 
Bundesministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten. 

Eine wir.htige Auf,gabe i·st die Bet:eiligung an Pfl.anzenschutzprojekten in Ent
wickhrngslandern. Seit mehreren Jahren sind standig einige Wissenschaftler der 
Bundesanstalt an solchen Projekten beteiligt. 

Eine Dienststene der Bundesanstalt befaflt •sich mit der Sammlung un,d Auswer
tung der im In- und Ausland erlassenen Oesetze und Verordnungen auf den 
Gebieten des Pflanzenschutzes unid der Pflanzenbeschau. Ihre Arbeit ist fiir die 
mit der Ein- und Ausfuhr von Agrarprodukten zusammenhangenden Fragen von 
grofler Bedeutung. 

Der Anteil der ei,genen Erzeugung am volkswirt,schaftlichen Ges•amtv,erbrauch 
an Nahmngsmitteln betragt •in der Bunde,srepublik durchschnittlich 70 °/o; die 
fehlenden Nahrungsmittel mussen eingefiihrt werden. Da auch die tierische 
Prnduktion von dem Umfang der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz 
der Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Schadlinge, die Ertrngsminderungen 
von durchschnittlich 10 bis 15 °/o verursachen, fiir die Nahrungsmittelproduktion 
in ihrer Ges,amtheit - ihr Wert in der Bundesr,epublik wird mit rd. 36 Mrd. DM 
beziffert - von erheblicher Tragweite. 

Di-e Gesamtarbeit der Burudesansta'1t ist darauf ausgerichtet, im Verein mit dem 
praktischen Pflanzenschutzdienst ,der Lander zu einer rentaMen land- und forst
wirtscha-ftlichen Produktion in der Bundesrepublik beizutragen und unerwunschte 
Nebenwirkungen des chemischen Pflanzenschutzes auf Mensch, Tier und Umwelt 
zu verhindern. Die Verwirklichung dieser Ziele wird entscheidend vom Fort
schritt der wissenschaftlichen Forschung und der technischen Entwicklung be
stimmt. 

II. Organisation und Personal

Anschriften: 

Biologische Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft 

a) 33 Braunschweig, Messeweg 11/12, Tel.: (0531) 3991 
b) 1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19, Tel.: (0 30) 8 32 40 11-15

Gliederung und personelle Besetzung 

Leitung 
Prasident und Professor Prof. Dr. agr. Gerhard S c h u h  m a n  n 
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Hauptverwaltung 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Oberregierungsrat Walter P r o p h e t e

Besoldungsstelle1) 

33 Braunschweig, Bundesallee 50 

Leiter: Regierungsamtmann Werner R e i c h 

Abteilungen, Institute und Aufleninstitute 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. phi!. Hans O r t h ,  Botaniker 

Mitarbeiter: Regierungsrat Dr. jur. Albert O t t e  

Institut fiir Pflanzensdmtzmittelpriifung 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Wolfram W e i n m a n n ,  Biochemiker 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Adolf R o  p s c h ,  
Chemiker, Dr. rer. nat. Walter D o  br a t ,  Chemiker, Dr. rer. nat. Erich F i n g e r, 
Chemiker, Werner P ii s c h e  1- Em d e  n ,  Lebensmittelchemiker (bis 31. 5. 1973). Dr. 
rer. nat. Karl Sc h i n k e  1, Chemiker, Dr. rer. nat. Klaus C 1 a u  s s e n, Chemiker 
(Vergiitung aus DFG-Mitteln) 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Helmut L y r e, Phytopathologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Josef M a r t i n, 
Phytopathologe, Wissensdlaftlicher Rat Dr. agr. Helmut Eh 1 e , Phytopathologe, Dr. 
agr. Wilfried-Gerd H e i d  I e r ,  Phytopathologe, Dr. agr. Hans-Theo L a  e r  m a n  n, 
Phytopathologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln) 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Walter H e r  f s, Zoologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Hans B eck e r ,
Zoologe, Wissensdlaftlicher Rat Dr. rer. nat. Helmut R o t h e r t , Zoologe, Milan G r a s -
b I u m ,  Diplom-Forstwirt 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: Dr.-Ing. Winfried E b i n  g ,  Chemiker 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Adolf K o  B m a n  n, 
Chemiker, Dr. rer. nat. Friedbernd G e i k e , Biochemiker, Dr. sc . agr. P a r a s h e  r , 
Agricultural Chemist (ab. 2. 5. 1973), Jochen P f I u g m  a c h e  r ,  Chemiker, Dr. rer. nat. 
Ingolf Sc h u p  h a  n, Chemiker, Dr. sc . agr. Aly Na s s a r ,  Agricultural Chemist (Ver
giitung aus DFG-Mitteln, ab 1. 8. 1973) 

1) Die Besoldungsstelle erledigt auch Geschafte fiir:
die Forschungsanstalt fiir Landwirtsdlaft,
die Bundesforsdlungsanstalt fiir Kleintierzucht und 
das Luftfahrt-Bundesamt.
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Institut ftir Anwendungstechnik 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat br.-Ing. Heinrich Ko h s  i e k, Diplom-Ingenieur 

wissenschaftliche Mitarbeiter: G otz B e r n d t, Diplom-Landwirt (ab 15. 3.1973), Dipl.-Ing. 
agr. Karl-Heinz Ki e f t  (Vergiitung aus DFG-Mitteln) 

Botanische und zoologische Abteilung 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i c h ,  Biologe 

Institut ftir Botanik 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i c h ,  Biologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Manfred Hi 11 e ,  
Phytopathologe (beurlaubt ab 1. 3. 1971 zur Wahrnehmung einer Auslandstatigkeit am 
Plant Pests and Diseases Institute, Teheranjiran), Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Eduard 
L a n  g e r f e I d , Phytopathologe, Dr. agr. Gerhard B a r t  e I s , Phytopathologe, Jiri 
D u b e  n ,  Diplom-Landwirt, Dr. rer. nat. Eva Fu c h s , Phytopathologin, Dr. rer. nat. 
Barbel S c h 6 b e r , Biologin 

Institut ftir Unkrautforschung 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Georg M a a s, Biologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dipl.-Ing. agr. Peter Ni e m a n n, 
Phytopathologe, Dr. rer. nat. Thomas Eg g e r s  , Botaniker, Dr. rer. hart. Hans-Peter 
M a  I k o m e s, Phytopathologe (ab 1. 4. 1973), Dipl.-Ing. agr. Rudiger H a n s c h, Phy
topathologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln), Dr. agr. Wilfried P e s t  e m  e r, Phytopatho
loge (Vergiitung aus DFG-Mitteln, ab 1. 4. 1973), Dr. phi!. Wolfram R i c h t e r ,  Bota
niker (Vergiitung aus DF G-Mitteln) 

Institut ftir Zoologie 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. phi!. nat. August Wilhelm S t e f f  a n  , Zoologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. phi!. nat. Werner R e i c h -
m u  t h , Zoologe, Dr. phi!. Dora G o d a n  , Zoologin, Dr. rer. nat. Mechthild S t  ii b e n  , 
Zoologin, Dr. rer. nat. Fritz F r a n k ,  Zoologe (Fachgebiet: Erforschung von Biologie 
und Massenwechsel freilebender Schadnager, 33 Braunschweig, Messeweg 11/12), Susanne 
L i lja, Diplom-Biologin (Stipendiatin, vom 18. 6. bis 17. 7. 1973), Werner R a  B m a n  n ,  
Diplom-Biologe (Stipendiat) 

Institut ftir Vorratsschutz 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: Direktor und Professor Dr. phi!. Walter Fr e y ,  Entomologe (t 1. 9. 1973) 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. phi!. nat. Richard W o h  I g e m  u t h ,  Zoologe 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. agr. Wolfgang G e  r I a c h ,  Phytopathologe 

Institut ftir Bakteriologie 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans P e t z  o Id, Biologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Sigfrid K 6 h n ,  Botaniker, Dr. rer. nat. Rainer 
M a r  w i t  z ,  Biologe, Dr. Leslie W e b b  , Phytopathologe, Dr. agr. Wolfgang z e 11 e r, 
Phytopathologe, Dr. agr. Mushim Oz e I, Phytopathologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln) 
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Institut fiir Mykologie 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. agr. Wolfgang Ge r 1 a c h , Phytopathologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Heinz K r 6 b e  r ,  Phytopathologe, Dr. rer. nat. 
Roswitha Sch n e i d e r ,  Botanikerin, Dr. rer. nat. Karl-Heinz Sch r a m m ,  Biologe 

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. agr. Adolf K 1 o k e ,  Agrikulturd:temiker 

wissensd:taftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Hans -Otfried L e h ,  Botaniker, Dr.-Ing. Hans
Dieter Sch e n k  e ,  anorg. Chemiker (ab 1. 4. 1973), Dr. rer. nat. Gunter Sc h 6 n -
h a r d , Radiochemiker 

Institut fiir Biochemie 

33 Braunsd:tweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Hermann St e g e m a nn, org. C he
miker und Biochemiker 

wissenschaftlich� Mitarbeiter: Dr. phil. Burk hard Le r ch, org. Chemiker, Dr. rer. nat. 
Volkmar L o e s ch ck e ,  org. Chemiker, Dr. rer. nat. et Dr. med. Kirumakki Narayana 
Sh iv a r a m ,  org. C hemiker und Mediziner, Diplom-Agraringenieur Ludwig R o e  b , 
Phytopathologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln), graduierte Biochemikerin Rekha Ga r a  -
di, Master of Sciences (Stipendiatin bis 31. 10. 1973) 

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. rer. nat. Rudolf B e  r ck s , Botaniker 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Otto B o d e ,  Botaniker 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Ludwig 
P a  u 1, Botaniker, Dr. rer. nat. Winfried H u t h ,  Botaniker, Dr. rer. nat. Dietrid:t-Eck
hardt L e s e  m a n  n ,  Botaniker, Dr. rer. nat. Hartwig R o h  1 o f f ,  Zoologe, Dr. rer. nat. 
Hans Ludwig W e i d e m a n n , Zoologe, Dr. phil. Sabitha D o r a i s w a m y , Phyto
pathologin (Stipendiatin, vom 23. 1. bis 30. 11. 1973) 

Institut fiir Virusserologie 

33 Braunsd:tweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. rer. nat. Rudolf B e  r ck s ,· Botaniker 

wissensd:taftlid:te Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Rupred:tt B a r t e  Is , Mikrobiologe, Dr. rer. 
nat. Rudolf C a s per , Master of Sciences, Botaniker, Dr. Renate K o e n i g  (Ph.D.), 
Diplom-Biologin, Dr. sc. agr. Burkhard von Sy d o w, Phytopathologe 

Au6eninstitute 

Institut fiir biologisdte Schadlingsbekampfung 

61 Darmstadt, Heinrichstr. 243 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Jost Fr a n z, Zoologe 

wissenschaftlid:te Mitarbeiter: Wissensd:taftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Aloysius K r i e g ,  
Mikrobiologe, Dr. phil. Horst B a t h o n  , Zoologe, Dr. agr. Rainer D a x 1 , Diplom
Landwirt (ab 9. 7. 1973), Albrecht Gr 6 n e r, Diplom-Biologe (ab 1. 7. 1973), Dr. phil. 
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Sherif H a s s a n, Zoologe, Dr. rer. nat. Jilrg H u b e r, Zoologe (ab 1. 4. 1973), Dr. rer. 
nat. Alois H u g e r, Zoologe, Dr. agr. Gustav L a n g e n  b r u c h, Diplom-Gartner, 
Dr. phi!. Erwin M il 11 e r  - K 6 g 1 e r ,  Phytopathologe, Walter T a n k e ,  Diplom-Biologe 
(Vergi.itung aus DFG-Mitteln, ab 1. 11. 1973), Dr. forest. Gisbert Z i m m e r m a n n ,  My
kologe (Vergiltung aus DFG-Mitteln, ab 1. 10. 1973) 

Institut fiir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 

2305 Kiel-Kitzeberg, SchloBkoppelweg 8 

Leiter: Direktor und Professor Dr. phi!. Claus B u h  1, Phytopathologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Friedrich S c  h il t  t e, 
Entomologe, Karl-Ernst K n  o t h , Diplom-Landwirt, Dr. agr. Wilhelm K r il g e r , Phy
topathologe, Dr. agr. Horst M i  e I k e , Phytopathologe, Dr. sc . agr. Arnulf T e u t e -
b e r g, Mikrobiologe, Dr. rer. nat. Thies B a s e d  o w, Zoologe (Vergiltung aus DFG
mitteln) 

Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 

44 Milnster/Westf., Toppheidewe,g 88 

Le'iter: Direktor und Profe·ssor Dr. rer. nat. Werrie.r S t  e u d e  I, Zoologe 

wis.senschaftHche Mitarbeiter: WissenschaftHcher Oberrat Dr. rer. nat. Bernhard W ,e i -
s c h e r, Zoologe, Frid,gar:d B u r ckha r d  t, Diplom-Gartnerin, Dr. r,er. nat. Ham
Jurgen R u m p  e n  h o  r s t, Botaniker, Dr. rer. na_t. Dieter S t  u r h a  n ,  Zoologe, Dr. sc. 
agr. Harro R e e  pm e y e r, Phytopathologe (Vergiitung a.us, DFG-Mittdn, bis 31. 7. 
1973), Dr. Wi1helmus W o u t s (Ph.D.), Nematolog•e (Stipendiat, ab 1. 4. 1973) 

AuBenstelle: 5153 Elsdorf/Rhld., Dilrener Str. 71 

Leiterin: Dr. agr. Ro,smarin T h i  ,e I e m  a n  n, Phytopathologin 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. agr. Aref Na g i, Phytopathologe (Vergiltung aus 
DFG-Mitteln) 

Institut fiir Gemiisekrankheiten 

5035 Hilrth-.Fischenich, Kreis Koln, Marktweg 60 

Leite.r: Wi.s:senschafUicher Direktor Dr. rer. hort. Gerd C r il g ,e r ,  Phytopathologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. sc . a.gr. Peter M a t t u  s c h, Phytopatholo,ge, Dipl.
Ing. ,agr. Ehler M e y e r, Phytopathologe (Vergiltung aus DFG-Mitteln, ab 1. 3. 1973) 

Institut fiir Obstkrankheiten 

6901 Dos.senheim ilber Hei.dell:>erg, Schwabenhe,imer Str., Postfach 73 

· Leit•er: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Alfred Schmi d 1 e , Mykologe

wis.s1enschaftliche Mitarbeiter: Wis-senschaftlicher Obenat Dr. phil. nat. Herbert K r c z a 1,
Zoologe, Dr. agr. Erich D i c k 1 e r, Entomologe, Dr. rer. nat. Ludwig K u n z e, Diplom
Biolog,e, Dr. agr. Erich S e em ii 11 e r, Mykologe (beurlaubt bis 24. 6. 1973 zur Wahr
nehmu,ng einer Auslandstatigkeit am Department of Plant Pathology, Cornell University,
Ithac a, New York, USA) , Micha·el G 6 r i n g ,  Botanik:e-r (Vergiltung aus DFG-Mitteln)

Institut fiir Rebenkrankheiten

555 Bernkastel-Kue.s, Brilningstr. 84

Leite,r: Direktor und Profes.sor Dr. der Bo,derukultur Wilhelm G a  r t e  I, Phytopathologe

wissenschaftliche Mitarbeiter: W"is-senschaftlic:her Oberrat Dr. sc . agr. Gunther S t  ,e 11-
m a c h, Phytopathologe, Wolf Dieter Eng 1 e r  t, Entomologe, Dr. rer. nat. Bernhard
H o  1 z , Di,plom-Biologe

Institut fiir Zierpflanzenkrankheiten

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hort. Walter S a u  t h o  f f, Phytopathologe

wiss.en,schaftlic:her Mitar1beiter: Dr. rer. nat. Volkhard K o  11 n e r, Zoologe
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Institut fiir Forstpilanzenkrankheiten 

351 Hann. Munden, Kasseler Str. 22 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. rer. nat. Heinz B u t  i n ,  Botaniker 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Karl R a ck ,  Mikrobiologe, Dr. rer. nat. Rolf 
Si e p m  a n  n ,  Mikrobiologe, Dr. forest. Gisbert Z i m m e r m a n n  (Vergutung aus 
DFG-Mitteln, bis 30. 9. 1973) 

Gemeinschaitliche Einrichtungen 

Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum 

Gesamtleitung: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux, Zoologe 

Bibliothek 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Dr. Wolfgang K o ch ,  Phytopathologe 

Bibliothek mit Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz und 
Informationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz (INTROP) 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux, Zoologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. sc. agr. Dedo B 1 u m  e n  b a c h, Phytopathologe, 
Dr. agr. Peter K o r  o n  o w  s k i ,  Botaniker, Dr. agr. Wulf-Joachim P i e r i  t z ,  Phyto
pathologe, Dr. phil. nat. Wolfgang Si ck e r ,  Zoologe, Gudrun W e i  1 a n d ,  Diplom
Gartnerin 

Bildstelle 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Heinz Sc h 1 o b a c h ,  Photograph 

Bildstelle 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: Ernst Sc h a  1 o w ,  technischer Angestellter 

Versuchsfeld 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Eduard L a n g e r  f e 1 d, Phytopathologe 

Versuchsfeld 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: Dr. agr. Wulf-Joachim P i e r i  t z ,  Phytopathologe 

Dienststelle fur wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Ludwig Qu a n t  z , Botaniker 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. phil. Gunther Sch m i d t ,  Zoologe, Michael Sc h o  1 z, 
Diplom-Landwirt 
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Institut/Dienststelle 
Wissenschaftler techn. Hilfskrafte Arbeiter Verw. Ge-

a b C ges. a b C ges. a b C ges. Pers. samt 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 2 2 5 7 

Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung 5 6 8 9 3 3 19 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung 4 5 5 5 1 12 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 4 4 5 1 6 12 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung 4 2 7 4 4 2 10 19 

Jnstitut fiir Anwendungstechnik 3 1 3 1 8 

Institut fiir Botanik 5 9 5 14 4 4 25 

Institut fiir Unkrautforschung 4 3 7 4 2 6 2 2 16 

Inslitut fiir Zoologie 5 5 6 6 3 3 15 

lnslitut fiir Vorratsschutz 2 2 3 3 6 

lnstitut fiir Bakteriologie 4 6 4 2 6 14 

Institut fiir Mykologie 3 4 4 2 6 12 

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 3 4 3 3 4 10 2 2 17 

Institut fiir Biochemie 3 5 4 6 2 2 14 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung 6 6 8 2 11 4 4 22 

Institut filr Virusserologie 4 5 7 2 10 4 2 6 21 

Jnstitut fiir biologische Schadlingsbekampfung 9 3 12 10 12 7 7 2 33 

Institut fiir Getreide-, Olfrucht- und 
8 2 30 Futterpflanzenkrankheiten 5 7 7 4 2 13 8 

Inslitut fiir Hackfruchtkrankheiten und 
Nematodenforschung 6 2 8 11 13 6 28 

Institut fiir Gemi.isekrankheiten 2 3 5 5 3 1 12 

Institut fiir Obstkrankheiten 5 6 8 8 13 13 2 29 

Institut fiir Rebenkrankheiten 4 4 6 2 9 10 11 2 26 

Inslitut fiir Zierpflanzenkrankheiten 2 2 :1 3 1 6 

Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten 3 3 3 4 2 2 2 11 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und 
Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 3 3 2 2 2 7 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 6 7 18 18 27 27 3 55 
Verwaltung (einschlieB!ich Besoldungsstelle) 8 8 36 36 36 81 

Gesamt 105 10 18 133 156 28 22 206 144 3 147 71 557 

a = aus Haushaltsmitteln 
b = aus Zuwendungen Dritter 
c = aus DFG-Mitteln 

Ill. Forschung 

Abteilung fur Pilanzenschutzmittel und -gerate 

Hauptaufg.abe der Abteilung im Berichbsz•etitraum 1. Nov. 1972 Ms 31. 0kt. 1973 

war ,gema.B Pflanz,enschutzgesetz vom 10. Mai 1968, zuletzt gea.ndert durch das 
Gesetz vom 27. Juli 1971 

1. die Piriifung und Zulassung von PHanzenschutz- und Vorratsschutzmi.Ueln;

2. die Priifung von Zusatz,stoffen (Losungsmittel, Netzmittel, Detergentien usw.),
die Pflanzeil!schutzmitteln bei der Anwen'dung zugesetzt werden soUen;

3. cti<e Priifung der Eignung von Gera.ten fiir den Pflanzenschutz und den Vorrats

schutz.
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Die ,auf Grund der biologischen Prtifung li.m Veg,eitationsjahr 1972 und der Prti
fung der gesundheitlichen Voraussetzungen durch das Bundesgesundheitsamt 
zugelassrenen Pflanz,ensch:utzmittel sind im Bundesanzeiger sowie im Pflanzen
schutzmittel-Verzeichnis (Merkblatt Nr. 1 der Biologischen Bundesanstalt) be
kanntgemacht worden. 

Die Z,usatzstoff.e gelten auf Grund der im Gesetz zur A.nderung des Pflanzen
schutzgesetzes vom 27. Juli 1971 vorg,esehenen Ubergangsregelung bis zum 
31. Dez.ember 1973 a.ls vorlaufig zugelassen. Di1e Bekanntgabe der als vorlaufig
:zmgelassen geltenden Zusatzstoffe erfolgte im Bundesanzeig·er.

Die nach der 1972 erfolgt:en Einsatzprtifung ail-erkannten Gerate fiir den Pflanzen
und Vorrats,schutz sind iirn Nachrichtenblatt und mit naheTen technischen Anga
ben im Pflanzenschutzmittel-Verzeichni.s 1973 bekanntg,emacht worden. 

Die Ergebnisse der 1972/73 durchgefuhrt•en biologischen Prtifung von Pflanzen
schutz- und Vorratsschutzmitteln sowie der Einsatzprtifung von Pflanzenschutz
und Vorratsschutzgeraten wur:den z-usammenfassend bearbeitet und den Mit
g1iedem 1Und Sachverstandigen des Sachvierstandigenausschuss,es fur die Zulas
sung von PflanZlenschutzmitteln sowie des Prtifungsauschusses fur Pflanzenschutz
und Vorrats:schutzgerate zugeleitet. Nach Anhorung des Sachverstandigenaus
schusses sowie des Prtifung,sausschusses (Gerate) ,erfolgte die abschlieflende 
Bewertung. Hi•erbei wurid•en gleichzeitig alle mit dem jeweiligen Sachgebiet zu
sammenhangenden Fragen behandelt. Es tagten: 

der PrtifungsausschuB fur Pflanzenschutz- und Vorrats.schutzgerat,e, am 14.-15. 
11. 1972 in Braunschweig und die Sachverstii:ndi>genausschtisse der F,achgruppen

- .,Forstschutz" vom 14.-15. 11. 1972 und vom 24.-25. 5. 1973 in Braunschweig
- .,Rebschutz" •am 30. 11. 1972 in Bernkastel und am 24. 5. 1973 in Neustadt
- .,Allgemeiner Pflanzenschutz" vom 28.-30. 11. 1972 und vom 4.-5. 9. 1973

in Braunschweig
- .,Bienenschutz" am 27. 3. 1973 in Braunschweig und am 9. 10. 1973 in Celle
- ,,Nagetierbekampfung" am 28. 6. 1973 in Braunschweig

Bei der Abteilung sind im Berichtszeitraum die in der Tabelle auf Seite P 14 
aufgefuhrten Antrage auf Zulassung und Erganzung der Zulassung von Pflan
zenschutzmitteln bearbeitet worden. 

Wegen bestehender Vorischriften wurde ·eine Anzahl von Pflanzenschutzmitteln 
nicht zugelas.sen, oder ·sie dtirfen nur fur wenige Anwendungsgebiebe vertrieben 
werden. Davon sind vor allem Pflanz,enschrutzmittel mit bestandigen Wirkstoffen 
betroffen. Bei der Beurteilung eines Stoffes war aber die volkswirtschaftliche 
Notwendigkeit mit zu berticksichtig,en. 

Im Zusammenhang llllit der Zulassung von PflanzenschutzmitteJn stand die Bear
beitung folg,ender allgeme.iner Probleme im Vordergrund: 

1. WarteZJeiten nach Anwendung zugel,a,ssener Pflanzenschutzmitte,l gemaB neuer
Hochstmengen-VO - Pfl.anzenschutz - vom 14. Dez. 1972 (siehe auch Bericht
Laboratoriurn fiir chemische Mittelprtifung). 

2. Neuregelungen :bei der Prufiung auf Bienengefahrlichkeit und Kennzeichnung
bienengefahdicher Pflanzenschutzmittel im S!inne der Verordnung zum Schutz·e
der Bi-enen vor Gefahren durch Pflanz,enschutzmiUe,l (Biienenschutzverordnung)
vom 19. Dez. 1972 (stehe auch Bericht Labor,ator-ium fur zoologische Mittelprtifiung).

3. Im ., Technischen AusschuB", dem V,ertreter der Pflanzenschutzmittelindustri.e,
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und der B.iologischen BundesanstaJt .ang,e-
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Anzahl 
davon Einsatz im: 

beantragte 
Mi ttelgruppe: der Mittel Indik,ationen: 

1. Insektizide, Ackerbau 17 32 

Akarizide, Gemiisebau 12 34 

Insektizide + Obstbau 11 16 

Akarizide,
40 Zierpflanzenbau 7 12 

Insektizide + Weinbau 1 1 

Fungizide Hopfenbau 5 5 
Forst 6 11 

Vorratsschutz 2 2 

2. Funglizide und Ackerbau 15 44 

Saatgutbehand- 27 Gemi.isebau 4 7 

lungsmittel Obstbau 5 8 

Zierpflanzenbau 3 5 

Weinbau 7 11 

Hopfenbau 1 1 

Vorratsschutz 1 1 

3. Herbizide 77 Ackerbau 40 71 
Gemi.isebau 4 7 

Obstbau 1 1 
Zierpflanzenbau 12 14 
Weinbau 2 2 

Hopfenbau 1 2 
Forst 3 4 
Wiesen und Weiden 1 1 
Nichtkulturl.and 19 21 

Gewa:sser 3 4 

4. Molluskizide

}
Nematizide
Rodentizide 12 18 

WHdschaden-
V1erhi.itungsmittel

5. UbeJ1tragung von
Zulassungen 60 

6. Zus,atzstoffe 12 

horen, wu:r,den mit der Zulassung unid dern V•ertri<eb von Pflanzenschutzmitteln 
zusammenha.ng,ende Frag.en bearbe.itet und bindende Vereinbamngen i.iber zu
ki.inftige Handhabung getroffen (Empfeh1ung von Anwendungen, die nicht zuge
laiss·en sind; Schli.isselliste der Fertigungskennzeichen fi.ir PflanzenschutzmitteJ; 
Grupp,enbildung von Schadorganismen fi.ir Fungliz'ide im Zierpflanzenbau; Zeit
punkt der Bekanntgabe von Anderung•en und Streichungen von Pflanz1enschutz
mitteln an iden Deiutschen Pflanzenschutzd:ienst; Festlegung von Aufw.andmengien 
je Flacheneinheit fi.ir Fun.gizide und Insektizide im Gemi.isebau; Vertri·eb nicht
zugelassener Pflanzenschutzmittel zu Versuchszwecken zwecks Erprobung der 
Wirkisamkeit - Vorzulassungspri.ifung ,_ und ,gleichzeitige Unterrichtung der 
DienststeUen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes). 
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Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriiiung 
Laboratorium fiir chemische Mittelpriiiung in Braunschweig 

1. Untersuchungstatigkeit

1.1. Riickstandsuntersuchungen fur den Deutschen Pflanzenschutzdienst 

(Weinmann, W., Dobrat, W. und Ropsch, A.) 

1.1.1. ln Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Obstkrankheiten der BBA, der 
Landesanstalt fiir Pflanzenschutz in Stuttgart und dem Landespflanz,enschutzamt 
RheinJand-Pfalz in Mainz, wuDden Apf.el auf. Riickstande von Thiram unten,ucht. 
Die B-ehandlungeITT gegen Lagerscha:den waren mit verminderter Wasseraufwand
meng·e durdigefiihrt worden. Die gefundenen Riickstande bei den untersuchten 
28 Proben lagen zwischen 0,30 und 2,97 ppm Thiram, bzw. 0,19 und 1,86 ppm 
OS2 (Toleranz fiir Apfel: 2,0 ppm). 

1.1.2. Fiir ,d,a,s Institut fiir Zuckerriibenforsdiung in Gottingen wurden Zucker
ruben auf Riickstande von Lindau und Mercaptodimethur untersucht, um zu 
priifen, ob Heptachlor bei der Saatgutbehandlung gegen Drahtwiirmer, Moos
knopfkafer un,d Collembo'len durch Lindan hzw. Meroaptodimethur ersetzt wer
den kann. 

Es wurden 8 Proben auf Lindan und 6 Proben auf Mernaptotlimethur untersucht. 
Di,e gefundenien Riickstandswerte fiir Lind,an lag,en zwischen 0,004 ppm und 0,029 
ppm (Toleranz fiir Zuckerriiben: 0,1 ppm). Die Werte fiir Mercaptodimethur 
lagen durchweg unter der Bestimmungsgrenze von 0,1 ppm (vorlaufige Toleranz: 
0,1 ppm). 

1.1.3. Fiir das Pflanzenschutzamt Bad Godesberg wurde Gewachshaussalat auf 
Riick,stande von Zineb, Thir,am und Dichlofluanid unt,ersucht. Die Riickstands
wert,e lagen ffrr Zineb - 32 Tage nach der Behandlung - zwischen 0,62 und 
1,18 ppm CS2 (3 Proben), bei Didilofluanid - 21 Tage nach der Behandlung -
bei 1,9 ppm (1 Probe) und bei Thiram - 21 Tage nach der Behandlung - bei 
1,59 ppm CS2 (1 Probe), (Toieranz: 2,0 ppm CS2). 

1.1.4. In ZusammenaDbeit mit dem Labor,atorium tiir botanische Mittelpriifang 
wurden Beizversudie mit Hexachlorbenzol an Sommerweizen angelegt. Die Ernte
proben und eine Bodenprnbe wurden auf Riickstande dieses Wirkstoffes unter
sucht. Di,e gefundenen Riickstandswerte der 9 Weizenproben lagen zwisdien 
0,0056 und 0,010 ppm, wobei keine wes,entl!i.chen Unterndiiede zwisdien behandelt 
und unbehandelt auftraten (Toleranz: 0,01 ppm). 

Der Boden wies einen Gehalt von 0,016 ppm He:icachlorbenzol auf. 

1.1.5. Fiir das Forstamt Rhoden wurden Fichtensetzlinge auf DDT untersudit, um 
festzusteUen, ob sie vor der Pflanzung behandelt worden war,en. In den Wurzeln 
konnte DDT nachgewiesen werden, wahrend di,e Nadeln kein DDT ,enthielten. 

1.2. Riickstandsuntersuchungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens 

filr Pflanzenschutzmittel (Dobrat, W.) 

Auf ,Grund edneis g.enehmigten Antrages auf GebiihrenerlaB (gemaB § 5 Pflanzen
schutz-Kostengesetz vom 26. Aug. 1969) wurden inne-rhalb ,einer Zula,ssUil1gsprii
fung 13 Proben Rettich und 21 Proben Ra,dies auf Riickstande von Propachlor 
untersucht. In a11,en Proben waren bei einer Bestimmungsgrenze von 0,05 ppm 
Riickstande nicht nadiweisbar (vorlaufige Toleranz: 0,2 ppm). 
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1.3. Untersuchung von Pflanzenscbutzmitteln im Rahmen des 

Z ulassungsverfahrens 

1.3.1. Chemiscbe Mittelpriifung (Dobrat, W. und Weinmann, W.) 

Im Berichtszeitrnum wurden 254 Pflanzensdmtzmittel JllJit 345 Wirkstoffen auf 
ihre chemi1sche Zusammensetzung untersucht. 

1.3.2. Physikalische Mittelpriifung (Finger, E.) 

Lm Berichtszeitr,aum wmden im Zusammenhang mit der Zulassungspriifung und 
Handelskontrone 259 Pflanzenschutzmittel auf ihre physikaHsch-chemischen 
Eigenschaften wi,e z. B. Netzfahiig�eit, Schwebefahigkeit oder Emulsio.nsbeistan
digkeit bei Spritzpulvern und Emulsionen bzw. Feingut-Anteil UllJd Korngr6Ben
Bereich bei Granulaten und Staubemitteln untersucht. Hierzu muBten insg,esamt 
920 Einzelanalysen durchgefi.ihrt werden. 

Alle fi.ir die Neuzul:assung eing,esandten Prapar.ate entsprachen, von gering
fi.igigen Abweichungen u111d dreti BeaJnstandungen abgesehen, den geford:erten 
physikalisch-chemischen Richtwerten. Die 259 Praparate setzten sich wie folgt 
zusammen: Granulat,e, Streupulv,er, Totalherbizide, Diinger mit Herbizid (22 = 
8,5 0/o), Spritzpu1ver (71 = 27,4 0/o), Emulsionen (65 = 25,1 0/o), Beizmittel (61 
23,6 0/o), Staubemittel (40 = 15,4 0/o). 

2. Entwicklungsarbeiten

2.1. Systemanalyse des Zulassungsverfahrens fiir Pflanzenscbutzmittel 

(Weinmann, W.) 

Fur ,die E:infi.ihrung der elektronischen Datenverarbeitung in das Zulacsisungsver
fahr,en von Pflanzenschutzmitteln wurde eine Ana,lyse des Ist-Zustarndes des 
Informationsflusse,s ,g,emacht, der1selbe anschlieBend optimiert und in einem FluB
diagramm fixtiert. Die Bearbeitungsvorgange wurden an.alyS'iert, aufgelistet und 
<lurch Entwicklung von rund 60 Formularen schematisiert. Fur die Datenerfas
sung (ausgenommen Daten der biologischen Wirkung) wurden Ablochbelege 
entworfen und I1Und 60 Sch1iiS1Sel1isten fi.ir die Codierung der einz,elnen Sach
vierhal:te au£gestellt. Eine 1er·ste Schat:mng der DatenmaBe wurde durchgehlhrt. 

3. Methodische Arbeiten

3.1. Analysenmethoden fiir Dithiocarbamate- und Phenoxyalkansaurepraparate 

(Welinmann, W. und Dobrat, W.) 

Innerha�b des Deutsch•en Arbeitskreises fi.ir Pfl.anzenschutzmittelanalytik (DAP A) 
wurden fi.ir die Entwicklung allgemein v•erbindlicher Analysenmethoden fi.ir 
Dithiocal'bamat- und Phenoxyalkansa.ureprapm1ate Ringanalysen durchgefi.iihrt. 
Di_,e Methode fi.i:r Dithiocarbamate erwie.s 1sich ebenso wie die neue Bestimmungs
appar,a-tur, <llie gJ,eichzeiti,g getestet wurde, der CIPAC-Methode und -Apparatur 
i.i:berlegen. Weiterihin wurde eine Ringanalyse durchgefi.ihrt, die der Entwicklung 
einer Richtlinie zur Bestimmung der F1'iichtigkeit von Pflanzenschutzmitteln die
nen soll. 
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3.2. Uberpriifung der Mehrfachbestimmung der Riickstande von 
Chlorkohlenwasserstoffen und Phosphorsaureestern (Dobrat, W.) 

Die ga•schromatographilsche Methode der Europaischen Gemeinschaft zur Mehr
fachbestimmung der Ri.ickstande von Chlorkohlenwasserstoffen und Phosphor
saureestern wurde zusammen mit den Laboratorien der and,eren Mitglriedslander 
auf tdie M6glichkieit der Erweiterung des Anwendrungsber,eiches i.iberpri.ift. Es 
wurden d1e Wirkstoffe a- und �-Endosujlfon, Dichlovos, Endrin, Captan, Methoxy
chlor und Folpet ,an Apfeln, Erdbeeren, Salat und Tomaten ,getestet. Bei Captan 
und Folpet war,en die Ergebnisse unbefriedigend. 

W,eiterhJin wurde ,ein zusatzliches clean�up (Silbemitrat/Aluminiumoxid-Saule) 
fur Chlorkohlenwa:sserstoffe mit zufriedernsteUendem Ergebn:is •erprobt. 

3.3. Potentiometrische Bestimmung von Thioharnstoff-Derivaten (Finger, E.) 

Methoden :zmr ·speziellen elektrome:trischen Bestimmung von Wirkstoffen sirnd 
selten allgemein ,gi.ilHg fur Derivate ihrer Verbindungsklias.se. Be!i der Basis
Reaktion der B:BA-MethCYde z.ur potentiometrischen Bestimmung von cx-Nephtihyl
thioharnstoff (Antu) in Rodentiztiden lag die Vermutung nahe, daB sie auch fur 
die Bestimmung ,anderer Verbindungen der Thioharnstoffklasse Verwendung 
f.inden kornnte. Bet der eingehenden Uberpri.ifung z·eigte •sich, daB diese potentio
metrische TitraHonsmethode auch fur die Besl'i.mmung von Thioharnstoff, Phenyl
thiohamstoff und Diphenylthioharnstoff geeignet ist. Di,e Arbeiten bezi.iglich wei
terer Thioharnstoffderivate werden fortgesetzt. 

3.4. Versuche zur Herabsetzung der Normzeit fiir die Bestandigkeitspriifung von 
Emulsionen (Finger, E.) 

Die FAQ erwagt, fur die Pri.ifung der Emulsionen von Pflanzensdmtzmittel-Kon
z:entraten auf Bestandigkeit und Wieder-EmuJgierung a1's langste P.ri.ifzeit die 
Dauer von 6 Stun.den, anstatt bisher 24 Stunden, in ihre Spezifikabionen einzu
fi.ihren. Es wuride deshalb •eine v,ergleichende Pri.ifung von 53 deutschen Emulsi
onskonzentraten durchgefi.ihrt, um fostzustellen, ob statt 24 Sturuden Pri.ifdauer 
v.iJelleicht auch 6 Stunden Standzeit fur ,eine Bestandigkeitsbeurteilung ausrei
chen. Bs z.eigte ,sich dabeli, daB von den 53 Konz·ent:r,aten, di,e Emuls'ionen von 42
di•e neuie FOTderung .,sehr gut" und ,,·gut" erfullen. 8 Emulsionen konnten nur
als ,, ausreichend" un,d 3 ,a1s .,nicht ausreichend" beurteilt werden.

Der neuen FAO-Normzeit di.irften damit keine Bedenken im Weg,e ·stehen. 

4. Entwicklung von Methoden zur Beurteilung des Verhaltens von Pflanzen
schutzmitteln im Boden und Untersuchung der Kontamination der Boden im
Lande Niedersachsen (Weinmann, W. und Schinkel, K.)

Fii:r ein Forschungsvorhaben, das die Kontamination der Boden mit Pflanzen
schut:zJmitteln in Niedersachsen ermitteln soll, wurden theoretisdle Erhebungen 
durdl,gefuhrt. iDer ahsolutie und proz,entuale Ante'il der verschiedenen Kultmen 
an der 1andwirtsdlaftllichen Nutzflache wurde anhand der Landwirt:schaftszahlung 
1971 des Landesverwaltungsamtes ermittelt, die wichtigsten Kulturen wmden 
einschlieBlich ihrer Lokalisierung im Gesamtraum des Landes zusammem.gestellt. 
Fur diese Kulturen wurden sodann di.e wichtigsten Pflianz,enschutzmaBnahmen 
bestimmt un,d die am haufligsten ei1ng,esetzten PflanzeI1Jschutzmittel bzw. deren 
Wirk<stoff zus,ammenge.stellt. Die so erhaltene Liste von Verbindungen hochster 
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Prioritat muB noeh anhand der Verkaufszahlen des Pflanzensehiutzmittelhandels 
kontrolliert urud modifiziert werden. AbsehlieBend i:st eine Beurteilung der P,er
sistenz der Stoffe iim Boden und der hygi,eniseh-toxisdien Bedeutung erforderlfidi. 
D.as Ergebnis der Untersudiung wird Ausgangspunkt der Ri.iekstandsbestimmun
gen in den Boden sein.

Laboratorium fiir botanische MiUelpriiiung in Braunschweig 

1. Saatgutuntersuchungen

1.1. Untersuchungen ilber die Saatgutverseuchung des Getreides mit pathogenen 
Pilzen (L•aermann, H.-Th.) 

Die Notwendigke.it derartiger Untersuchungen ergibt sich aus dem Ziel, di•e im 
allgemeinen befriedigend wirkenden quecksilberhaltigen· Beizmittel -· wegen 
ihrer Toxizitat - dureh weniger bedenkliehere quecksilberfreie Praparate zu 
ersetzen. 

Mit Hilfe einiger Pflanzensehutzdienststellen wurden reprasentative Saatgutpro
ben tder vier Hauptgetreidearten entnommen 11.md in Anlehnung an die von der 
.,International Seed Testing Association" empfohlenen Nachweisverfahren ,auf 
Pilzbefall unt·ersueht. Die Untersuehungen besehrankten sieh im wesentliehen ,auf 
Septoria-, Helminthosporium- und Fusarium-Arten. Dabei konnte festge,stellt 
we11den, rdaB relativ viele Proben - bis zu 20 °/o - mit pathogenen Pilzen ver
seueht waren. 

Besonders auffalli'g war, daB 

1. fast alle Roggenproben mehr oder weniger mit Fusarium nivale infiziert waren
und Fusarium culmorum an ea. 95 °/o der Haferproben gefunden wurde,

2. an ea. 50 °/o der Gerstenproben Helminthosporium gramineum und H. sativum

und an ea. 90 °/o der Haferproben H. avenae naehgewiesen wurde,

3. ea. 70 °/o der unternuchten Weizenproben mit Septoria nodorum - zwar teil-
weise nur sdiwadi - befallen waren.

In erganzenden Laboruntersuehungen wurden, neben der Erfassung der optima
len Infektionsbedingungen fi.ir die betreffenden Pilze, vereinfaehte, fi.ir Serien
untersuehungen geeignete Naehwei'sverfahren gesueht. 

Eine gute Identifizierung der Fusarium-Arten wurde mit CZAPEK-DOX-AGAR 
(modifiziert) erhalten. 

Die Untersuehungen werden weitergefiihrt. 

1.2. Untersuchungen ilber die Wirkung von quecksilberfreien Beizmitteln auf 
samenbilrtige Pilze des Getreides (Ehle, H.) 

Der,artige Untersuchungen wurden fortgesetzt, um einen Uberblick ii.her da·s 
fungizide Wirkungsspektrum der quecksilberfreien Beizmittel bei Getreidesaat
gut zu bekommen. Die Versuehe wurden vornehmlich •an Weizen durdi,gefi.ihrt. 
Die Wirkung der queek,silberfreien Beizmittel auf Helminthosporium-, Fusarium

und Septoria-Art·en ist in diesem Zusammenhang von besonderem Interes·se. Die 
Ergelbnisse der Laborversuehe zeigten, daB ·eini·ge dieser Beizmittel den Helmin

thosporium sativum-Befall -an Weizen- und Gerstensaatgut schleehter reduzierten 
als queeksilberhaltige Praparate. 
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2. Untersuchungen iiber systemische Fungizide

2.1. Einflufi systemischer Fungizide auf die Aktivitat pektischer und 
zellulolytischer Enzyme von Pilzen (Martin, J.) 

Die Untersuchungen sollen dazu beitragen, [n die spezifische Wirkungsweise 
di!eser Prapara:te einen naheren Einblick zu ,gewinnen, um einerseits die Mittel 
g,ezielter einsetzen z1u konnen und andererseits moglicherweise naheren Auf
schlu.B uber die Resistenzbi1dung bei einigen Krankheits,erregern zu ,erhalten. Im 
Jahre 1973 wiurden lediglich Varversuche durchgefuhrt. Saw:edt ·sich daraus schlie
£.en la.Bt, wird die Aktiv.itat der genannten Enzyme von dieser Gruppe von Fun
giziden nur wenig beeinflu.Bt. 

2.2. Untersuchungen zur Ermittlung einer Schadensschwelle fiir den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln gegen Halmbruchkrank.heit (Cercosporella herpotri
choides) und Braunspelzigkeit (Septoria nodorum) an Winterweizen 

(Martin, J.) 

Die Versuche wurden sawohl bei naturlicher als ,auch bei unterschi,edlich starker 
kunstlicher Infek1:iion dmchgefuhrt. Die Ertragsunterschiede zwischen den mit 
Benomyl und Oercobin M behandelten und den unbehandelten Kontrollparzellen 
w.ar,en in allen Fallen nur gering urud statist!isch nicht zu sichem. Der naturJlche 
Befa11 durch beide Krankheitserreger war sehr gering, und durch die im J,ahre 
1973 vorherrschende Trockenhe>it entwickelten sich aucb die ku.nstlichen Infek-
1:tionen nm rungienugend. Die Unte11suchungen werden im kommenden Jahr we.iter
gefuhrt. 

3. Untersuchungen im Zusammenhang mit Herbiziden

3.1. Untersuchungen zur Kontaktzeit von Dipyridinium-Verbindungen auf die 

Kleine Wasserlinse (Lemna minor) (Heidler, G.) 

Das 1im J,ahre 1971 begannene Farschungsvorhaben wurde weitergefuhrt. Nach
dem ·sich di,e Untersuchungen uber ,dii,e Einwlrkungszeit ursprunglich nur ,auf den 
Wirkistaff Paraquat beschrankten, ,sin:d nunmehr ,auch die Wirkstoffe Deiqu,at urn.d 
Morfamquat einbezogen worden. Dabei hat sich gezeigt, da.B Lemna minor mit 
steigenden W·assertemper,aturen (5-25° C) <bzw. sinkender W,a:sserharte (5° bis 
20° dH) empfindlicher reagiert. Inwieweit hierbei die Lichtintens'itat einen Ein
flu.B ausulbt, kannte nach nicht abschlieBend geklart werden. 

3.2. Einflufl von Wasserherbiziden auf die Mortalitat von Testpflanzen 
(Heidler, G.) 

Die Weiterfuhrung der im Vorjahr begannenen Untersuchungen erstreckte sich 
auf Wirkstoffe der Gruppen Triazine, Dipyridinium-Verbindungen und Benzoe
saure-Derivate. Als Testpflanzen fanden neben Lemna spp. auch Callitriche spp. 
Verwendung. 

Zmsatzlich wurd,e eine Abstufung der Gesamtwasserharte vargenommen. Die 
Teste WU:rd,en jewei1s mit Wasser van 5° , 10° und 20° dH durchgefuhrt. Die dabei 
giefundenen W·ert·e lieJ3,en ,geringfugige Abweichungen van den bereits veroffent
lichten Werten bei Leitung,swasser erkennen. 
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Prilfungs- und Zulassungstatigkeiten: 

1. Prilfung von Pflanzenschutzmitteln

1.1. Eigene Mitwirkung bei Zulassungspriifungen: 3 Mittel 

1.2. Auf:stelliung von Versuchsplanen und Bearbeitung der Priifungsergebnisse 
anderer Priifstellen zur Vorlag·e beim Sachverstandigenausschufi: 

Allgemeiner Pflanzenschutz 222 Mittel bzw. Indikationen 

Rebschutzmittel 20 Mittel bzw. Indikationen 

2. Bearbeitung von Richtlinien zur Priliung von Pflanzenschutzmitteln

2.1. Im allgemeinen Pflanzenschutz: 

Vorliiufige Richtl:inien fur die Priifung von Herbiziden 

1. an und ,in Gewassern

2. zur Bi:ischungsbehandlung

3. gegen emerne Wasserpflanzen

4. gegen S1Ubrnerse Pflanzen

Vorlaufig,e Richtlinien fur die Prufung von pilliertem Saatgut gegen Auflauf. 
krnnkheiten an Ruben 

Vorlaufige Richtlinien fur die Prufung von Fungiziden gegen Rostkrankheiten an 
Getretl.de 

Richtlinien fur die Prufung von Beizmitteln gegen Auflaufkrankheiten - insbe
sondere Rhizoctonia solani Kuhn - an Kartoffeln 

Richtlinien fiir die Priifung von Fungiziden gegen Erysiphe graminis DC. (Echter 
Mehltau) an Getreide. 

laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Biologie und wirtschaitliche Bedeutung der Salatwurzellaus

Pemphigus bursarius (L.)

1.1. Untersuchungen zur Biologie der Salatwurzellaus (Herfs, W.) 

In Weiterfiihrung der Untersuchungen iiber die Biologie der Salatwurzellaus 
Pemphigus bursarius (L.) (Aphidoidea, Pemphigidae) wurde aufgrund mehrjahri
ger Probennahmen (Boden- und Pflanzenpro'ben) in allen wesentlichen Befallsge
bieten der Bundesrepublik festgestellt, daB P. bursarius hier nicht erfolgreich im 
Boden iiberwintern kann, so daB die Verbreitmng des Schadlings im Friihjahr 
stets aus·schliefilich von den Pappeln ,als alleinigem Winterwirt ausgeht. Um die 
Entwicklung der er,sten ExS1Ules-Generation .an den Kulturpflanz,en (Salat, Enrdi
vien) im Fruhjahr und ,das Verhalten der letzten Exsules-Generation im Spat
herbst genau verfolgen zu ki:innen, wurde ein Zuchtkasten entwickelt, da diese 
Beobachtungen im Freiland nur begrenzt mo'glich sind. Ob und in welchem Um
fang P. bursarius auch an Mi:ihren schadlich wird, soll durch weitere Unt·ersu
chungen geklart wel'den. Die Untersuchungen dienen einer besseren Kenntnis 
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des unterirdisch an Gemiisekrulturen (Salat, Erndivie, ·ggL Mohre) lebenden Schii<d
lings und damit der Verbesserung tder Bekampfungsmoglichkeit. 

1.2. Die Bedeutung verschiedener Pappelarten und -kreuzungen als Winterwirt 

fiir die Salatwurzellaus (Herfs, W. in Zusammenarbeit mit dem Forsdmngs
institut fiir Pappelwirtschaft in Hann. Munden) 

Die langjahrigen Untersuchungen iiber kuftreten, Biologie und Bedeutung der 
Salatwurzellaus als Gemiiseschadling haben unter anderem gezeigt, dafl in et
lichen Fallen Pappeln, die in der Na.he bef>allener Gemiiseflachen stehen, nicht als 
Winterwirt von P. bursarius in Frage kommen, wahr·end entfernt .stehende Pap
peln einen star ken Befall aufwiesen. Ebenso ist haufig festzustellen, dafl in •gr6Be
ren Papelreihen oder ..:bestanden einzelne Baume ,ein von der Umgebung vollig 
abweichendes Bef.allsbild zeigen. Da in den Schadgebieten der Salatwurzellaus 
stets die verschi-edensten Pappelarten und -kreuzungen nebeneinander vorhanden 
sind, ist hierdurch ·ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor fiir Prognose und Bekamp
fung des Schadlings geg·eben. Zur Klarung dieses Problems wurden umfangreiche 
Untersuchungen iiber die Anfalligkeit der einzelnen Pappelarten Uil!d -kreuzungen 
gegeniiber P. bursarius begonnen, die sich auf alle wesentlichen BefaUsgebiete in 
der Bundesrepublik erstrecken. Die Untersuchungen sind fiir ·eine Verbesserung 
der BefaHsprognose sowie fiir die Festlegung geeigneter Saat- und Pflanztermine 
in den gefahrdeten Gemiisekult:uren grundlegend. 

2. Untersuchungen zur Methodik der Priifung von Forstschutzmitteln

2.1. Pflanzenschaden durch Mittel zur Verniitung von Wildschaden 

(Munch, W. D.)1) 

Die seit 1969 laufen,den Untersuchungen iiber die Aussagefahigkeit der Pflanzen
vertraglichkeit•spriifungen an Pelargonie (Pelargonium zonale [L] Ait) und Sau
bohne (Vicia faba L.) fiir die Beurteilung der Phytotoxizitat von Mitteln zur Ver
hiitung von Wildschii<den im Rahmen der Priifung von Forstschutzmitteln dienten 
der Feststell:ung, ob zwischen den Ergebnissen an diesen Testpflanz·en cund •der 
Pflanzenvertraglichkeit ,an Forstpflanzen in der Praxis Ubereinstimmung 1besteht. 
Der Nachwei,s fiir eine sokhe Ubereinstimmung konnte nicht erbracht werden. 
Alle Zusammenhange waren nur zufalliger Art. Das gilt besonders fiir den Pelar
gonientest, wog·egen beim Saubohnentest ein Zusammenhang nicht auszuschlieflen 
ist. In einem modifizierten Saubohnentest wrurde nachgewiesen, dafl die gepriiften 
Pflanzenschutzmittel da:s Hohenwachstum der Saubohne in unterschiedlichem 
Grade schadigen. Inwieweit diese Ergebnisse •auf Forstpflanzen zu iibertragen 
sind, konnte nicht endgiilti'g geklart weriden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit be
einflussen die Praparate den Hohenzcuwachs der einzelnen Baumarten unter
schiedlich stark. Die Untersuchungen dienen der Verbesserung der Priifungsricht
linien fiir Mittel zur Verhiitung von Wildschaden im ·Forst. 

2.2. Priifung der Wirksamkeit von Mitteln zur Verhiitung von Wildschaden 

(Munch, W. D.)1) 

In mehrjahrigern Untersuchungen sollt,e geklart werden, ob die aus Gehegever
suchen ,gewonnenen Ergebnisse Riickischliiss,e auf die tatsachliche Wildabwehr-

1) Die Arbeiten werden in Amtshilfe durch die Forstdirektion Nordbaden, Karlsruhe,
durdlgefiihrt.
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wirkung von MiU.eln zur Verhiitung von Wildschaden be,i der Anwendung an 
Forstpflanzen 'in freier Wildbahn zulassen. Anhand von Fiitterungisversuchen 
wurde festgestellt, daB bei Mitteln zur Verhiitung von Wi1dverbiB keine Uber
einstimmung vorliegt. Man sollte daher die Wildabwehrwirkung dieser Mittel 
vorzugisweiise an Kulturpflanzen im Forst priifen. Die Untersuchungen dienen 
der Verbesserung der Priifung1srichtlinien fiir Mittel zur Verhiitung von Wild
schaden im Forst. 

2.3. Bringt die chemische Kulturpflege im Vergleich zur mechanischen Kultur-
pflege einen Mehrzuwachs an den Forstpflanzen (Munch, W. D.)1)

Im Verlauf der im Jahre 1970 begonnenen Untersuchungen in Kiefern- und Fich
tenkulturen wurde gepriift, ob der Wurzelhalsdurchmesser und das 100-Nadel
gewicht brauchbare MeBgri:iBen zur Zuwachsermittlung bei den Bii.:umen sind 
bzw. ob der Wurzelhalsdurchmesser und das 100-Nadelgewicht mit dem Volu
menzuwachs korrelieren. Beide Faktoren sind als Weiser nur hedingt geeignet. 
Fiir routinema.Bige Ertragsfeststellungen ist die Ermittlung der vorgenannten 
Kriterien im Hinblic:k auf die Aussagekraft der Ergebnisse zu arbeitsaufwendig. 
- Im Rahmen der Untersuchungen wur,de zudem an 3 207 Fichten im Westharz
festgestellt, in welchem MaBe die Verunkrautung den Zuwachs beeinfluflt. An
den Bii.umen wurden unter anderem die Hi:ihe, der Hi:ihenzuwachs der beiden
letzten Jahre vor der Aufnahme, der Wurzelhals- und Mittendurchmesser sowie
der Grad der Verunkmutung ermittelt. Das Volumen der Fichten wurde anschlie
Bend bereclmet. Die Auswertung erfolgte mit der Digressionsanalyse, die alle
eing•egebenen EinfluBgri:iBen gleichzeitig mit beriicksichHgt. Es konnte gezeigt
werden, daB die Hi:ihe und, wenn auch in ·geringerem Umfang, der Hi:ihenzuwachs
der beiden letzten Jahre vor der Aufnahme ·gesichert mit steiogender Verunkrau
tung zunahm, der Wurzelhalsdurchmes,ser dagegen abnahm. Unter den Bedingun
gen der Versuchsflache und vermutlich in vielen ahnlichen Schonungeri ist eine
aufwendige Reinigung der Kulturen nicht crforderlich. Die Untersuchungen die
nen einem zwec:kmii.Bigeren Einsatz von Herbiziden im Forst sowie der Erganzung
der Priifung,srichtlinien fiir Herbizide im Forst.

Prilfungs- und Zulassungstatigkeiten: 

1. Prilfung von Pflanzenschutzmitteln

1.1. Eigene Mitwirkung bei Zulassungspriifungen: 1 Mittel 

1.2 . .A:ufste1lung von Versuchsplii.nen und Bearbeitung der Priifungsergebniss,e 
anderer PriifsteUen zur Vorlage beim SachverstandigenausschuB: 

Allgemeiner Pflanz·enschutz 105 Mittel bzw. lndikationen 
Fonstschutzmittel 15 Mittel ,bzw. Indikationen 
Nagetierbekampfungsmittel 8 Mittel bzw. Indikationen 
Priifung auf Bienengefahrlichkeit 60 Mittel bzw. J,ndikationen 

2. Bearbeitung von Richtlinien zur Prilfung von Pflanzenschutzmitteln

2.1. 1im aHgemeinen Pflanzenschutz: 

Mittel gegen den Maisziinsler 
Mittel gegen Trauermiicken und Buckelfliegen in Champignonkulturen 
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Mittel gegen Gallmiicken in Champignonkulturen 
Mittel gegen mycelfresserrde Milben in Champignonkulturen 
Mittel geg,en oberirdisch schadigende Milben in C hampignonkulturen 
Mittel gegen wandernde Wurzelnematoden 
Mittel gegen Riibenkopfalchen 

2.2. im Forstschutz: 

Mittel gegen rinden- und holzbriitende Borkenkafer 
Mittel ·gegen Schermaus im Forst 
Mittel gegen Rotelmaus im Wald 

2.3. gegen Nagetiere in der Landwirtschaft: 

Mittel gegen den Bisam 
Mittel gegen den Maulwurf 

Institut fiir Pflanzenscimtzmitielfo:rschung in Berlin-Dahlem 

1. Allgemeine methadische Kooperationstatl.gkeit

1.1. Erhebung iiber die Herbizidapplikationen und deren Nebenwirkungen in der 

Bundesrepublik 1972 (Ebing, W.) 

Fiir die Gemeinschaftsforschung des Projektes ,,Beurteilung von Herbiziden unter 
Umwieltgesichtspunkten" im Auftrage der intenninisteniellen Proj,ektgruppe ,,Um
weltchemikalien" wurde mit Unterstiitzung des Pflanzensdmtzdienstes ,eine Er
hebun:g durchgefiihrt. Die Auswertung ergab, daB z. Z. 66 herbizide Wirkistoffe 
und 81 Kombinabionen .derselben angewendet wer:den. In den groBt:en Mengen 
wurden mit Abstand Pyrazon, TCA un;d Dichlobenil sowie di.e Kombrinationen 
Diuron + Amitrol + Bromacil, Dichlorprop + 2.4.5-T sowie Benzthiazuron + Le
nacil ausgebmcht. Hochsignifikant waren z. B. die Schadigungen der Riiben durch 
Pyrazon, die V1eratzungen am Getreide durch Dinoseb sowie die Ausdiinnungs
erscheinung,en beim Getreide und die Totalschaden bei Kartoffeln ,durch Monoli
nuron wahrend feuchter Witte,rung. 

1.2. Neufassung und Vereinheitlichtmg der Probenahmerichtlinien fur die Unter-

suchung anorganischer und organischer Biozidriickstande in Boden (Ebing, W.) 

Berichter wurde zunachst von der Diskussionsgruppe Analytik im Umweltschutz 
(DAU) der GDCh beauftragt, einen moglichst vollstandigen Dberblick iiber alle 
bisher ex�stJi.erenden Richtlini,en zu erarbeiten, d,ie zum Komplex Bodenprobe
nahme bei-hagen. Dabeii wurde evident, daB kein ·bisheriges Pap1er allein in der 
Lage .ist, eine Bodenprobenahme zu gewahrleist:en, die zu vergleichbaren Dalen 
fiihrt. Auch deckt die Summe alLer Einzelrichtlinien nicht ,alle zu beriicksichtigen
den Eaktmen ,des Gesamtkomplexes ,ab. Berichter erarbeitete arrschlieBen,d als 
Arbeitspai:iier den Entwurf einer ,,Empfehlung zur Probenahme von Boden, die 
auf 1umweltscha,digende Spuren organischer oder anorgani:scher Fremdstoffe routi
nemaBi,g untersucht werden sollen". Fiir den darin vorgesehenen moglichst gro
Ben Anwendung,sbereich finden Teile aus Richtlinien der BBA (Merkhlatt 36), 
DFG (Methodensammlung zur Riickstandsanalytik von Pflanzenschutzmitteln) 
eine B0denuntersuchungsvor1schrift des Schwerpunktes ,,Nebenwirkungen von 
Herbiziden auf Boden und Pflanzen", DIN-Normen und LUFA (Methodenbuch I, 
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1949) Anwendung. Neben ·allen Aspekten der Probenahme wird gleichermaflen 
cJ:i,e Bode:ncharakterisierung beriicksichtigt. Die evtl. veTbleibenden Liicken sollen 
im Auftr,age der DAU in kiinftigen Untersuchungen .ausgefiillt werden. Zur Zeit 
liegt der Entwurf zur .Stellungnahme .bei Mitgliedern der Deutsch.en Bodenkund
lichen Ges·ellschaft und dem Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersu
chungis- und Forschungsanstalten (VDLUFA) vor, in dessen Neuauflage des Me
thodenbuches I er als allrgemein empfohlene Richtlinie (auch fiir .alle deutschen 
Arbeitskreise auflerhalb des VDLUFA) aufg,enommen werden soll. 

1.3. Arbeiten an der neu geschaffenen BBA-Datenstation des Groflrechenzentrums 

(Heinrich, Ursula und Koflmann, A.) 

Seit Mai 1973 siind dlie Berliner Institute iiber eine Datenstation (Terminal) mit 
dem Groflrechenzentmm fiir die Wissenschaft in Berlin (GRZ) v,erbunden. Nach 
einer gewis•sen Anlaufphase, die der Einarbeitung in Probleme der biometrischen 
Statistik in di,e Fortranprogrnmmiertechnik ,galt, befinden sich zur Zeit ·einige 
Rechenprogramme in der numerischen Testphas,e. Sie wer.den Anfang des Jahres 
1974 den Berliner Kollegen vorgestellt. Die R!echenprogramme wurden so ent
w,ickelt, daB siie folgeI11den wichtig·en Gesichtspunkten g1eniigen: 

1. Der Benutzer kann seinem Rechep.lauf eine Uberschrift seiner Wahl mit bis zu
maximal 80 Zeichen voranstellen, die bei der Ausgabe iiber rden Ergebniiss-en
erscheint.

2. Die Dateneingabe ist so organisiert, daB der Benutzer das Format der von ihm
einzug,ebe:nden Daten selbst wahlen und be:stimmen kann.

3. Die Ergebnismrsgabe ist eher reduntant als nur informativ geha,lten, d. h. ,e,s
weiiden .alle numerisch und statistisch r•elevanten ZahJ.energebnisse iibersicht
lich und mit Text versehen ausgedruckt. Hiermit wird dem Umstand Rechnung
getrag,en, daB verischiedene BenutZ1er des gleich·en Programmes je nach ihrer
Aus.gangssitu,atiion an unterschiedHchen Informationen und Ergebnissen ointer
es•siert sein werden. Die Ausgabe kann als Protokoll verwendet werden.

4. Mit Hilfie von Approximationen werden die oberen Integr.algrenzen der ver
sdii,edenen Verteilungen (die .sog. Fraktile) •errechnet unJd zusammen mit den 
Priif.groflen aUJsge.druckt, so daB der Benutzer auf das Nachschlagen in Tabel
lenwerk:en v·erzichben ka.nn. Da diese Frakt:ile von der vorgegebenen S·tatisti
sdren Sicherheit bzw. Irrtumswahrscheinlichkeit abhangen, ,sollen zunachst
bis auf weiteres folgende Vereinbarungen g,elten:
Die statistisdie Priifgrofle wirrd mit dem 95 °/o-Fraktile der entsprechenden
Vertelilung vergHdien. list di,e Priifgrofle ,gle�ch oder grofler al•s das 95 0/o
Fr,akti,le, so wird mit dem 99 0/o-Fraktile verglichen, i·st d1e Priifgrofle g1eich
oder grofler ,als ,das 99 °/o-Fraktile, so wird mit dem 99,9 °/o-Fraktile verg.lichen.
In ,dier Ausgabe erscheinen st,ets, wenn die Priifgrofl,e ,gleich oder gri:ifler •als
das 95 O/o-Frakti1e ·und kleiner als das 99,9 °/o-Frak1Jile ,ist, die beiden Fraktilen,
die die Priifgri:ifl,e ·ein!schlteflen. In den beiden Grenzfallen erscheint nur das
95 °/o- bzw. das 99,9 0/o-Fraktile zusammen mit der Priifgrofle.
Werd,en bei einem ,biometrischen Rechengang verschiedene Priifgroflen beno
tigt und hangt die Berechnung ,der ,einen von der statJistJischen Bewertung der
anderien Priifgri:ifle ab, ·so werden rder Entscheidung stets 95 0/o ,statJistischer
Sicherheit :mgrundegelegt. Al1s Beispie,l sei der Mittelwertsver·gleidi zwei,er
unabhangiger Stidiproben erwahnt. Hier hangt es u. a. von deT Homogemtat
der Va:rtianzen der bei:den Stichproben ab, nach welcher Formel die Priifgrofl,e
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fiir :den Mitt!elwertsv,ergle1ich berechnet wird. Die Priifung der Homog·enitat der 
Varianz·en erfolgt daher bei einer vorgegebenen ·statistischen Sicherhedt von 
95 0/o. 

DeT Rechendienst wird in Zukunft je nach Bedarf den Berliner Kolleg,en Im.forma
tionen zusbe.Uen, die neben Programmanderungen und organisatorischen P.ragen 
Beschr1eibungen der statistischen Hintergriinde und der Wirkungsweiase der Pro
gmmme •sowie deren Ausg:abe mit Testdatensatzen beinhalten. 

2. Ausarbeitung von Reinigungs- und Analysenverfahren sowie Durchfiihrung
von Riickstandsuntersuchungen

2.1. Ein dreifach mu!tiples ldentifi.zierungssystem fur 53 stickstoffhaltige Pflan-
zenschutzmittel mit Hilfe der Gaschromatographie (KoBmann, A.) 

Es wurden die chromatographischen Eigenschaften von 53 Wirkstoffen .aus den 
Klaissen 1der herbiziden Triaa:Zline, Uracile, Harnstoffe und Phenylcarbamate sowie 
der irrsekbiziden Carbamate a:uf 9 verschiedenen Trerrnsaulen untersrucht. In allen 
Fallen wurden stickstoffsensitive Detektoren der Firmen Hewlett-Packard und/ 
oder V,arian eingesetzt und temperaturprogrammiert,e Gaschromato.graphie be
trieben. Nach den KT.iterien der Auftrennung, der Chromatographierbarkeit un,d 
dem Anteil der bei dem Chromatographiervorgang zersetzten Substanzen ·er
weisen ,Slich die folgenden Saulen zur Identifizierung der einze,1nen VerbiIJJdun
gen aUJs dem komplexen Vielstoffsystem alas am ·ehesten geeignet: 

5 0/o Carbowax 20 M, 10 0/o Poly-I-110, 10 0/o SP-525. 

Aruf keiruer Saule wurden alle 53 Wirkstoffe vollstandiig voneinander getrennt, 
jedoch ,eluieren auf den drei Saulen stets jeweils andere Stoffe simultan, so daB 
eine Ldentifizierung aus den Informationen aller drni Saulen moglich ist. Eine 
Ausnahme bildet da•s Paar Norea/Pebulate; es eluiert auf allen dreiaen simultan 
(Trennung ist aHerdings auf einer 10 0/o Poly-MPE-Saule moglich). Einige Wirk
stoffe aus 1der Gruppe der Phenylharnstoffderiv,ate und der Carbamate z,eigen 
infolge Zersetzung mehrere Peaks. Obwohl hierdurch die Komplexizitat des Viel
stoUsysbems erhoht wird, ist es sinnvoll, die Zensetzungspeaks als zusatzliche 
Information mit heranzuziehen. Ein Vergle.ichsalgorithmus zur eiooeubigen lden
tifizj,erung der ·einz,elnen Wirkstoffe des Systems aus den Informat1ionen der drei 
Sauleitl wurde entworfen, seine Leistung1sfahigkelit w:ird erprobt werden. 

2.2. Erganzende Riickstandsidentifizierung von insektiziden Phosphorsaureestern 
durch Gelchromatographie mit dem System Merckogel-OR-500-Tetrahydro

furan (Pflugmacher, J. und Ebing, W.) 

Die friiheren Untersuchungen (vgl. Jahres!bericht 1972) der Elutiorrscharakte·
ristik von insektiziden Phosphorsaureestern am System Sephadex-LH 20-Athanol 
wurden auf d•as System Merckogel-OR-500-Tetrahydrofuran ausgedehnt. Dabei 
ergab sich, daB .auch fb.ei diesem System die Trennung nicht nur nach ider Grofie, 
d. h. nach dem Molekularsiebeffekt erfolgt, sonidern auch hier strukturelle Gege
benheiten des Molekiils eine Rolle spielen. Dieser EinfluB macht sich besonders
bei aliphatischen P-Estern bemerkbar. Es zeigt sich darin, daB nur die Elutions
volumina von Verbindungen, die Glieder einer homologen Reihe sind, wie ;bei
spielsweise Phorat und Disulfoton, eine lineare Gleichung der allgemeinen Form 
10 g M = A-B · VEt (M = Molekulargewicht, VEr = Elutionsvolumen) erfiillen. 
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Weiterhin zeigte ein Vergleich der Elutionsvolumina von aliphatischen P-Estern 
mit denen von aromatischen P-Estern, dafl im Gegensatz zum System Sephadex
LH 20-Athanol kein ausgepragtes Riickhaltevermogen fur aromatische Verbin
dungen bei dem System Merckogel-OR-500-THF vorhanden ist. Das System soll 
Sephadex-LH 20-Athanol besonders bei denjenigen Verbindungen erganzen, die 
dort nicht getrennt werden konnen. 

2.3. Entwicklung einer gelchromatographischen Dicofol-Bestimmungsmethode 

(Pflugmacher, J.) 

Das Pflanzenmaterial wird mit Aceton extrahiert, der Ac etonextrakt eingeengt, 
mit Wasser verdiinnt und mit Hexan ausgeschiitte11t. Nach dem Einengen der 
Hexanphase auf 1 ml wird sie mit 1 ml konz. Schwefelsaure geschiittelt und darauf 
an einer Sephadex-LH 20-Saule unter 1folgenden Bedingungen chromatographiert: 
Elutionsmittel: Athanol, Durchfluflgeschwindigkeit: 60 ml/h, Lange der Saulen
packung: 70 cm, Durchmes·ser der Saulenpackung: 2,5 c m. Das Eluat wiiid in einer 
Mikro-Durchfluflkiivette eines UV-Monitors bei 254 nm gemessen. Die Peakflache 
des Signals mit dem Elutionsvolumen 307 ml reprasentiert das isolierte, unzer
setzte Dicofol und wird nach der Methode Hohe x Halbwertsbreite mit Hilfe 
einer entsprechenden Eichkurve ausgewertet. Nach dieser Methode wurden Riick
stande von Dicofol bis zu einer Konzentration von 0,05 ppm in Citruspulpe, Gur
ken, Tomaten, Salat und Mohrriiben mit einer Wiederfindensrate von 85-100 °/o 
nachgewiesen. 

2.4. Entwicklung einer Reinigungsmethode filr Rapsextrakte zur storungsfreien 
gaschromatographischen DDT-Rilckstandsbestimmung (Pflugmacher, J.) 

Die herkommlichen Reinigungsverfahren mit Hilfe von Saulenchromatogr-aphie 
an Silicagel oder Florisil reichen nicht ,aus, lim DDT in Konzentrationsbereichen 
von 0,01 ppm storungsfrei in Rapsextrakten elektroneneinfang-gaischrornatogra
phi·sch nachzuwei.sen. Daher wurde folgendes Reinigungsverfahren ·entwickelt: 
Die Rohextrakte in Acetonitril werden rnit Hexan ausgeschiittelt, •auf 1 ml ein
geengt und darauf der komlbinierten Spiil-Codestillation mit nachfolgender Chro
rnatographie an Silbernitrat impragniertern Aluminiurnoxid unterworfen. Danach 
wiJ1d an einer Sephadex-LH 20-Saule mit Athanol als Elutionsrnittel chrornatogra
phiert. Die DDT enthaltende Eluatfraktion wird unter folgenden Bedingungen 
gaschrornatographiert: Saulenlange: 1,60 m, Durchmesser: 1,7 mm, 3·0/o XE-60 auf 
Chromosorb WHP, DMCS, 80-100 mesh, Einspritzblocktemperatur: 195° C, Sau
lenternperatur: 200° C, ECD-Detektor, 205° C; 40 ml N2/rnin. Die Methode eignet 
sich zur Bestimmung von DDT-Riickstanden im 0,001 ppm-Bereich in Raps. Wie
derfindensrate: 76 °/o. 

2.5. Ausarbeitung einer Dinoseb-Riickstandsbestimmungsmethode filr Boden 
(Ebi:ng, W.) 

F1iir gezielte Versuche ·uber das Riickstarrdsverhalten von Dinosebac etat wurde 
eine mit einfiachen MiHeln durchzufiihrendoe Bestimmurrgsmethode ausgearbeitet. 
Sie wird •benotigt •bei Forschrungsarbeiten des Ins'Htuts fur Pflanzenp.atho•logie 
und Pflanzenschutz der Universitat Gottingen i.irber Einfliisse dieses Herlbizids 
auif Bodenlebewesen und Pflanzenkrankheiten und eignet ,sich besonders fur ton
und kalkha1tige Bodentypen. Nach Wasserdampfdestillation und mehrfachern 
Umlosen wird der Wirkstoff in Gegenwart von Triathylamin bei 365 und 480 nm 
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spektrophotometrisch hestimmt. Die Ausbeutewerte liegen fur den Bereich 
0,3-0,03 ppm bei 70-80 0/o. Unterste Nachweis·grenze ist 0,01 ppm. 

2.6. Untersuchungen iiber die Persistenz von Simazin im Boden (Ebing, W.) 

Im Rahmen von Forschungsar,beiten im InstHut fur Pflanzenpathologie und Pflan
zenschutz der Universitat Gottingen uber den Einflufl von Simazin auf das Auf
treten von Pflanzenkrankheiten bei Wintergerste und Ruben sowie auf die Akti
vitat der Bodenmikroorganismen wurde unsererseits das Ruckstandsverhalten 
dieses Wirkstoffes in dem als kalkhaltigen, lehmigen Schluff mit etwa 2,1-2,8 0/o 
Humus zu typisierenden Boden untersucht. Die Analysen wul'den mit einer fur 
dieses Problem hier entwickelten gaschromatogrnphischen Direktmethode, die mit 
86 0/o Ausbeute arbeitet, durchgefiihrt. In drei von vier Versuchsreihen ergab 
sich am Ende des Untersuchungszeitraumes von 7 Wochen nach vorschriftsmafli
ger Applikation eine Abnahme der Ruckstande um nur etwa 25 0/o. Si,gnifikante 
Unterschiede zwischen Boden, der -seit 5 Jahren mit Simazin behandelt worden 
war, und solchem ohne vorherige Simazin-Behandlungen ergaben sich nicht. Die 
Ruckstande lagen 7 Wochen nach Applikation bei 0,3 ppm. 

3. Physiologische Wirkung von Pflanzenschutzmitteln

3.1. Untersuchungen zur Wirkung von Phenylhamstoff-Herbiziden auf Algen 

(Geike, F.) 

Die Phenylharnstoff-Herbizide Monolinuron, Diuron und Buturon wurden in ihrer 
Wirkung auf die Grunalgen Chlorella pyrenoidosa rund Chlamydomonas rein

hardii untersucht. Ziel des ensten Versuchsa:bschnittes war es, eine Konzentration
Wirkung-Beziehung aiufzustellen, um den zu untersuchenden Konzentrations
bereich bei enzymatischen und Einbau-Untersuchungen festlegen zu konnen. Die 
Ergebnisse zeigen, dafl der Chlorophyllgehalt der Algen einen guten Hinwei,s fur 
Schadigungen gibt, da sich die u1brigen untersuchten Parameter (Trockengewicht, 
Kohlenhydrate, Gesamtstickstoff) ahnlich wie der Chlorophyllgehalt verhalten. 
Chlorella i,st in der Regel weniger empfindlich als Chlamydomonas. Lediglich 
Diuron hemmt beide Algen etwa in gleichem Ausmafle und la.flt deutlich konzen
trationsabhangige stufenweise Zunahmen der Hemmintensitat bei Chlorella -er
kennen, die weit weniger ausgepragt auch bei den anderen Phenylharnstoff
Herbiziden 'ZU beobachten sind. Weiter la.flt ·sich in gewi,ssem Umfange eine Sti
mulierung des Wachstums durch sublethale Konzentrationen festst•ellen. Da die 
Untersuchung·en an Algen, wie die bisherigen Ergebnisse erkennen lassen, mit 
gewissen Einschrankungen auf hohere Pflanzen zu ubertragen sind, dienen sie 
der Erarbeitung von Grundlagen filr ·spatere Untersuchungen an Nutzpflanzen. 

3.2. Beeinflussung des Einbaus von Mevalonsaure-14C in verschiedene 

Pflanzeninhaltsstoffe durch Hamstoff-Herbizide (Geike, F.) 

Voruntersuchungen mH Chlorella pyrenoidosa zeigten, dafl di•e Phenylharnsto;ff
Herbi'ziide Monolinuron, Buturon rund Diuron in Konzentrationen, die das Wachs
tum der Algen nur unwesentlich beeinflussen, das Einbaumuster von Mevalon
saure in verschiedene Methanol-extrahi-erbare Pflanzeninhaltsstoffe deutlich ver
andern. Eine Identifizierung der Produkte muflte bisher unterbleiben, da die 
Vergleichssuibstanzen zur Zeit nicht vorhanden sind. 
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3.3. Kinetische Untersuchungen iiber den Monolinuron-Abbau bei Chlorella 
pyrenoidosa (Geike, F.) 

Chlorella erhielt Monolinumn-N-methyl-14C in einer Konzentration von 5 · 10-6M, 
eine Dosis, die den Algen nur geringfi.i.gigen Schad·en zufiigt. Die Ergebnisse 
deuten diarnuf hin, d,afl Chiarella, wenn iiberhaupt, nur in geringem Umfange 
eine Acylamidase besitzt, dafl es hingegen zu einer intensiven N-Demethylie
rung kommt, wobei der moglicherweise bei diesem Vorgang entstehende For
maldehyd zu Kohlen!dioxid oxydiert wird. Weiter entstehen eine Reihe von 
Konjugaten, die einerseits in der Zelle vorliegen, zum aillderen an das Medium 
abgegeben werden. Bei diesen Konjugaten scheint zum Teil der aliphatische 
Moleki.i.lteil unverandert zu bleiben. 

3.4. Untersuchungen zur Wirkung verschiedener Herbizide auf Lumbricus spec. 
(Paras-her, C. D. und Geike, F.) 

Lumbricus spec. wurde mit 'den Herbiziden Monolinuron, Buturon, Benzthiazuron, 
2,4-D und Amitrol in Konzentrationen von 5-2 500 ppm behandeit. Dabei erwie
sen sich Benzthiazmron und Monolinuron als die toxischten Substanzen, wahrend 
2,4-D nur bei der hochsten Konzentration toxisch war. Buturon verzogert leicht 
das Wachstum, wahrend 2,4-D und Amitrol lbei den mittleren Konzentr,ationen 
sogar groflere Zuwachsraten als bei den Nullkontrollen bewirkten. Enzymspiegel
untersuchungen laufen zur Zeit. 

3.5. Isolierung und Charakterisierung von 6-Aminolaevulinsaure-Dehydratase 

aus verschiedenen Organismen (Parasher, C. D. und Geike, F.) 

6-Aminolaevulinsaure (ALA)-Uehydratase ist ein wichtiges Glied im Porphyrin
Biosyntheseweg. Die hier durchgefi.i.hrten Untersuchungen sollen die Grundlagen
fi.i.r spatere Enzymspiegeluntersuchungen 'schaffen. Da ,sich das gleiche Enzym
je nach Herkunft erheblich verschieden verhalten kann, wufide zunachst die ALA
Dehydratase aus Algen, Spinat sowie Tetrahymena und Lumbricus isoliert und
die Eigenschaften der gereinigten Enzyme naher untersucht. Zwischen den Enzy
men pflanzlichen und tieriscben Ursprungs bestehen einige recht deutliche Unter
scbiede. Die tierischen Enzyme zeigen ein anderes Verhalten bei der Ainmonium
sulfat-Fallung und bei der Chromatographie an ,DEAE-Cellulose, sie haben ferner
ein breiteres pH-Optimum und die Km-Werte liegen ungi.i.nstiger. Weitere Unter
sucbungen i.i.ber ALA-Dehydratase aus verschiedenen Nutzpflanzen sollen fol
gen, um einen Dberbiick iiber !die Eigenschaften dieses wichtigen Enzyms zu
erhalten.

3.6. Untersuchungen iiber die Wirkung von Organoquecksilber-Verbindungen 

auf Griinalgen (Geike, F.) 

Die Gri.i.nalgen Chlorella pyrenoidosa und Chlamydomonas reinhardii wurden mit 
Quecksilber-Verbindungen im Konzentr.ationsbereich zwischen 10-s und 10-sM 
ink.ubiert. Bei diesen Arbeiten erwies sicb Chlorella in den meisten Fallen als 
resiistenter. Es erscheint, als ob durch die Hg-Verbindungen vor allem die Chlo
rophyllsynthese betroffen ist, wahrend die ailJderen untersuchten Parameter, wie 
Trockengewicht, Kohlenhydrate und Gesamtstick,stoff, nicht in dem Umfange be
einfluflt werden. 
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4. Abbau und Metabolismus von Pflanzenschutzmitteln

4.1. Untersuchungen iiber das Verhalten des Herbizids Monolinuron im Boden 
(Schuphan, I.) 

Die im Vorjahr begonnenen A1bbauuntersuchrungen mit dem Phenylharnstoff 
Monolinuron, 0-methyl 14C unter sterilen und nicht sterilen Bedingungen zeig
ten, daB im sterilen Boden in 12 Mona ten 28 0/o der eingesetzten Radioaktivitat 
als N.0-Dimethylhydroxylamin freigesetzt wird. Die Markierung im aliphatischen 
Molekiilteil erm6glichte somit den bisher nicht moglichen Beweis, dafl der Abbau 
des Monolinurons nicht nur iiber sukzessive Demethylierungen unld anschlie
Bende Spaltung des runsubstituierten 4-Chlorphenylharnstoffes verlauft, sondern 
auch direkt iiber eine hydrolytische Spaltung des Monolinurons unter der Bil
dung des auf anderem ·wege nicht entstehenden N.0-Dimethylhydroxylamins. 
Dieses Ergebni-s ist bedeutsam, da 'Clas aus Mono'linruron entstehen,de N.0-Dime
thylhydroxylamin zu weiteren unerwiinschten Verbindungen reagieren konnte. 

4.2. Metabolismus des Herbizids Monolinuron in Algen (Schuphan, I.) 

Die friiheren Untersuchungen mit nichtradioaktivem Material wu:rden <lurch Ver
suche mit O-methyl-14C markiertem Monolinuron erganzt. Die gewaschenen, am 
Soxhlet mit Essi-gester rund Methanol extrahierten Algen enthielten im Essig
esterextrakt nur Ausgangswirkstoff, im Methanolextrakt waren zwei weitere 
Verbindungen festzustellen. Sie lieBen sich als N-Demethylierungsprndukt und 
Glucosid des Monolinurons identifizieren. Ein weiterer, in der Algennahrlosung 
auftretender Metabolit konnte durch Vergleich mit syntheUsiertem Material als 
freie, unbestandige N-hydroxymethyl-Verbindung des Monolinurons wahrschein
lich gemacht werden. 

4.3. Bilanzstudien mit verschieden positionsmarkiertem 14C-Monolinuron im 
geschlossenen System (Schuphan, I.) 

Zur sicheren Erfassung aller beim Metabolismus von Monolinuron entstehe:ruder 
Verbindungen einschlieBlich der ·gasforimigen Metabolite wird gegenwartig phe
nyl-14C-, N-methyl-14C- un!d O-methyl-14C-markiertes Monolinuron in geschlos
senen Ganzglasgefa.Ben eingesetzt. Zur Bestimmung des pflanzlichen Anteils am 
Metaibolismus wird neben Ver,suchen mit •Boden:1pplikation auch rdirnk.t Wirk
stoM in di-e Kulturpflanze injiziert. Wahr-end des Versuches entstehendes radio
aktives C02 sowie fliichti-ger 14C-Wirk.stoff plus Metabolite werden ·getrennt auf
gefangen. Nach Beendigung des Versuchs wir-u das System •auf Wirkstoff und 
Metaboliten untersucht rund bilanziert. 

4.4. Synthese von moglichen Metaboliten der Herbizide Diallat und Triallat 
(Sch!uphan, I. und Ebing, W.) 

Zrur Aufklarung des Metabolismus der Thiolcarbamate Diallat un,d Triallat sind 
nichtkaufliche Vergleichssubstanzen Voraussetzung, die durch Synthese herge
stellt we11den muflten. Syntheti-si-ert wurden ein Umlagerungsprodukt des Trial-· 
lairs, das cis�S-2.3.3-Trichlorprop-1-en-N.N-diisopropylthiolcarbamat, indem Trial
lit mit methanolischer KOH behandelt wrurde. Als Diallat Metabolit wurde 2.3-
Dichlorallylalkohol durch Chlorierung von Propen in der Gasphase, Reduktion 
des entstandenen 1.1.2.2-Tetrachlorpropans mit Zink-Salzsaure zu cis-trans 1.2-
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Dichlorpropen, Bromierung mit N-Bromsuccinimid zu 1.2-Dichlor-3-brom-2-propen 
und anschlieflender Verseifung mit Natriumcarbonat zu cis-trans 2.3-Dichlor-2-
propen-1-ol umgesetzt. Die Trennung der cis-trans-Isomeren erfolgte mit Hilfe 
einer Mikrodrehbarvdkolonne. Ausgehend von den schon erwahnten Zwischen· 
verbindungen wurde i.iber die Stufe eines Dithiocarbamates mit ,anschlieflender 
thermischer Zersetzung cis-trans-2.3-Dichlor-2-propen-1-thiol erhalten. Neben dem 
Gebrauch zum Identitatsnachweis gebildeter Metaboliten dienen diese S,ubstan
zen weiter zur Ermittlung ihrer physiologischen Eigenschaften sowie nach Appli
kation zur Bestimmung von Endmeta1boliten. 

4.5. Abbau und Metabolismus des Herbizids Diallat-14C in Zuckerriiben 

(Schuphan, I. und Ebing, W.) 

Zur Erfossung aller Metaboliten des Diallats wird der Wirkstoff im ,geschlossenen 
Kulturgefafl mit Absaugevorlagen fi.ir gasformige radioaktive Prodrukte appliziert. 
Um den tatsachlich in der Pflanze ohne Einflufl der Bodenmikroorganismen ab
laufervden Abbau zu verfolgen, wird neben Versuchen mit Bodenapplikation des 
Wirkstoffes auch der Zuckerri.ibenpflanze direkt Diallat in die Blattstiele ge
spritzt. Die Aufstellung der 14C-Bilanz ermi:iglicht die eindeutige Beurteilung 
des Herbizids in bezug auf Abbaubarkeit und Verbleib. 

4.6. Riickstandsverhalten des Herbizids Diallat in Zuckerriiben nach Anwendung 

verschiedener Wirkstofikonzentrationen zusammen mit Stickstofidiingung 

(Nas·sar, A.; Sdmphan, I. und Ebing, W.) 

Im Vorauflauf wurden Zuckerri.iben mit Dia'llat in den Konzentrationen von 1,5 
und 2 1 Avadex/ha (gegeben ,als Reinstwirkstoffe) behandelt, zusatzhch wurden 
bestimmte Parzellen mit 120 kg/ha Stick.staff gedi.ingt. Die Diallat-Ri.ickstande 
werden in den Ruben der einzelnen Parzellen rbestimmt, gleichzeitig erfolgt die 
Bestimmung von Mono- und Disacchariden, freien Aminosauren, Nitrat und 
Nitrit. Weiter wirrd nach Umwandlungsprodukten des Diallats mit di.ingungs
bedingten Verbindungen gesucht. 

Institut fiir Anwendungstechnik in Braunschweig 

1. Anwendungstechnische Maflnahmen zur Verminderung der Belastung der

Umwelt mit Pflanzenschutzmitteln

1.1. Untersuchungen zur Herabsetzung der Wasser- und Pilanzenschutzmittel-

mengen bei der Anwendung von Herbiziden im Feldbau (Kieft, K.-H.) 

Es wird untersucht, wo die Tropfen verschiedener Gri:ifle von Pflanzenschutz
mittelbriihen beim Spritzen ,abge1agert werden, welche Verteilung dabei erreich
bar ist, wie sich die Ablagerung und die Verteilung andert, wenn die Aufwand
mengen reduziert werden, wann dabei die pflanzenschutzliche Wirkung unzu
reichend wird und ob die Kulturpflanzen oder die Umwelt unzulassig stark ge
schadigt werden. 

Die Ergebnis,se sollen zur Verringerung der Umweltbelastung mit Herbiziden 
und der Riick•stande in Lebens- und Futtermitteln beitragen. Durch die Verringe
rung der Aufwandmengen wird gleidrzeitig die Wirtschaftlichkeit der Pflanzen-
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schutzmaflnahme erreicht, wenn die Kosten fi.ir das Verfahren sich nicht erhohen. 
Fi.ir die Untersuchungen ist eine Versuchseinrichtung entwickelt worden. Ergeb
nisse konnen noch nicht mitgeteilt wePden. 

2. Priifung und Anerkennung von Pilanzenschutz- und Vorratsschutzgeraten

2.1. Priifungsordnung 

Die Pri.ifungsordnung fi.ir Pflanzenschutzgerate und das Merkblatt Nr. 39 der 
BBA fi.ir die Pri.ifung von Pflanzenschutz- und Vorrats,schutzgeraten wurden fer
tiggestellt. Sie •gelten a1b Pri.ifitmgsjahr 1974 fi.ir den Verkehr der BBA und der 
Pri.ifstellen des Pflanzenschutzdienstes mit den Anmeldern von Geraten. 

2.2. Anforderungen an Pflanzenschutzgerate 

Die AnfoPderungen an 

fahrbare Spritz- und Spri.ihgerate, 
tragbare Motor-Spriih-, -Spritz- urnd -Staubegerate, 
tragbare, handbetatigte Spritzgerate 

wurden herausgegeben. Sie enthalten die Mindestanforderungen -an diese Ge
rate und wePden ab 1974 in den Priifungen angewendet. 

2.3. Gerateeinzelberichte 

Es wurden 34 Einzelberichte iiber 34 anerkannte Gerate hergestellt und an In
teressenten abgegeben. 

2.4. Priifungen 

Fiir 38 Gerate bzw. Gerateteile war die erstmalige Anerkennung al1s brauchbares 
Pflanzenschutzgerat ibeantr.agt. Dari.iber hinaus wurden 39 Gerate bzw. Gerate
teile ·gepri.ift, fi.ir die ein Antrag auf Verlangerung ,der Anerkennung gestellt 
wurde. 

Botanische und zoologische Ahteilung 

Institut Hir Botanik in Braunschweig 

Im Rahmen von Forschungsauftragen beurteilten Mitarbeiter des Institutes Fau
leverluste in KartoffeHagerhausern urud Auflaufschaden ,bei der Pflanzguterzeu
gung. Zahlreiche Proben wuPden entnommen, um die Krankheitserreger zu 
dia·gnostizieren. Im Rahmen der Amtshilfe fi.ir das Brundes•sortenamt wurden 
etwa 100 Kartoffelzuchtstamme auf Resistenz gegen Krebs, Schorf, Braun- und 
Fusariumfaule ·gepriift. 147 Weizen- urud 180 Gerstenzuchtstamme und -.sorten 
wurden auf Resistenz g·egeniiber Gelbrost untersucht. Das Institut verfol<gt das 
Auftreten von Kartoffelkrebs, Getreiderost und Mehltau in der Bundesrepublik. 
Fiir Zuchtbetriebe wurden erstmalig 36 Stamme des Deutschen Weidelgmses auf 
Kronenrostresistenz getestet. 
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1. Untersuchungen uber die physiologischen Reaktionen von anfalligen und
resistenten Kulturpflanzen gegeniiber Pilzinfektionen

1.1. Entwicklung eines histologischen Testes zur Bestimmung der Resistenz von 
Kartoffelsorten gegen den Erreger der Braunfaule (Phytophthora infestans) 

(Ullrkh, J. und Schober, B.) 

Nach der Verletzung von Kartoffelknollen weriden in die Wande der perip):leren 
Zellen verschiedene Stof.fe eingelag,ert, die im UV-Licht fluoreszieren. Die lnten
sitat dies,er Fluoreszenz im Wundbereich 48 Stunden nach Verletrung kann an 
mit einem Gefriermikrotom hergestellten Gewelieschnitten im Mikroskop-Photo
meter geme,ssen werden. Ein Vergleich der Meflwerte mit den Ergebnissen von 
Infektionsversuchen mit dem Krankheitserreger (biologischer Test) zeigte, dafl 
die anfalligen Sorten eine geringere Fluoreszenzintensitat aufwiesen ,als die 
resistenten. 
Die Intensitat der Fluoreszenz des Wundgewebes war mit der Resistenz der 
Knollen gegen den Erreger der Braunfaule sehr eng korreliert. Der histologi,sche 
Test wird nunmehr an einem groflen Sortiment erprobt. 

1.2. Die Reaktion von Kartoffelknollen nach Verletzung und Infektion mit 

verschiedenen Fusarium-Arten (Schober, .B.) 

Von halbierten, mit Fusarium coeruleum und F. sulphureum inokulierten Kar
toffelknollen wuride eine Falge von 4 je 1 mm dicken Scheiben ;abgeschnitten 
und die auftretenden physiologischen Veranderungen untersucht. 

Nach Infektion mit Fusarium coeruleum zeigte sich eine Steigerung in der Ak
tivitat der Polyphenoloxy,dase und im Gehalt an Pihenolsaur,en. Die Aktivitat 
der Peroxidase war nur in den ersten beiden Scheiben gegeni.iber reiner 
Verletzung erhoht. Das •gleiche gilt fur die Veranderungen nach Infektion mit 
Fusarium sulphureum. Die Steigerungen waren hier jedoch geringer. Die unter
schiedliche Reaktion auf die beiden Fusariumarten erklart sich aus ihrem ver
schiedenen parasitischen Verhalten in der Kartoffelknolle (s. Jahresber. 1971, 
s. P 33-34).

2. Einflu6 der Reihenweite im Kartoffelfeld auf das Mikroklima im Bestand

(Schoiber, B.)

Die im letzten Jahr begonnenen Untersuchungen wurden fortgesetzt (is. Jahres
ber. 1972, P 24) und auf Wuchs- und ErtrngsfeststeHungen ausgedehnt. Infolge 
der extremen Witterungsverhaltnisse wahrend der Vegetationszeit waren die 
Untersuchungsergebnisse .abnorm. Durch die hohen Temperaturen erwarmten 
sich die Reihen mit einem Abstand von 75 cm sehr stark, wahrend die Normal
reihen (62,5 cm Abstand) die Temperaturspitzen etwas abfangen konnten. Der 
Pflanzenwuchs war <lurch die starkere Austrocknung in der weiten Reihe ge
schwacht, der Ertrag unerwartet gering. 

3. Analyse der Rassen von Phytophthora infestans, dem Erreger der Krautfaule
der Kartoffel (Scho1ber, B.)

In Zusammenarbeit rnit dem Bundessortenamt Hannover wurden 1972 auf den 
W·ertpri.ifungsfeldern Kartoffelblatter von infiziert,en Pflanzen eingesammeit. Die 
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einzelnen Isolate wurden auf anfallige Kartoffelknollen i.ibertragen und an
schlieBend mit Hilfe eines Testsortimentes die Rasse bestimmt. Es konnten 
mehrere Rassen isoliert und in Kultur genommen werden. Auffallig war das 
unerwartet istarke Auftreten der komplexen Rassen 1.3.4 und 1.2.3.4. 

4. Untersuchungen iiber Lagerfaulen der Kartoffel (Langerfeld, E.)

4.1. Entwkklung eines Verfahrens zur Priifung der Resistenz von 

Kartoffelzuchtstammen bzw. -sorten gegeniiber Fusarium coeruleum 

Nach V,e'fletzung und Inokulation mit einer Sporensuspension (5 x 105 Sp./ml) 
werden 1die Knollen in speziell hergerichteten Behaltem bei 12° C 6-7 Wochen 
lang .inlrnbiiert. Die Au:swertung erfoJgt durch Mes1sung der gri:iBten nefe (T) und 

Bveite (B) der Fauleausdehnung an der .aufgeschnittenen Knolle. Da11aus errech
nen ,sich In1dexzahlen nach der Formel 

TxB 

100 

die in ,eine 9stufig,e Skala transformiert werden, bei der die K1'as.senbr1eiten zu 
den hoher,en Werten hin progressiv zunehmen. Nach Untersruchung von 89 Kar
toffelzuchl!stammen einsc:hl. Vergleichssorten ergab sich, daB bestimmte Zucht
sta.mme we:itaus hohere Res.istenz l>esitz·en a.ls die Vergleic:hssorte ,,Grata", die 
unter pr,aktischen B,edingungen eine relativ gute Lag,ereignung hat. Andererseits 
zeigtem. s.ich Stamme mit hoherer Anfalligkeit als bei der Verg.leicb:ssorte ,,Sieg
linde", welch'e als ztemlich anfa.llig bekanrrt 1ist. F·aBt man die Ergiebnisse nach 
Reif.egruppen zusammen, ergibt s,ich ein Bild, welches alteren Beobac:htungen 
entspricht: 

Durchsc:hnittswert fi.ir fri.ihe Sorten: 
Durchschnittswert fi.ir mittelfri.ihe Sorten: 

4,6 
4,8 

Durchschnittswert fi.ir mti.ttelspa.te und 1spa.te Sorten: 3,6 

Mehr ,als zwe.i Dritte•l der gepri.iften Zuchtsta.mme z·eigten ausreichend hohe Resi
stenrz. Demnach scheint eine durchaus solide Basis fi.ir die Ziichtung resistenter 
Kartoffed.sorten vorhanden zu sein. 

4.2. Eine Schnellmethode zur Differenzierung der Varietaten Phoma exigua var. 

exigua und P. exigua var. foveata nach lsolierung von faulen Kartoffelknollen 

Besonders be:i ImportkartoHeln besteht die Notwendigkeit, die Erreger eventuell 
vorhandener Knollenfaulen innerhalb kurzer Zeit identifizieren zu konnen. 
Nun laBt sic:h Phoma exigua var. foveata, der auf den britischen Inseln gefahr
lic:hste Kartoffelfa.uleerreger, morphologisch nicht eindeutig von der vergleic:hs
weise harmlosen Varietat P. exigua var. exigua unterscheiden. 

Ei:gene Beobachtungen ergaben, daB ,sich P. exigua var. foveata auf verschiede
nen Agarmedien gegeni.i:'ber der var. exigua mit einem intensiv dunkelvioletten 
Streifen albgrenzt. Dieser Streifen erscheint auf Kartoffeldextrose-Agar bei einem 
Abstand von 1 cm zwischen den Impfstucken und Zimmertemperatur bereit1s 
2 Tage nach Beimpfung, er fehlt jedoch, wenn zwei Kulturen derselben Varieta.t 
gegeneinander wachsen. 

Uberimpft man also Gewebestiickc:hen aus Faulzonen von Kartoffelknollen in ea. 
1 cm Abstand von einer definierten Kultur von P. exigua var. exigua, so laBt 
sich die Anwesenheit der var. foveata an der Farbbildung erkennen. Untersu-
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chungen mit anderen Knollen-Fauleerregern und ,saprophytisch in Faulzonen 
vorkommender Pilze ergaben, bei Kombination mit P. exigua var. exigua in 
keinem Falle diesen violetten Streifen. 

5. Untersuchungen iiber Auflaufkrankheiten der Kartoffeln (Duben, J.)

Die im Jahre 1972 begonnenen Versuche (vgl. Jahresbericht 1972) wurden fort
gesetzt. Der EinfluB vom Verletzungszeitpunkt, Temper,atur zur Zeit der Ver
letzung und der Lagerungstemperatur auf das Auftreten von Schwarzbein'igkeit 
und Fehlstellen im Bestand war geringer als im Jahre 1972. Hier konnen unter
schiedliche Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt des Auflaufens die Ursache 
sein. 

Untersuchungen beziiglich ,des Einflusses von Sauerstoffmangel und Anreiche
rung von C02 in der Atmosphare auf das Auftreten von Schwarzbeinigkeit wur
den begonnen. Eine 2-4tagige Einwirkung eines Luftgemisches mit 3 0/o C02 

1 -7 Tage vor dem Auspflanzen erhohte die Anzahl von Fehlstellen geringfiigig, 
ein starkeres Auftreten von Schwarzibeinigkeit wunde auch nicht festgestellt. 
Eine Steigerung des Kohlendioxyidanteils auf 50 0/o erhohte sowohl die Anzahl 
an Fehlstellen als auch die Anzahl schwarzbeiniger Triebe. Eine 4tagi-ge Lage
rung des Pflanzgutes unter anaeroben Bedingungen (C02- oder N2-Atmosphare) 
verursachte bis ·zu 70 -O/o Auflaufschaden und steigerte den Anteil schwarzbeiniger 
Triebe. 

Ein latenter Bakterienbesatz an KnoHen ist die Voraussetzung fiir den Ausbruch 
von NaBfaule im Boden und somit auch fiir das Auftreten von Schwarzbeinigkeit. 
Bei ea. 500 anscheinend gesurnden Knollen verschiedener Sorten, die getestet 
wm1den, fanden wir in 76 °/o aller Falle kleinere Faulstellen. Die Isolate aus die
sen Faulen erwiesen sich zu 72 -O/o als Bakterien der Gattung Erwinia. 

Untersuchungen uber den Anteil einzelner Erreger an Aruflaufschaden begannen 
im Fruhjahr 1973. Bei ea. 300 abgestorbenen oder befallenen, bis zu 10 cm hohen 
Trieben wunden folgende Ergebnisse ermittelt: 

Rhizoctonia solani 

Rhizoctonia solani + andere Pilzarten 
Erwinia carotovora 

Erwinia carotovora + andere Pilzarten 
Erwinia carotovora + Rhizoctonia solani 

weitere pilzliche Erreger 
(ohne Rhizoctonia solani + Erwinia carotovora) 

17 -O/o aller Fa.He 
5 0/o aller Falle 

17 0/o aller Falle 
10 0/o aller Fa.He 
35 0/o aHer Falle 
16 0/o aller Falle 

Die Frage, welche der angefiihrten Erreger Primar- oder Sekundarlbefall verur
sachen, wurde bisher nicht untersucht. Besonders das Zusammenwirken von 
Erwinia carotovora und Rhizoctonia solani ve11dient weitere Untersuchungen. 

6. Untersuchungen zur Epidemiologie, Bekampfung und wirtschaftlichen

Bedeutung von Mehltau (Erysiphe graminis) an Weizen (Bartels, G.)

6.1. Ertragsverluste durch Mehltaubefall an Weizen 

Aruf okologisch begunstigten Standorten hat der Mehltaubefall an Weizen in den 
1etzten Jahren deutlich zugenommen und z. T. zu erheblichen ErtragseinbuB•en 
gefiihrt. Ln breitgestreuten F11eli.landversuchen mit mehltauanfalligen Weizen-
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sorten konntJen 1973 in unbehandelt,en, stark befallenen Bestanden Ertragsver
luste bis zu 18 °/o gegeniiber durch mehrmaligen E:ins.atz systemischer Fungizide 
mehlta,ufrei bzw. nahezu mehltaufrei gehaltener Flachen nachgewies,en werden. 
In der Mehrzahl der Viersuche standen Ertragsverlust und Befallsstarke ,in deut
licher Beziehung. In bef.aHsfr.eien bzw. schwach befallenen Weizenbestiinden 
hatte dier Einsatz der Fungizide kednen oder nur sehr gering1en EinfluB auf die 
Ertmgshohe, so daB ·eine direkte Be1ednflussung der Pflanzen durch die Praparate 
ausgeschlossen werden konnte. 

6.2. Einflufi des Bekampfungstermins auf Befallsverlauf und Ertrag 
Bewe:dungskriterien fur den Erfolg un:d dde Wirtschaftlichkeit zeitlich ,gestaffelter 
Rungizidappl1ikation zur Hekampfung des Weizenmehltall!S waren die fungizide 
Vlirksamkeit de•r Praparate und ,der Einfl:u13 .auf Ertrng und ertragsbildende Fak
toren. Bei friiihzeitigem und starkem Mehltaube'fall ,des Weizens wur,den durch 
Eins,atz systemischer Fungizide ,im Entwicklungsstadium H bis I de1s Getreides 
der BLattbefall erheblidi rnduziert un,d Mehrertrage von 6-8 0/o ·erzielt. Eine 
zusatzliche Fungizidapplikation im Stadium N bis O ergab eine starke V,erminde
mng auch des Ahr,enbefalls und wirkte sich in zusatzlichen Ertragssteiigerungen 
von 7-8 °/o aus. Bei spaterem Bef,a,llsbeginn erwies ,sich da·s Stadium N bis 0 
als optimaler Bekampfrungst:ermin. Der BlaUbefall blieb hierbei nahezu unheein
fluBt, ,der Ahrenbef.a11 stark hembgesetzt. Spatere Applikation von Fungiziiden 
zur oder kurz nach der Blute erbrachten 1973 keinen Erfolg. Die Beed.nflussung 
de'S Ertrags erfolgte in erster Linde uber die Erhohung des TKG, bei Ausschaltung 
fruhzeitig·en Befalls j"edodi audi iiber die Komzahl pro Ahre. Die Bestandsdichte 
blieb in allen Fallen unbeeinf1uBt. 

7. Untersudmngen zum Resistenzverhalten von Weizensorten gegenilber dem
Mehltau (Erysiphe graminis f. sp. tritici) und dessen physiologische Speziali
sierung (Bartels, G.)

Das W·eizensortiment des Bund·essortenamtes wurde und wird z. Z. in Gewachs
haus- und F11eilandve11suchen auf di•e Anfallig.keit gegenuber Mehltau getestet. 
Weiterhin wu11den in der V•eg,eta1Jionsperiode 1973 Mehltauproben aus verschie
denen Gebieten der BundesTepublik eiingesamrnelt und im Gewachshaus ver
meh11t. Diie einzelnen Mehltauproben wierden z. Z. auf ,einem Testsortiment einer 
Rassooan,alyse ,unterzogen. Die gesamte Ar:beit zu .diesem Themenkreis ist erst 
in der 2. Ha.Ute ,des Jahres 1973 angel,aufen. 

8. Entwicklung einer Selektionsmethode fur Beta-Ruben im Hinblick auf ihre
Haltbarkeit (Bartels, G.)

Grundlage fiir die Entwicklung e�ner Selektionsmethode ist die Erfassung des an 
Rubenfaulen beteiligten Erregerspektrums. Aus Proben angefaulter und fauler 
Ruben ver,schiedener Herkunft wurden insgesamt 500 Pilztsolate entnommen 
und bestimmt. Das Erregerspekt11um setzte sich ,aus folgenden Arten zusammen: 
Fusarium spp., Phoma betae urud Phoma herbarum, Botrytis cinerea und Tri
choderma viride. Unter <den Husarien herrschte Fusarium culmorum vor, gefolgt 
von Fusarium avenaceum, Fusarium solani und Fusarium nivale. Infolge der 
stark fortgeschrittenen Fauleprozesse lie13 sich uber die ursachliche Bedeutung 
der einzelnen Errnger wenig ,aussagen. In Pathogenitatstesten fiihrten alle oben 
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angefuhrten Pilzarten zu mehr oder weniger ausgepragten Faulen, wobei jedoch 
deutliche Unterschie<le in der Aggressivitat und den Umweltanspri.i.chen bestan
den. 

9. Ubersicht des Auflretens von Rostkrankheiten und Mehltau bei Getreide in
der Bundesrepublik Deutschland (Fuchs, E.)

Fr ag e ib o g e n  - A k t i o n  1973 

Der 1972 versandte Friagebogen zum Auftreten 'Von Getretderosten (s. Jahres
bericht 1972, S. P 26) wurde fur 1973 um die Spalten ,.Mehltau bei Weiz•en" und 
.. Mehlitau bei Ge['ste" erweitert. Die Auswertung der :nmd 100 zurilckerhaltenen 
Fragebogen brachte fur 1973 foLgencLe Ergebnisse: 

Weizen-Gelbrost (Puccinia striiformis) rief im nordlichen Schleswi•g-Holstein 
besonders auf der Sorte ,.Kranich" einen sehr starken Befall hervor, ,der weit
gehend durch aus Danemark eingewandertes Infektiorrsmaterial verursacht zu 
sein schien. In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hes·sen war der Befall 
unbedeutend und etwa gleichstark mit demjenigen von Braunrost. In Suddeutsch
land trat Gelbrost nur ganz vereinzelt geringfugig auf. 

Weizen-Braunrost (Puccinia recondita) spielte im nordideutschen Raume eine 
geringe Rolle und wurlde im Saarland, Baden-Wiirttemberg und Bayern regel
maBig und mit mittleren Befallsgraden gefunden. 

Weizen-Schwarzrnst (Puccinia graminis) wurde geringfogig in Nordrhein-West
falen, etwas starker in Hessen und in einigen Regionen Baden-Wi.i.rttembergs 
und Bayerns mit H6ch1stbefallstufe beobachtet. 

Weizen-Mehltau (Erysiphe graminis) i.i.bertraf in der gesamten Bundesrepublik 
deutlich den Befall mit Weizenrosten. Besornders im norddeutschen Raum fuhrte 
Mehltau zu Hochstbefall, wahrend der Befall in Silddeul:schland zwar ilberall 
festgestellt wurde, aber nicht die Starke der Vorj,ahre erreichte. 

Gersten-Gelbrost (Puccinia striiformis) war in Norddeutschland allgemein ver
breitet und filhrte besonders im no:rdlichen Niedersachsen zu erheblichem Befall. 
In Si.i.ddeutschland wurde er nur ganz vereinzelt gefunden. 

Gersten-Bra:un-(oder Zwerg-)rost (Puccinia hordei) wurde im ,ganzen Bundes
gebiet mehr oder weniger einheitlich in gering bi'S mittlerer Befallsstarke be
obachtet. 

Gersten-Schwarzrost (Puccinia graminis) trat ganz vereinzelt und ohne Schadens
anzeichen auf. 

Gersten-Mehltau (Erysiphe graminis) war im Vergleich zu den Rostkrankheiten 
die am haufigsten beobachtete Krankheit mit dem relativ hochsten Befall. Den
noch wurden Befall und Schaden insgesamt nicht so hoch eingeschatzt wie in den 
Vorjahren. 

Roggen-Gelbrost (Puccinia striiformis) wurde nur in drei Fallen ·gemeldet, und 
zwar dann, wenn auch auf Gerste starker Gelbrostbefall registriert warden war. 

Roggen-Braunrost (Puccinia recondita = P. dispersa) muB wieder als die wich
tigste Rostkrankheit bei Roggen angesehen werden, wenn das Auftreten 1973 
a:uch verstreuter war und zu keiner echten Schadigung gefuhrt hat. 

Roggen-Schwarzrost (Puccinia graminis) wur,de mit Ausnahme des Raumes Miin
chen (Hochstbefall) iiberall nur vereinzelt und mit geringem Befallsgrad getun
den. 
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Hafer-Kronenrost (Puccinia coronata) war im nordrdeutschen Raum nur ,ganz 
vereinzelt und geringfiigig, in Siitddeutschland haufiger mit gering \bis mittlerem 
Befall aufgetreten (mit Ausnahme Miinchen, Hochstbefall). 

Hafer-Schwarzrost (Puccinia graminis) trat nm in Siiddeutschland und dort we
niger haufig und in noch geringerer Starke als der Kronenrost auf. 

Mais-Rost (Puccinia sorghi). Sofern iiberhaupt Mais-Rost beobachtet worden 
war, waren Auftreten und Befall gering. 

10. Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung des Weizen- und

Gersten-Gelbrostes (Puccinia striiformis) (Fuchs, E.)

10.1. Analyse physiologischer Rassen beim Weizen-Gelbrost aus europaischen 

Einsendungen des Jahres 1972 

Rasse 104 E 137 ist offenbar in Europa am starksten vmbr,eitet (GroBbnitannien, 
Danemark, Niederlande, Belgien, Deutschland, Frankreich, Osterreich). Die ihr 
verwandte R. 40 E 8 wurde in ge:ring,erem MaBe im westlichen Deutsdllarnd, 
Frankreich urrd Italien gefunden. A:uffallend ist die Zunahme von Rassen, die die 
,,Chinese 166"-Resistenz zu brechen vermogen. R 37 E 132, die im nordeuropai
schen Raume vor einigen Jahren katastrophal aufgetreten, aber seitdem zuriickge
g,angen war, hat sich erneut in Danemark (Sorte ,,Kranich") und auch in Nord
deutschland starker ausgebreitet. Daneben wurde in Danemark R. 33 E 128 offen
bar neu beobachtet, wahrend die Rassen 41 E 136, 43 E 138 und 105 E 137 im Nord
westen Europas lokal begrenzt geblieben zu sein scheinen. Die friiher oft gefun
dene R. 32 E 128 und die vereinzelt aufgetretene R. 36 E 132 wurden nur selten und 
fast ausschlieBlidl 'in V,ersucbisfeldem isoliert. In der Schweiz haben ,sidl die 
Rassen O E 8, 0 E 72 und 2 E 8 gehalt,en, ,desgleichen im siideuropaischen Raum 
die R. 6 E 16. 

Die folgende Ubersicht ,soll die Viru1enzen der einzelnen Rassen verdeutlichen. 
Ausgedruckte Charakberzahlen der ,einzelnen Testsorten bedeut•en Anfalligkeit 
der Testsorte (Kreuzungs,eHer) bzw. Vimlenz der betreffenden Rasse: 

Testsorten: 

Rassen: 

Charakterzahl: 
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11. Rostkrankheiten der Futter- und Rasengraser (Ullrich, J.)

11.1. Untersuchungen iiber das Auftreten von Rostkrankheiten bei Grasern 

In Si.idniedersachsen wurde der Gelbrost (Puccinia striiformis) in einer speziali
sierten Form ,,mf der Wiesenrispe (Poa pratensis) aufgefunden. Es di.irfte sich 
um das erste europaische Auftreten dieses in den USA wirtschaftlich bedeut
samen Rostes auf P. pratensis handeln. A:uf diesem Gras war der Braunrost 
Puccinia poae nemoralis Otth wiederumstar'k. veflbreitet, jedoch 'ZUmeist von 
einem Pilz (Darluca sp.) parasitiert. Infolge der gi.instigen Witterungsbedingun
gen war der Schwarzrost (P. graminis) auf Grasern starker verbreitet. 

11.2. Untersuchungen iiber den Kronenrost (Puccinia coronata) der Weidelgraser 

Zur Priifung von Zuchtstammen des Deutschen Weidelgrases (Lolium perenne) 

auf Kronenrostresistenz wurde ein Anbau in Kleinparzellen mit eingepflanzter 
Infektionsquelle erprobt. Nach voller Durch.seuchung der P.arzeUen lieBen sich 
die Stiimme in ihrer Resisterrz zufriedenstellend differenzieren, zum Vergleich 
sind jedoch Sorten mit bekanntem Resistenzverhalten mit zu pri.ifen. 

lnstitut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

Der zunehmende Eill'satz von Bodenherbiiziden in der Pflanz,enproduktion hat 
erkennen la,s,s,en, daB es ,in .der Regel nicht moglich ist, mit der ,gleichen Auf
wandmenge auf verschiedenen Boden eine zufriedenstellende Unkrautwirkung 
und ,eine .aus·rteichende Selektivitat zu erreichen. Die bishe11ige Klass.ifizierung 
in leichte, mitt1ere und ,schwere Boden und eine ·en.tsprechende Staff.elunig ider 
Dosierung stellte k,eine ausreichende Losung des Problems dar. Es wurde daher 
vorgeschlagen, den Kohlenstoffgeha,lt ,eines Bodens als Grundl,age fur Dosi,erung-s
anga;ben he.nanzuziehen und in ,spe2:1i,ellen Fal:len auch den pH-Wert, den Ton
gehalt rund die �ationenausta·uschkapazitat zu beriicksichtigen. Im Berichtsjahr 
wur,den insgesamt 110 Bodenp.roben auf Kohlenstoffgehalt, KorngroB·enzus.am
mensetzung, pH und Kationenaustauschkapazitat untersucht. Di,e Ergebnis.se bil
den di,e Grundlia,ge fur die Erteilung von Auskunften an die Abteilung filr Pflan
zenschutzmittel und -gerate und an ,die ,J,andwirtschaftliche Praxis. 

1. Unkrautbiologie und -okologie

1.1. Untersuchungen zur Keimungsbiologie und -okologie von Unkrautern 

(Eggers, Th.) 

D!i,e Unt:ersuchung,en zur Keimun.gsbiologi,e wurden auf weiter,e Unkrautarten des 
Acker- und Gartenhaus ausgedehnt (Galium aparine, Kletten-Labkraut; Cheno

podium album, Weifler GansefuB; Urtica urens, Kleine Brennessel; Galinsoga 

spp., Franzosenkraut; Avena fatua, Flughafer). Dern Keimverhalten von 7 Varie
taten von Avena fatua gilt das besondere In.teresse. 

Der EinfluB dier in letzter Zeit haufigen Strohverbrennung auf dem Felde auf die 
Keimung von Unkrautsamen wiird untersucht. 

Verbreitete und wirtschaftlich bedeutende Unkrauter vor allem des Ack,er- und 
Gartenhaus wur,d,en in einem Unkr,autgarten in Parnellen ausgesat bzw. g·epflanzt. 

P 38 



1972 konnten 25 Arlen an,gezog,en rimd zur Gewinnung von Saatgut fiir weitere 
Versuchsarbeiten beerntet werden. In diesem Jahr wurde der Garten um einige, 
z. T. seltenerie Arten ,erweiitert, so da.B er 40 Arten umfa.Bte. Neben der Gewin
nung von Saatgut dient der Unkrautgarten laufenden phanologischen Beobach
tungen und der Demonstration der Arten. 

2. Verfahren der Unkrautbekampfung

2.1. Unkrautbekampfung in der Landschaftspflege (Eggers, Th.) 

In der Landscbraftspflege ,sind durch diie Zunahme von Brachflachen aufgrurid der 
sozial-okonomischen Entwicklung der l,etzten Jahre in einigen landlichen Gebie
ten besondere Probleme der Vemnkrautung entstanden. Die Vegetationsentwick
lung .der Sozialbrache ist miehrfach beschriieben worden. Die weite1rhin kultiviier
ten Flachen .si.nd vor der Ausbrnitun,g von Unkrautern zu schiitzen. Fiir die Br.ach
flacbren wird ermittelt, mit welchen Ma.Bnahmen doer vielfaltigen Verunkrautung 
begegnet werden kann, ohne die Landschaft okologisch unverhaltn1sma.Big •stark 
zu bela,s1Jen. Ihre Flom und FaJUna 1ist weitestgehend zu schonen. - DLe Ergeb
nisse der vielerorts im Buridesgebiet urid den benachbarten Landern von amt
lichen Stellen des Naturschutzes, der Landschaftspfleg,e und des Pflanz·enschutz
dienstes zu diesien Fm,gen durchgiefiihrten Versuche werden gesammelt und aus
gewertet. Es �eiigt sich, da.B Pflegema.Bnahmen in der Landschaft immer nur diffe
r,enziert auf den Einzelfall abgestimmt werden konnen; gienerelle Losungen sind 
ausgeschloss,en. 

2.2. Versuche gegen Ampfer (Rumex)-Arten im Wirtschaftsgriinland (Richt,er, W.) 

Beii einem Versuch nlii.t idem Buttersaurepraparat U 46 MCPB-Fluid 6 I/ha gegen 
Srumpfblattrigen Ampfer (Rumex obtusifolius) im Griinland wurden ohne Schadi
gung von Grasern, Kl,ee und Futterkrautern gute Erfolge erzielt. Von je 50 Pflan
zen 1starben 48 re1stlos ,a1b, 2 iiberleb1Jein, waren aber ,stark ,geschadigt. Bei einem
diesjahrig,en Ver.such mit Asulam a1uf einer Wiese wurden die Graser so ,stark 
g,eschacligt, da.B ein .gan�er Schnritt ausfiel, die Wil'lkung .auf den Ampfer war da
g,egen unbefriec:Ligend. Auch bei einem 1971 gemeinsam mit dem Pflanzenschutz
amt Oldenbur,g durchgefiihrten Versuch g,egen Krausen Ampfer (Rumex crispus) 

wurden bei ,schlechter Unkrrautwirkung ·eine deutliche W.achstumshemmung ,sowie 
eine geringerie Bestockunrg der Grasier festg,estellt. Da 'in beliden Fa.Hen die Ver
suche .in ei<ne Warme- und Trockenperiode Helen, wird vermutet, da.B Graser
schaden und ung,eniigende Wirkung hierauf zuriickzufiihren •sind. 

2.3 Versuche gegen Weidenroschen (Epilobium angustifolium) auf 

Grabenboschungen (Richter, W.) 

Von den massenwi.ichsigen Krauterarten hat das Weidenroschen in Nordwest
deutschland erheblich zugenommen. Wahrend es bei geringem. Bestandsanteil 
nicht stort, behindert es bei ma:sisenhaftem Auftreten Mahd und Pflege sowie 
den Abflu.B des Wassers bei hohen Niederschlagen sehr. Wie Bekampfungsver
suche zeigten, kann es mit Wuchsstoffherbiziden, auch mit den wenig·er aggres
siven, stark zuriickgedrangt werden. Die MiUel wuriden in den iiblichen Griinland
Aufwandmengen in 600 I/ha Wasser ausgebracht, als die Pflanzen etwa 20 c m  
hoch waren. Eine Auszahlung der auf 10 qm vorhandenen Triebe bei Versuchs
beginn und 31/2 Monate spater ergab z. B. im Durchschnitt von 2 verschiedenen
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MCPA-Mitteln ,einen Riickgang von 112 auf 2, bei 3 MCPA + 2,4-D-Mitteln von 
165 ·auf 5 Triebe. 

2.4. Versucbe zur Bekampfung der Quecke (Agropyron repens) im 
Wirtschaftsgriinland (Richter, W.) 

Die Quecke hat auf vielen Flachen zumeist als Folge der verstarkten Stick,stoff
diingung erheblich zugenommen. In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskam
mer Weser-Ems durchgefiihrte mehrjahrige Versuche brachten auch 1973 gute 
Ergebnis,se, besonders dann, wenn Dalapon ganzflachig ausgebracht und etwa 
14 Tage ,spater gefrast und neu eingesat wurde. Obgleich ·auf einer Weide, die 
1970 bei einem Queckenbesatz von 50--60 fl/o mit 25 kg/ha behandelt worden 
war, 1973 infolge mangelnder Pflege die Narbe sehr liickig wurde und der Pflan
zenbestand sich erhebiich verschlechterie, liefen keine Quecken wieder auf. Ein 
1971 angesetzter Versuch zur Frag,e, ob die Mittelmenge herabgesetzt werden 
kann, brachte bislang schon bei einem Einsatz von nur 10 k:g/ha Dalapon sehr 
gute Ergebnisse. 

2.5. Versucbe zur chemischen Wachstumshemmung und Unkrautbekampfung auf 
Boschungsrasen der Graben und Deiche. Untersuchungen iiber die Ursachen 
von Miflerfolgen (Richter, W.) 

Fur einen Erfolg sind nicht nur der richtige Zeitpunkt und giinstige Witterungs
verhaltnisse bei der Ausbringung der Mittel, sondern auch die Vegetation von 
entscheidender Bedeutung. Untersuchungen alter Rasen auf Bo,schung,en nord
wesbdeutscher Wasserlaufe zeigten, daB die Artenzahl unerwartet groB ist. An 
nur sieben Versuchsorten auf Sand- und Kleiboden, im Niederungs- und Hoch
moor wurden ohne Beriicksichtigung der Holzgewach·se an hoheren Pflanzen ins
gesamt 192 Arten gefunden: 3 Schachtelhalme, 15 Grasartige (Carex spp., Juncus 

spp. u. a.) 38 Graser und 136 Krauter. Auch wenn Zeitpunkt der Spritzung und 
Witterung optimal waren, sind Miflerfolge unvermeidlich, wenn Arten im Pflan
z,enbestand vorherrschen, die nicht auf die Mittel ansprechen oder noch nicht auf
gelaufen waren bzw. noch nicht ,geniigend Blattmasse entwickelt batten. 

2.6. Unkrautbekampfungsverfahren in Arzneipflanzen-Kulturen (Maas, G.) 

Arzneipflanzen gehoren zu den kleinflachigen Kultiuren, bei denen es erst wenige 
handarbeitssparende Verfaihren der Unkrautbekamprung gibt. Bei der Ent,wick
lungneuer Verfahren kommt dem Gesichtspunkt der Unbedenklichkeit in 'bezug 
auf die Riickstandssilmation des erzeugten Erntegutes eine besondere Bedeutung 
zu. 

Zur UnkrautJbekampfung bei Marjendisteln (Silybum marianum) haben sich be
wahrt: 2-3 kg/ha Gesaprim (45 °/o Atraz1in) aib 4-Blattstadium; 6-8 kg/ha Teno
ran (50 °/o Chloroxuron) NA; 1,5 kg/ha Afalon (47 °/o Linuron) VA. In den Samen 
waren ·bei einer unteren Nachweisgrenz·e von 0,01 ppm ga,schroma,tograph-isch 
keine Riickstande von Chloro:imron und Linuron nachweisbar. Die Atrazinana
lysen stehen noch aus. 

2.7. Untersuchungen iiber die standortgebundene Widerstandsfahigkeit einzelner 
Unkrautarten gegeniiber Herbiziden (Maas, G.) 

Friihere Untersuchungen batten ergeben, daB sich eine scheinbare standort:ge
bundene W�derstandskraft von Galium aparine gegeniiber Herbiztden auf die 
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unterschiedlichen Bodeneigenschaften des Standorts zuri.ickfi.ihren la.flt. Gleiches 
konnte jetzt auch fi.ir Matricaria chamomilla festgestellt werden. Die eingesetzten 
Herbizide auf der Basis 2,4-D und Dicamba wirkten nur dann ausreic:hend, wenn 
die Mittel iilber ,das Blatt und i.iber den Boden appliziert wurden. Die Scha.digung 
von Matricaria chamomilla war um so geringer, je hoher der Gehalt des Bodens 
an organischer Substanz war. Der Tongehalt beeinfluflte die Wirkung der Her
bizide kaum. 

3. Herbizide und Boden

3.1. Erarbeitung von Grundlagen itir eine standortgerechte Dosierung von 

Bodenherbiziden (Ma:as, G. und Niemann, P.) 

In die Untersuchungen wurden Boden mit unterschiedlichen Ton- und Ko'hlenstoff
gehalten einbezogen. Neben Versuchen in Wintergetreide s-0Hten die Einsatz
moglichkeiten versch,iedener VorauHaufheribizide in Zuckerri.iiben auf verschiede
nen Standorten gepri.ift werden. Es er,ga'b sich, dafl bei Wacker Murbetex O (30 °/o 
Propham, 15 °/o Medinoter'bacetat) die optimale Aufwandmenge in Abhangigkeit 
von Kohlenstofifgehalt des Bodens bi:s um 100 °/o variieren lmnn. Der Tongehalt 
ii:bt einen gering,eren EinfluJ3 :auf die Wirikung dieses Her,bizids aus. Im Gegensatz 
dazu war Nortron (Wirkstoff: Ethofiumesate) ·gegen zweikeimblattrige Unkrauter 
auf samtlichen Standorten mit einer Aufwarrdmenge von 7,5 1/ha ausreichend 
wirksam, wahrend gegen einkeimblattrige aurf sorptionsstarken Boden 12 1/ha er
forderlich waren. 

3.2. Das Verhalten von Herbiziden im Boden und in Kulturpflanzen in Abhangig

keit von der. Sorptionscharakteristik verschiedener Boden und der hierauf 
abzuslimmenden Herbizid-Dosierung (Hansch, R.) 

Im Berichtsj,ahr wurden Freilandversuche mit Zuckerri.iiben auf folgenden Stand
orten angelegt: Boden I = 0,8 °/o C-Gehalt, 1 0/o Ton, pH 5,8 (= Vergleichsboden); 
Boden II = 13,5 0/o C-Gehalt, 3 0/o Ton, pH 7,3; Boden III = 1,4 0/o C-Gehalt, 48 0/o 
Ton, pH 7,2. Die etwaigen Dosierungen der Herbizide Venzar (80 0/o Lenacil), 
Wacker Mul"be,tex O (15 0/o Medinote11bacetat, 30 0/o Propham) und Gesatop 50 
(50 '0/o Simazin) wurden unter Gewachshausbedingungen fi.ir die jeweiligen Boden 
el"mittelt. Im Freiland konnten bez:i.iglich der Urrkrautwirkung und des Ri.i'ben
ertrages bei den ,,Problemboden" zwischen Venzar und Wacker Murbetex 0 
keine Unter,schiede festgestelilt werden, beide Praparate ·erwiesen sich als gut. 
Unter den diesjahrigen WHterungsbedingungen wurden fur Boden II 15 kg/ha 
Wacker Murbetex O und 2,7 kg/ha Venzar als optimal ,angesehen. Auf dem Ver
gleichsboden reduzierte Wacker Murbetex O mit einer Aufwandmenge von 7,5 
kg/ha im Vergleich zu Venzar mit 1,1 kg/ha die Zahl der geernteten Ruben um 
21 0/o und den Ri.ibenertrag um 12 0/o. 

3.3. Untersuchungen ii.her Abbau, Einwaschung, Hydrolyse und D!ssoziation von 

Medinoterbacetat in sorptionsstarken Boden (Hansch, R.) 

Aus den in 3.2. beschriebenen Freilandversuchen wurden kontinuierlich Boden
proben aus verschiedenen Tiefen (0-4, 4-10, 10-20 cm) entnornmen und che
misch auf Ri.ickstande untersucht. Das Dinitrophenol-Derivat Medinoterbacetat, 
eine Komponente des Kombinationspraparates Warner Murbetex O, wurde we
gen seiner fi.ir ein Herbizid relativ niedrigen zulassigen Hochstmenge (0,05 ppm) 
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fur diese Untersuchungen ausgewahlt (LD50 Ratte = 42 mg/kg). Die Ha�bwerts
zeiten (RL50) von Medinoterb (Hydrolyseprodukte von Medinoterbacetat) betru
gen unter den diesjahrigen Witterungsbedingungen bei Boden I 23 Tage, Boden II 
60 Tage und Boden III 26 Tage. Der vergleichsweise verzogerte Abbau im Boden 
II laBt sich auf die Trockenheit im Friihjahr und den hohen Totwasseranteil des 
Bodens ziiriickfuhren. In Modellversuchen konnte in diesem Zusammenhang ge
zeigt weriden, daB der Abbau von Medinoterb positiv mit dem Humus- und Was
sergehalt des Bodens korreliert ist, so daB bei gieicher Wassersattigung (70 0/o 
WKmax) der untersuchten Boden entgegen den Freilandergebnissen Boden II am 
sdmellsten und Boden I am langsamsten abbaute (RL50 Boden I = 25 Tage, Boden 
II = 12 Tage, Boden III = 14 Tage). 
Laborversuche zeigten eine rasche Hydrolyse von Medinoterbacetat zu Medino
terb in Bodengegenwart, so daB die Acetatform nur einen geringen EinfluB auf 
die Wirkungsdauer im Boden ausiiben diirfte. Di-e Hydrolysegeschwindigkeit war 
pH-a'bhangig. 

Eine Einwa,schung von Medinoterb tiefer als 4 cm konnte im Freiland in keinem 
Boden festgestellt werden. Die bei Boden II in der Schicht 4-10 cm gefundenen 
Riickstande konnen nur auf eine Bodenvermischung durch Hacken zuriic�gefuhrt 
werden. 
Es konnte festgestellt werden, daB Medinoterb iiber pH 6 vollstandig dissozii'ert 
ist, der pK5-Wert (= 500/oige Dissoziation) liegt bei pH 3,7. 

3.4. Erarbeitung einer gaschromatographischen Serienanalyse fiir Medinoterb-

acetat und sein Hydrolyseprodukt (Pestemer, W. und Hansch, R.) 
Zur Klarung der Riickstands·situation von Medinoterbacetat in Zuckerriiben (Blatt, 
Rube) wurde eine gaschromatographische Bestimmung,smethode entwickelt, die 
um ein Zehnfaches empfindlicher als die fur Bodenuntersuchungen ausreichende 
kolorimetrische Methode ist (siehe J,ahres'bericht 1972, Seite P 32). Extraktion und 
Clean-up der kalorimetrischen Methode konnten fur di-e GC-Methode iibernom
men werden, so daB eine v,er,gleichsweise einfache, aber empfindliche Serienana
lyse vorliegt. 
Da:s wahrend des Clean-up entstandene Medinoterb-Molekiil wird mit Diazo0 

methan zu einem Medinoterb-Met hyl-Hster derivatisiert und gaschromatogra
phisch (EC-Detektor) bestimmt. Die untere Bestimmungsgrenze kann mit 0,01 ppm 
angegeben werden. Diese Methode eignet sich ebenfalls zur Riick,standsbestim
mung aus Bodenmaterial und ist auf andere Dinitrophenol-Derivate iibertragbar. 

3.5. Pflanzenverfilgbarkeit von Gemilse-Herbiziden in versd:iiedenen Boden 

(Pestemer, W.) 
Es wurden die in 3.2 .. beschriebenen Boden in die Untersuchungen einbezogen. 
Anhand einer Biotest-Eichkurve die im bodenfreien Substrat (Zellulose bzw. 
Quarzsand) mit logarithmisch gesta:ffelten Herbiziddosen aufgestellt wurde, lii.Bt 
sich die pflanzenverfugbare Herbizidmenge in den unterschiedlichen Boden ,er
mitteln. Die Bioteste wurden mit Lepidium sativum L. (Gartenkress-e) als Test
pflanzen durchgefuhrt. Gleiche Volumina der verschiedenen Boden wurden auf 
konstante verfugbare Wass,ermengen durch Differenzwagung eingestellt. Die 
Testschalen wrurden im Phytotron a:ufgestellt; nach 14 Tagen wurde die gebildete 
Trockenmasse der einz·elnen Konzentrationen ermittelt. Die ED50-Werte lagen fur 
Dosanex (50 fl/o Meto:imron) im bodenfreien Substrat bei 15 µg Metoxuron. Eine 
verstarkte Sorption im Boden II kommt kiar zum Ausdruck. Einen geringen Ein-
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fluB hat der hohe Tonanteil im Boden III. Noch nicht gek!art i,st das Adsorptions
verha!ten im Vergleich,sbaden I. Die Untersuchungen werden unter Einbeziehung 
weiterer Gemiise-Herbizide fortgesetzt. 

3.6. Verhalten und Wirkung einiger im Gemiisebau gebra.uchlicher Herbizide in 
sorptionsstarken Boden (Pestemer, W.) 

Ziunachst wurden di,e Urrtersuchungen mit dem in Pflanzkohl zuge1assenen Her
biziid Semeron 25 (25 °/o Desmetryn) mit den in 3.2. charaktevisierten Boden be
gonnen. Das Versickerungsverhalten von Semeron 25 wurde im Prinzip nach dem 
im Merkblatt Nr. 37 der BBA beschriebenen Verfahren beistimmt. D�e Desmetryn
Riirnstande wurden ,aus dem Sickerwasser durch Ausschiitteln mit Chloroform 
extrahiert, sauJ,enchromatographisch gereini.gt und ga,schromatographisch (Alkali
FlD) bestimmt. Bei 5 cm Saulenfuliung mit Feinboden (2 mm Siebung), 100 mm 
simuHerten Niederschlag und e:ine:r Aufwandmeng,e von fast 10 kg/ha wu11den 
beispi-e1sweise 'im Boden I (Vergleichsboden) ea. 40 °/o, im Bod,en II weniger als 
5 °/o und 'im Boden III (Tonboden) ea. 30 °/o 1der applizierten Herbizidmenge 
durchgewasdlen. Die Unter,suchungen sollien durch Adsorptiorus- und Desorptions
messungen und Bestimmung der Abbaug·eschwindigkeit unter Einbeziehung wei
terer Herbizide fortgesetzt werden. 

3.7. Pflanzenverfilgbarkeit von Herbiziden aus der Gruppe der Amide im Boden 

(Niemann, P.) 

Bei der Anwencliung von Bodenlrerbdziden wird versudlt, die optimale Aufwand
menge fur versdlied,ene Standorte durch Abstimmung der Dosierung auf einige 
charakteriistische Bodeneigenschaften festzulegen. Danebe:n erscheint der Einsatz
von ,solchen Herb,iziden vie!versprechend, die weitgehend unabhangig von den 
fagenschaften des Bodens wirken. Unter kontrollierten Bedingunig,en konnte fost
geste1!1t we.rd·en, :daB Lasso (48 0/o Alachlor), Ramrod (65 0/o Propachlor). Devrinol 
(50 0/o Naproamid) und Kerb (48,5 °.lo Propyzamid) im Gegensatz zu einigen Ham
stoffderivat,en, Lenac!il und Pyrazon in ihrer Aktivitat weniger stark vom Koh
lenstoffg.ehalt des Bodens abhangig waren. Gegeniiber dem Tongehalt war ein 
ahnliches Verhalten der Herbizide f,estzustellen; bei Devrinol konnte ·sogar die 
gleiche Wirkung hei ,sehr untersdli:edlichem Tongehalt der Boden beobachtet 
werden. Barallel dmchgefiihrt,e AdsorpHonsmessungen !assen erkennen, d-aB 
Propachlor von ,den Boden 1schwach adsorbiert wird, wahrend die iib:r'igen Amide 
in grofl.eriem Umfang vom Ton und den organischen Bodenbestandtei1en gebun
den werd,en. Da diiese Herbizide dennoch vergleidlsweise gut pflanzenverfiigbar 
sind, werden nm schwadle Bindungskrafte vermutet. 

3.8. Pflanzenverfiigbarkeit von Bodenherbiziden in Abhangigkeit von der Boden-
ieuchtigkeit (Niemann, P.) 

Di,e KerrntnLs des Faktors Bodenfeuchtigkeit for die Wirkung von Herbiziden ;i.st 
bei dem Bemiihen um eine standortgerechte Dosierung von Bode[lherbiziden 
unerla.Blich, d:a lsi'e eine richtige EinschMzung der Bedeutung f:ixer Bodenfaktoren 
erlaubt. Fur di,e bisher1igen Modellversuche muBte zunachst ,eine Methode ·errt
wickelt werden, die e.s gestattete, auch bei v·erschiedenen Boden den EinfluB d-er 
Bodenfeuchbigke1it vergLeichend priifen zu konnen. Im Prinzip wurde dabei so 
vorgegang,en, da.B nach Beriicksichtigung des Was,&ergehaltes beim permanenten 
Welkiepun�t bei den einzelnen Boden gleiche Volumenantei,le Wasser hinzuge-

P 43 



J1echnet wurden. Die zunacilist mit Pyr.amin (65 0/o Pyrazon) und Devrinol (50 0/o 
NapToami:d) duTChgefiihrten Versuche •ergaben, da6 Pyramin bei hoherer Wasser
sathgung der Bod,en toxischer war, wahrend Devr.inol 1n den gepriiften Feuch
tigkeitsbereichen praktisch unabhangig von der Bodenfeuchtigkeit wirkte. 

4. Nebenwirkungen von Herbiziden

4.1. Untersuchungen iiber die Populationsdynamik von Mikroorganismen des 

Bodens nach Herbizidanwendung (Malkomes, H.-P.) 

In Hinb�ick ,auf :die EThaltung deT Bodenfruchtbarkeit .ist es notwendig, ,den Ein
flu6 von Herbiziden auf wichtige Bodenmikroorganismengruppen sowie deren 
UmsetzungsproZ'esse zu erfassen. Fiir ,einleitende Freilandversuche di,enten zwei 
sorptJions,starke Boden (Boden II = 13,5 0/o C-.Gehalt, 3 0/o Ton, pH 7,3; Boden III 
= 1,4 0/o C-Gehalt, 48 0/o Ton, pH 7,2), die zur optimalen Herbizidwirkung lin 
Zuckerriibenkultur•en hoher·e Dosierungen erfordern, und a,Ls Vergleich Boden I 
(0,8 0/o C-Gehalt, 1 0/o Ton, pH 5,8). Die v,erwendeten Mittel wmen Wacker Mur
betex O (30 0/o Propham, 15 0/o Medinoterbacetat) 1un,d V,enZiar (80 0/o Lenacil). 
Untersuchungen 5 Monate nach Friihjahrsapplikation zeigten, da6 sich der pH
Wert ,des Bo-dens ,geg.eniiber der Kontrolle in keinem Fall verandert hatte. Die 
Zahl ,d,er FllZie und Bakterien wunde je nach Boden und Entnahmetiefe ider Proben 
durch die einzelnen Mittel unter.schiedlich stark positiv oder negativ beeinfluflt. 
Dabei vierhi:e,lten s.ich die einzel,n,en untersuchten Gruppen z. B. Anaerobier, Aero
bi-er, ,a,erobe Sporenbildner, ae-robe gram-negative Bakterien, Nitrifikanten nicht 
gleich wi,e :die Ges,amt-B.akterienpopulation. So wurden z. B. Anaerobie,r z. T. auf 
Tonboden stimuliert, ebenso sporenbildende und gram-negative aerobe Bakterien 
im oberen Horizont der meisten Boden. Im Tonboden wurden gram-negative 
Bakterien verringert. Die Aktinomyzetenzahl wurde im Tonboden durch beide 
Mittel und in dem humusreichen Boden durch Wacker Murbetex O stimuliert. 
Die Ergebnisse der ersten Freilandversuche lassen eine gezielte Weiterforschung 
notwendig erscheinen. 

4.2. Uber den Einflu6 von Herbiziden auf die Standfestigkeit von Getreide 

(Maais, G.) 

Die Auswertung der diesjahrigen Versuche hat die bisherigen Erg,ebnisse, daB 
GetreideherbiZiide die Ausbildung von Ankerwurz,eln und d,amit auch die Stand
festigkeit des Getreides je nach Wirkstoff mehr oder w,enig·er stark beeinflussen 
konnen und daB di,e ·einzelnen Sorten einer Getr,eide,art unterschiedlich reagi,eren, 
bestatigt. Da die Ausbildung der Ankerwurzeln ,erst rel,ativ spat begiinnt, ist der 
z,eitpunkt der Spritzung und di·e Dauerwirkung des Praparates von groBem Ein
fluB. AJUch ,sind die An�erwurzeln in der Lag,e, bei Unte,rschr,eitung der scha1di
genden Wfrkstoffkonz·entration sich weit1erzuentwickeln; jedoch scheint dies,e,s 
Vermogen sich auf ein,en bestimmten Entwicklungs,abschnitt der Kulturpflanze 
zu beischranken. Die mehrfaktoriell angeleg,ten Versuche erg,aben jedoch auch 
Anhaltspunkte dafiir, da6 nicht nur unt•erschiedliche Diing,ermeng·en, ,gondeirn 
auch bestimmte Diing.erformen diie neg,ativen Einfliis·se bestimmter Herbizide in 
bezug auf die Ausbildung der Ankerwurzeln verstarken konnen. Diese Aspekte 
sollen ni.cht intensiver verfodgt werden, jedoch diirfen si,e bei der Di-skussion des 
Broblems nicht .auB•er acht gelias,sen werden. 
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Institut itir Zoologie in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen iiber Nebenwirkungen der Pflanzenschutzmittel auf die

Biozonose

Da di,e Herbizide das Hauptkontdngent der ausgebr-achten Pfl.anzenschutzmittel 
bilden, 1ist •ihr EinfluB ,auf di,e Biozonose vordringl1ich zu unter:suchen. 

1.1. EinfluJl der Herbizide aui Insekten unter Freilandbedingungen (Godan, D.) 

Als Erg,ebnios eine1s mehrjahrigen Feldversuchs an WeiBkohlparne1len nach Be
handlung miil den Wirkstoff.en. Desmetryn, TCA 'llnd Linuron irr praxisiiblimen 
Dosierungen ist bisher folgendes festgestellt worden: Gegnuber Kohlerdflohen 
(Phyllotreta-Arten) erwiesen sich alle Herbizid-Parziellen im Vergleich zu den 
unbehandelten Kontrollen als indifferent. Moglicherweise ist die Indifferenz im 
Verhalten dieser Kafer auf die auBerordentliche Aktivitat der mit Sprungbeinen 
ausgestatteten und daher •sehr agilen Insekten zuruckzrufiihren. Auch auf den Neu
befall mit Kohlblattlausen (Brevicoryne brassicae L.) konnte kein EinfluB beob
achtet w,erden. Vielleicht fehlte es dem Befund deshalb an Deutlichkeit, weil die 
Geflugelten der Blattlause im Hinblick auf den Zuflug stark windabhangig sind. 
Fur Kohleulen (Barathra brassicae L.) jedoch erschienen di,e drei Herbizide repel
lent, da sich Eigelege auf ,,Behandelt" in geringerer Anzahl als auf den unbehan
delten Parzellen befanden, wahrend dagegen der KohlweiBling (Pieris brassicae 
L.) ,seine Eier bevorzugt auf den TCA-Pflanzen abgelegt hatte. 

1.2. EinfluJl der Herbizide auf Schnecken (Godan, D.) 

Da die Herbizide di,e hochste Anwendungsrate der Pflanzenschutzmittel .aufwei
sen, konnt:e Jm Falle ·eines ,,Mehrfacheffekts" der Ve1:brauch weiterer sonst not
wendiger Praparatgruppen -eingeschrankt und somit ein positiver Beitr,ag zum 
Umweltischutzproblem geleistet werden, z. B. wenn ein Herbizid zugleich mit 
der Unkrautvemichtung auch in dem betreffenden Areal vorhandene Populatio
nen von Schaidschnecken dezimiert. Viellekht i,st -e•s femer moglich, durch Her
bizide eine Schwachung der Aktii.vitat und Wdderstandskr,aft bei den Schnecken 
zu erreiichen, dami1t sie dem toxischen Effekt des feuchtigkeit-s,abhangigen Met,al
dehyd um ,so leichter erliegen. Herbizide konnten aber auch als FraBinhibitoren 
dienen, um der bedrohten KuUur einen Schutz vor SchneckenfraB zu verleihen. 
Secbis WirkstoHe, di,e vorwiiegiend in den von Ga•stropoden heimgesuchten Kultu
I1en (Er,dbeeren, Gemuse, Salat, Wintergetr,eide, Zierpflanzen u. a.) ausgebracht 
werden, haben folgenden EinfluB auf Nacktschnecken gezeigt: Abhangigkedt der 
Toxizitatswirkiung von der Applika:tionsweise; kein EinfluB bei Kontakt mit der 
Sohle des Schn,eckenfufl.es, also wahrend des Umherkriechens des Tieres auf 
behandelter Ertle; jedoch Letalwirkung bei oraler Aufnahme mit behandeHem 
Futter (Mortalitat bes.anders der k1einen Schneckenarten Deroceras und Leh
mannia 75 °/o und daruber); FraBhemmung durch Chlorpropham sowie Dalapon, 
aber nur bei hohen Dosierungen (entsprechend 6 kg/ha bzw. 15 kg/ha Praparat); 
Attraktivitat der niedrigen Chlorpropham-Dosis (1 kg/ha), die aber keinen Letal
effekt mehr ausubt. Somit ist dieser Befund for MaBnahmen der Praxis zur An
lockung und Vernichtung von Schadschnecken ohne Belang. 
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2. Untersuchungen ilber Biologie und Bekampfung von Schadmollusken

2.1. Ermittlung der .,Kritischen Befallszahl" und von Prognosemethoden 

(Godan, D.) 

Untersuchungen im Labor und Vegetationshaus iiber die Zerstorungsrate von 
Weizen- und Roggen-Keimlingen durch Nacktschnecken (Deroceras reticulatum 
[Mull.], Lehmannia marginata [Mull.], Limax maximus L., Limax flavus L., Arian 

rufus [L.]) haben bisher zu folgendem Ergebnis ,gefiihrt (praxisiibliche Aussaat 
der Korner, optimale Biotop-Feuchtigkeit fiir die Schnecken): Schon bei einem Be
satz von nur einem Tier je Korn wurde in 50 °/o der Fa.He eine Totalzerstorung, 
insbesondere durch die Ackerschnecken, beobacMet. Der am meisten gefahrdete 
Zeitpunkt fiir die Jungpflanze i,st dann, wenn der Keimling gerade die Schale des 
gequollenen Korns durchbricht oder sich dicht unter der aufgeplatzten Hiille be
findet. Bei einer Lange von 2-3 mm wird in der Regel der Keim selbst zwar ver
schont, aber die Wurzel befressen, vielfach total zerstort. Der Schaden wird je
doch vorwiegend durch Ausbildung von Seitenwurzeln ausgeglichen, so daB die 
Jungpflanze in ihr,em Wachstum wenig beeintrachtigt ist. Die Regeneration ·des 
Wurzelwerkes fand auch bei einem Besatz von sechs Schnecken je Korn ,statt. Bei 
Jungpflanzen ab 0,5 cm Lange wurde in etwa 12 0/o der Fa.He der Korninhalt vollig 
ausgefr�ssen, wobei ,seltsamerweise der Keimling trotz FraBloch an seiner Basis 
unbescha:digt geblieben ist; dennoch wird er wohl meist zugmnde gehen, weil es 
ihm an Nahrung mangelt, besonder,s wenn die Wurzel noch nicht geniigend ent
wickelt ist. 

3. Erarbeitung umweltschonender Verfahren zur Bekampfung schadli.cher

Blattlaus-Arten

3.1. Untersuchungen zu Vermehrungsweise, Orientierung und Wanderverhalten 

von Getreideblattlausen (Kohn, E.-A. und Steiff:an, A. W.) 

An Roggen-, Gerste- und Haferfeldern in der Gemarkung von West-Berlin wur
den im Rahmen einer Diplomarbeit Dispersion und Populationsschwankungen der 
auftretenden Getreideblattlaus-Arten untersucht: Sitobium avenae (Fabricius 
1775), Sitobium fragariae (Walker 1848), Rhopalosiphum padi (Linnaeus 1758) 
und Metopolophium dirhodum (Walker 1849). Alle Arten bilden Saumbiozonosen, 
die sich vom Auflaufen bis zur Reife des Getr,eides feldeinwarts ausbreiten, aber 
in den untersuchten Fallen niemals mehr als bis zu 80 m breite Randstreifen be
siedeln. Es wird festgestellt, daB fiir Getreidela:use die Farbe ,,Gelb" im Gegen
satz zu den Verhaltnissen bei anderen Blattlausarten nicht reizausli:isend ist. Ver
gleichsuntersuchungen in a:bgeschlossenen Freilandkafigen zeigen, daB die Ver
mehrung durch die Einwirkung parasitoischer Schlupfwespen zeit- und stellen
weise bis zu 50 0/o kompensiert wird. 

3.2. Versuche zur Beeinflussung der Larvalentwicklung der Schwarzen Blattlaus 

durch Einwirkung von Juvenilhormon-Analoga (Lilj,a, S. und Ste,ffan, A. W.) 

Es wurde die Einwirkung von vier synthetischen Juvenilhmmonen al.Jlf die Lar
valentwicklung der Schwarzen Bohnenlaus ( Aphis fabae Scopoli 1763) untersucht. 
Es handelt sich um ernen Stamm, der bei 15° C im 12-Stunden-Tag im Labor ge
ziichtet wird. Eines der Mittel erwies sich bei aHen angewandten Konzentrationen 
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(zwischen 0,06 °/o und 0,0025 °/o) als phytotoxisch und muBte abgesetzt werden. 
Das eine der drei iibrigen Mittel bewirkte bei Konzentrationen von 0,0025 °/o, von 
0,05 0/o und 0,01 0/o die Entstehung von Ri-esenlarven. Die Embryonalentwicklung 
der Nachkommen im Leib dieser parthenogonen Weibchen v·erlief normal. Sie 
waren jedoch unfahig, Junglarven abzusetzen, und starben nach der letzten von 
insgesamt fii:nf Hamtung·en ,ab. Es wird weiter gepriift, in welcher Weis,e :dieses 
Mittel fiir Bekampfungszwecke im Gewachshaus und vor allem von insektizidre
ristenten Stammen herangezogen werden kann. 

3.3 Grundlagen der Insektizid-Resistenz bei Blattlausen 

(Raflmann, W. und Steffan, A. W.) 

Durch vergleichend-his;tolog'ische Untersuchung,en an •empfindlichen und resisten
ten Inidividuen der Griinen Pfirsichblatt1aus sollen der primare Angriffspunkt 
organisch!er II1isektiz'1de, der V,ergiftungsablauf U·Illd anatomisch-histologische Kri
terien fwr Resistenz oder Sensibilitat ermittelt werden. Hierzu wu11den in zwei 
V.ersuchsreihen (1. vier,schdedene Konzentrationen, gleiche Exposi'llionsz,eiit; 2. glei
che Konz·entr,allionen, unterschi.edliche Expositionsz•eit) die Here mit E 605 forte
begiftet und anschlieBend :z:u Serienschnittpraparaten aufgembe.itet. Be•i der licht
mikroskopischen Auswertung zeigt sich bei der Anwendung letal,er Konzentra
tionen be'i resistenten und sens.ib1en Tie11en a1's End•stadium der V,ergiftung c:hle
Karyolyse samtlicher Zellen. Die Kernsubstanz und die Nuc leoli sind vollstandig
aufgelost und erscheinen nach Azan-Farbung als dunkelrote Kornchen. Grenz.en
von ·einzelnen Zellen bzw. von Organen sind nur noch andeutungsweise zu
erkennen. Bei Kontaminierung mit subletralen Dosen konnen jeweils in Abhan
gigkeit von ih:11er Hohe bei resistente.n und sensiblen Tieren ,im Bernich des
Diinndarmepithe1's •einz,elne Si'adiien der Vergiftung festgestellt werden. Dag•egen 
wieist 1das Myzetom ,s1ensibler Tiiere nach •einer Begiftung ·im Gegensatz zu resi
st,enten Ti,eren eine Auflockerung der Endosymbionten und der Myzetozyten auf. 
Die Untersuchungen we:r:den fortgesetzt. 

3.4. Untersuchungen zur Produktion und Wirkungsweise eines Sexualpheromons 

bei Blattlausen (Steffan, A. W.) 

Es wurde ermiHelt, daB die ungefliigelten Weibchen der zweigeschlechtlichen 
Herbstgenemtion verschiedeneir an Apfoelbaumen ,schadlich werdender Bl,attlaws
Arten 1in den Unterscb!enk•eln 1ihrer Hinterbeine einen Duftstoff produzieren. 
Dies,er wi11d von den gefliigelten Mannchen miit Hilfe ihrer mit besonders groBen 
Rhinarien ausgestatteten Fiihler auf kiirze11e Entfernung wahrgenommen. Er 
dient demnach der Geschlechterfondung im Nahber,eich; die F,ernorientierung er
folgt iiber die Wirtspflanze. Da zu ein un,d derselben Zedt die Geschl,echtsgene
rationen mehrer,er B1a:ttlaus,arten auftreten, mufl angenommen we:rden, dafl diese 
einander unberscheid1en konnen. Es wird deshalb untersucht, ob a,rtspezifische 
Pheromone produziert werden, oder ob Artkreuzung,en •etwa durch verschi<edene 
Verha.lteinsweisen ausgeschlossen werden. 

3.5. Untersuclmngen zum Wirtswechselverhalten von Getreide-Blattlausen und 

daraus abzuleitenden Ma6nahmen fiir ihre Bekampfung (Steff.an, A. W.) 

Es wird nachgewiesen, dafl die fast ausschhe.Bliche Randbesiedlung in Getreide
feldern sowohl bei den wirtswechselnden als auch bei den wirtssteten Getreide
blattlaus-Arten auf deren Dberwinterungsverhalten und Migrationsweise zuriick-
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zufiihren ist: Die Kleine Getreideblattlaus (Sitobion Jragariae [Walker 1848]) und 
die Hafer- oder Traubenkil'schenlaus (Rhopalosiphum padi [Linnaeus 17581) be
sitzen einen obligatorischen Wirtswechsel und iiberwintern an Feldrainen auf 
Rosen- und BrOID'be:er-Arten (Abb. 1). Die GroBe Getrei,de:blattlaus (Sitobion
avenae [Fabricius 1775]) und die Bleiche Getreideb'lattlaus (Metopolophium dirho
dum [W,alker 1849]) iiberwintern vor ,allem an Ung,rasern und Grasern von Feld
weg.en und Feldrainen. Von dies·en Winterwirten ,aus befallen ,alle Arten im Friih
jahr zuerst die Rand•streifen der Getreidefelder. An Feldheck!en (Rose, Brombeere) 
und Graswege grenzende Felder sind besondern stark befallen. Erst die nachste 
und iibernachste Generation dringen weiter f.eldeinwarts vor. Es wil'd daher vor
geschlagen, eine Bekampfung mit Insektiziden auf die Randbestande zu beschran
ken und wahrend der Erstbefallszeit im Friihjahr vorzunehmen. Eine groBflachige 
Bekampfung erweist •sich unter Zugrundelegung o. g. Befunde nicht nur als unan
gebracht hinsichtlich des Bemiihens um Umweltischutz, sondern auch als unoko
nomisch. Durch KulturmaBnahmen (Beschrankrung der Feldhecken auf Nicht
Wirtspflanzen und Reinhaltung der Feldweg,e) konnten diesen schadlichen Ge
treideblattlausen dariil>er hinaus die Uberwinterung,smogHchkeiten genommen 
und auch dadurch ihre Populationen eingeschrankt werden. 

3.6. Untersuchungen zur chemischen Sterilisierung von Blattlausen 

(Steffan, A. W. und Stii1ben, M.) 

Da Blattlause sich infolge ihrer pflanzensaft-saugenden Ernahrungsweise nur 
schwer durch Zusatz einres chemosterilisierenden Mittels zum Futter beeinflussen 
!assen, wurden Untersuchungen begonnen, sie <lurch airekte Kontaminierung mit
Chemosterilantien unfruchtbar zu machen. Dabei wurden die Konzentration des
Mittels und die Verweildauer der Blattlause auf der behandelten Flache (mit
Chemosterilantien-Losung getranktes Filtrierpapier in Petri-schalen) variiert, so
wie die Verwendung verschiedener Altersstadien. Als Versuc:hsobjekt wurden
Angehorige eines bei 25° C im 18-Stunden-Tag gehaltenen Stammes der Schwar
zen Blattlaus (Aphis iabae Scopoli 1763) herangezogen. Bei Versuchen mit Hempa
(Phosphorsaure-hexamethyltriamid) wurden selbst in 1 stiindigen Anwendungen
einer 20/oi-gen Li:isung weder die Lebensfahigkeit noch die Reproduktionrsrate be
einfluBt. Mit .,Thiotepa" (Thiophosphorsaure-Arisathylenimid) da,gegen konnte
bei einem halbstiindigen Kontakt von Larven des 3. und 4. Entwicklungsstadiums
mit einer 0,30/oigen Losung die Anzahl der Tochtertiere auf etwa 60 0/o der unbe
handelten Kontrollen herabgedriickt werden. In Vorber•eitung befindliche Ver
suche mit langerer Verweildauer, anderen Konzentrationen und anderen Ent
wicklung,sstadien sowie mit weiteren Wirkstoffen miissen noch nahere Auf
schliisse i.ilber die Moglichkeiten <ler Sterilisation von Blattlausen bringen.

4. Anlockung von Schadinsekten durch Farbreize

4.1. Anlockwirkung verschiedener Farben auf Insekten (Stii:ben, M.) 

Fiir manche Bekampfungsverfahren ist es wiinschenswert, Insekten spezifisch an
zulocken. Neben anderen Faktoren konnen Farben dabei eine ausgesprochene 
Signalwirkung haben. Um festzustellen, welche Farben auf einzelne Insektenord
nungen eine besonders starke Wirkung haben, wurden auf einem 125 a groBen 
Kleefeld, das durch Roggenstreifen in 12 Parzellen aufgeteilt war, 36 FaUen mit 
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PRIMARWIRT F.EHLT: 

Sitobion fragariae 

OBLIGA TORISCHER WIRTSWECHSEL 

Primarwirt: ROSA sp., RUBUS sp. 

Sekundarwirt: GRA Ml N EAE 

Keine· Existenzmoglichkeit 

Abb. 1: Wirtswechsel der kleinen Getreideblattlaus. 
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6 verschiedenen Farben aufgestellt und der Fang wochentlich ausgezahlt und be
stimmt. Dabei ergab sich, da.B die einzelnen Ordnungen unterschiedlich auf die 
Farben ansprachen. Manche bevorzugten ausgesprochen eine Farbe oder Farb
gruppe, andere verteilten sich mehr willki.irlich. 

T;abelle: Prozentuale Verteilung verschiedener Insektenordnungen auf die

einzelnen Farben 

(16-17 0/o entspricht dem Durchschnitt, die iiberdurchschnittlichen Werte 
sind fet!l gedruckt) 

0/o d.er Verteilung <ler Ins€kten auf die Farhen 

Ordnung Blau Grun Leucht- Leucht- Gelb Leucht-
griin g,elb') cra,nge 

Thysanoptera 73 2 4 7 10 4 
Heteroptera 16 14 21 20 13 16 
Horrioptera 3 19 21 9 27 21 

Hymenoptera 15 12 18 18 23 14 
Coleoptera 20 11 14 16 28 11 

Diptera 21 13 16 21 16 13 
Lepidoptera 24 13 14 24 13 12 
Sonstige 12 13 21 25 17 12 

Institut iiir Vorratsscbutz in Berlin-Dahlem 

Lm Rahmen der ,amtlichen Mittelpri.ifung erfolgte 1. die Prii.fung eines Begasungs
mittels fiir Getreide in Silozellen mit insgesamt 86 Versuchsansatz,en und 45 Gas
konzentrationsbestimmungen, 2. die Prfrfung der biologischen W•ivkung der 
Vakuumbegasung von Tabakballen mit 58 Versuchsansatzen und 3. die Pri.ifung 
eines Getveideeinstaubemittels mit 54 Versuchsansatzen. 

Fur Praktikanten aus Entwicklungslan!dern wurden zwei einwochige Einfiihrungs
kurse mit Ubungen zur Bestimmung von Vorratsschadlingen durchgefahrt. 

1. Untersuchungen zur Bekampfung von Vorratsschadlingen mit chemischen
Mitteln

1.1. Gro.8versuche zur Bekampfung von Motten in Getreidelagern mit Dichlorvos 
(Frey, W. und Wohlgemuth, R.) 

Da Lindan zur Behandlung von lagerndem Getreide aufgrund des Aufwendungs
verbotes nicht mehr verfiigbar ist, wurde im Vorjahr in einem Berliner Getreide
schiittbodenlager die Wirkung DDVP-abgebender Strips auf eine Speichermotten
poulation (Ephestia elutella) gepri.ift. Die Ergebnisse waren sowohl hinsichtlich
der Befallsreduzierung als auch der Ri.ickstandsbildung ,so gi.instig, das die Ver
suche in diesem Jahr in 4 La.gem mit bis zu 1 500 t Lagergut fortgesetzt wu:rden. 

') Im Leuchtgelb ist wahrscheinlich ein gr6Berer UV-Ant.eH, deshalb seine Wirkung au! 
manche ,,Blau-ori<enUeTte" Ordnung,en. 
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Obwohl vor dem Aushang·en der Strips auf der Getreirdeoberflacbe Wanderlarven 
der Speichermotte beobachtet wurden, blielb ein Falterflug in den Lagern prak
tisch aus, so daB im Gegensatz zu benachbarten Lagerraumen, die sich z. T. im 
gleicben Gebaude befanden, keine weiteren BekampfungsmaBnahmen erforder
lich waren. Die Versucbe sollen wahrend der weiteren Lagerzeit der Partien fort
gesetzt wevden und AufschluB geben, ob durch rdieses Verfahren ein Dauerschutz 
g,egen Mottenschaden moglich ist. 

1.2. Untersuchungen zur Quarantanebegasung geschiitteter Expeller in Scbuten 
gegen Khaprakafer (Trogoderma granarium) (Wohlgemuth, R.) 

Vor allem in den Wintermonaten werden in groBem Umfange Riickstande der 
Olgewinnung (Expeller) a1's Viehfutter eingefiihrt. Diese Expeller sind haufig vom 
Khaprakafer (Trogoderma granarium) befallen, der unter strenger Quarantane 
steht. Die Abtotung der sehr widerstandsfahigen Larven des Schadlings muB un
ter auB·erst ,ungiinstigen klimatiscben und orthchen Bedingungen <lurch Begasung 
der War·e, z. B. in Schuten und Kahnen, erfolgen. Wahrend bei gesackten Ex
pellern das Ga,s durch Fugen zwischen den gestapelten Sack.en ins Innere der La
dung eindringen kann, ist dies bei geschiitteter Ware, deren Anteil aus arbeits
tecbnischen Grunden standig steigt, nicht m6glich, so daB die Abtotung der 
Scbadlinge unzureichend ist. Nach umfangreicben Messungen iiber die Gasver
teilung in beladenen Schuten wurde in Praxisversuchen ein Verfahren entwickelt, 
bei dem iiber ein Scblauchsystem durcb perforierte Gassonden das als Begasungs
mittel verwendete MethyJ;bromid ins Innere der Ladung eingepreBt und durch 
einen Kreislauf ausreichend gleichmaBig verteilt wivd. In z. Z. laufenden Versu
cben soll rdieses techniscb sehr aufwendige Verfahren vereinfacht und praxisge
rechter gemacbt werden. 

2. Untersuchungen zur Bekampfung von Vorratsschadlingen mit physikalischen
Verfahren

2.1. Untersuchungen iiber die Bekampfung der Dorrobstmotte (Plodia 
interpunctella) in Schokoladenprodukten mit ionisierenden Strahlen 
(Wohlgemuth, R.) 

Die Dorrobstmotte (Plodia interpunctella) ist ein in SiiBwarenbetrieben ver
breiteter Schadling, der •seine Eier vor allem auf nuB- und mandelhaltigen 
Scbokoladen und Pralinen ablegt. Die von den Larven erzeugten FraBspurnn 
und Gespinste sind die Ursacbe von Reklamationen der Kundschaft. Es wurde 
daher gepriift, wie die abgelegten Eier nacb der Verpackung der Produkte mit 
ionisierenden Strahlen abgetotet werden konnen. Bei Eiern wahrend der ersten 
40 0/o ihrer Entwicklungsphase ist dieses mit ea. 6 krnd Gammastrahlung einer 
6°Co-Quelle moglich, wahrend altere Eier so widerstandsfahig sind, daB die zur 
Abtotung erfovderliche Strahlendosis untragbare Gescbmacksveranderungen der 
SiiBwarenprodukte hervorrufen wiivde. Da nach Untersuchungen der Bundesfor
scbungsanstalt fiir Lebensmittelfrischhaltung/Karlsruhe bei sehr empfindlicben 
Schokoladenprodukten bereits <lurch eine Dosis von 3 krnd sensorisch bemerk
bare Veranderungen entstehen konnen, wurde gepriift, oh die Strahlung noch 
unter 6 krad gesenkt wevden kann, wenn man den Schlup£ einzelner Eier in 
Kauf nimmt und nur das Auftreten sichtbarer Scbaden <lurch LarvenfraB als 
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Kriterium setzt. Es ergab sich jedoch, daB schon bei einer Dosissenkung auf 
5 krad 60Co-Strahlung von den Larven deutlich sichtbare Frafl,schaiden erzeugt 
werden. Eine Bestrahlung mit weniger als 6 krad kann daher nicht empfohlen 
werden. 

2.2. Untersuchungen ilber die Dauereinwirkungen niederer Temperaturen auf 
Vorratsschadlinge in Getreidekilhllagern (Wohlgemuth, R.) 

Die Kiihllagerung von Getreide gewinnt in der Lag,ertechnik ,steigende Bedeu
tung, da bei niederen Temperaturen a:uch feuchteres Getreide dauerlagerungs
fahig i,st. In einem modernen Kiihllager mit einer Schiitthohe von 5,5 m. wurden 
in verschiedene Tiefen Populationen von Vorratsschadlingen eing,ebracht. Die 
ersten Kontrollen nach 61/2 Monaten ergaben, daB bei Temperaturen zwischen
6 und 10° C die Populationen der Mehlmilbe (Acarus silo) vollstandrg und die 
des Amerikanischen Reismehlkafers (Tribolium confusum) bis auf wenige adulte 
Tiere abgetotet waren. Die iibrigen Schadlinge (Sitophilus granarius, Oryzaephi
Jus surinamensis, Larven von Trogoderma granarium) batten die Kiihllagerung 
mit mehr oder weni<ger hoher Sterblichkeit iiberlebt. Die Untersuchungen muBten 
!eider vorerst abgebrochen werden, da eine Oberflachenbegasung mit Phosphor
wasserstoff ·gegen die Speichermotte erforderlich war, wobei die Versuchsobjekte
zusatzlich geschadigt wurden. Die Versuche wurden im selben Lager neu an
gesetzt und sollen wahrend der gesamten weiteren Lagerdauer der Getrnide
partie ibeobachtet werden.

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut fiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

Neben den eigenen Forschungsvorhaben wurden 1973 im Ra:hmen der Diagnose 
von Pflanzenkrankheiten mit Verdacht auf eine Bakteriose oder Mykoplasmose 
frber 60 Einsendungen bearbeitet. Davon entfielen auf den Bereich der Zier
pflanzen 23 und auf den der Gemiisepflanzen 5 Einsendungen. 22 befaBten sich 
mit dem Nachweis des Erregers der Feuerbrandkrankheit Erwinia amylovora. 
Der Rest verteilte sich auf verschiedene Pflanzenarten und die taxonomi<sche 
Uberpriifung von zugesandten Bakterienkulturen. 

Dariiber hinaus wurde der Aufbau der Sammlung phytopathogener Bakterien 
im Rahmen der Deutsch.en Sammlung von Mikroorganismen fortgesetzt, ,so daB 
z. Z. 500 definierte Bakt,erienstamme aus den 6 wichHgsten Gattungen phyto
pathogener Bakterien zur Verfiigung stehen und jederzeit abgerufen werden
konnen. 

1. Erforschung spezieller Bakteriosen an versd:iiedenen Kulturpflanzen

1.1. Untersuchungen zur Resistenz von Saintpaulien gegen Erwinia carotovora 
(Kohn, S.) 

Die Ausweitung des Saintpaulienanbaus in den letzten Jahren hat seit 1972 zu 
einem verstarkten Auftreten von NaBfaulen, hervorgerufen durch Erwinia caro

tovora var. chrysanthemi, ,gefiihrt. Die Au,sfa:lle waren zum Teil so stark, daB 
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in einigen Betrieben rder Anbau von Saintpaulien in ,die Nii.he der Rentabilitii.ts
grenze g,eriet. Es wurden daher Untersuchungen zum Sortenverhalten der Saint
pa:ulien gegeniiber E. carotovora var. chrysanthemi notwendig. Aus diesem 
Grunde wurde ein umfangreiches Sortiment, da:s alle wichtigen auf diem Markt 
befindHchen Sorten der verschiedenen Ziichter umfaflte, in Infektionsversuchen 
mit mehreren hoch virulenten Erwinia-Stii.rnmen iiberpriift. Obgleich z. Z. noch 
keine aJbschlieflen!den Aussagen vorliegen und die Versuche noch durchgefuhrt 
werden, la.flt sich feststellen, rdaB neben ,stark anfii.lligen schwach anfii.llige und 
resistente Sorten vorhanrden sind. Gleichzeitig haben die Versuche g,ezeigt, daB 
die K>ulturbedingungen eine wesientliche Rolle fur die Reaktion der Pflanze auf 
die Infektion ,spielen. 

1.2. Uniersuchungen zur 'Ai.i:ioiogie der .. Zemenmi.ule" an Kohlsamentragem 
(Kohn, S., in Zusammenarbeit mit Leh, H.-0., vom Institut fur nichtparasitii.re 
Pflanzenkrankhei ten) 

Die ,,Zementfii.ule" der Kohlsamentrii.ger ist ,seit den letzten Jahren in Nord
deutschland in verstii.rktem Malle aufgetreten. Aus Kohlsamentrii.gern mit Symp
tomen der ,,Zementfii.ule" konnten Bakterien aus der Gruppe der fluorescenten 
Pseudomonaden isoliiert we:vden. Da aber die Symptome der ,,Zementfii.ule" 
gleichzeitig einen Bormangel der erkrankten Pflanzen vermuten lieflen, wurden 
Infektionsversuche an Kohlstriinken von Pflanzen mit unterschiedlicher Borver
sorgung durchgefuhrt. Hierbei zeigte sich, dafl die Striinke mit starker Borgabe 
die groflten Lii.sionen a:ufwiesen. Infektionsversuche mit den 1972 isolierten Pseu
domonaden an diesjii.hrigen Kohlsamentragern auf dem Versuchsfeld Dahlem 
sollen weitere Informationen iiber die Ursachen der ,,Zementfii.ule" bringen. 

1.3. Eine neue Bakteriose an Chrysanthemum indicum (Kohn, S.) 

In einer West-Berliner Gii.rtnerei fanden sich bei' verschiedenen Chrysanthemen
sorten eine Anzahl PHanzen mit Wucherungen auf den Blii.ttern sowie 1an den 
Stengeln und den ·aus der Erde ragenden Wurzeln. Aus allen diesen Wucherun
gen konnten Bakterien isoliert werden, die als Agrobacterium tumefaciens iden
tifiziert wurden. Ihre Pathogenitii.t konnte d:urch entsprechende Infektionsver
suche sichergestellt werden. DaB diese Erkrankung nicht einmalig ist, zeigt das 
Auftreten von Wucherungen an Stecklingen von Chrysanthemum indicum in 
einem Hamburger Betrieb. Auch in diesem Falle war Agrobacterium tumefaciens
eindeutig nachweisbar. Die,se Befunde bedingen, Chrysanthemum indicum in den 
Wirtspflanzenkreis von A. tumefaciens einzureihen. 

1.4. Weitere Untersuchungen iiber den Einflufl von Temperatur und Luftfeuchte 

auf die Infektion von Pseudomonas syringae und P. morsprunorum bei 
Sauerkirschen (Zeller, W., in Zusammenarbeit mit Schmidle, A., vom Institut 
fur Obstkrankheiten) 

Di·e Infektionsversuche mit dem Bakterienbrand der Sauerkirsche wurden fort
gesetzt. Im Friihjahr und im Sommer dieses Jahres wurden Pflanzen der anfii.lli
gen Sauerkirschensorte ,Heimanns Rubin' in Kliimakammern gebracht 11.md mit 
einer Bakteriensuspension von ea. 108 Zellen/ml a:us einem Gemisch von 5 ver
schiedenen Stii.mmen ·von Pseudomonas syringae und P. morsprunorum bespriiht. 
Die Temperaturen in den Kamrnern tbetrugen +5, 10, 15, 20 und 25° C, die 
Feuchte zunii.chst 98-99 0/o fur 12 St!d. Nach rder Infektion wurde die Feuchte in 
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der fo1'genden Zeit bis zu 7 Tagen auf 70 6/o herabgesetzt. Bei 7 Tagen Aufent
halt in den Kammern zeigten die Blatter deutliche Symptome in Form grofier 
braun gefarbter Fleck.en von bis zu 4 mm Grofie mit anschliefiender typischer 
Schrotschuflbildung bei den Pflanzen, die bei 15 urud 20° C gehalten wurden. Die 
Infektion ging bei hoheren Temperaturen (25° C) zuriick und zeigte bei 10 bzw. 
5° C nicht die zuvor ,geschilderten typischen Syimtombilder. Die Flecken waren 
nur bis zu stecknadelgrofl und zeigten nicht die typische Braunfarbung, sondern 
waren schwarz gefarbt. 
Aus den Ergebnissen kann geschlos,sen werden, dafi wie unter natiirlichen Be
dingungen bei 1:iefen Temperaturen von 5-10° C zwar eine Infektion erfolgen 
kann, die typische Symptomausbildung und damit die starke Schadigung der 
Pflanzen aber ernt 1bei hoheren Temperaturen zwischen 15 urud 20° C erfolgt. 

Ahnliche Ergebnisse wurden auch bei 5 zusatzlich infizierten SiiBkirschensorten 
(,Unterlander', ,Grofie Schwarze Knorpel', ,Haumiiller', ,Hedelfinger', ,Biittners') 
festgestellt. 

2. Entwicklung neuer Methoden zur Identifizierung und Klassiiizierung
pilanzenpathogener Bakterien

2.1. Entwicklung eines zuverlassigen Testmediums zum Identifizieren von 
Erwinia-Spezies und anderen Bakterien (Webb, L. E.) 

Die NaBfaule-Bakterien, die zu der Erwinia carotovora-Gruppe gehoren, treten 
haufig als Erreger von Krankheiten vePschiedener Kultur- und Zierpflanzen auf 
und konnen dabei in einigen Fallen hoher Verluste verursachen. Die Uberprii
fung der Identitat verschiedener Erwinia-Isolate mit den von Dye (1968) be
schriebenen spe.zifischen Testmedien ergab nur teilweise eindeutige Resultate. 
Die Tests beruhen auf der Fahigkeit der Bakterien, verschiedene Kohlehydrate 
und organische Sauren zu verwerten. Ihre biochemi,schen Aktivitaten lassen sich 
durch Farbumschlage der zugegebenen Indikatorfarbstoffe registrieren. In vielen 
Fallen tritt aber wahrend der Testperiode von 14 Tagen der erwartete Farb
umschlag n'icht oder nur vorubergehend ein. Infolgedess,en wurden 10 unter
schiedliche Testmedien zusammengestellt und jedes mit je einem speziellen 
Kohlehydrat aus einer Reihe von 10 versetzt. Diese wurden dann mit 8 ver
schiedenen Erwinia-Arten iiberpruft. Die Ergebnisse zeigten, daB die Stickstoff
quellen, die Agrarkonzentration, der Farbindikator sowie der Zusatz von Hefe
extrakt ent,scheidend for die Zuverlassigkeit des Mediums 1beim Abbau des 
Kohlehydrats sind. Ein aus dem Irudikator Bromthymolblau, einer anorganischen 
Stickstoffquelle, und Hefeextrakt zusammengesetztes A·gar-Medium ergab eine 
schnelle sowie bleibende Farbveranderung bei 14tagiger Inkubationsdauer und 
hat sich als geeignet zur Uberprufung und Identifizierung von Erwinia-Spezies 
erwiesen. 

In gleicher Weise wuPden andere Testmedien zum Nachweis des Abba:us von 
organischen Sauren uberpruft. Hier wurden 5 verschiedene Zusammensetzungen 
eines Mediums mit 6 verschiedenen organischen Sauren variiert. Die Uberprii
fung ergab, daB ein Agarme:dium, bestehend aus einer anor,ganischen Stick.stoff
quelle, dem Indikator Phenolrot und Hefeextrakt sehr geeignet war. 

Bei routineartigen Untersuchungen von Bakterienisolaten haben 1sich bisher 
diese Testmedien zur schnellen und gesicherten Identitat von Erwinia-Spezies 

sowie Pseudomonaden sehr gut bewahrt. 
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2.2. Identifizierung von pektinolytischen Erwinia-Spezies (Webb, L. E.) 

Die zur Gattung Erwinia gehorenden pektinolytischen Erwinia-Arten stellen die 
wichtigsten NaBfauleerreger dar. Ihre Identifizierung st6Bt immer wieder auf 
groBe Schwi,erigkeiten und erfordert umfangreiche Testreihen. Nach der Ent
wicklung des oben zitierten stabilen Grundmediums ,gelang ,es rbei einer an
schlieBenden Uberpriifung von 39 in der Sammlung phytopathogener Bakterien 
gehaltenen Erwinia-Isolaten E. atroseptica, E. carotovora und E. chrysanthemi 

deutlich voneinander abzugrenzen. Die folgende Tabelle stellt di,e wichtigsten 
Tests zur Identifizi,erung dieser 3 Erwinia-Arten dar. 

Verwertung von E. atroseptica E. carotovora E. chrysanthemi

Athanol + 

Maltose + 

-methyl glukosid + 

Trehalose + + 

Tartrat + 

2.3. Entwicklung einer einfachen Methode zum Anfarben von Bakteriengeifleln 

(We'bb, L. E.) 

Ein wichtiges diagnostisches Merkmal zur Gruppenanalyse von phytopathogenen 
Bakterien ist die Uberpri.i:fung ihrer BegeiBel1ungsart. Durch Verwendung einer 
Bakteriensuspension in 1 °/oigem Tween 80 a:ls Auftragemittel auf vorgereinigten 
Objekttragern konnte die von Zettnow entwickelte GeiBelfarbung so verbessert 
werden, daB die sonst oft wechselnden Ergebniss,e, di,e ihre Ursache in der nicht 
immer 'Z'U vermeidenden Verscbimutzung der Objekttrager ha1ben, vermieden 
werden, so daB dieses Verfahren jetzt routinemafii,g zur Diagnose der BegeiBe
lung herangezogen werden kann und die von Zettnow angegebenen Losungen 
zur GeiBelfarbung iiber langere Zeit haltbar sind. 

2.4. Uberpriifung von Biotopen bei Agrobacterium-Arten (Welbb, L. E.) 

Ins Aufgabengebiet der Bakteriensammlung fallt die Bestimmung der vorhande
nen Bakterienkulturen. Um genau definierte Stamme jederzeit verfiiglbar zu ha
ben, ist es notig, diese anhand neuer,er Literaturangaben standig zu iiberpriifen. 
Nach Angaben von Keane ,et al. (1970) soll es mittels bestimmter biochemischer 
Tests moglich sein, zwei Biotypen von Agrobacterium tumefaciens und A. radio
bacter zu unterscheiden. Deshalb wurden 21 verschiedene A. tumefaciens und 
A. radiobacter Isolate folg,enden Tests unterzogen: Saurebi:ldung aus Erythritol,
Wachstum von Glycerophosphat Medium, Verwertung von Citrat und Malonat,
Oxydase-Test, Bildung von 3-Keitol;aktose und Reaktion auf Lackmusmilch. Die
Ergebnisse lieBen keine Trennung der Isolate zu, da jedes Isolat einige charak
teristische Eigenschaften der beiden von Keane et al. beschriebenen Biotypen
zei,gte. Es besteht daher die M6,g1ichkeit, daB die in der Sammlung phytopatho
gener Bakterien ,gehaltenen Stamme von A. radiobacter und A tumefaciens
weitere Biotypen darstellen.

2.5. Entwicklung eines Verfahrens zur Differenzierung von Pseudomonas 

syringae van Hall und P. morsprunorum (Zeller, W. und Webb, L. E.) 

In der Literatur finden sich z. T. widerspriichliche Angaben iiber den durch 
Pseudomonas syringae oder P. morsprunorum hervorgerufenen Bakterienlbrand 
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des Kern- unid Steinobstes. Eine genaue Differenzierung der zum Typ P. syringae 
gehorenden Bakteriose von P. morsprunorum wird von ·einigen A:utoren gefor
dert, wahrend andere zwischen beiden Formen keine Unterschiede zu erkennen 
vermogen. Um die in der Sammlung von phytopathogenen Bakterien vorhan
denen Okotypen der P. syringae-Gruppe genau zu charakterisieren und von der 
Art P. morsprunorum unterscheiden zu konnen, wurden verschiedene physiologi
sche und biochemische Priifungen herangezogen. Dabei zeigten sich Unterschiede 
bei der Verwertung von Laktat, Tartrat, Leucin, Tyrosin und der Hydrolysation 
von Aesculin und Arbutin sowie bei der Verfliissigung von Gelatine und Bildung 
von Tyrosinase. Weitere Tests sollen zu einer genauen Uberpriifung des vor
handenen Bakterienbestandes fiihren, um einwandfrei bestimmte Isolate von 
P. syringae und P. morsprunorum zur Verfiigung stellen zu konnen.

3. Nachweis und Erforschung pilanzlicher Mykoplasmosen und ihrer Erreger

3.1. Elektronenoptische Untersuchungen an vergilbungskranken Tragopogon 
porrifolius sowie Edelnelken mit Sprofiverkriimmungen (Petzold, H. und 
Marwitz, R.) 

Die Symptome von kranken Tragopogon porrifolius (Haf.erwurzel) wie Vergil
bung von SproB und Blattern und Reduktion und Vergilbung der Bliitenstande 
legen einen Befall mit mykoplasmaahn:lichen Organismen (MO) nahe. Bei Edel
nelken, vor allem der Sorte Scania 3 c, deuten SproBverkriimmungen und Ena
tionen an SproB und Blattern auf einen m6glichen Virusbefall hin. In be'iden 
Fallen konnten im Leitgewebe der kranken Pflanz·en keine Virusparbik,eln, Pilze 
oder Bakterien festgestellt werden, die als Krankheitserreger in Frage kommen. 
Vereinzelte Strukturen in den Siebrohren, die MO ahneln, lieBen sich nicht 
eindeutig als solche bestimmen, womit die Erregerfrage weiterhin ungeklart 
bleibt. Die Untersuchun:gen wurden eingestellt. 

3.2. Elektronenmikroskopische Untersuchungen Uber das Vorkommen mykoplas
maahnlicher Organismen in triebsuchtkranken Apfelbaumen (Marwitz, R. 
und Petzold, H., 'in Zus,ammenarbeit mit Kunz,e, L., vom Institut fiir Obst
krankheiten) 

Vor alliem in W:est- rund Sudw,esrtdeutschLarud bedingt die Triebsucht des Apfels 
erhebliche Erntecverluste. Mit dem Ziel des Erregerrnachweises fiir diese Krank
heit wurden ,eing·ehende ,elektronenmikroskoplische Unterisuchungen am Le.it
gewebe ,erkrankter Apfielbaume der Sorte ,GoMen Delicious' vorgenommen. In 
den Siebrohr,en fanden sich be:i Junientnahme von Blattern mykoplasmaahnlicb:e 
OrgaI11ismen (MO) vereinz1elt vor allem in der Na.he der Siebplatten. Damit wer
den die Nachwed:se von MO fiir diese Krankheit aus Frankre,ich, Itali,en und d,er 
Schweiz 1auch fiir die Bunde,srepublik bestatigt. 

3.3. Elektronenmikroskopische Untersuchungen am Phloem vergilbungskranker 
Weinreben (Marwitz, R. und Petzold, H., in Zusammenarbeit mit Gartel, W. 
und Holz, B., vom InstHut fiir Rebenkrankheiten) 

Die Vergti.lbungskrenkhe.it der Weinr,ebe gefahrdet an Rhe<in, Mos,el und Saar 
stiellenweis1e den W,eirrbau beachJtJlich. Der Erreger dieser Kriankheit !ist bislang 
unbeklann:t, doch kann beim Vergleich insbe,sondere mit der ,,Flavescence doree" 
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in Si1dfrankreich ve,rmutet werden, ci,aB es sdch ·auch bei dieser Vergilbungskrank
heit um ,sine Mykopl:a.smose handelt. Mit dem Zii:el des Erneger-Nachweiises wur
den umfangreiche transmissions- 'tmd ra,sterelektronenmikroskopische Untersu
chungen am Leitgewiebe von Wurnel-, SproB- und Blatteilen erkrankt,er Reben 
durchgefiihrt. Bislang waren dabei k:eine Krank heit,serr.eger, also auch keine 
mykoplasmaahnlichen Organismen, festzustellen, womit idie rebenf:alls negatJiven 
Befunde von Mendgen bestatigt werden. Da MO in holzigen Pflanzen anschei
nend nur ver1streut auHreten ull!d deren ohnehin geringe Quantitat jahreszeit
lichen Sch:wankung,en unterworfen •S1ein kann, werden die UntJersuchungen fort
gesetzt. 

3.4. Nachweis von mykoplasmaahnlichen Organismen bei Sommeraster und 

Ringelblume (Marwitz, R. und Petzold, H.) 

Di.e emopaische Astern.vergilburug kann in giinstigen Ubertragerjahren merklkhe 
Ausfalle bei Sommerblumenkulturen bewirken. In Sonunerastern (Callistephus 
chinensis) und Ringelblumen (Calendula officinalis) aus Berliner Gartnereien 
wurden mit dem Elektronenmikroskop in den Siebzellen von Wurzeln, Sprossen 
uil!d Bla.Uern erkrankter Pflanzen vor allem bei der Sommernster MO in groBer 
Zahl nachgewiesen. Die MO-Zellen zeigten auffallige Pleomorphie und teilweise 
deutliche Degenerationsmerkmale. Neben den haufi.gsten kugeligen bis ovalen 
Formen kamen V'irelfach auch fadige, unregelma.Big gekriimmte und Y-Formen 
sowie Knospungen und Kugelketten vor, die Deutungen des bisher noch unge
klarten Vermehrungs,geschehens dieser Organismen erlauben. 

4. Ricketts!enahnliche Mikroorganismen als mogliche Erreger von

Pflanzenkrankheiten

4.1. Elektronenmikroskopischer Erstnachweis von rickettsienahnlichen Bakterien 
in triebsuchtkranken Apfelbaumen (PetzoM, H. und Marwitz, R., in Zusam
menarbeit mit Kunze, L., vom Institut fiir Obstkrankheiten) 

Andeir,e Proben von triebsuchtkmnken Apfelbaumen (,Golden Delicious') als 
j,ene, in den1en MO nachgewdiesen wurden, enthJielten in Kambium, Leitbiinidel
paJ.1enchym un,d vereinzelt Tracheen an,dere Mikroorgandsmen, die Schadigungen 
der Zelliinhalt,e hervorruf>en. Auf Grund ihrer Feinstruktur Uil!d ·insbesondere 
ihres W1an,daufbau:eis handelt es ·sich bei die,sen um 'I'ic�err.ts,ienahnliche Bak:teri,en, 
wie ·si'e erst kiirzlich in den USA auch als Erreger der Pierce·s disea·se der Wein
rebe festg,esteHt wurden. Wahrend bisher die Triebsucht <des Apfels ,als viermut
lliche MykopiasmoS1e ang,esehen wurde, ergibt ,skh nunmehr unteir dem Gesichts
punkt ,des Nachw,ei1Ses zweier Mikroorgani•smen erine nreue Frage·stellung :nach 
der .Atiologie diieser Kirankheit. 

4.2. Elektronenmikroskopisdle Untersuchungen als Beitrag zur Kia.rung der 
.i-\tiologie der Cadang-Cadang-Krankheit bei Kokospalmen (Petzold, H. un.d 
MaTwiitz, R., in zusammenaTbeiit mit Heinze, K., vormals vom lnstitut fiir 
1an,dwirtschaftliche Viimsforschung) 

Die Gadang-Ca.d,ang-K,rankhe'it fiigt den Kokospalmenkulturen der PhiHippinen 
seit Jahrzehnten schweT,e rScha,dren zu, ohne bisher in 1der Atiologie ,geklart zu 
sein. Blrattmater.ilal, Inflor,eszenzachsen und SproB�pitzen krnnlrer Palmen wurden 
deshalb eliekitronen.mikroskopli:sch ,auf Krankheiitserreger untersucht. Dabei fan:den 

P 57 



sich in mei!st ger'inger Anzahl in leitbiindelillahen parenchymattsdren Zellen Mi
kroorigiani,srnen, die hinsichtlich der Feinstruk1Iur rickettshmahnlic:hen Bakteird·en 
gileichen. Die Untersuchungen mii.ssen zur Sicherung der Befunde und Zlllr Kla
rung der Err,egerzug,ehori,gk,eit for.tgesetzt werden. 

5. Transmissions- und rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen zum
Wirt-Parasit-Verhaltnis und zur Feinstruktur der Oberflache tierischer und
pflanzlicher Schadorganismen

5.1. Zytopathologisdle Veranderungen am Phloem triebsudltkranker Apfelbaume 
bei Befall mit rickettsienahnlidlen Bakterien (Petzo1d, H.) 

In den Proben 1ri1ebsuchtkTanker Apf.elbaume, in denen :in ,groBer Zahl rickett
sienahnliche Bakterien im Leitbiindrelparenchym und im Karnbium festgestellt 
wurden, z,eigt:en sich charakte:riis,tische morpholog1i'Sche Vreranrderungen im Siebteil 
der Gera.Be. Durch ,elin hypertrophirerrtes Wachs·tum der Zellwail!d wird das Lumen 
der rSi.ebri:ihr,en soweit e•inrg,e,engt, daB s1ie fur den Transport von Ass1imi1ation 
nicht oder nur noch im g,e,r,ingen Malle 9enutzt we-rden ki:innen. Nur im Hereich 
der .Si,ebplatben war .dais ZeJlumen nicht ISO stark eingerengt. Di,e die Siebri:ihren 
beigl:ei'ten1den Geleitz;ellen waren daig,egen unverandiert. 

5.2. Elektronenmikroskopische Untersudlungen an Mykoplasmen und Rhabdo
viren in Kaltbliiterzellkulturen (Ozel, M. und Schwanz..Pfitzner, I., in Zusam
menaTbedrt mit dem Bundesg,esundhreit:Slamt) 

Zur Aufklamng und zum be,sseren Verstandnis der Wh"kung1Swerse von myko
p,1asrnaahnlichen Organismen im pflanzliichen Gewebe wurden Vergleichsunter
suchungen an tieriiscbien, rnicht humanpathog•enen MykopLasmen hemng,ezo,g•en. 
Hi1eTbed lmnnten •erntmalig Mykoplasmen in KaHbliiteI1zellkulturien nachgewiesen 
wierden. In weiiteI1en Unte·risuchungen wurden Mischinfektionen von Mykoplas
men und dem Egtved-Virius der Regenbogenforellie f.estgesteUt. Dieses Virus 
g.eho.I1t Zlllr Gmppe ,ctrerr baciUiformen Rha:bdov:ieren, ,in di•e auch pflanzliche Rhab
doviren ,einzuordnen ·Slind.

lnstitut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

Diag[losti,sche Untersuchungen von ,eingesandtem Pflanz,enmat,eri,al mit Verdacht 
auf Mykosen sowie dii,e Idientif,iziJerung iibemrandter Pilzkulturen haben einen 
groBen Teil deT Forschungskapazitat rdes Ins-bituts in Anspmch genommen. Ins
gesamt wm1d1en etwa 50 iibermittelte Proben kranker Pflianz·en diiagnostizi,ert und 
iiber 150 Pilziisolate - darunter zahlI1eiiche aus dem -europa1i<schen Ausland und 
aus Ubeirnee -bestimm:t. 

Der Aufbau drer .im Rahmen idrer Deutschen SammJ:ung fiir Mikroorgandsmen dem 
InstH:ut angeghederten Spezialsammlung phytopathogener Pilze wurde fortge
fiihrt. Nach Aufnahme, Uberpriifulllg un:d Konservi<eru1lig von etwa 340 weiteren 
Piilzstammen, u. ,a. aus aufg,elosten und -in die hlesdge Kollektion ,eingegliederten 
kl,einen S,ammlrung•en andierex Institute, s,tehen hier d,erzeit etw,a 1 200 definierte 
Reinkultmen phytopathogener Bilz•e zur Abgabe fiir Forschungs-, Priif- und 
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Lehrzwecke zur Verfiigung. 1973 wuriden mehr als 300 Isolate der hiesig,en 
Sammlung ;angefoJJdert und vers,andt. 

Das Institut ver1an1stalbete auflerdem fur den Arbeitskretis Mykofogie der Deut
schen Phytomedizinischen Ge,siellschaft ,eine zwetitagige Arbettsta,gung ,,Einfiih
rung in die Taxonomie der Gattung Fusarium". 

14 Sp,ina:t-Neuziichtungen Wlllrden auf Resristenz g,egeniiber den Rassen A urnd B 
des Falschen Mehlta:UJs igepriif'i. 

1. Diagnose und Erforschung atiologisch unklarer oder neuer Pilanzen

krankheiten mit Verdacht auf Mykosen

1.1. Welkekrankheit der Pferdebohne (Schneider, R., in Zusammenaribeit mit dem 
P.flarrzenschutza:mt Hamburg)

Von dem als Erreger einer Welkekrankheit bei Pferdebohnen in Vierlanden 
nachgewiesenen gefaflparasitaren Fusarium standen im Berichtsjahr erstmalig 
frisch isolierte Stamme zur Verfiigung. Eingehende Untersuchungen ihrer mor
phologischen Merkmale fiihrten zu Zweifeln, ob der Pilz, der bisher nur an Hand 
eingesandter Isolate in nicht mehr ,einwandfreiem Kulturzustand ·beurteilt wer
den konnte, tatsachlich in den Formenkreis von F. oxysporum gehort. Zur end
giiIUgen Klarung der systematischen SteUung dieses Welkeerregers der Pferde
bohne sind vergleichende morphologisch-taxonomische Untersuchungen mit Ver
tretern anderer Fusarium-Gruppen auf breiter Basis erforderlich. 

1.2. Wurzelfaule an Calla (Gerlach, W.) 

Durch wiederholte Infektionsversuche unter verschiedenartigen Bedingungen 
konnte Thielaviopsis basicola als Erreger einer bisher offenbar unbekannten 
Wurzelfaule, die in Bestanden dieser wertvollen Zierpflanze (Zantedeschia aethi

opica) beachtliche Ausfalle verursachte, nachgewiesen werden. Der ebenfal'ls au,s 
faulenden Calla-Wurzeln isoHerte Pilz Rhizoctonia solani rief •in diesen Versu
chen keine Krankheitssymptome hervor. 

1.3 . .i:\tiologisch unklare Blattkrankheit der Tomate (Schne,ider, R., ,in Zusammen-
,arbeit mit Criigier, G., vom Instit:ut fur Gemiisekrankhe,iten) 

1972 t:riat an Haustomaten in •elinem Oartenbaubetriieb in rder Oberpf.alz eiine in 
Deutschiland bisher noch nicht bekannte Blattfleckenkrankheit ,auf. Auf Grund 
von Isolierungs- und Infektionsversuchen handelt es sich 'bei dem Erreger um 
einen Pilz aus dem weiten Formenkreis von Pleospora herbarum (Konidierrsta
dium: Stemphylium botryosum), der in den letzten Jahren z. B. in Kanada und 
Israel beachtriche Schaden verursacht hat. In weiteren Untersuchungen sollen 
u. a. die Befallsbedingungen und der Wirtspflanzenkreis geklart und von ·anderen
Wirtspflanzen isolierte Stame von S. botryosum a:uf ihre Pathogenitat fur To
mate gepriift we1iden.

1.4. Neue Blattkrankheit der Hyazinthe (Schneider, R., ,in Zrusiammenarbeit mit 
LeiJber, E., vom Pflanzenschiutz,amt Frnnkfurt/Main) 

In •elinem Gartenbaubetrieb im Raum Frankfurt/Main wurde 1972 bei Treibhy.a
zinthen ein basher noch nicht beschriebenes Krankheitsbild festgest,eHt: scharf 
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begrenztie Li:i:sionen auf den aufiernn Laubbla'ltern, vornehmlich im Ber-eich der 
B1attlspitzen. Der als Erreg:er nachgewiesene Pilz, des·sen sys.tematische Ste.Uung 
z:unach:st unkla:r war, wurde durch umi:angreiche morphologiscb,e und biologische 
Untersuchungen als Embellisia hyacinthi identifiziert, eine 1973 in den N1eder
landen neu beschriebene Art. Dort ist dieser Pilz als Erreger von Blattfleck,en an 
Freilandhyazinthen und der als ,,skin-disease" bezeichneten Erkrankung bekannt, 
Blattschaden durch Embellisia-Befall an Tre'i'bhyazinthen, wie sie hier vorlagen, 
waren bislang jedoch noch nicht beobachtet worden. 

Bef.aHene Treibhyazinthen w:urden inzwischen verhaltnismafid.g haufag im Hand,el 
ang.etroffen; ihr Hand'elswert kann betrachtlich vermrindert •sein. 

1.5. Echter Mebltau auf Anthurium (Schneider, R., in Zus:ammenarbeit mit Kiew-
nick, L., vom Pflanzenschutz.amt Bonn-Bad Godesberg) 

Etwa 9 Monate alte Pflanzen von A. scherzerianum zeigten in einem westdeut
schen Gartenbaubetrielb im Mai 1973 sehr starken Mehltau-Befall auf den unter
sten Bliittern. Bisher war - der Literatur zufolge - auf Anthurien Echter Mehl
tau iiberhaupt noch nicht festgestellt woriden. Die morphologische Untersuchung 
der Konidien und der sich spiiter bildenden Perithezien ergab, dafi dieser Pilz 
der Sammelart Erysiphe communis zuzuordnen ist. Die mogliche wirtschaftliche 
Bedeutung dieser neuen Krankheit la.fit sich noch nicht beurteilen. 

1.6 . .i\tiologisch unklare Welkekrankheit bei Rettich (Gerla,ch, W., ,in Zus,ammen-
a:rbeH mit Leiber, E., vom Pflanzenschutzamt Fmnkfurt/Main) 

Im Herbst 1973 trat be,i Rettich im Raum Frankfurt/Main und wahrscheinlich 
auch im Saarland eine Welk,ekmnkheit aiuf, verbunden mit ,s,tark!er Verfiirbung 
der Gefafi.e. Umfangrekhe Is0LierungsV1ersuche ergaben einhe1itlkh und fast rein 
Fusarium oxysporum, von dem eine fiir Rettich pathogene Form bekannt, bisher 
aber in Deutschland noch nicht ,aufgetreten ist. Vermutlich ist der Piliz mit dem 
Saatgut eingeschleppt worden; es handelt sich um eine japani-sche Hybrid-Sorte. 
Infektionsversuche zum Nadlweis der Pathogenitiit des isolierten Fusarium und 
zur Priifung der Anfiilligkeit hiesi-ger Rettidl- und Radiessorten sind eingeleitet. 

1.7. Bcdenbilrtige Pilzkrankheiten an Phacelia (Krober, H., in Zusamrnenarbeit 
mit Beckmann, E.-0., vom Institut fiir Nutzpflanzenforschung - Gemiisebau 
- der Technischen Universdtiit Berl'in)

Der Anbau von Phacelia tanacetifolia als Griindiingung hat in der letzten Zeit 
zugenommen, nachdem bi,sher eiinige dafiir bevorzugte Pflanzenarten eine in 
phytopathologischer Hinsicht nachteilige Fruchtfolgewirkung gezeigt haben. Die 
aufgegriffenen Untersuchungen ,sollen Aufsdllufi dariiber bringen, ob audl der 
Anbau von Phacelia - entgegen der verbreiteten Vorstellung - zur Anreiche
rung des Bodens mit pilzlichen Krankheitserregern beitriigt. Bereiits bei der Prii
fung im Keim- und Siimlingsstadium wurden mehrere phytopathologisch be
deutsame Pilze ,gefunden, die diese Pflanzenart befallen und sich an ihr vermeh
ren konnen, u. a. Rhizoctonia solani, Pythium ultimum und Phytophthora cacto
rum. 

P 60 



2. Forschungen Uber die Biologie und Taxonomie von Arten phylopatbologisch

wichtiger Pilzgattungen und iiber die von ihnen hervorgerufenen Pflanzen
krankheiten

2.1. Biologie und Taxonomie von Arlen der Gattung Fusarium (Gerlach, W. und 
Nirenberg, Helgard) 

Eiil!ig;e ,s,eit JahrnehIJJten nicht wieder ,gefundene Fus.ar,ien konnten ,erneut isolie['t 
und drei wei,t.ere ,al's wahrsmeinlidl :neue Arten .ermittelt werden. Bin von Pam
pelmusen mit Colletotrichum-iBefall aus Siidafrika iisoliertes Fusarium rief in 
Infektionsversuchen an Citrus- und anderen Friichten Faule hervor. 

Fur die derzeit im Vordergrund stehenden Fo.rschungen iiber d!ie morphologische 
urnd biologisdle Differenzierung in der Fusarium Sektion Liseola wurde das 
Pilzmaterial durdl weitere hinsichtlich der geog:raphiset'ien Verbreitung und der 
W'irtspflanzen interessante Isolate vervollstandigt. In Reinkultur bildeten drei 
verschiedene Stamme die bisher ·in Deutschland noch nicht spontan aufgetretene 
Perfektform (Gibberella fujikuroi). Umfangreiche Infektionsversuche mit 25 lso
laten an Narzi,sse und Kiichenzwiebel sowie mit 45 Stammen an Maissamlingen, 
-schaften und -kolben, an Dracaena, Kiefernsamlingen, Weizen, Erbse, Luzerne
und Klee lieferten weitere Unterlagen i.iber die Pathogenitat der verschfodenen
Typen. Die Ergebnisse von Temperaturversuchen erharteten gefundene morpho
logische und biologische Differenzierungen.

2.2. Biologie und Taxonomie von Arlen phylopalhologisch wichtiger 

Pyknidienpilzgattungen (Sdlneiider, R.) 

Der Pyknidienpilz Pyrenochaeta pubescens gilt als Erreger einer •gefahrlichen 

Rindenkrankheit an den Stamrnen und Zweigen junger Linden, die in Deutschland 
vornehmlich in holsteinischen Baumschulen verbreiitet auftritt. Auf Grund ein
gehender Beobachtungen in der Praxis und der Ergebnisse von lsolierungsver
suchen sdleint jedoch ein anderer auf Linden haufig anzutreffender Schadpilz -
Cercospora microsora - die P. pubescens zugeschriebenen Krankheitsbilder zu 
verursachen. Diese Vorstellungen sollen durdl gezielte Versuche und einen Ver
gleidl der Originalkollektionen beider P.ilze i.iberpri.ift werden. 

2.3. Erforschung von Phytopbthora- und Pytium-Arten und von ihnen verur

sachte Pflanzenkrankheiten (Krober, H., in Zusamrnenarbeit rnit Stahl, Mani
ia.nne, von ,d-er Landesanst>alt fiir Pflanz·enschutz Stuttgart) 

Untersuchungen zur Uberlebensfahigkeit einer Reihe von Phytophthora-Arten im 
Boden, die seit mehreren Jahren laufen, ergaiben bisher, dafi die Lebensdauer 
wesentlich vor allem durch den Temperaturverlauf im Winter und die M'ikro
organismenflora beeintrachbgt · wird. Ins,gesamt wu11de die Uberlebenszeit am 
starksten durch den Einflufi der Wintertemperaburen verki.irzt. Von den gepri.if
ten Arten i.iberdauerten P. cryptogea, P. citricola, P. Jateralis, P. cactorum und 
P. citrophthora hier am besten in unsterilem Boden im Freien.

Die Untersuchungen i.iber die Rolle von Pythium-Arten als Krankheitserreger
an gartnerisch wichtigen Kakteen wuvden auf breiterer Basis fortgesetzt. Unter
den von kranken Kakteen aus Erwerbsgartnereien isolierten Pythien erwies sich
erneut P. irregulare als durdlschnittlich am starksten pathogen, und zwar nicht
nur an Glieder- sondern auch an anderen Kakteen. Vertreter anderer Pythium
Arten waren auch an diesen kaum pathogen. Da in wie:derholten Versuchen
Stamme von P. irregulare die gleichen Symptome hervorriefen, wie sie in der
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Pr,axis haufig spontan entstanden, diirfte di,e Atiologie entsprechender Krank
heitserscheinungen geklart sein. Im einzelnen zei,gten jedoch verschiedene Iso
late dieser Pythium-Art - iiberninstimmend an Glieder- und anderen Kaikteen -
ein unterschiedliches Verhalten,das von hochvirulent bis apathogen reichte. Es 
muB sich daher nicht immer um die Pythium-Krankheit harndeln, wenn P. irre
gulare von kranken Kakteen isoliert wird. 

2.4. Untersuchungen Uber Peronospora- und Bremia-Arten und von ihnen 
verursachte Pflanzenkrankheiten (Kri:iber, H.) 

Nach meh.rjahri,gem Anl>au neug,eziichtet:er r,esisten1Jer Tc!!baksorten trat ,in vi,e1en 
Land,erm. - 1972 ,erSitma.ls ,aiuch in der Bundesrepublik - edne neue Rais·se des 
Blauschimmelerregers (Peronospora tabacina) auf, die neben den alten anfalli
gen auch die neuen resistenien Tabaksorten schaidigte. In ersten vergleichenden 
Infektionsversuchen war die neue Erregerrasse an den alten anfalligen Sorten 
jedoch weniger aggressiv als die alte von 1959. Nach diesem vorlaufigen Befund 
scheint auch auf P. tabacina die Theorie iibertragbar zu sein, daB die nicht be
ni:itigte Aggressivitat besonders ag·gressiver Erregerrassen an anfalligen W<irts
sorten mit der Zeit wieder verloren geht. 

2.5. Colletotrichum-Arten als Krankheitserreger an gartnerisch wichtigen 
Orchideen (Schulz, C.) 

Unter den von Orchideen isolierten iiber 100 Stammen von C. gloeosporioides 
- nur wenige Isolate entsprechen C. crassipes - erwies sich in wiederholten
Infektionsversuchen immer nur ein .bestimmter Typ als pathogen. Dieser offenbar
spezialisierte Krankheitserreger ist auch an Hand weiterer physiologischer ,so
wie morphologischer Merkmale von anderen Vertretern der Sammelart C. gloeo
sporioides zu unterscheiden, die ,anscheinend hauHg saprophytisch -an Orchideen
vorkommen. Inwieweit dieses pathogene Colletotrichum mit friiher von Orchi
deen beschriebenen, spater jedoch durch v. Arx bei C. gloeosporioides einbezo
genen Arten iibereinstimmt, wird derzeit durch die Uberpriifung von Herbar
proben zu klaren versucht.

3. Forschungen zur Methodik der lsolierung, Kultur, Konservierung und

Difierenzierung von phytopathogenen Pitzen

3.1. Untersuchungen Uber die Haltbarkeit phytopathogener Pilze in sterilen 
Erdsubstraten (Schramm, K.-H.) 

Allgemein anwendbare, m6glichst wenig •aufwendige Vedahren de.r langf.ristigen 
Kons,erviierung phytopathogerner Pilze unter Erhaltung ihrer morphologischen 
Eigenart•en und ihrer Pathogenitat sind derneit nicht verfiigba.r. Be1i g•ezielten 
Unte.rsuchungen iiber die Eignung spezielLer Verfahren fur phytopathologisdl 
wic:hitige Pilzgruppen steht d,erze,it .die Dauerkultur von Fusariien in steriHsie,rter 
Ertle im VoDdergrund. AHe hi-er - meist mit mehreren lsolaten - V'erfiigbaren 
insgesamt etwa 60 verschiedenen Arten und Varietaten der Gattung Fusarium 
haben bisher die Aufbewahrung in steriler Erde bei Temperaturen von 6-8° C 
wenigstens 2 Jahre iiberdauert. Darunter sind solche Typen, die keine Dauer
organe wie sklerotiale Plektenchyme und Chlamydosporen bi1den und in der 
Natur in der Regel nicht im Boden anzutreffen sind. Einige Arten konnten be-
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reit:s 10 Jahr·e und langer auf diese Weise ohne Auffrischung konserviert wer
den. Die morphologischen Merkmale und der in einzelnen Fallen iiberpriifte 
Grad der P.athogenitat sind ,dabei unverandert erhalten geblie'ben. 

4. Resistenzverhalten von Kulturpflanzen gegeniiber pilzlichen
Krankheitserregern

4.1. Untersuchungen iiber die Resistenz von Spinatsorten gegeniiber Falschem 
Mehltau (Krober, H., 'in Zu:sammenarbeit mit dem Bundessortenamt) 

Nach Entwicklung ·eines wenig arbeitsaufwendigen Ve.rfiahrens Z'UT sicheren und 
qualitativ einwandfreien Erhaltung von Rassen der obligat le1benden Perono

spora-Arten iiber eine 1/ingere Zeitdauer war es moglich, I,angfristige Unter
suchungen iiber das Resistenzverhalten von neuen Wirtspflanzensorten einzu
leiten. Im Jahre 1973 wurde das Verhalten von 14 neuen Spinatsorten gegeniiber 
den Ras·sen A und B von Peronospora farinosa f. sp. spinaciae untersucht. Dabei 
erwiesen sich gegen beide Rassen 4 Sorten als mehr oder weniger anfal1ig, 10 
Sorten als hochresistent. Die nach dem neuen Verfahren konservierten Pilze ver
tragen auch einen Transport iiber weitere Entfernungen. Dadurch wird die zen
trale Diagnose von Peronospora-Rassen, die im Lande auftreten, erleichtert. 

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Neben den Forschun1g,sauf.gaben wuI1den im Berichtsze1itraum •etwa 500 ,s,elbst
gezogene Pfilanz,enproben sowi,e Einsendrungen von Pfll.anzenmat,erial vernchie
dener Einrichtungen auf nichtpar.asitare Pflanzenkr,ankheiten analyUsch unter
s:ucht. - Di,e Fo.rschungsarbeiten iiber die Bedeutung hoher Spurenelernent
bzw. Schwerrneta11geoolte iim Boden, iiber Blattrandbraune bei KopfsiaJat. Kranz
fau1e bei Endiiviensalat, Bliiten,endfaul,e bei Tomaten, Galc ium-Aufnahme und 
Beiweg1ichketit in der Pflanze ·und iiber die Atiologie und Bekampfung der ,,Ze
mentfaUiie" bei KohJs,amentrag·ern wurden fortgesetzt. Bei deT Entstehung der 
.,Zementfaiule" diirfte Bormangel nach den bisherigen Beobachtungen mit betei1igt 
sein. 

Durch Fo11schungsauftrag,e und Mittel Dritter konnte in der zweiten Jahreshalfte 
di,e Ausstattung des Institutes mit modernen Meflgeraten fortgesetzt werden, so 
daB ,es iirl Zuk•l.lJilft mog,lich ist, viiele Elemiente sdmeller und einfacher zu analy
sieren. 

1. Ernahrungsstoruilgen - Mangelkrankheiten

1.1. Das Auftreten der Stippigkeit in Abhangigkeit von der Kaliumdiingung 
(Schonhard, G.) 

Uber die Bedeulmng des Kaliums bei Calciumma:ngelkrankheiten ist vielfach be
richtet wo11den. Wie grofl der Einflufl cie•s Kaliums fiir das Auftr,eten der Stippig
�eit ist, z,eigt die Auswertung einer Kaliumdiingung be:i einem Gefaflversuch mit 
,James Griev,e· iiber den Einflufl verschiedener Unterlag,en auf die Nahrstoffver
sorgung von Apfelbaumen. Die K·aliumdiingung erfolgte in zwei Gaben. Bei der 

P 63 



er,sten Gabe erhtelben 45 Gefa.Be je 1 .g und bei der zweJten Gabe weiitern 45 
Gefa.Be j e 2 g KaLium. N achfol,g,en,de Tabe.Ue ze!ig\t den EinfluB der Kal.!i'umdiingung 
auf das Auftretlen der Stippigkeit in 0/o. 

Malus 

IV 
VII 
IX 
XI 

Ges. Mi!ttlel 

Stippigkeit (0/o) 
1. K-Gabe 2. K-Gabe

35
26
31 
30

32 

42
30 
51 
40 

41 

Bezogen iauf den Proz.en1lsatz der Stippiigkielit der .ersten Kahlumgabe hat sich 
die1Se beli der zweiten um fo·st 30 0/o 1erh6ht. Die No,twend,igkeit fiir ein aUJs,ge
wogenes Verhaltnis zwischen :r<:alium und den ,anderen Nahrstoffen zu ,sorigen, 
w,ird damit zum Ausdruck g,eb:racht. 

1.2. Untersuchungen zur Beeinflussung des Kalium/Calcium-Verhaltnisses 
bei .i\pfeln (Schonhard, G.) 

Das Kaliurn/Cakium-Verhaltnd.,s von A.pfreln, das fiir das Auftreten ,dJer Stippig
keit entschetdende Bedieutung besitzt, w.ird durch Sorte, Unte.rlage, Diingung, 
Witterung etc. beeiillfluBt. Das unter,schiedliche Auftreten der Stlippigkeit bei 
s1Jarkem und schw,achem Behang la.flt auf eine verschi-edenartige Versorgung der 
Apfel mit Nahrstoffen schli,eBen. Zur Klarung di,es€1S Sachverhaltes wurde der 
Behang z. T. auf 50 und 90 0/o reduz,i,ert, auf Stippigkelit bonitiert und di,e Wlirk
s,amkeit von Calciurnspnitzungen unter di:esen Bedingungen untersucht. In der 
T:abelle ist da•s Auftreten der Stippiigkeit (beli dnsgesarnt 54 Baumen der Sorte 
,Cox') in Abhangigkeit von Spr1i.tzmittel und Behang dargestieUt. 

Spritzmitte.l 
Fruchtausdiinnung Stippigkeit 

(0/o) (0/o) 

dest. Wass,er 0 18 
de,st. W,asser 50 11 
dest. W.asS1er 90 21 
GaC12 (0,03 M) 0 12 
CaCl2 (0,03 M) 50 9 
OaC12 (0,03 M) 90 10 

Obwohl die Stippi,gkeit in diesem Jahr nicht <1llzu ·stark auftrat, ist deutlich zu 
erkennien, daB dlllrch eine 50°/oi•ge Fruchtausdi.innung di·e Stippigkeit am starksten 
reduz:iiert wiTd, wahrend bei e:ineJ: 900/otgen Ausdiinmmg wieder ein leichber 
A.nstieg zu verzeichnen ist. Die Wirks.amkeit von Caloiumspnitzung·en wurde 
w,iederum bestatiigt. D,i.e noch a1U1sisitehende Analyse ider ,einzelnen Nahr-stoff.e 
soll Z'll'I Klarung dieses Sachverhaltes beitragen. 
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1.3. Untersucbungen ilber den Transport von Calcium durch Pfropfstellen 
bei Pflanzen (Schonhard, G.) 

Der Einflufi von Pfropfst,ellen auf den Tmnsport von Calciumioillen ,rst nrur wah
rend ides Verwachsung,sproz,e1sses nachzuweiis,en. Bechlngit rdurdi das sekun,dare 
Dickenwiadrstum innerhalb .der PfropfateUe w,ird vermehrt Calcium .eingelagert. 
Nur wahrend di1eses Z1eitpunktes kan,n e,ine Behinderung des Caloiumtranspmtes 
in d�e ob:eri11d:ischen Org,ane der Pflanz,e beobachtet werden. Nach Abschlufi des 
Verwach1S1Ung,sproz,esses list keine Behinderung mehr fe!ststellbar. Da,s unterscruied
l!iche Nah:Pstoffverhaltruis, z. B. gepfropfter g,e,geniiber ungepfropften Gurken auf 
Kiirbis, wird nicht .durch die Pfropfstelle, sondern in entsche1tc:Lendem Mafie durch 
das .andlersartug,e Nahrstoffverhaltn,is der von der Un:terlage (Kurbiis) aufgenom
menen Nahrstoffe besHmmt. 

Bei der Bekampfung von Mang,e,Ie11scheinungien <lurch Spritzung oder Dungung 
mit Calcium- oder Magnesiumsalzen sollte jedoch das Kaliumangebot urrbedingt 
reduzliert w,eriden, dla rdie zu beobachtend,e synergistische Wiirkung zwischen 
Magnesium 'lmd Calcium a:uf der einen und Kalium 1auf ,der ander,en Seite sich 
rmchteili:g auswir'ken kann. 

1.4. Untersuchungen ilber die Innenblattnekrose bei Weiflkohl (Leh, H.-0., in 

Zusammenarbeit mit ,dem Amt. for Lan,d- und Wasserw'irtsdl'aft, Abt. Pfdan-
2Jenschutz, HuS!Um und idem Institut fur Oemfrs,ekrankheiten dier Biologischen 
Biund!es:ansbalt, Fischenich) 

In Freiiandverisuchen mit fruhem und !spa.tern We.ifikohl bestatiigrt:en ·Stich faiihere 
Beiiunde, wonach durch hohere Stickstoffgiaben der Antell befaJ:l,ener Pfla.nzen 
zunimmt. Eine Abhangigkeit von der N-Form war insofern fe1stzusteUen, alis (bei 

Gehalte an Hauptnahrstoffen in Proben von 2 Weifikohlsorten ohne und mit 

Befall durch Innenblattnekrose in Abhangigkeit von der Stickstoff- und Calcium

versorgung (Versuch Eesch 1973) 

Mittlere Nahrstoffgehalte in °/o 
Nahrstoff-

Befall verhaltnisse 
Sorte, Diingung 

in 0/o 
d� Tro.-Suhst. 

K+Mg Ca 
Ca K Mg N p Ca N+P 

a) FriihweiBkohl (Spitzkohl) 
200 kgN/ha ohne Befall 0,643 3,43 0,260 4,59 0,584 5,74 8,05 

mit Befall 33,3 0,572 3,68 0,285 5,18 0,654 6,93 10,20 
500 kg N/ha ohne Befall 0,629 3,39 0,265 4,94 0,621 5,81 8,84 

mit Befall 61,6 0,565 3,71 0,280 5,34 0,680 7,06 10,65 
200 kg N/ha ohne Befall 0,693 3,51 0,276 4,82 0,619 5,46 7,85 

+ 7 dz CaO/ha mit Befall 48,2 0,666 4,48 0,316 4,98 0,719 7,20 8,56 
500 kg N/ha ohne Befall 0,700 3,57 0,280 5,01 0,629 5,50 8,06 
+ 7 dz CaO/ha mit Befall 50,0 0,575 3,69 0,282 5,33 0,672 6,91 10,44 

b) SpiitweiBkohl 
( ,,Marner September") 

200 kgN/ha ohne Befall 0,680 3,56 0,219 3,69 0,553 5,56 6,24 
mit Befall 5,3 0,491 3,49 0,213 3,64 0,531 7,54 8,49 

500 kgN/ha ohne Befall 0,642 3,03 0,236 3,50 0,496 5,09 6,22 
mit Befall 5,9 0,599 3,18 0,226 3,96 0,547 5,69 7,52 

200 kgN/ha ohne Befall 0,586 3,30 0,223 3,58 0,488 6,01 6,94 
+ 7 dz CaO/ha mit Befall 1,3 0,542 3,41 0,227 3,92 0,483 6,71 8,12 
500 kgN/ha ohne Befall 0,674 3,06 0,199 3,67 0,477 4,84 6,15 
+ 7 dz CaO/ha mit Befall 5,3 0,596 3,33 0,227 4,35 0,579 5,97 8,27 
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Gaben von 500 kg N/ha) Kal.kiammonsalpeter diie hocbste, �alk:s,tiickstofif und 
Harnstoff ·die niedrigste Be:fiallsquo,te (aber auch kle.fa1ere Kopfe) hervorbrr.achte. -
Eine z1Usaitzhlcbe Oalciumdi1ngung hatte keinen ,g,esic:herten BinfluB auf die 
Befal1squote. 

Die ·an Proben 1aus di,e:s!en Versuchen rdurchgefuh11ten Analyis·en ,auf d'i,e Gehalte 
an Haup1mahrstoffen ·er,g1aben in den befallenen Proben (im VergLeich zu gesrun
dien) reg,elmaB1ig nliedrigere Caloiumgehaite, wahrend die Gehalte ,an Stick:stoff 
durchweg .und die Gehalte an Phosphat, Kalium und Magnesium bei ,der Mehrz:ahl 
der Proben hoher lag,en (vgl. T,abelJe). Der im ganzen wesentliich starker von 
Innenblattn:ekrose bef.aliene FriihweiiBkohI wieis insbesondere ,erhebJ.ich hohere 
Geh!alte an Stickstoff (in ,ger.ingei11em AusmaB auch ,an P, K und Mg) ,au:f, •so daB 
die hohere Befallsquote primar darnuf zuriickzufiihren sein diirfte, daB sich das 
Calc ium (1.im VerhaUn:is zu ,den iibri,gen Hauptnahrstoffen) hier noch starke•r im 
Minimum befindeit als bei dem wenig,er 1stark befallenen September-WeiBkohl. 

2. Immissionsschaden an Pflanzen

2.1. Untersuchungen iiber den Einflull der Phosphatversorgung des Bodens auf 
die Aufnahme von Blei aus dem Boden (Leh, H.-0.) 

In Gefa.Bver-suchen wurde das W,achstum von Mohren und Erbsen durch Zug,abe 
hoher Bleimengen zum Boden deutlich beeintrachUgt (PbC12 > PbS04). Das Aus
maB der Wachstumshemmung und die Aufnahme von Blei aus dem Boden konnte 
durch steigende Phosphatga!ben zunehmend vermindert werden; der Riickgang 
der Pb-Gehalte in den Pflanzen (Erbsen) durch die P-Diingung war bei Verabfol
gung von PbCI2 (Ieichtloslich) sehr viel starker als bei PbS04 (schwerloslich), so 
daB die Erschwerung der Bleiaufnahme auf eine Uberfiihrung leichtlosHchen 
Bleies in (schwerlosliches) Bleiphosphat zuriickzufiihren sein diirfte. 

2.2. Untersuchungen iiber Quecksilber-, Blei- und Cadmiumgehalte in Boden und 
Pflanzen beiderseits der Verkehrswege und deren Aufnahme durch Pflanzen 
(Kloke, A. und Schenke, H.-D.) 

In Gefa.Bversuchen mit steigeruden Mengen ,an Quec:ksilber, Ble·i und Cadmium 
werden z. Z. die von der Pflanze noch vertraglichen Mengen ermittelt. Bei diesen 
Versuchen zeigte sich, daB steigende Mengen von organischer Substanz im Bo
den die Schadwirkung hoher Gaben dieser Schwermetalle mindern. Wahrend 
Blei noch in relativ hohen Mengen ohne Schaden von verschiedenen Kultur
pflanzen vertra,gen wird, besitzt Cadmium eine noch hohere Giftwirkung auf 
Pflanzen als das Quec:ksilber. 

2.3. Untersuchungen iiber den Einflull von Kraftfahrzeugabgasen auf Pflanzen 
(Kloke, A. und Cl,aussen, T.) 

Die Begasungsversuche im Kraftfahrzeugpavillon des Instituts fiir Wasser-, 
Boden- u. Lufthygiene (Bundesgesundheitsamt Berlin-Dahlem) haben gezeigt, 
daB Wachstum, Bliihbeginn, Bliihfreucrigkeit und Bliihdauer verschiedener Zier
pflanzen, die im StraBenverkehrsbereich kultiviert wurden, <lurch Kraftfahrzeug
abgase stark beeintrachtigt werden. In Parallelversuchen, die im Institut fiir 
nichtpar.asitare Pflanzenkrankheiten mit Kohlenmonoxid-Bega.sung durchgefiihrt 
wurden, konnte festgestellt werden, daB Kohlenmonoxid fiir das Retar,dieren von 
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Wachsen und Bhihen verantwortlich ist. Die Beteiligung von Athylen an diesem 
ProzeB wird noch untersucht. 

2.4. Untersuchungen iiber Schaden an Strafienbaumen durch Einwirkung von 

Auftausalz (Leh, H.-0.) 

Die Zusammenhange zwischen der unterschiedHchen Sal:zempf.rndlichkeit der ver
schiedenen, zur StraBenrandbepHanzung verwendeten Geholze und ihrem Auf
nahmeverhalten gegeniiber Chlorid und Natri'um konnte durch quantitativ-che
mische Untersuchungen an einem umfangreichen Probenmaterial bestahgt wer
den: Anfalli,g,e Geholze (z. B. Ahorn, Linde, Kastanie) nehmen sowohl Chlorid 
als auch Natrium in betrachtlichen Mengen auf, ma.Big empfi!Ild1iche Geholze 
(z. B. Platane, Esche) speichern nuT Chlorid in gr6Berem Umfang·e, in wenig 
oder nidlt anfalligen Gehoizen (z. B. Eiche, Robinie, jap. Schnurbaum) l1assen 
sich weder c1-- noch Na+-Anreicherungen nachweisen. 
Bei salzempfindlichen Geholzen wurde eine Speicherung der phytotoxischen 
Komponenten des Auftausalzes in ganz betrachtlichem ArusmaB im Zweigholz 
und in den Winterknospen nachgewies·en; die gespeicherten Schadstoff.e weI1den 
im Laufe der nachfolgenden V•egetationsperiode wieder mobHisiert und in den 
Neuzuwachs verlagert und geben erneut AnlaB zum Auftreten von Schadsym
ptomen. 

3. Wechselbeziehungen zwischen Behandlungs- und Diingungsmafinahmen und
parasitaren Pflanzenkrankheiten

3.1. Untersuchungen iiber den Einflufi der Stickstofidiingung auf die Resistenz 
von Mais gegen parasitare Pflanzenkrankheiten und Schadlinge (Kloke, A. 
in Zusammenarbeit mit Kruger, W., Institut fiir Getreide-, Olfrucht- und 
Fubterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg) 

Im Dauerdiingungsversuch mit Mais in Monokult:ur wurde festgestellt, daB durch 
Diingung mit KaLkstickstoff die Wurzelfaule reduziert wiPd. Die Bdallsminderung 
ist am gr6Bten, wenn 80 kg N/ha als Kalkstickstoff zwischen die 40-50 cm hohen 
Reihen gestreut wird. 

lnstitut fiir Biochemie in Braunschweig 

Die Einsendung von Kartoffelchargen durch Handel, Behorden und Ziichter zur 
Sortenidentifizierung hat weiter zugenommen. Zur Entlastung des Institutes 
wurde das VeTfahren der Sortendia·gnose durch Gelelektrophorese an die Land
wirtschaftHche Untersuchungs- und Forschungsanstalt, D 325 Hameln, Postfach 
295, fiir Routine-Untersuchungen iibergeben, die Jetzt alle str-ittigen Prolben aus 
dem westdeutschen Raum bearbeitet. 

1. Genomanalyse von Triticum-Arten mit lsozymen der Phosphodiesterase

(Wolf, G., vom Institut fiir Pf'lanzenp.athologie der Universitat Gottingen in
Zusammenarbeit mit Lerch, B.)

Alle hexaploiden Weizenarten zeigen nach Disc�Elektrophorese drei Isozyme 
der Phosphodi-esterase, di- und tetraploide Arlen dagegen me,istens nur eines. 
Auf Grund der gleichen elektrophoretischen Wanderungsgeschwind!igkeit der 
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BaI1Jde von Aegilops squarrosa mit der langsamsten B:ande von Triticum aestivum 
.,Nordgau" wurde Ae. squarrosa als Donor des D-Oenoms identifiziert. Nach 
vergleidlenden Elektrophoresen lassen sidl dariiber hinaus die folgenden Aus
sagen uber d1e Abstamnmng des hexapl0'1den K!ulburweizens machen: 

1. Die lidentitiit der am schnellsten wandernden Bande hexaploider Weizenarten
mit der tetraploider bestiitigt, daB sich die hexaplo1den von einer tetraplovden
Art ableiten.

2. Eine der mittleren der hexaploiden entspredlenide B<an�e konnte weder bei di
noch be'i tetraploiden Arten gefull!den werden. Sie tritt jedoch bei synthetischen
Hybriden ·aus di- und tetraploiiden auf, z. B. Ae. squarrosa x T. durum, und ist
deshalb als Hybridenzym anzusehen, obwohl ,eine Zerlegung in Untereinheiten
mit chemischen Mitteln noch nicht gelungen ist.

3. Fur das Auftreten nur einer Bande bei den tetraploiden Arten gibt es zwei
Erkliirungsmi:iglichkeiten: a) Der Teil des Genoms mit dem Allel £,iir Phosphodi
esterase i·st autotetraploid, oder b) die tetraploiden sind aus zwei nahe ver
wandten diploiden Arten entstanden.

4. Die diploiden Arten T. monococcum, T. aegilopoides all!d Ae. speltoides, die
Trager der Genome A bzw. B sein sollen (nach cyt,ologischen Methoden ,be
stimmt), haben nur eine identisdle Bande, die jedoch mit keiner Bande der bis
her untersuchten di- und tetraploiden Arten iibereinstimmt. Zur Frage d·er Ver
wandtschaft von diplo1den mit tetrra- und hexaploiden Weizenarten sind deshalb 
noch weitere diploide zu untersuchen. 

2. Substratspezifitat von Esterasen der Kartoffeln (Loeschcke, V.)

Es wurde gefunden, daB das Muster der Esternse-lsozyme im Knollensaft gene
tisch fixiert ist, jedoch das Muster bei einigen Zonen davon abhangt, ob man als 
Substrat a- bzw. �-Naphthylacetat verwendet hat. Der Befund wird mit arnderen 
Esterase-Substr,aten ausgebaut, weil die physiologische Bedeutung der Esterasen 
im Stoffwechsel der Kartoffel nodl unbekannt ist und man durch Abgrenzung 
der Wirkungsspezifitiit wichtige Hinweise bekommen kann. 

Der Einsatz von Mischsubstrat - z. B. zur Sortencharakterisierung - empfiehlt 
sich nicht, da die Zonenmuster durch teilweise Uberlagerungen unscharf werden. 

3. Isolierung und Charakterisierung einiger Peroxidasen der Kartoffelknolle.
Schnell-Identifizierung von Peroxidasen (Loeschcke, V.)

Die elektrophoretischen Muster von Peroxidase-Isozymen wurden vom europai
schen Kartoffelsortiment angefertigt, weil sich die einmalige Gelegenheit bot, 
die von Arbeiten zum Kartoffel-Sortenatlas anfallenden Prefisiifte mit zu ver
wenden. In Ubereinstimmung mit unseren friiheren Befunden ist die Zonenver
teilung einer Gruppe von 5 Isozymen im mittleren Bereich des Pherogramms 
streng genetisch bedingt und von Umwelt- und Lagerrnngszustand unbeeinflufit. 
Die iibersichtliche Lage dieser Zonen in einem untergrundfreien Te>il des Phero
gramms macht ihren Nachweis besonders leicht. Man kann so die Kartoffelsorten 
.in Gruppen vorselektieren und damit bei der zur Identifizierung von Sorten not
wendigen Auswertung der zonenreichen Proteinmuster die Zahl der Vergleichs
bi1der des Atlasses einschranken. 

Durch Verwendung von Variamin'blau anstelle des iiblichen o-Dianistdins lieB 
sich der Nachweis der Peroxidasen erheblich verbessern. Die gri:iBere Empfind-
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Hchkeit des Reagense,s erlaubt den Einsatz kleinerer Probemengen, was zur Zo
nenverscharfung filhrt, und gestattet bereits in 2-3 Stunden eine Auswertung 
des Pherogramms. 

4. Arbeiten zur Vorbereitung iiir einen Atlas europaischer Kartoffelsorten auf der
Grundlage von Gel-Elektrophoresen (Stegemann, H. und Loeschcke, V.)

Nachdem sich herausgestellt hat, daB die Mengenverteilung der Proteine und 
Esterasen in reifen Kartoffelknollen (zwischen September, z. T. schon ab August 
bis April) unabhangig von Umwelteinfhissen nur genehsch bedingt ist unid daher 
eine Sorte durch Gel-Elektrophorese zu -iidenhfizieren 'ist, wurde versucht, die 
Spektren di-gital ·auszuwerten. Damit waren die Grundlagen fur eine Diagnose 
durc:h einen Computer gegeben. 

Im Gegensatz zu den viel steileren und daher einer GauB-Verteilung unterlie
genden Retentionsmaxima z. B. bei der Gas-Chromatographie ge1'ang es vorerst 
nicht, die nicht so gut aufgelosten Extinktionsmaxima der ,angefarbten Gel-Elek
tropherogr,amme in matihematisch definierte Einheiten zu zerleg·en und damit 
eine digitale Auswertung nach Integration einzelner Banden zu erre1ichen. Eine 
Summation un.definierter, mit viielen handelsiiblichen Geraten zu erhaltender 
Zahlen diirfte - wenn iiberhaupt - nur einen Wert bei der Feststellung des 
gesamten farbbaren Proteins haben. 

Daher wu11den alle elektrophoretischen und photographischen Bedingungen 
streng standardisiert und begonnen, die in WestJdeutschland, der DDR, England/ 
SchotHand, Holland, Belgien, Fran'kreich, Schweiz, Osterreich zugelassenen Kar
toffe1'sorten ,als Material zu erhalten und ,in Zusammena:rlbeit mit den entspre
chenden Dienststellen einen Atlas europaischer Kartoffelsorten zu erstellen. Als 
Grundlage dient die Abbildung des Elektropherogramms mit MARITTA ,als Be
zugssorte. In einem Arbeitsgang werden 54 Proben dn 6 Plattengelen untersucht, 
wovon 18 Vergleichsproben von MARITTA so ,angeordnet sind, daB sie jeweils 
in unmitte1barer Nachbavschaft zu einer anderen Sorte liegen. Dies ist der ,erste 
Atlas einer Kulturpflanze, der auf der Basis von biochemischen Daten .erstellt 
wird und die morphologischen Atlranten erganzen soll. W'ieweit aus den Spek
trnn Riickschhisse auf wirtschaftlich wichtige Eigenschaften gezogen werden ki:in
nen, diirfte erst nach Erstellung 1der Unterlagen zu klaren sein. 

5. Ein neues Kriterium fiir unreife Kartoffelknollen (Stegemann, H.)

Um den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem die friiheste Pr01bena,hme von Kar
toffelknollen ·zur Sortendiiagnose mi:iglich i-st, wiurden von Juni bis Oktober 1972 
und 1973 in monatlichen, z. T. auch in 14tagigem Abstand Proben vom Ver
suchsfold genommen. Dabei wm1de en1Jdeckt, daB bei unreifen im Juli geernteten 
Knollen eine mit Proteinfarbstoffen farbbare Bande nach Gel-Elektrophorese auf
tritt, die bei reiferen Knollen verschwindet. Ihre Lage und ihr Auftreten ist un
abhangig von der Sorte. Aus mehreren Grunden muB es sich um ein Glykopro
tein handeln, das sortenunspezifisch unid ein lndikator fiir eine sehr unreife 
Knolle ist. Es bildete sich in dem warmen Sommer 73 etwas friiher zuriick als 
ein Jahr zuvor. Da Anhaltspunkte fiiir den Reifegrad von Kartoffeln recht unter
schiedUch und nicht allgemein akzeptiert sind, ist dieser physiologische Indikator 
ein weiteres Kriterium. Spatestens im August, bei friihen Sorten friiher, haben 
sich die sortenspezifischen Muster a:usgebildet. 
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6. Abbau der Phosphoglucomutase in Kartoffelknollen (Kah.J, G., vom Ins,titut tfiir
Botanik der Univerniti:it Frankfurt und Stegemann, H.)

Die Induktion der Enzymsynthese un,d der anschlieBende Abbau der gebildeten 
Enzyme ·bestimmen zu einem erheblichen Tei! den Stoffwechsel der Pflanze und 
wevden durch Alter und Infektion beeinfluBt. Es wurde g·efunden, dafl das Schnei
den ,alten Kartoffelgewebes (Re-Embryonalis.ierung der Zellen) die Aktiviti:it der 
Phosphoglucomutase - ein Enzym des Kohlenhydratstoffwechsels - drastisch 
senkt, obgleich die Glycolyse stimuliert wiDd. Durch Inhibitoren der TranslaUon 
(RNS -+ Protein), wie z. B. Cycloheximid, wird dieser Effekt blockiert, wobei 
alle 3 Isozyme gleichmi:iflig betroffen sind. 

7. Reinigung der Kartoifel-Phosphorylasen und deren Eigenschaften
(Shivaram, K. N.)

a-Glucan-phosphorylase (EC.2.4.1.1.) katalysiert die U:isung und Kni.ipfung von
1,4-Binrdungen zwischen Glucose-Rest-en und steht somit am Anfang bzw. Ende
des Sti:irke-Stoffwechsels. Es ist ,in vielen Isozymformen vorhanden. Wir ha•ben
zehn solcher Isozyme nach PAA-Gel-Elektrophorese entdeckt. Von di,esen sind
zwei sehr dominierend und wandern unter unseren elektrophoretischen Bedin
gungen bei pH 8,2 bis zur Mitte des Gels. Eines der 'bei,den Isozyme li:iuft etwas 
schneller. Man findet es hrauptsachlich in keimenden Kiartoffeln, in fri,sch geernte
ten Knollen beobachtet man :die Iangsame Zone. Die einzelnen Isozyme WTUrden 
gereinigt durch: Hitzefi:illrung, AmmoniumsuUat-Fraktionierung, DEAE-CeUulose
Chromatographie und pri:iparative Elektrophorese. 
Das pH-Optimum der langsamen Phospil:rorylas,e betri:igt 5,5, dias der schneileren 
pH 5,2. Das Temperatur-Optimum der I,angsamen Zone liegt ,bei 30° C, das der 
schnelleren dagegen bei 35° C. Die isoelektrischen Punkte sind fi.ir die langsame 
Phosphoryl,ase pH 5,0 und fi.ir die schnellere pH 5,6. Die .kinetischen Messungen 
zeigten, daB die Km-Werte in Richtung Synthese beJ dem langsamen Enzym rnie
driger waren als 1bei der schneUeren. Bei dem Abbau dagegen waren die Km
W erte bei dem schnelleren Enzym niedriger. 
Die kinetischen Befunde zeigten, dafl in den Kartoffelknollen das hmgsamere 
lsO'zym hauptsachlich verantwortlich ist fi.ir die Starkesynt!hese und das oder die 
schnelleren den Abbau katalysieren. Di,e beiden Phosphorylase-lsozyme sind 
primer-abhi:ingi,g, d. h. sie brauchen ein Oligosaccharid mit einer gewissen 
Mindestzahl von Glucoseein'heiten. Die Starke tst der geeignetste Primer fi.ir die 
Synthese, Glycogen ist weniger optimal. Dazwischen lag die Amylose. Die glei
chen Enzyme spalteten am ibesten di,e Starke, danach folgten Amylose und Gly
cogen. 

8. Isozymmuster von Phosphorylasen verschiedener Kartoffelgewebe

(Stegemann, H. und Shivaram, K. N.)

Phosphorylasen, die den Sti:irkeab- und -aufbau katalysieren und bei der Infek
tion der KartoffelpUanze mi.t Bliattrollvirus wegen dem behinderten Abtransport 
von Kohlenhydraten eine Rolle spielen, wurden in verschiedenen Gewebeteilen 
und nach Vergri.inung der Knollen 'l1ntersucht. Es wurde gefunden, dafl z. B. im 
April nach i.iblicher Lagerung die einzelnen Gewe:bebez,irke recht unterschiedliche 
Isozymverteilungen zeigen, so sind im Nabelbereich elektrophoretisch schnellere, 
am Kronenende eine langsamere Phosphorylasezone zu beobachten. Von der 
Medulla aquatorial nach ,auBen hin nehmen die schnelleren auf Kosten der lang
sameren Zonen zu. 
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9. Matrix-inkludierte Enzyme aus Kartoffeln (Garadi, R.; Shivaram, K. N. und
Stegemann, H.)

In Fortsetzung der Arbeiten iiber Enzylffie, die durch Einschlieflen in eine Poly
acrylamid-Matrix stabiHsiert werden, haben wir neben den hydrolytisch wirken
den Esterasen aus Kartoffelknollen deren Phosphory1'asen untersucht. Diese En
zyme katalysieren sowohl den Auf- wie den Abbau linearer Starke durch Phos
phatgruppeniibertragung und sind damit das erste Beispiel eines matrixstabiU
sierten synthetisierenden Enzyms. Die Abbaurichtung hat Bedeutung <lurch die 
Moglichkeit, Glucose-1-phosphat kontinuierlich herstellen zu konnen. 

Von den 10 Isozymen der Phosphorylase in Kartoffeln haben wir die in den 
heranrei'fenden Knollen nach Gel-Elektrophorese in Cyanogum interrsivste Zone 
her,ausgeschnitten und erneut in Gemischen von Acrylamid (AA) und Methylen
bisacrylamid (BIS) inkludiert. Die optimale Wirkung erzielte man bei 6 0/o AA 
bei 5 0/o BIS-Anteil. Wahrend das freie Isozym in dieser Reinheitsstufe nach 
wenigen Tagen seine Aktivitat vollig verliert, ist das inkludierte Enzym noch 
nach mehreren Wochen aktiv. Temperatur- und pH-Optima liegen hei 30-35° 

und bei pH 5,3-5,9 und sind fiir lbeide Formen fiast gleich. 

10. Matrix-inkludierte Viren oder deren Proteinhiillen (Roeb, L. und
Stegemann, H., in Zusammenarbeit mit Koenig, R. und Lesemann, D., von der
Abteilung fiir pflanzliche Vimsforschung)

Analog zu den Enzymen wurden Turnip-yellow-mosaic Viren bzw. deren durch 
Na-dodecylsulfat (SDS) oder Sarkosyl NL 97 abgestreifte Proteinhiillen durch 
Gel-Elektrophorese getrennt, wobei im Fall der Sarkosyl-Behandlung stets zwei 
Proteinkomponenl:en zu beobachten waren. Bei SDS-Behandlung zeigte sich nur 
eine Bande. Die ausgeschnittenen Banden liefl man emeut in Acrylamid-Mono
meren polymerisieren oder polymerisierte auch die Viren direkt ein. Danach 
konnte man elektronenmikroskopisch ein im Zentrum weitgehend virusfr.eies 
Gel beobachten, was auf das Herausdrangen des Viruspartikels wahrend der 
Polymerisation zuriickgefiihrt werden mufl. Entsprechend hatten die 1als ,,Depo
tantigene" gedachten Gel-Homogenate nach intramuskularer Injektion in Kanin
chen nur 25 bis 50 °/o der Wirksamkeit von Virussuspensionen, die mit Freud'
schen Abjuvans versetzt waren. 

11. Vergleichende physiologische und biochemische Untersuchungen an den

beiden Kartoffelfaule-Erregern Fusarium c oeruleum und Fusarium sulfureum

(Roeb, L.; Stegemann, H., in Zusammenarbeit mit Langerfeld, E., vom Institut
fiir Botanik)

Bei den auch im norddeutschen Raum stark vel'breiteten Lagerfiiuleerregern 
Fusarium coeruleum und Fusarium suliureum, von denen sich der erstere inter
cellular, der andere intracellular in der Knolle ,ausbrniten, liefl sich nachweisen, 
daB Fusarium coeruleum im Wirt Pektinasen ausscheidet, was sein intercellu
lares Wachstum erklaren wiirde. Fusarium sulfureum hingegen biLdet in vivo 
keine nachweisbaren Pektinasen. In vitro - Kulturfiltrat, das in einem Phosphat
puffer pH 5,2 noch 0,2 0/o NaN03, 0,05 0/o KCl, 0,05 0/o MgS04, 0,001 °/o FeS04 und 
2 0/o Pektinsaure enthalt - synthetisiert jedoch auch dieser Pilz diese Enzyme. 
Die Synthese der Pektinasen ist also bei Fusarium coeruleum konstitutionell, bei 
Fusarium sultureum adaptiv. Da Fusarium sulfureum die Zellwande gleich ,an
greift, wird bei ihm die Ausscheidung von Cellulasen in der Knolle vermutet. 
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Ein exakter Nachweis steht noch aus. Sicher ist jedoch, daB dieser Pilz in vitro 
Cellulasen zu bilden vermag. Zwar kann auch Fusarium coeruleum unter diesen 
Bedingungen Cellulasen syntheHsieren, doch vermag Fusarium sulfureum diese 
C-Quelle bess·er zu nutzen.

In Kulturfiltrat wurden auBer den erwahnten Enzymen Amylasen, Peroxy
dasen, Phosphorylasen und Esterasen untersucht. Weitere wichtige pflarrzen
pathogene Pilze wurden mitgepriift. DaB di·e Bildung von Errzymen bzw. Iso
zymen sehr stark vom Nahrmedium abhang·ig ist, wurde •besonders deutlidi. bei 
den Estemsen, deren Bedeutung im Stoffwechsel bisher nicht klar ist. 

12. Eine neue Technik zur in-situ Bestimmung von Enzymen in Pilzkulturen

(Roeb, L.)

Zahlreiche phytopathologisch w,ichtige Pilze wurden als junges Myzel in die 
Mitte von Petrischalen geimpft. Nach einer Woche war das Myzel fast bis zum 
Rande ,gewachsen urud entsprach verschiedenen Altersstufen mit dem altesten 
Material in der Mitte. Zur Bestimmung von Polygalakturonasen wurden di<e Pilze 

Abb. 2: Altemaria tenuis 
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auf Agar ohne Substrat herangezogen. Die bewachsenen Platten wurden zur 
partiellen Zersti:irung der Zellen eingefroren und unmittelibar nach dem Auftauen
ein 0,5 cm breiter und 9 cm langer Streifen ausgeschnitten. Diesen Str,eif.en legte 
man in der Mitte der Flache einer Apparatur zur Platten-Gel-Elektrophorese 
senkrecht zum elektrischen Feld und polymerisierte ihn in ein Polyacrylamid 
(PAA)-Gel ein, so daB sowohl anodisch wie kathodisch ,la:ufende lsozyme in das 
PAA�Gel ,extrahiert und nach Beendigung der Elektrophorese dort sichtbar ge· 
macht werden konnten. Bei Polygalakturonasen muB dabei in das PAA 0,1 0/o 
Pektinsaure miteinpolymerisiert werden. Es zeigte sich, daB bei einigen Pil:carten 
die Enzymbildung unabhangig ist vom Alter des Myzels, bei anderen beobachtet 
man ausschlieBlich ,in jungen oder in bestimmten anderen Myzelbezirken Aktivi
taten. Bei Polygalakturonasen werden diese Enzyme nicht nur adaptiv gebiLdet, 
wie das haufig an,genommen wird. 

Wir bekommen mit dieser Methode ein Muster, ,das die physiologische Vertei
lung der Enzymaktivitaten in verschieden altem Myzel wiedergibt, soweit die 
Enzyme unter diesen Bedingung,en extrahiert werden. Dabei ist zu bemerken, daB 
das Gefrieren von Zellen r,elativ intensive Extraktion gestattet. 

Abteilung fi.ir pilanzliche Virusforschung 

Institut fi.ir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

Fur das Bundessortenamt wurden 96 Kartoffelzuchtstamme auf Resistenz ,gegen
iiber Blattroll-, Y- und A-Virus gepriift und in Resistenzklassen eingestuft. Zur 
Virusiiberwachung wur,den 152 Herkilnfte von Oberstufen neu zuge1assener Kar
toffelsorten auf Virusbesatz untersucht. Bei 33 Erbsenzuchtstammen wu11de die 
Resistenz ,gegenilber 3 V,iren (pea leaf roll, pea enation und pe,a mosaic virus) 
bestimmt. 25 Einsendungen mit virusverdachtigen Gemiisepflanzen durch Pflan
zenschutzamter wurden untersucht und ·eine Virusdiagnose durchg,efilhrt. 

In 15 Einsendungen von Orchideen wurden z. T. die leicht nachweisbaren Viren 
Odontoglossum ringspot und Cymbidium mosaic virus ,gefunden. Daneben traten 
in einer Reihe von Pflanzen hacilliforme Viren auf, deren Verbreitung, Wirts
pflanzenkreis und Ubertragung noch unbekannt sind. 

1. Viruskrankheiten der Kartoifel

1.1. Untersuchungen Uber das tobacco rattle virus als Ursache der Stippigkeit bei 
Kartoifeln (Bode, 0.) 

Die Versuche zur Differenzierung von Stammen des tobacco rattle virus uber 
Wirtspflanzen wu11den fortgesetzt und verschiedene Mi:igLichkeiten der Ubertra
gung zu Kartoffelpflanzen geprilft. Es gelang in keinem Fall, unter Gewachsihaus
bedingungen systemische Infektionen zu erzielen. Demgegeniiber traten in Knol
lien von Kartoffeln, die JR Trichodorus-haltige Erde in zwei Freilandparzellen mit 
tobacco rattle virus-infizierter Stellaria media gepflanzt waren, typische Sym
ptome der Stippigkeit auf. 
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1.2. Isolierung eines bisher unbekannten Virus von Kartoffeln (Bode, 0., in 
Zusammenarbeit mit Koenig, Renate, vom Institut fi.i.r Virusserologie) 

Kartoffelpflanzen, die fi.i.r Untersuchungen des tobacco rattle virus in verseuchte 
Ertle in zwei Freilandparzellen gepflanzt waren, zeigten eine starke Krii.uselung 
der Spitzenblii.tter. Es gelang, aus diesen Pflanzen ein isometrisches Virus zu 
isolieren, das auf verschiedene W-irtspflanzen aus 4 Familien i.ibertragen werden 
konnte. In serologischen Untersuchungen gegeni.i.ber 34 verschiedenen isometri
schen Viren erg,ab sich keine Verwandtschaft. 

1.3. Untersuchungen an Viren der Kartoffel aus dem Iran· (Bode, 0., in 
Zusammenarbeit mit Bartels, R., vom Institut fiir Virusserologie) 

Neben bekannten Viren wurden aus ,iranischen Kartoffelproben ein stark abwei
chender Stamm des Kartoffel-M-Virus, der nicht aphiden-i.i,bertragbar war, sowie 
ein Virus der Kiartoffel-Y-Gruppe, .das auf Datum stmmonium i.ibertragbar war, 
isoliert. Dieses letztere Virus reagierte sowohl mit Antiseren des KartoMel-Y
Virus als auch des tobacco etch virus. Es kam sehr hii.ufig in Kartoffeln des west
lichen Iran vor und lieB sich leicht durch Myzus persicae iibertragen. 

2. Untersuchungen iiber Virosen des Hopfens

(Bode, 0., Weidemann, H. L. und Lesemann, D.)

Nachdem es gelungen war, durch Hitzetherapie vom Tettnanger Fri.ihhopfen 
vollig virusfreie Pflanzen zu erhalten, wurden Anlagen im Anbaugebiet und auf 
dem hiesigen Versuchsfeld eingerichtet, um einmal Wuchs, Ertrag und Qualitii.t 
mit viruskrankem Hopfen vergleichen und das Zustarndekommen von Neuinfek
tionen pri.ifen zu konnen. Fiir die beiden nachgewiesenen Viren prunus necrotic 

ringspot und hop latent virus) liegen bisl,ang keine Befunde i.iber ihre Ausbre:i
tung im Freiland vor. Nachdem virusfreies Material zur Verf,i.igung stand,. wur
den im Gewii.chshaus Ubertragungsversuche mit dem hop latent virus mittels 
Phorodon humuli durchgef•i.ihrt. Dabei zeigte es s,ich, dafl dieses Virus unter gi.in
stigen Bedingungen auf 4 0/o der Pflanzen iibertmgen werden konnte. An Hand 
der Freilandanbauten soll das Zustandekommen von lnfektionen g·epruft und 
damit die Moglichkeit der Gesunderhalt:ung Hopfenpflanzen in Muttergii.rten hin
sichtlich des hop latent virus untersucht werden. 

3. Untersuchungen uber Viren der Gramineen

3.1. Molinia streak virus (MSV), ein neues Gramineenvirus (Huth, W., Paul, H. L., 
Lesemann, D., in Zus·ammenarbeit mit dem Institut fiir Virusserologie) 

Im Rahmen der Untersuchungen iiber das Vorkommen von Gramineenviren in 
der Bundesrepublik DeutschI,and wurden 1972 und 1973 an v,erschiedenen Stellen 
im Harz Pflanzen von Molinia coerulea (L.) Moench ·g·efunden, die viruskrank er
schienen. Diese Pflanzen hatten aufler Blattsymptonen und einer helleren Far
bung eine auffii.llige Verzogerung des Schossens der Bli.i.tenachsen. Von den 
Pflanzen konnte ein ,bislang nicht 1bekanntes Gramineenvirus isoliert werden, das 
wegen der Strichelsymptome auf den Blii.ttern MSV genannt wurde. Folgende 
Eigenschaften und Daten wurden ermittelt: 
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MSV befiel aus einem Sortiment von 53 Gramineenspeziies 8 mit Symptomen und 
11 latent. Von 12 Dikotylenspezies wurde keine befallen. MSV ist stabil (TIP = 
85° C), erreieht hohe Konzentrationen in den meisten Wirten und ist meehaniseh 
leieht (ibertragbar. Ein Vektor ist tbislang nieht -gefunden worden. MSV konnte 
rein dargestellt werden, ,seine P artike,ln sind isometriseh (28 nm Durehmesser), 
sedimentieren einheitlieh (112 S) und enthalten ea. 22 0/o RNS (A = 28,2; G = 
23,8; C = 25,5 und U = 22,5 Mol-°/o). Das Partikeigewieht liegt bei 6 x 106 Dal
ton. Das Protein der V1irusteilchen ist einheitlieh, die Untereinheit hat ein Mole
kulargewieht von ea. 26 OOO Dalton. Serologiseh ist MSV mit keinem uns zugang
liehen isometrisehen Einkomponenterrvirus verwan1dt. Wegen maneherlei Ahn
liehkeiten konnte MSV vieUeieht dem eocksfoot mild mosaic - Phleum mottle

Virus nahestehen. 

3.2. Cocksfoot mild mosaic virus (CMMV) und Phleum mottle virus (PMV), zwei 

eng verwandte Gramineenviren aus der Bundesrepublik Deutschland und 
England (Paul, H. L., Huth, W., in Zusammenarbeit mit dem Institut fur 
Virusserologie) 

In den letzten Jahren wurden von CMMV mehrere Stamme aus versehiedenen 
Gramineen isoliert, die sieh vom CMMV-Typstamm in Wirtspflanzenkreis und 
teilweise aueh dureh Symptomausbildung unterseheiden lieBen. Alle diese 
Stamme wurden aueh mit dem aus England stammenden PMV vergliehen. Die 
Ahnliehkeit des Wirtspiflanzenkreises, der Hitzestabilitat und der Konzentration 
der Teilchen in den Wirtspflanzen maehte eine Verwandtsehaft von CMMV und 
PMV wahr,seheinlieh. Eine Identitat aller CMMV-Stamme und des PMV unter
einander war aber ebenso auszusehlieBen. Diese Befunde konnten s·erologiseh 
bestatigt werden: die CMMV-Stamme und PMV sind eng verwandt, aber nieht 
identiseh, offenbar weiehen gerade der CMMV-Typstamm und PMV am starksten 
voneinafilder ab, wahrend die anderen CMMV-Stamme zwisehen ihnen stehen. 
Detaillierte Untersuehungen physikaliseher und chemiseher Eigensehaften des 
CMMV-Typstammes und des PMV ergaben, daB viele Eigensehaften identiseh
sind; Differenzen ,bestanden in der Basenzusammens'etzung der Ribonukleinsau
ren und in der ,el�ktrophoretisehen Bewegliehkeit. Alle ,gena:nnten Viren gehoren 
daher eng zusammen, sie gehoren aber nieht zu einer der sehon bekannten syste
matisehen Virusgruppen. 

3.3. Untersuchungen iiber den Vektor des c ocksfoot mild mosaic virus (CMMV) 
(Rohloff, H.) 

Als Vektor fur das cocksfoot mild mosaic virus - Stamm 39 und 47 - konnte 
der Kafer Lema cyanella Lin. (Chrysomelidae) ermittelt werden. Die Untersu
ehungen wevden fortgesetzt mit dem Ziel, die Vektorbefahigung der Kafergattung 
Lema fur weitere abweiehende CMMV-Stamme und fur das Molinia streak virus 

zu uberprufen. 

3.4. Untersuchungen iiber verschiedene Virusisolate aus Gramineen (Huth, W.) 

In cocksfoot streak virus (CFSV)-infiz,ierten Lolium multiilorum-Pflanzen wurde 
bereits 1972 ein isometrisehes Virus naehgewiesen, welches auf Lolium multiilo

rum nur sehr sehwaehe Chlorosen verursaeht. Dieses nur in sehr geringen Kon
zentrationen vorkommende Virus ist ahnlieh dem CFSV im pflanz1'iehen Rohsaft 
bei ea. 60° C inaktivierbar. Der Wirtspflanzenkreis ist sehr eng und ebenfalls 
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ahnlich dem CFSV, fur das im Ra:hmen dieser Untersuchungen eine Reihe neuer 
Wirte ,gefunden wurde. Von 53 g·epriiften Gramineen-Spezi,es gab es for heide 
Viren gemeinsame Wirte: Avena saliva, Corynephorus canescens, Dactylis glo

merata, Hainardia cylindrica, Lagurus ovatus, Lolium multiflorum, L. persicum, 
L. temulentum. Dariiiber hinaus lieB sich da:s sphar.ische Virus auf Daspyrum
villosum ii'bertragen, wahrend nur 'Vom OFSV Festuca pratensis, Paa annua und 
Vulpia megalura infiziert wu:r1den. 

Im Berichtsjahr wurde ·enstmal,s Calamagrostis epigeios a'ls natiirlidle Wirts
pflanze eines gestreckten Virus (700-750 nm) ,gefarnden. Es handelt sidl um ein 
Virus, welches mechanism ,leidlt ubertragbar ist und bi.sher auf Avena saliva,
Bromus arvensis, Paa bulbosa, P. compressa und Lolium multiflorum iibertragen 
werden konnte. Die Symptome a:uf Avena saliva sind anfangs chlorotische Stri
chel auf der gesamten Blattspreite, spater weiBlidle Streifen von der Blattspitze 
zur Bl-aUba,sis. Damit unt:er.sdleidet sich die Erikrankung durdl dieses Virus we
sentlich von der, die durch RMV (ryegrass mosaic virus) urnd CFSV auf Hafer 
verurs.adlt wird. Es wird z. Z. g·epruft, ob es sich um ein 1bisher unbekanntes, 
neues Virus handelt oder ob es ein Stamm eines der bekannten ·gestreckten 
Gramineenviren ist. 

Cynosurus cristatus-Pflanzen aus einer Einsendung enthielten in hohen Konzen
trationen cocksioot mottle virus. Die Pflanz•en stammten aus mehreren Versuchs
rasenflachen und waren stark chlorotisch. Damit wurde erstma.Js nachgewiesen, 
daB dieses bisher nur aus Eng1'and ·bekannte Viru-5 auch in der Bundesrepublik 
vo:rlkommt. Gleichzeitig wurde erstmals ein Virus als Schaderreger im Rasen ge
funden. 

Mehrere Lolium perenne- und L. multiflorum-Pflanzen, die in einem Zuchtgarten 
beobachtet wurden, fielen durch extrem gestauchten Wuchs, intensi'ver dunkel
griiner Farbung auf und batten an den Blattunterseiten zahlreiche Enationen. 
Diese Symptome gleichen denen an Virosen, die u. a. bei Mais durdl ,das maize

rough dwarf virus und bei Arrhenatherum durch das Arrhenatherum blue dwarf

virus hervorgerufen werden. Der Nadlweis, dafi diese Erkrankung der LoJium
Pflanzen audl durdl ein Virus dieser Gruppe hervorgerufen worden ist, steht 
noch aus. 

4. Untersuchungen Uber Gemilsevirosen

4.1. Feldversuche zur Epidemiologie des Salatmosaikvirus 

(Rohloff, H. und Weidemann, H. L.) 

Die Dynamik der Ausbreitung des Salatmosaikvirus wurde in mehreren Feldver
suchen mit ,gesetzten InfektionsqueUen bei ungestortem Blattlausbeflug unter
sucht. Der Blattlausbefall der SalatfieldparzeUen wurde durch Gelbschalenfange 
ermittelt. Die relativen Haufigkeiten tnfizierter Pflanzen uber den Verlauf der 
Zeit bis zur Ernte erga:ben typische ,,Wachstumskurven", die quantitative Aus
kunft ,geben iiber die Infektionsrat·e in Relation ·zum Blattlausibefall und zum be
reits vorliegenden Infektions,grad. Die Untersuchungen werden fortgesetzt mit 
dem Ziel, den quantitativen Aiblauf der Virusausbreitung in Abhangigkeit der 
widltigsten determinierenden Faktoren zu ,ermitteln, damit beurteilt werden 
kann, welche MaBnahmen geeignet sind, den Epidemieverlauf hemmend zu be
einflussen. 
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4.2. Der Einflufl des Infektionszeitpunktes auf die Ertragsminderung bei Salat 

(Weidemann, H. L. und Rohloff, H.) 

Die Abhangigkeit des Salatertrages vom Infektionsz,eitpunkt mit dem Salat
mos·aik-Virus wurde in Fe,ldversuchen untersucht. Salatpflanzen vom Typ ,At
traktion' wurden in 14tagigen Abstanden mechanisch infiziert und als Mafl fur 
die Ertragsminderung bei der Ernte das Gewicht der Kopfe bestirmmt. Beim 
Salat, der schon bei der Pf,lanzung infiziert wurde, erreichten die Kopfe durch
schnittlich nur 60 1)/o des Gewichtes der Kontrolle, bei Pflanzen, die 14 Tage 
danach infiziert wuriden, verminderte sich das Kopfgewicht nur noch um 20 °/o. 
Infektionen, die 14 Tage vor der Ernte erfolgten, beeinfluflten den Ertrng nicht 
mehr. Diese lineare Abhangigkeit des Sal,atgewichtes vom Zeitpunkt der Infek
tion Hefl sich nur von Mitte Mai bis Mitte Juni .feststellen. In den Monaten Juli 
und August war der durch den Blattlausflug bedingte In<fektionsdrud<. so hoch, 
dafl die ki.instlichen lnfektionen durch die nati.irlichen i.iberdeckt wurden. Das 
Gewicht der infizierten Pflanzen erreichte in dieser Zeit nur noch 30 °/o des 
Gewichtes der Fri.ihjahrskontroJ.le. Die Ver,suche werden mit dem Ziel fortgesetzt, 
verschiedene Sorten hinsichtlich threr Reaktion auf das Salatmosaikvirus zu ver
gleichen. 

5. Untersuchungen iiber Viruswechselwirkungen

5.1. Statistischer Nachweis von Infektionswechselwirkungen in Feldbestanden 

(Rohloff, H. und Bode, 0.) 

Es ist ein einfaches und leicht zu handhabendes stati-stisches Verfahren ermittelt 
worden, mit dem nachgewi·esen werden kann, ob beim Zustandekommen von 
Infektionen <lurch mehrere Viren hemmende oder begi.instigende Wechselwir
kungen stattfinden. Dies Verfahren wmide auf Daten angewendet, die in den ver
gangenen J ahren bei der Uberpri.ifung von Kartoffelsort·en auf Resistenz gegen 
Infoktionen von Blattroll- sowie A-, X- und Y-Virus ermittelt worden waren. 
Bei den folgenden Kombinationen von Virusmehrfachinfektionen lieflen sich 
begi.instigende Wechselwirkungen f,eststellen: Blattroll- + Y-, Blattroll- + A- + 
Y-, A-+ Y-, A-+ X- und A- + Y- + X-Virus. 

5.2. Nachweis von Homologien zwischen den Nukleotidsequenzen der Phagen 

Qfl und R17 (Rohloff, H. und Kohler, E.) 

Da zwi<schen pflanzenpathogenen RNA-Viren und RNA-Phagen von Escherichia

coli bemerkenswerte biologische Parallelen bekannt sind, wurden zur Klarung 
der Fra9'e, welche Verwandtschaftsbeziehungen bei der noch ungeklarten Er
scheinung der Pramunitat eine Rolle spielen, die bisher bekannten Nukleotid
sequenzen der Phagen QB und Rl 7 auf Sequenzhomologien i.iberpri.ift. Beim Ver
gleich der Initialregionen der drei hinter·einander aufgereihten Cistren - des A
(oder Maturations-)Proteins, des C- (Coat-)Proteins und der Replikase - konnten 
bei den folgenden Kombinationen partielle Homologien festgestellt werden: QB

Replicase - Rl 7-Repliciase, QB-A-Protein-QB-Replicase und Rl 7-A-Protein-Rl 7-
C-Protein.
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6. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an Pilanzenviren

6.1. Nachweis von Viren mit gestreckten Partikeln in gartnerisch wichtigen 

Zierpflanzen (Lesemann, D., in Zusammenarbeit mit Koenig, Renate :und 
Casper, R., vom Institut fur Virussernlogie) 

In Nerine bowdenii wurden gestreckte Partikeln eines Virus mit einer Normal
liinge von 537 nm und eines weiteren Virus von 656 nm Lange ,in Mischinfek
tion nachg'ewiesen. Die kiirzeren Partikeln waren morphologisch nicht von denen 
des Narcissus mosaic virus (NaMV) zu unterscheiden, S'erologisch wurde die 
Identitat nachgewiesen. Damit liegt der erste Nachweis des NaMV in Nerine

vor. Die langeren Partikeln aus Nerine gehoren zu einem bisher nicht identifi
zierten Virus vermutlich aus der Carla-Virus-Gruppe. In Gloriosa-Pflanzen mit 
stark ausgepragt,em Stre,ifenmosaik traten Partikeln auf, die auf Grund ihrer 
Normallang,e von etwa 766 nm zur Poty-Virusgruppe zu stellen sind. Serologische 
Befunde zeigten eine entfernte Verwandtsehaft zum bean yellow mosaic virus an. 
Freesien der Sorten ,Rose Marie' und ,Fant'asy' mit Blattnekrosen, streifrgen 
Blattverfarbungen und z. T. Bliitenbreehungssymptomen und Deformationen ent
hielten larrge, gestreekte Viruspartikeln, die in ,Fantasy' eine Normallange von 
858 nm aufwiesen. In anderen Pfl.anzen der Sorten ,Fantasy' ·sowie in ,Diana' 
und ,Corona' mit meist sehwaeheren Blattsehaden lieflen sieh keine Viruspartikeln 
nachweisen. 
In kranken Nelken (Dianthus caryophyllus) wurden neben isometrisehen Par
tikeln des carnation mottle virus sehr flexible, e a. 13 nm dieke und e a. 1 300 nm 
lange Partikeln naehgewiesen. Die,ses gestreekte Vfrus diirfte auf Grund der 
Partikelmorphologie und vorlaufiger serologiseher Befunde in die Verwandt
sehaft des beet yellows virus gehoren. 

6.2. Nachweis einer weiten Verbreitung von Rhabdoviren in kultivierten 

Orchideen (Lesemann, D. und Doraiswamy, Sabith'a) 
Bei der Untersuehung von kranken Orchideen mit verschiedenen Blattfleeken
symptomen ergab sieh, dafl Rhabdoviren in kultivierten Orehideenbestanden 
eine erhebliehe weitere Verbreitung bes1itzen, als man bisher annehmen konnte. 
Der Nachweis dieser Viren ist bisher nur mit Hilfe de,s Elektronenmikroskops 
mfrg1'ieh, er erfolgte neu in Pflanzen der Gattungen Cattleya, Coelogyne, Epiden

drum, Laelia, Paphiopedilum, Phragmipedium, Stanhopea und Vanda. Bi-sher 
waren sie aus Dendrobium und Phalaenopsis bekannt. Zurn Teil liefl sieh der 
Virus'befall mit weit verbreiteten, bisher nieht erklarbaren Virussymptomen 
korrelieren. Naeh diesen Befunden muB man 1in Zukunft 1bei der Beurteilung 
virusverdaehtiger Orehideen davon ausgehen, dafl neben dem Cymbidium mosaic 
virus und dem Odontoglossum ringspot virus auch die Rhabdoviren verbreitet 
auftreten •tmd aueh starke Beeintrachtigungen der infizierten Pflanzen verur
sachen konnen. Der Ubertragungsweg dieser Viren ist noeh nicht bekannt, jedoch 
sprechen verschiedene Hinweise dafiir, dafl Neuinfektionen aueh unter Gewaehs
hausbedingungen stattfinden. 

6.3. Vergleichende Untersuchungen zur Zytologie von Pilanzenzellen nach 

Infektion mit verschiedenen Viren einer Virusgruppe (Le,semann, D., in 
Zusammenarbeit mit Doraiswamy, Sabil:ha) 

Die zytologisehen Untersuchungen dienen neben dem prnktischen Zweek der 
Erweiterung der elektronenmikroskopisehen Diagnosemoglichke'iten aueh der Er-
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fassung von fur die Kiassdfizierung der Pflanzenviren verwend'baren Merkmalen. 
Hierzu wurden im Rahmen eines von der DFG ,geforderten Forschungsvorhabens 
Untersuchungen an Pflanzen begonnen, die mit Viren der Tymo-Virus,gruppe 
infiziert waren. Es bestatigte sich an fiinf vorher noch nicht untersucht:en Mit
gliedern dieser Gruppe, dafl die Ausbi1dung von doppelwanc:lJigen randstandigen 
Einstulpungen in die Chloroplasten als Gruppencharakteristikum zu gelten hat. 
Daneben treten z. T. Veranderungen an anderen Zellorganellen auf, die in ihrer 
Bedeutung noch nicht zu beurteilen sind. 
Einen int:eres,s.anten Befund zur Bedeutung der infolge von Virusrinfektion neu
gebildeten Einschluflkorper in den pHanzlichen Wirtszellen lieforte die Unter
suchung von Datura stramonium- und Chenopodium quinoa-Pflanzen, die mit dem 
Cymbidium mosaic virus, dem potato virus X oder dem cactus virus X infiziert 
waren. Die drei Viren gehoren der Potex-Virusgruppe an und sind s1erologisch 
miteinander verwandt. Alle drei Viren induzieren in ihren WirtszeUen die Bil
dung zahlreicher Ag,gregate von Viruspartikeln. Jedoch werden in allen unter
suchten Wirtspflanzen nur bei Infektion mit dem potato virus X zusatzliich rbe
sondere Einschluflkorper gebildet, die aus mit kleinen rundlichen P,artikeln be
setzten Platten best1ehen. Entgegen der Erwartung induzieren in diesem Fall 
verschiedene Viren einer Gruppe n:icht die gleichen zytologischen Veranderungen 
in den Wirtszellen. 

6.4. Untersuchungen ilber die Beteiligung von Antikorpern verschiedener 

Immunoglobulinklassen an schwachen serologischen Kreuzreaktionen 

(Lesemann, D., in Zusa:mmenarbeit mit dem Institut fur Virusserologie) 
Zur Erganzung und Bestatigung von serologischen Befunden uber die spezJifische 
Rolle der IgM-Antikorperfraktion von Antiseren wurden Prazipitate heterologer 
Virus-Anti,serumkombinationen lin negativ kontrastierten Praparaten untersucht. 
Es lieflen sich eindeutig mit IgM- und mit IgG-Antikorpern ,gebHdete Prazipit:ate 
unterscheitlen. Am untersuchten Beispiel der Kreuzreaktion zwischen dem tobacco 

mosaic virus (TMV) und dem cocksfoot mild mosaic virus (CMMV) sowie dem 
Phleum mottle virus (PhMV) ergab sich volle Ubereinstimmung zwischen den 
elektronenrrnikroskopi,schen und den mit anderen Nachweismethoden erhaltenen 
Ergebnissen. Danach findet man eine serologische Kreuzreaktion zwischen dem 
gestreckten TMV und den isometrischen Viren CMMV und PhMV. Diese Kreuz
reaktrion beruht 1in den meisten hier untersuchten Antiseren ausschliefllich auf der 
Reaktionsfahigkeit mit der IgM-Fraktion. 

7. Nachweis von Virus in Pflanzenpreflsaften mit Hilfe der Elektrophorese in

Na-dodecylsulfathaltigen Polyacrylamidgelen (Parul, H. L.)

Im Vorjahresbericht war uber Versuche berichtet worden, Viren ohne vorherige 
Reindarstellung in Preflsaften von Pflanzen durch die NDS-Polyacrylamidgel
Elektrophorese (NPE) nachzuweisen. Durch eine kurze Vorbehandlung des Roh
saftes konnten in der NPE Zonen erhalten werden, die eindeutig vom Virus
protein erzeugt wurden. Diese Versuche wm1cJ.,en methodisch weiterentwickelt, 
so daB <lurch mehrere Modifikationen der Grundtechnik fiir verschiedene Virus
Wirt-Kombinationen bessere Er,gebnisse erha1lten wurden. Es wurde mit insge
samt 16 verschiiedenen Viren und Pflanzenspezies aus 8 verschiedenen Familien 
geartbeit:et. Zur Prufung ,genugten 6-30 ml Rohsa1ft. Das Eliminieren der Haupt
menge der storenden pflanzeneigenen Proteine sowie eine Konzentrierung des 
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v,irus benotigten ea. 2 Stunden. Da in der ,anschlieflenden NPE nicht das Virus, 
sondern s'eine Proteinuntereinheiten zum Nachweis benutzt wurden, die durch 
eine Spaltung des Materials mit NDS (Na-Dodecylsulfat) gewonnen werden, 
spielte es keine Rolle, ob das Virus durch die Vorbehandlung .,unloslich" ge
worden war. Gerade dies be,dingt bei Reindarstellungen von Viren oft sehr hohe 
Verluste. Fur d!ie meisten Wirt-Virus-Kombinationen konnten in der NPE ein
deutige und reproduzierbare Ergebnisse erzie'1t wer.den: die Virusinfektion liefl 
charakteristische Zonen im Gel erscheinen. 

Erreicht das Virus nur geringe Konzentrationen im Wirt und/oder enthalt die 
gesunde Wirt.spHanze Stoffe, die be'i der NPE starik interferieren, kann die Me
thode nidrt mehr benutzt werden. Ob ein Virus auf Grund der NPE identifiziert 
werden kann, hangt von mehreren Faktoren ab, sie ist jedenfolls mit Schwierig
keiten verbunden, da die Molekular,gewichte der Proteinuntereinheiten einer 
Anzahl auch nicht miteinander verwandter Viren sehr ahnlich sind. In eini,gen 
Fallen konnten aber Doppelinfektionen sicher erkannt werden. 

Institut fi.ir Virusserologie in Braunschweig 

Neben seinen Forschungs,aurgaben stellt das lnstit:ut Antiseren verschiedener 
Viren her und gibt sie an Interessenten (wissenschaftlkhe Institute, Pflanzen
schutzdienststellen, Ziichter) ab. Im Berichtszeitraum wurden u. a. Antiseren 
gegen Kartoffel-X-Virus, -Y-Virus sowie -M-Viru,s (fur rund 650 OOO Einzelunter
suchungen). Antiseren gegen Prunus necrotic ringspot virus, den Erreger der 
Stecklenberger Krankheit der Sauerkirsche, sowie 'gegen zwei Orchideenviren 
abgegeben. 

1. Untersuchungen ilber Viren in Reben

1.1. Vorkommen von Viren im Frankischen Weinbaugebiet (Bercks, R. und 
Querfurth, Gertrud) 

Orientierende Untersuchungen an Freilandreben wahrenld der Jahre 1971 bis 
1973 erbrachten den Nachweis des arabis mosaic virus, des grapevine fanleaf 

virus und des raspberry ringspot virus. Da die Probeentnahmen teilweise unter 
sehr ungiinstigen Bedingungen (im Jahre 1971 bei einer Temperatur von 33° C) 
bzw. zu einem ungiinstigen Zeitpunkt erfolgten, ist anzunehmen, dafl unter an
deren Voraussetzungen und bei intensiveren Prufungen mehr Viren gefunden 
warden waren. 

Dariiber hinaus bestabigten di,e Untersuchungen, dafl zu e,inem festen Zeiitpunkt 
vorg,enommene symptornatologische Beurteilungen insofern zu mangelhaften Er
gebnis,sen fiihren konnen, als in eiinem Weinber,g noch ke,ine a�sreichendie 
Symptomauspragung zu veirze1ichnen ist, wahrend in e,inem ,andernn Weinber,g 
eind,eubige Viirussymptome vorhanden sind. Da auflerdem immer mit latenter 
VerseuchuI1Jg und symptomatologisch nicht einwandfre.i zu klarenden Fallen ge
rechnet werden mufl, ist ,e'ine Testung erforderlich, um diie nach deutschem und 
eiuropai,schem Recht vorgeschri-ebene Ausschaltung von ,schweren Virnsen zu 
erreichen. 
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1.2. Untersuchungen iiber die Zuverlassigkeit des serologischen Virusnachweises 
bei im Gewachshaus kultivierten Reben und Rebenstecklingen (Berdes, R.) 

Der Virusnachwei,s bed FreHandreben ,i,st fiir ei-nen Routinete,st nicht sicher genug. 
Aus diiesem Grunde wurde bei ,im Gewachsha:us kultiviierten, hins'ichtlich ihres 
Virusbefol1ls wredtgehernd defrnie•rten Rceben untersuch:t, mit welcher Sicherheit 
sich arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, raspberry ringspot virus und 
tomato blackring virus serologisch nachwe!isen lassen. Die Beschrankung auf 
diese Viren erfolgte, weil sie nach den bisherigen Erfahrungen in den deutschen 
Weinbaugebieten am haufigsten vorkommen. Die gepruften Reben gehorten fol
genden Sort,en an: Burgun1der, Faber, FS-4, Kober 5 BB, Miiller-Thurgau, LN 33, 
Reichenste'iner, Riesling, Silvaner, St. George, Trolldnger, 143 A. Die Gewachs
ha:ustemperaturen wurden auf tags bis zu 23° C unrd nachts auf etwa 15° C ein

gestellt. Die Viren konnten mit Hilfe des Latextestes mit ausreichender Sicher
heit nachgewiesen werden. Eine unterschiedliche Nachweisbarkeit der verschie
denen Viren wurde nicht beobachtet. 

Allis den Un1Jer,suchungen ergdbt sich, daB die Serologie, sofern die technischen 
VoDaussetzungen geschaffen werden, bei der Ges111ndhedtsuberwachung von Reben 
eingies,etzt werden kann. 

2. Serologischer Routinenachweis von plum pox virus (Scharka-Virus)
(Casper, R.)

Der Radia1diffusionst1est zur Scharka-Di-agnose wurde weHer ,entwickelt und 
steht nun zur breiten Anwendung in der Praxis :zur Verfiigung. 

Durch Vorbehaindlung der verwend,eten Antiseren konnten gelegientliich auftre
tende unspezlifische Reaktionen ausgieschaltet werden. Der mit Antis,erum veT
setzte Agar wiird in ,dicht schlieB,ende Plastikdosen ge,geben, die monatel1an,g 
ohne Aktivitatsverliust ,aufbewahrt werden konnen. In den Agar ,gestanzte Lo
cher di,enen zur Aufnahme des pfJia:nzlichen Rohsaf,tes, der unter Zusatz von 
gtepufferter Pyrroli-dirulosung gewonnen wiird. Scharkabefall wird durch e!inen 
weiBlichen Praz'ipiitatDing um das Agar loch angezeigt. 

Mi,t diesem Tiest konnte da:s Sch!arka-Virus .in Blattem und zum Teil in Frucht
s,cha1e von Zwe1lsche, Myrobalane, Reneklode und Pfivsich nachgewiiesen wePden. 
Sowohl fr.iisches .a1's 1auch ,eingefrorenes MateTial ist fur den Test ,geeigne1t. 

Damit 1iist es ,ersitmals ge,l:ungen, einen Test fur ein Obstvirus zu entwickleLn, der 
weg,en se,iner ·elinfachen Handhabung auch ohne serologische Kenntniss·e durch
g,efuhrt werden kann. 

3. Virusuntersuchungen an Zierpflanzen

3.1. Nachweis des Narzissusmosaikvirus in Nerine bowdenii. Anomalien in der 
SDS-polyacrylamidelektrophorese als ldentifizierungshilfe (Koenig, Rena,te, 

z. T. in Zusammenarbeit mit Lesemann, D., vom Institut fur lmi,dwirbschaft-
1:iche Virusforschung, Kuhne, H., vom Pflanzenschutzamt Oldenburg urud
Brunt, A. A., vom Glasshouse Crops Research Institute, LittLehampton, En,g
land)

In den Blattern von Nerine bowdenii, die ein krii!ftiges Streifenmosaik zeigten, 
wurden gestreckte Viruspartikeln mit Normallangen von 520 und 650 nm nach-
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gewiesen. Die kiirzeren Teilchen konnten S·erologisch, elektronenmikroskopisch, 
durch Wirtspflanzenreaktionen und durch ein spezifisches anomales Verhalten 
in der SDS-Elektrophorese als Narzissusmosaikvirus identifiz,iert we1iden. Damit 
wurde Narzi!'susmosaikvirus zum ersten Mal auf einer natiirlich •infizierten 
W•irtspflanze auBerhalb der Gattung Narcissus fest:gestellt. Di-e Teilchen mit 
einer Normallange von 650 nm konnten vorlaufig nicht identifiziert werden. Sie 
ergaben keine Fa.Hung mit Antiseren gegen folgende zur carlavirus group ge
horende Viren: Cactus virus 2, carnation latent virus, Chrysanthemum virus B, 
potato virus M, potato virus S und red clover vein virus. Die Erfahrungen bei 
der Identifizi-erung des Narzissusmosaikvirus zeigen, daB die fur verschiedene 
Virusproteine typischen und ihrer Natur nach ,bisher nicht geklarten Anomalien 
in der SDS-Elektrophorese nicht nur ein unerwi.inschtes - ,die Molekularge
wichtsbes1Ji-mmung storendes - Merkmal tdarstellen. Da der Grund der Abwei
chung vom normalen Verhalten bei verschiedenen Virusproteinen sehr unter
schiedlich ist, kann eine spezifische Ahweichung als IdentHiz'ierungshilfe dienen. 

3.2. Untersuchungen iiber sonstige Zierpflanzenvirosen (Koenig, Renate, z. T. in 
Zusammenarbeit mit Lesemann, D., vom Ins1Jitut fur landwirtschaftliche 
Virusforschung) 

Einsendungen von Calanchoe, Chrysanthemen, Gesneria, Narzissen, Nelken, 
Orchideen, Pelargonien, Primeln, Scabiosen und Tulpen wur,den mit Hilfe von 
Testpflanzen, Elektronenmikroskopie und Serologie auf das Vorkommen von 
Viren untersucht. Die Nelken enthielten regelmaBi'g carnation mottle virus, 
auBerdem gelegentlich carnation latent virus und eiin noch nicht naher identi'fi
ziertes, gestrecktes Virus, das moglicherweise zur beet yellows virus group 
gehort. Die Chrysanthemen enthielten meist Chrysanthemum virus B. Durch 
Abreibungen von Scabiosen, die ein gestauchtes Wachstum aufwiesen, wurde 
Tabakmosaikvirus auf Testpflanzen i.ibertragen. Da das Virus in Scabiosen di
rekt nicht nachgewiesen werden konnte, ist •es noch unklar, ob es wirklich der 
Krankheitserreger war oder nur ein auBerlicher Kontaminant. Aus Narnissen 
wu11de Narzissusmosaikvirus isoliert, gegen das Antiseren hergestellt wurden. 
Serologische Vergleichsuntersuchungen wurden mit englischen und hollandischen 
Isolaten des Narzissusmosaikvirus aus Narzissen und mit dem Isolat aus Nerine 
(vgl. 3/1) durchgefi.ihrt. 

4. Untersuchungen Uber serologische Verwandtschaften

4.l. Serologische Verwandtschaften innerhalb der tymovirus group

(Koenig, Rell!ate, z. T. in Zusammenarbeit mit Givord, L., Centre de la Reche-r
che Sdentifique et Technique Outre-Mer, Republique Francaise, Station 
Abidjan, Elfenbeinki.iste) 

Die serologischen Verwandtschaften innerhalb der tymovirus group wurden mit 
286 Seren von 48 Kaninchen untersucht. Ebenso wie bei anderen Virusgruppen 
zeigten die homologen und besonders die heterologen Toiler der Antiseren im 
Laufe des Immunisierungsprozesses eine groBe Mannigfaltigkeit ihrer Entwick
lungstendenzen. Die Vielfaltigkeiten der Reaktivitaten der Seren wird noch 
erhoht durch die individuellen Unterschiede zwischen einzelnen Kaninchen. 
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Trotzdem !assen sich sehr nahe und sehr entfernte Verwandtschaften, sowie 
Abstufungen zwischen den beiden Extremen klar unterscheaiden. Auf ider Basis 
von durchschnittlichen serologischen Indentifizierungsindices wurde das in Abb. 
3 dargestellte serologische Klassifizierungsschema fur die Viren der tymovirus
group aufgestellt. Es zei<gt sich, daB die serologischen Ver,wandtschaften in der 
tymovirus group eine mehr oder weniger kontinuierliche Reihe darsteHen, die 
wahrscheinlich in den nachsten J.ahren durch weitere Viren erganzt werden wird. 
Die bisher akzeptierte Unterteilung der tymovirus group in eine APL V subgroup
(EMV 'bis OYMV) und eine TYMV subgroup (TYMV, WCuMV und CoYMV) 
erscheint nicht mehr gerechtfertigt. 
Die erstmals bei einer Virusgruppe in dieser Breite vorgenommene serologische 
Analyse stellt uber das spezielle Problem der tymovirus group hinaus einen all
gemeinen Beitrag Z'Ur K!assifrzie:::ung der Viren dar. 

EMV 3 / 28 

APLV 3 / 37 

BMV 6 / 33 

DMV 3 / 27 

OYMV 3 / 27 

E ScrMV 6 / 35 

"' WCuMV 6 / 13 

C 

<( TYMV 1 I 27 

OkMV 3 / 25 

DeYMV 4 / 21 

CoYMV 4 I 13 

EMV APLV BMV OMV OYMV ScrMV WCuMV TYMV OkMV DeYMV CoYMV 
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Abib. 3: Serolo,g,isches Kila.s,sifizierungsschema fur cite tymovirus group 

Abkiirzung€JI1: EMV - eggplant mosaic virus, APLV - Andean potato latent virus, 
BMV - belladonna mottle virus, DMV - dulcamara mottle virus, OYMV - ononis 
yellow mosaic virus, ScrMV - Scrophularia mottle virus, WCuMV - wild cucumber 
mosaic virus, TYMV - turnip yellow mosaic virus, OkMV - okra mosaic virus, DeYMV 
- desmodium yellow mottle virus, CoYMV - cocoa yellow mosaic virus.

Die erste Nummer hinter den Antiseren gibt an, wieviiel Tiere immunisiert WU/f

den, due zweite, wievi1el Blutabn,ahmen getestet wurden. Die weiBen Quadrate in 
jedem lOer Feld g,eben an, um wieviel Stufen die heterologen Titer im Durch
schnitt unter den hom0Iog1en (alle Quadrate schwarz) liegen. '-iliiliil bedeutet, 
daB die heterologen Titer im Durchschnitt vier Stufen unter dem homologen 
Titer liegen, .� bed,eutet, daB die he,terologen Tit·er im Durchschnitt um 
mehr als neun Stufen unter dem homologen Titer liegen; mit vielen Seren wurde 
uberhaupt keine heterologe Reaktivitat gefunden. EEffil bedeutet, dafl beli 
keinem Serum eine heterologe Reaktivitat gefunden wurde. 
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4.2. Serologische Untersuchungen iiber Molinia streak virus und cocksfoot mild 
mosaic virus (Bercks, R. und Querfurth, Gertrud, z. T. in nusammena:rbeit mit 
Huth, W. und Paul, H. L., vom lnstitut fur landwirtschaftliche Virusforschung) 

Die Priifung verschiedener Seren gegen Molinia streak virus (MSV) und cocks
foot mild mosaic virus (CMMV) ergab eine sehr schwache Beziehung zwischen 
den beiden Viren. 

Diie PriifiUJng van drei Antilseren gegen MSV mit Idem Norm<1I,stamm des Tabak
mosaikvii.rus (TMV) z;eigte im Agarg,el:d1iffusionstest schwache Reaktionen alleir 
drei Ser,en. Entsprechende Reaktionen wur.den auch bei immunel,ektrophoreti
schen UnteriS1Uchungen festgestellt. Dalllllit list zum zweiiten Mal eine serolog,iisch.e 
Be:ziileh'lllng zwiischen einem i·sometr'li.schen Virus und dem gefltreck.ten TMV be
obachtet wurden. Welcbie Bedeutung dJ.e Bezd,ehung,en zwischen MSV und CMMV 
sowie zwischen MSV UJnd TMV fi.ir ,diie Klass.ifizierung ,der Viren haben, laBt 
sich noch rin k-edneir W,eise ,absehen. 

Zwischen einigen CMMV-Stammen und dem Phleum mottle virus wurden sem
logische Bez,iehungen festgestellt, die es nahelegen, die Viren nicht mehr a'ls 
selbstandige Einheiten anzusehen. 

4.3. Untersuchungen iiber die Beteiligung von Antikorpern aus verschiedenen 
Immunglobulinklassen bei Verwandschaftsreaktionen (Berck.s, R.; Querfurth, 
Gertmd und Lesemarnn, D., vom Institut fur l,andwiTtschaftlicbie Vimsfor
schung) 

Im Vorjahr wurde berichtet, daB ein Teil der serologischen Beziehungen zwischen 
Stammen des gestreckten tobacco mosaic virus (TMV) und den isometrischen 
Viren cocksfoot mild mosaic virus (CMMV) und Phleum mottle virus (PMV) ,mf 
Reaktionen van IgM-Antikorpern beruht. Die Untersuchungen waren mit dem 
Agargeltest durchgefi.ihrt warden. Da sie erstmals ,eine besondere Rolle van IgM
Antikorpern bei serologischen Reaktionen pflanzenpathogener Viren auf•gedeckt 
haben, wurden weitere Versuche unternommen, um erstens die Ergebnisse mit 
anderen Methoden zu bestatigen und zweHens zu priifen, ob auch Verwandt
schaftsreaktionen anderer Viren durch IgM-Antikorper zustandekommen. Die 
Auftrennung und Priifung van Seren gegen TMV und CMMV durch Immunofo
cus•ing bestatigte die im Agargeldiffusionstest erhaltenen Ergebnisse. Der elektro
nenmikroskopische Vergleich van homologen und heterologen serologischen 
Prazipitaten zeigte die unterschiedlichen Reaktionen von IgG- und lgM-Anti
korpern mit TMV und CMMV und bestatigte dadurch ebenfalls die friiheren Er
qebnisse. 

Die Untersuchung van Seren gegen sieben Viren aus der tymovirus group er,gab 
demgegeniiber, daB die bei einigen Viren nur entfernten serologischen Bezie
hungen hauptsachlich, wenn nicht ausschliefllich, durch Reaktionen von lgG- un!i 
nicht van IgM-Antikorpern verursacht werden. Die serologischen Beziehungen 
zwischen grapevine fanleaf virus und arabis mosaic virus kommen desgleichen 
fast ausschlieBlich <lurch Reaktionen van IgG-Antikorpern zustande. 

ligM-Aintikorper sind deshalb nicht allgemein fur entfornte serologi-sche Bez•ie
hungem. zwischen pfl.anzenpathog,enen Viren verantwortHch. Es scheint aber 
zweckma.Big, weiterhin fiesfaustellen, :in welchen Fallen .sie eine besond·er,e Rolle 
spiel,en. 
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5. Elektrophoretische Trennung der Komponenten des prunus necrotic ringspot

virus (Gasper, R.)
Bei der Trennung des prunus necrotic ringspot virus in niedrigprozentigen Poly
acrylamid-Agarose-Mischgelen treten regelma.Big zwei Komponenten auf. Fur 
diese Trennungen werden zentrifugierte Rohsaftpraparate verwendet. Es !assen 
sich mit dieser Methode bereits zwei Tage nach 1der Infektion die beiden Kompo
nenten des Virus im Rohsaft aus Gurkenkeimblattern nachweisen. Der Virusnach
weis im Elektrophoresegel wird durch zwei Methoden gefiihrt: Erstens durch 
Proteinfarbung und zweitens durch Prazipitation der Viruskomponenten mit spe
zifischen AnNkorpern. Bei diesem Nachweis diffundiert verdiinntes Antiserum in 
das Elektrophoresegel ein, und die Antikorper reagieren im Gel mit den Virus
partikeln. Die hohe Empfindlichkeit tdieses Nachweises konnte dadurch demon
striert werden, daB im Ouchterlony Agargel Test im Rohsaft vor der elektropho
reHschen Trennung kein Virus nachgewiesen werden konnte, wahrend im Gel 
beide Komponenten als Prazipitate sichtbar gemacht werden konnten. Die Virus
partikel sind ,auch nach der elektrophoretischen Trennung noch infektios. Zwi
schen verschiedenen Stammen des prunus necrotic ringspot virus konnten spezi
fische Unterschiede in ihrem Infektionsverhalten ,festgestellt werden. Es soll mit 
dieser Methode der Verlauf der Infektion durch das prunus necrotic ringspot 

virus unter verschiedenen Bedingungen untersucht werden. 

6. Aporocactus Virus, ein Stamm des Arabis mosaic virus aus Kaktus

(Casper, R.)
Durch serologische Tests konnte das Aporocactus Virus als ein Stamm des Arabis 

mosaic virus identifiziert werden, der sich durch deutliche Unterschiede im sero
logischen Verhalten vom Arabis mosaic virus absetzt. Dies ist der erste Nachweis 
eines nematodeniibertragbaren, polyedrischen Virus aus Kakteen. (DFG). 

7. Untersuchungen zur Konservierbarkeit von Viren (v. Sydow, B.)

D1e A:rbeiten wurden ,im Januar 1973 mit dem Ziel begonnen, eine Sammlung
von Viren rund Arrtiser1en anzulegen, um jederzeirt defirriertes Matecrial zur Ab
g:abe .an .inter,esS1ierte St,ellen <in Forschlung, Lehre 'Und Wfrtschaft zur Verfogung 
zu haben. 
Bs wurden folgende Koruservi,erungsverfahren bei verschi,edenen rim InstHut zur 
Verfiigung ,sbehenden Vi1r.en angew.andt: 1. Als besonders 1schonendes VerfahDen 
die Gefriertrocknung virnshalt'.iger Blatter. 2. Als 1e1irufachste·s und kostensparenid
stes Verfahren die Trocknung der Blatter uber CaC12 bei Temperaturen knapp 
iiber ,dem Gefr,i,e:rpunkt. 3. Gefriertrocknung unterschiedlich ·stark gereimgter 
Blattisafte. Dies,e Merthode ermogHcht e,s ,einmal, die V1iruskonzentration im 
Trockenpraparat zu erhohen, zum -antderen Untersuchung·en iiber 1d,i1e Ursache 
dier Abnahme .der Uberlebernsmbe be'i Vi11en ,im getrnckneten Zustand durchzu
fiihren. Den Saften wurden verschiedene au:s der Literatur bekannte sog. Schutz-
5ubsbanzen zugesetzt. Bei ,einer Lagerung auch von mehr,eren Monaten ze:igte 
sich hochstens ,eine g,eringfi1gige Abnahme der Jn;fektio,s<itat und Antigenitat, 
dabei war,en k,eine Unterschieide in der Wirksamkeit der zu.ge,sieitzten Subst,anz,en 
fiestzustellen. Wm.ide 1-3 Stunden auf 100° erhitzt, so traten deutlich,e Unter
scfoede fin den bel!reffenden Eigenschaften der Viren Jn Abha:ngigkeit von ·den 
2mgeiset21t,en .Subst,anzen auf. Dabei zeig:te es sich auch, daB das Vh111s ·im Trocken
prapara:t im Gegens1atz zu <lem in Losung befindlichen eline erhebliche Hiitze
resistenz aufweisen kann. So war beim Alfalfa Mosaic Virus die InfekUositat 
nach dreistiindiger Erhitzung auf 100° nur um etwa ein Drittel reduziert. 
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Aufleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Die Aufgaben ,des InstJibute1s, Verfahren zur biofog1ischen Bekampfung von schad-
1ichen Insekten und Milben zu ,entwiickeln, wurden anla.Blich der offiziellen Ein
weihung der neuen Dienstgebaude am 11. April 1973 prazis1iert. Schwerpunkte 
si:IJJd: PopulatioIJJsdynamik .ars Weg zum in1JegI1ier:ten Pflanzenschutz; Verwen
drung von raruberischen und pams,itischen Insekten unid Milben; fasekitenpatholo
g1e mit Betonung der mikrobiologischen SdtadHngsbekampfullig. AuBer,dem wer
dlen ian aHgemeinen Aufgaben wahrgenommen: Stammha,ltung insektenpathoge
ner Pilze, Bakte,r,ien und Vir,en, ein.schheBHch ,des Austa,usch:es mit anderen Fiach
instiruten; Diiagnose von kr.anken oder toten Ins.ekten, diie von Interessenben allls 
dem Pflanzenschutzclien'st, den Hocruschulen und der Ind:ustr.ie ,eingesandt worden 
waren; Uberwachung von 1Sen1dum,gen mit Nutzinsekten aus anideren Fa1Unenbe
reich!en auf Unschadlichkett. 

1. Integrierte Schadlingsbekampiung

1.1. Weiterentwicklung einer Methode zur Priiiung der Auswirkung von Pilan

zenschutzmitteln aui Nutzarthropoden im Loboratorium 

(Hassan, S. und Franz, J. M.) 

Den Forderungen des Pflanzenschutzgesetzes nachkommend wurden die Untersu
dmngen an dem Eiparasiten Trichogramma in enger Verbindung mit der ent
sprechenden Aiibeitsgruppe der Anstalt fortgesetzt. Die dabei ausgearbeiteten 
Richtlinien erm6glichen es, im Laboratorium unter reproduzierbaren Bedingungen 
mi:igliche Schadwirkungen auch durch jene Pflanzenschutzmittel zu erkennen, · die 
- wie Fungizide oder Herbizide - gar nicht gegen Insekten eingesetzt werden.
Ein neu entwickelter Kafig (Abb. 4) erlaubt die Uberfiihrung und Haltung der
Versudtstiere ohne Verluste. In ihm la.flt s'ich die Anfangswirkung frisdter Belage
auf Glasplatten durch Messen des Riick.ganges der Parasitierungsleistung wah
rend einer Woche erfassen. Eine Reihe von Fungiziden wurde g·epriift, die im
Obst- und Gemiisebau zugelassen sind, sowie einige Insektizide, die von den
Herstellem zur Priifung auf ,,niitzlingssdtonende" Eigenschaften angemeldet wa
ren. Die Ergebnisse lassen groB,e Unterschiede zwischen den Wirkstoffen erken
nen, die sich sowohl in der Anfangsschadigung wie auch bei der Wirkungsdauer
zeigen. Die fur das Jahr 1974 im Rahmen der Zulassung vorgesehene Aufnahme
der nach dieser Methode arbeitenden offiziellen Priifung wird es nach Hinzu
na:hme von erganzenden Ergebnissen aus dem Freiland auch der Praxis ermog
lichen, solche Mittel zu bevorzugen, die empfindliche Nutzinsekten schonen.

1.2. Nebenwirkungen von Bodenherbiziden aui Nutzinsekten 

(Tanke, W. und Franz, J. M.) 

Zur Untersudmng der Nebenwirkungen von Herbiziden auf Nutzinsekten auf 
dem Wege iiber die Pflanze wurde eine Methode entwickelt, die eine ungest·i:irte 
Beobadttung der Testtiere (Eiparasiten der Gattung Trichogramma) wahrend der 
Versuche edauibt. Diese Schlupfwespen leben dabei in kleinen, durchsichtigen Ple
xiglaskafigen an der Blattunterseite von Kohl- und Zuck.erriibenpfl.anzen. Uber 
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Abb. 4: Ka.fig fiir die Serienpn1fung moglicher Nehenwi.rkung,en von Pf,lanzenschutz
mitteln all!f ,den Eiparas.it€n Trichogramma. Links oben: Kompletter Ka.fig mit 
aufg,eklebten Sitolroga-Ei.ern. Rechts und unten: Einzelteile des Ka.figs (Rahmen 
mit Ventilationslochern; Glasscheiben; Schliipfkammer). 

einen dreh1baren Spiegel und durch ein Binokular lassen sie sich mittels einer 
neu entwickelten Versuchseinrichtung im Innern des Ka.figs beobachten, wahrend 
sie als positiv phototaktische Tiere an der durchleuchteten Blattflache umherlau
fen. In diesen Laborversuchen lieB sich nachweisen, daB trotz .des langen Trans
portweges der Mittel vom Boden bis zum Blatt einige Herbiztde zu einer ein
deutig erhohten Mortalitat unter den Versuchstieren fiihrten. Die Nebenwirkung 
dieser Herbizide war unabhangig von der Gr6Be der Versuchspflanze, aber ab
hangig vom Pflanzenalter zum Zeitpunkt der Applikation des Mittels und der 
Zeitspanne zwischen der Applikation und dem Ansetzen der Versuchstiere. Die 
Untersuchung wird fortgesetzt. 

1.3. Nebenwirkung von Thiodan auf Nutzinsekten im Mais 

(Daxl, R. unrd Langenbruch, G. A.) 

In Verbindung mit einer Freiland-Erprobung von Bacillus thuringiensis-Prapa
raten zur Bekampfung des Maiszunslers (Ostrinia nubilalis) im Hessischen Ried 
wurde deren EinfluB auf Nutzinsekten mit dem eines chemischen Mittels (Thio
dan) verglichen. In der Thiodanparzelle wurde nach anfanglichem Verschwinden 
nahezu aller Nutzlinge spaterhin eine signifikante Verminderung nur bei den 
Coccinelliden ibeobachtet, wahrend sich 3 Tage und spater nach der Applikation 
bei Chrysopiden, Syrphiden, Raubwanzen, Spinnen und Blattlaus-Schlupfwespen 
keine sicheren Unterschiede gegenuber den unbehandelten oder BaciJJus thurin
giensis-Parzellen ergaben. 
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1.4. Untersuchungen Uber die Ursachen der Ubervermehrung von Getreideblatt
lausen unter besonderer Beri.icksichtigung der Erhaltung nati.irlicher 

Blattlausvertilger (Daxl, R., in ZusammenaI1beit mit dem lnstitut for 
Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg und 
der Station de Zoologie Applique de l'Etat, Gembloux [Belgien]) 

Als Vorarbeit zu dem Getreideblattlaus-Projekt, das dazu beitragen soll, die 
Niitzlingsfauna in Getreidefeldern besser als bisher moglich in eine Integration 
der Bekampfungsmaflnahmen einzubeziehen, wurden zunachst okologisc:he Un
tersuc:hungen an SchadHngen aufgenommen. Sitobion avenae, Metopolophium

dirhodum und Rhopalosiphum padi wurden auf Sommerwirten (Ausfallgetreide 
im Herbst) und Winterwirten (Rose, M. dirhodum) angetroffen. Besondere Be
miihungen galten der Bestimmung der einzelnen Aphidenarten, ihrer verschie
denen Morphen sowie ihrer Parasiten, als Grundlage fur spatere Freilandarbe'i
ten. Eine Praparatesammlung der Getreideblattlause und ihrer Parasiten wuvde 
angelegt. Eine begonnene Laborzucht soll das Material for Experimente 1bereit
stellen. 

1.5. Biotechnische Verfahren zur Optimierung des Ni.itzlingseinsatzes (Hassan, S.) 

Der Vorbereitung von Freilandversuchen mit Florfliegen (Chrysopa camea) zur 
Bekampfung von Schadinsekten diente die Dauerbeo'bachtung des normalen Flug
verhaltens dieser Neuroptere mit Hilfe von Fanglampen. Auflerdem wurde ein 
Verfa'hren zur Massenzucht im Laboratorium entwickelt. Durch Verwendung von 
Dauerlicht lieB sich die Diapause der Imagines verhin.dern. Bei reichHcher Fiitte
rung der Larven, zunachst mit Eiern der Getreidemotte, spater mit zusatzlic:hen 
grofleren Beutetieren, blieben ihre Verluste durch KannibaHsmus gering. In 8 bis 
10 Zuc:htgefa.Ben for Larven Ul]d 5 Behaltern fur Imagines konnen bei einem Ar
bei:tszeitaufwand von 9 Stunden woc:hentlich rund 70 OOO Chrysopa-Eier produ
ziert werden. 

2. Massenzuchten von Schadinsekten

Die for Erprobung und Massenerzeugung von Nutzorganismen (Entomophagen 
und Entomopathogenen) erforderlichen Schadinsekten miissen standig verfiigbar 
sein. 

2.1. Aufbau der Massenzuchten des Maiszi.inslers, der Kohleule und des 

Apfelwicklers (Bathon, H.) 

Fur alle 3 Schadraupen bewahrten sich fur die benotigten Dauerzuchten kiinst
liche Nahrmedien besser als die natiirlichen Wirtspflanzen. Der Maisziinsler 
(Ostrinia nubilalis) gedieh gut a:uf der Basis eines Mediums mH Maisgries, das 
auch fur die beiden anderen Raupenarten verwendlbar war. Wahrend der Ziinsler 
in Gruppen aufwuchs, benotigten die Raupen der Kohleule (Mamestra brassicae)
und des Apfelwicklers (Laspeyresia pomonella) Einzelzuchten. Dies galt fur die 
Eulenraupen vor allem wegen ihres in alteren Stadien ausgepragten Kannibalis
mus. Fur die Vereinzelung wurde ein zerlegbarer Raster entwickelt. Er ergab 
100 einzelne Elemente und IieB sich als Ganzes auf eine Grundplatte mit einer 
Nahrbodenschicht eindrii<:ken. Weitere Entwi<:klungsarbeit�n galten der zeitspa
renden Beschickung der Rasterelemente mit Eiern bzw. Junglarven. Die Massen-
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zucht der Larven fiir die Virusproduktion lie.B sich, da keine Folgegeneration 
ben6Ugt wird, mit einem vereinfachten un!d billigen Nahrboden bewaltigen. -
Bei der Zlllcht des Apfelwicklers diente die Vereinzelung der Raupenaufzucht dazu, 
die lnfektionsgefahr <lurch Virose und Mikrosporidiose zu vermindem. In Poly
styroldoschen wurde eine Ausbeute an Puppen bzw. zur Virusproduktion geeig
neter Larven bis zu 70 ·0/o (bezogen auf die Zahl ider Erstlarven) erreicht. - Zur 
Abwendung der in allen Gesundzuchten akuten Infektionsgefahr mit Krankheits
erregem wurden zusatzliche Desinfektionstechniken erprobt und Vorsichtsrna.B
nahmen eingefuhrt. Hierzu •gehort auch die Konstruktion eines Raumluftsterilisa
tors, der durch Hitzeeinwirkung in der Luft befindliche Pathogene abtotet und 
dem Zuchtraum als Zuheizung dient. Im Berichtsjahr wurden fur Versuche ferner 
noch Zuchten der Kohlschabe (Plutella maculipennis) und der Wachsmotte (Gal

leria mellonella) ·gefiihrt. Von allen genannten Arten wurden im eigenen Hause 
zahlreiche Tiere abgegeben, sowohl fiir Biotests als a:uch fur die Produktion in
sektenpathogener Viren (vgl. 5.1. und 5.3.). 

2.2. Zur Lagerung von Maisziinsler-Eiern (Bathon, H.) 

Um eine manchmal gewiinschte Verzogerung der Embryonalentwicklung von 
Ostrinia nubilalis zu erreichen, wurde die Lagerfahigkeit der Eier bei niedrigen 
Temperaturen (3,5°, 6,5°, 11 ° und 14° C) untersucht. Temperaturen von 3,5° C und 
6,5° C sind ungeeignet, da schon nach etwa 6 Tagen ein erheblicher Riickgang 
der Schlupfrate eintritt. Eine Lagerung bei 14° C fiir etwa 10 Tage beeinflu.Bt die 
Schlupfrate kaum und verzogert die Embryonalentwicklung um die Zeit der La
gerdauer. Durch diese Verzogerung ,ist unter Bei'behaltung der normalen Zucht
temperatur eine genaue Terminierung der Larvenstadien moglich. 

3. Histopathologie von Insektenkrankheiten

D1e mittel·s hi,stopa:thologi:scher Untersuchungen mo,gHche Diagnose von Insekten
krankheHen dtent als Ausgangspunkt fur ,di,e v,erbe,sserte Prognos,e des Schad
lingsauftrnt,ens, fur di,e Oesundhaltung von Massenzuchten und fur dais Aufflinden 
n:euer Krankheitserreger fur Bekampfungszwecke. 

3.1. Diagnostische Untersuchungen iiber Krankheiten in Freilandpopulationen 

des Maisziinslers (Huger, A. M.) 

Die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung des Maisziinslers (Ostrinia nubilalis) 

lie.B es geboten erscheinen, Erhebungen iiber das Vorkommen von mikrobiellen 
Begrenzungsfaktoren dieses Schadlings durchzufuhren, die sich vielleicht fur Be
kampfungszwecke nutzen !assen. Die diagnost,ische Untersuchung von bisher 
602 Faltem und Raupen aus 2 Befallsgeibieten im Raum Frankfurt zeigte keinerlei 
natiirliche Infektionen. Dabei iiberraschte das •ganzliche Fehlen der Nosema 

pyrnustae-Mikrospotidiose, die 1927 erstmals in Frankreich nachgewiesen wor
den war. Berichten zufolge soll diese Krankheit in manchen Maisanbaugebieten 
der USA erheblich zur Dezimierung der Maisziinslerpopulation beitragen. Derzeit 
werden die aus den USA ,beschafften Mikrosporidien im Labor auf ihre Wirk
samkeit gegeniiber einheimischen Ma:isziinslem gepruft mit der Absicht, sie bei 
Hignung auch in unseren Ziinslerpopulationen anzusiedeln. 
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3.2. Erhebungen iiber infektiose Erkrankungen in Freilandpopulationen des 
Apfelwicklers (Hug,er, A. M.) 

Be,i ider Entwickluing v.on Bekampfungisrnethod-en gegen Schadiinsekten soUten 
Art u111d Umfiang der in FreHa.ndpopuJa.1ionen bereits vorha.ndell€n Erkra.nkun
g,en be.riicksrichtigit wierden. Daher wurden a.lis Vora.rbeit zur Anwendung einer 
Virose gegen den Apfelwickler (Laspeyresia pomonella) irn siiddeutschen Ra.um 
a.n 13 Sta.ndorten Erhebungen uber den Gesundheitszusta.nd von Feila.ndpopula.
tionen durchgefiihrt. Zur Untersuchung gela.ngten Falter der 1. und 2. Generation 
sowie Diapa.usela.rven a.us Fa.nggiirteln. Dabei zeigten die insgesamt 1 500 dia
gnostizierten Tiere, da.B durch Nosema carpocapsae hervorgerufene Mikrospo
ridieninfektionen vor ,a.Hern in den niedrig gelegenen St.a.ndorten des Rhein-Ma.in
Gebietes bei Fa.Item und La.rven sehr stark verbreitet sind. Dort la.g die mittlere 
Infektionsra.te der Falter zwischen 45 und 50 °/o, die der Dia.pa.usela.rven zwischen 
35 und 78 °/o. Im Gegensa.tz da.zu wa.ren die Falterherkiinfte a.us Franken und 
Niederbayern entweder ganzlich mikrosporidienfrei oder nur bis zu 20 °/o infi
ziert. Bei Diapa.use'la.rven in Fa.nggiirteln gaib es rela.tiv selten Ausfalle durch den 
Pilz Beauveria bassiana. Im weiteren sollen vor ·a.Hem der Einflufl der Mikrospo
ridiose a.uf die Popula.tionen sowie die Wechselwirkungen zwischen Virusa.ppli
ka.tion und na.iirlich vorha.ndener Mikrosporidiose untersucht werden. 

4. Bakterienkrankheiten von Schadinsekten

4.1. Wirkung von Toxinen aus Bacillus-Arten auf die Honigbiene (Apis mellifera) 
(Krieg, A.) 

Vor einer Verwendung von toxigenen Bacillus-Arten zur mikrobiellen Schad
lings·bekampfung ;ist die Kenntnis ihrer Wirkung a.u'f Bienen unerlafllich. Zu die
sem Zwecke wurden bereits friiher (1962) Bienentests mit Prapa.ra.ten von B. thu
ringiensis durchgefriihrt. Da.bei erga.b sich, da.B Sporen/Endotoxin-Prapa.ra.te von 
B. thuringiensis gegeniiber adulten Bienen keine pa.thogene Wirlmng zeigten.
Trotzdem geben die vegeta.tiven Zellen ma.ncher Starnrne B-Exotoxin in das Kul
turmedium ab. Inzwischen wurde in alien bisher gepriiften Ku1turen von B. thu
ringiensis ein weiteres losliches Toxin na.chgewiesen, da.s sog. a-Exotoxin. Dies
rnachte eine neuerliche Priifung von B. thuringiensis-Kulturen und ihrer Fra.ktio
nen a.uf Bienenwirksa.rnkeit notwendig. Na.eh den vorlaufigen Ergebnissen zeigt
das a-Exotoxdn auf adulte Bienen nach peroraler Anwendung einen a:uffa.llenden
toxischen Effekt. Warum aktives a-Exotoxin in sporulierten Praparaten von B.

thuringiensis, wie sie der Pra.ktiker verwendet, nicht nachweisbar ist, und diese
daher (falls ,sie kein B-Exotoxin enthalten) bienenunwirksarn sind, wirrd zur Zeit
noch untersucht. Bernerkenswert ist, dafl nicht nur B. thuringiensis, sondern auch
der ubiquitar vorkommende B. cereus dieses a-Exotoxin produziert.

4.2. Biotest von Bacillus thuringiensis-Praparaten an dem Eiparasiten 

Trichograuma cacoecia (Hassan, S. und Krieg, A.) 

Zu den unerlafllichen Priifungen von B. thuringiensis-Pri:i.pa.ra.ten auf sogena.nnte 
Nebenwirkungen gehoren auch Tests an niitzlichen Insekten (Pradatoren). Solche 
Untersuchungen werden derze,it zunachst an dern Eiparasiten Trichogramma ca
coeciae durchgefiihrt. Gepriift wurde sowohl eine rnogliche Kontaktwirkung des 
Mittels auf die Schlupfwespen (:bespriihte Glasscheiben) a.ls auch eine orale Wir
kung (kontarninierter Honigagar). Als Prototyp wurde zunachst ein industrielles 
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B. thuringiensis-Praparat (Sporen/Endotoxin) auf der Basis von Serotyp H3 ge
testet. Es hatte keinerlei Wirkung auf Uberlelben und Parasitierungsleistung von
Trichogramma. 

4.3. Wirkung von Bacillus thuringiensis auf Larven der Kleinen Fichtenblatt-
wespe (Pristiphora abietina) (Krieg, A. und L-angenbruch, G. A.) 

Aufgrund' von Freilandbeobachtungen Forstlicher Versuchsanstalten uber die un
erwartete Wirksamkeit von in:dustriellen B. thuringiensis-Praparaten gegeniiber 
Larven der genannten Blattwespe wurden Biotests mit Labor- und Industriepra
paraten von B. thuringiensis durchgefiihrt. Dabei ergab sich eine statistisch ge
sicherte Sterblichkeit in Abhangigkeit von der ausgebrachten Dosis 1bei Verwen
dung efoes Industriepraparates auf der Basis von B. thuringiensis Serotyp H1 . Die 
wir.ksame Dosis lag aber wesentlidi hi:iher als die gegen Schmetterlingsraupen 
beni:itigte. Die Versuche, die auch auf andere Industriepraparate auf der -Basis 
von verschiedenen B. thuringiensis Serotypen ausgedehnt wurden, sollen in Zu
sammenarbeiit mit der Baden-Wiirttembergischen Forstlichen Versuchs- und For
schungsanstalt, Abteilung Forstschutz, fortgesetzt werden. 

4.4. Resistenzentwicklung gegen Bacillus thuringiensis 
(Langenbruch, G. A. und Krieg, A.) 

An zwei Zuchten der Kohlschaibe wird gepriift, ob sich im Laufe mehrerer Gene
rationen gegen den Bacillus thuringiensis eine ahnliche Resistenz entwickelt, wiie 
sie haufig nach langerem Einsatz chemischer Insektizide beobachtet wlird. Die 
Larven der Selektionszuchi werden in jeder Generation einma'l mit Kohl -gefiittert, 
der mit einem B. thuringiensis-Praparat gespritzt wurde, die Tiere der Vergleichs
zucht kommen mit dem Erreger nicht in Beriihrung. Bei einem Selektionsdruck 
von ;;;;; BQ-O/o Mortalitat konnte nach 9 Generationen noch kein Unterschieid in der 
Empfiindlichkeit beider Zuchten gegeniiber dem B. thuringiensis festgestellt wer
den. 

5. Viruskrankheiten von Schadinsekten

5.1. Grundlagen zur Massenvermehrung der Granuloseviren des Apfelwicklers 

5.1.1. Virusvermehrung (Huger, A. M.) 

Die beabsichtigte Beka:mpfung des Apfelwicklers (Laspeyresia pomonella) mit den 
spezifisch wirksamen Granuloseviren erfordert die Ausarbeitung rationeller 
Techniken -zur Massenvermehrung der Viren in Wirtslarven. Die Verwendung von 
viruskontaminierten Diinnschicht-Nahrmedien von 2-3 mm Dicke, auf die in 
dichtem Besatz Plastikdeckel mit je 3 Larven aufgedriickt werden, hat inzwischen 
auch im Routinebetrieb 1ihre Vorteile bestatigt: a) Schnelle Ubersichtskontrolle 
iiber Krankheitsverlauf; b) Maximale Virusausbeute durch quantitatives und zu
dem rationelles Ernten der viri:isen Kcvdaver; c) Relativ geringer Bedarf an Nahr
medium. Auf dieser Basis wurde vom Dezember 1972 bis April 1973 Virusmaterial 
von 9 650 Larven gewonnen, das Versuche zur Virusaufbereitung sowie zur Wirk
samkeitspriifung der Viren im Freiland ermi:iglichte (s. Bericht J. Huber). 

5.1.2. Reinigung der Virussuspension (Huber, J.) 

Reini.gung und Formulierung der Viruss'Ulspension b.eeinflusselO. ·stark die prak
ttschen Erfolge. Bei der Reinigun:g wurden gute Resultate mit Zentrifugation lin 
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einem Zwei.st:ufen-Sacd:larosegradi<enten (53 O/o und 57 °/o) oerzielt. Fiir d1e Formu-
1i1erung erwii,e.s sid:l ein pH von 8 als optimal. Ein pH kl.e.iner als 7,6 fiihrte ZUIT 

Verklumplllillg, bei einem pH groBer ,als 8,8 begannen die Viruskapseln sich .auf-
2mlosien. :Zmm Problem der UV-Schutzs,toUe miissen noch weiter,e Vernuche drurch
g,efiihl'lt we11dien, um 1di,e WiI1kung des :mrr Zeit verwendeten Mild:lpulveris zu 
verbessern. 

5.2. Freilandversuch zur Beka.mpfung des Apfelwicklers mit Granuloseviren 

(Huber, J.) 

ErstmaLs wurden dieses Jahr in einer kleinen Obstan1age im Odenwa1d einig;e 
Baume mH GrianJUlosevirus g,egen Apf,elwtickler behandelt. Bed 5 Sprit2mng.en in 
Abstamlien von 14 Ta.gen wurden mit eiiner GeblasesprHze pro Baum j,eweHs 1 I 
eineT Vimssuspension mit 108 Viruslmpseln/ml appHzi:eirt. Pro Baum entspridlt 
dies .der Virusmen,ge, die raus eine,r vJ.rosen Apfelwrick1erlarve des lefate,n Sta
diums ,g,ewonnen werden ka,nn. Als Schutz ,giegen Ina�tivJ.,erung durch Sonnen
hld:11 W1UI1de 1 0/o Milchprulver zugesetzt. Die MortaHtat betilug idinekt nach die,r 
Spritziung 82-95 0/o, ,sank aber im Vedauf ider zwei Women bis ziur fo1genrden 
Brehanidlung •auf 42-53 0/o. Die Kontrolle der F1anggiirtel ergab eiine Reduk:t!ion 
der An2lahl Diapausel,arven pro Baum von dUJrchschrrittlich 19 bei unbehandelit 
auf O bJ..s 1 hei den viTusbehanrdel,ten Bauman. Der Anteil wurmiger Apfel bei 
der ·Ernt,e betrug bei den behandelt,en Baumen 4,5 °/o, beii de'T unbehandelten 
Konitrollen 14 0/o. Dies entspricht einer Befallsreduktion von 69 0/o. 

5.3. Biotechnologische Forschung zur Produktion insektenpathogener Viren 

(Groner, A., in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Biologie der TH Darm
stadt) 

Ziel dieses vom BMFT geforderten Projektes ist zunadlst die Massenproduktion 
der Kernpolyeder-Viren der Kohleule (Mamestra brassicae) als Modell fiir die 
im Sinne des Umweltschutzes erwiinschte Verfiigbarkeit spezifischer insekten
pathogener Viren zur Schadlingsbekampfung. Da dies nodl am besten iiber den 
lebeIJJden, spezifischen Wirt zu erreidlen ist, galten die ersten Bemiihungen der 
Entwicklung einer rationellen Massenzudlt (vgl. 2.1.). Zur Gesundhaltung der 
Zuchten wurden neue sanitare MaBnahmen entwickelt. Erganzend laufen Ver
suche, um durch Provokation verdeckte Virosen sidltbar zu madlen und durdl 
therapeutische MaBnahmen schwach infizierte Raupen zu behandeln, damit die 
Stammzucht gesund bleibt. 

6. Pilzkrankheiten von Schadinsekten

6.1. Infektionsversuche mit Metarrhizium anisopliae gegen den Gestreiften Blatt

randkafer (Sitona lineatus) (Miiller-Kog,ler, E., in Zusammena,rbeiit mit Stein, 
W., Univernitat Gi,eflen) 

In einem Gewachshausversuch waren 1972 Sporen von Metarrhizium anisopliae 

mit Dosierungen von 106
, 107 und 108/cm3 in Ertle gebradlt warden. Larven des 

Gestreiften Blattrandkafers gingen in diesem Boden in hohen Prozentsatzen -
abhangig von rder Sporendosierung - ein. Da die Zahl der keimfahigen M. ani
sopliae-Sporen nach Laborversuchen bis zum Friihjahr 1973 im Boden nur wenig 
abgenommen hatte, wurde dieser Stamm 1973 erneut fiir einen lnfektionsversuch 
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benutzt. Das Ergebnis war wieder gi.instig: die Sporendosierungen von 107 und 
108/cm3 •brachten etwa 60 bzw. 90 °/o Mortalitat der Larven. Eine Wiederholung 
des Versuches im nachsten Jahr soll die langanhaltende Wirkung des Pilzes im 
Boden erharten. 

6.2. Versudle zur Ermittlung virulenter Beauveria bassiana-Stamme gegeniiber 

Apfelwicklerraupen (Muller-Kogler, E.) 

Als Vorarbeit fi.ir eine mogliche spatere Anwendung von insektenpathogenen 
Pilzen zur Bekampfung des Apfelwicklers (Laspeyresia pomonella) waren von 
verpilzten Raupen zahlreiche Beauveria bassiana-Stamme isoliert worden. Ihre 
Laborprufung in vielen Serien ergab, daB sich unter 33 Stammen nur 3 hochviru
lente befanden, 13 im Test avirulente Ullld 17 mit mittlerer Virulenz. Folgever
suche mi.issen zeigen, ob die hochvirulenten Stamme, auch unter weniger gi.insti
gen Infektionsbedingungen (gering1ere Luftfeuchtigkeit) in ihrer Virulenz konstant 
und damit fi.ir Freilandversuche aussichtsreich sind. 

6.3. Arbeiten zur Taxonomie der Entomophthoraceen (Muller-Koglfl, E., in Zlll-

1sammenarbeit mit MacLeod, D. M., Insect Pathology Research Instiitut,e, 
Saru.11 Ste. Marie, Kanaid1a, 1Und Wikliing, N., Rothams1Jed Experimeilltal Stat�on, 
Harpenden, Eng,land) 

Diese Wichbige Grupp;e der inJsektenpathogenen Pilze W1Urde in bisher zwei Ver
offenHichung,en ,so behand!elt, daB die Erkennung und Unterscheidung !ihrier 
Alrten ermogliich1: und e;r1eichtert wird. Eine dnitte VeroffentHchung i.iber Arten 
m�t glockenform:ig,en Konidien w.ird vorbereitet. In vielen Fallen ist es nur nach 
solchen Vo!'arbeiten m6g1ich, auftretende En:tomophthoraceen s1icher zu bestim
men, somit ihre Wirkung auf Schaidinsekten abzuschatzen und gegebenenfalLs 
zu nllltz·en. 

6.4. Versuche zur Gewinnung und Keimung der Dauersporen insektenpathogener 

Entomophthoraceae (Groner, A. und Muller-Kogl,er, E.) 

Zur Bekampfung von Schadarthropoden sind eine Anzahl von insektenpathogenen 
Entomophthora-Arten deswegen beson:ders ·geeignet, weil sie enge Wirtsspektra 
besitzen und lagerfahige Dauersporen ausbilden, die ungunstige Witterungsbe
dingungen i.iberdauern konnen. Voraussetzung zur Nutzung dieser Pilze ist ein
mal die Massenproduktion von Dauersporen und zum anderen eine Methode, 
ihre Keimung zu einem bestimmten Zeitpunkt iluszulosen. Daher wurden Dauer
sporen von Entomophthora thaxteriana, die Blattlause haufig befallt, in Submers
kulturen gewonnen. Dabei konnte durch geeignete Auswahl der Nahrmedien 
eine Steigerung des Ertrages auf 120 OOO Dauersporen pro ml Nahrlosung erreicht 
werden. Bei den Versuchen zur Keimung der Dauersporen ,gelang es vorerst durch 
Einweichen und Enzymbehandlung Keimraten von etwa 10 bis 20 °/o zu erzielen. 

7. Applikation von Krankheitserregern zur Bekampfung von Schadarthropoden

Die fur cbiernische PfJan:zenschutzmittel .ernrbeitete Applikatio,nstechnik la.flt siich 
n,icht immer auf m:ikrobi•elle Prapararte i.ibertragen. Die im Laboratorium durch 
Biotests g-ewonnenen GrundJagen werden <im Feldv,ersuch i.iberpruft, mit dem 
Ziel, ei,ne den auszubr4ngenden Nutzorganrsmen ada,equate Applikationstechnik 
:zm entwickeln. 
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7.1. Bekampfung des Maisziinslers mit Bacillus thuringiensis (Langenbruch, G. A.) 
Mit groflziigiger Unterstiitzung des Pflarrzenschutzamtes Frankfurt und einer 
Saaten-Groflhandlung wurden im Hessischen Ried zwei Feldversuche mit kom
merziellen Bacillus-thuringiensis-Praparaten idurchgefuhrt. Sie dienten vor allem 
da:zu, optimale Ausbringungszeiten und Formulierungen zu finden. DaJbei wurden 
zwei amerikanische und ein franz•osisches Praparat untereinander und mit chemi
schen lnsektiziden verglichen. Es kamen in unterschiedHcher Aufwandmenge 
Spritzpulver (1 und 2 kg/ha) sowie Granulate (15 und 30 kg/ha) zur Anwendung. 
(Ausbringung einmal mit Hubschrauber, einmal mit Parzellengerat.) Die B.-thu
ringiensis-Praparate erbrachten mit einer LarvenmortaHtat von maximal 51 °/o 
noch nicht den Erfolg des chemischen Vergleichsmittels (72 0/o). Zwischen den ,ein
zelnen Fabrikaten zeigten sich nur geringfiigige Unterschiede. In der Wirkung 
entsprachen 15 kg/ha Granulat etwa 2 kg/ha Spritzpulver. Die doppelte Granulat
menge verbesserte idas Ergebnis nicht. Die Versuche werden fortgesetzt. 

7.2. Vernebelung von Bacillus-thuringiensis-Praparaten (Langenbruch, G. A.) 

Erste Versuche zur Vernebelung von kommerziellen Bacillus-thuringiensis-Pra

paraten mit einem Spezialgerat ergaben, dafl ider Bekampfungserfolg dem einer 
iiblichen Spritzung entspricht. Als Testobjekt wurde die Kohlschabe (Plutella
maculipennis) verwiandt. Die Untersuchurrgen werden weitergefuhrt. 

Institut iiir Getreide-, Olfrucbt- und Futterpflanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg 

Das lnstitut ihat neben s·einen Forschungsaufgaben (mit Unter,stiitzung ldurch die 
GFP) 680 Weiz·en-, Aegilops-, Agropyron-, Roggen-, Triticale-, Gersten- und Hia
ferarten, -sorten, -stamme und -herkiinfte auf Resi•stenz gegen Fufl-, Aihren- und 
Blattkrankheiten ,gepriift. Fur diese Resistenz- und spezielle Fungizidpriifungen 
wurde Pilzinfektionsmaterial im groflen hergestellt. Das meiste Material davon 
erhielten Saatzuchtfirmen, die Industrie, Pflanzenschutzamter und das Sortenamt 
Tystofte in Danemark, und zwar Cercosporella herpotrichoides fur eine Flache 
von 10 700 m2

, Ophiobolus graminis fur eine Flache von 550 m2
, Septoria nodorum

fur eine Flache von 6 120 m2 und Fusarium culmorum fur eine Flache von 3 200 
m2

• Auflerdem wurden zahlreiche Diagnosen und Auskiinfte iiber Pilzkrankheiten, 
Schadlinge und Hagelschaden an Getreide, Raps und Kulturgrasern erteilt. 

1. Krankheiten an Getreide

1.1. Ertragsuntersuchungen bei Anbau von Weizen nach Weizen (Mielke, H.) 

Neben dem in IGtzeberg laufenden progressiven Weizenmonokulturvensuch 
wuriden a:uch in der Prraxi,s Unter,s1uchungen iiber getreiderieiche Fruchtfol,g,en 
a:ngestellt. Wie hoch die Ertragsverluste in der Weizenmonokultur (Winterwe!i.-
2Jens0irte 'Diplomat') se1in konnen, zeigen die Ergebniss,e der Untersuchungien 
von 1970-1973 (nebensteheI1Jdie Tabelle) auf einem Betrieb ,in Ostho1stein. 

Ertragsvergleich zwiischen Weizen nach Weizen (Monokultur) und Weiz·en nach 
W1i.-Raps (Betriebsfruchtfolge) in dz/ha 
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W,eiz,en nach WJ.-Raps 
Weizen rnach Weiz,en 

Verruste .in °/o 

1970 

63 
46 

27 

1971 

55 
35 

36 

1972 

45 
26 

42 

1973 

54 
19 

65 

Der Winterweizen war im Anbau nach sich selbst sehr stark von Cercosporella 
herpotrichoides (Befallsgrad iiber 80 \)/o) und Ophiobolus graminis (Befallsgrad 
iiber 70 °/o) 1befallen. Der Weizen lagerte fast vollstandig. 

1.2. Unters:µchungen iiber .,Lagerweizen" in sogenannter guter Fruchtfolge 

(Mi'elke, H.) 

Auf ,einem Weti.zensch1ag in Ostholstein (W'interweizensorte 'Diplomat') wurde 
der Prag,e nachgegangen, ob und ,in Wlieweit Ertragisv,erluS'te bei L•a,gerweiz,en 
auftrarten, der nach Winterraps in sogenannter guter Fruchtfolge stand. Uber 
zwe·i Drittel des betreffenden Schliages wies lagerndien Weiz,en ;auf. 

Cereo-
Lage- sporella- Ertrag in Bestandesdichte TGK rung befall 

in °/o dz relativ Pfl./m2 relativ in g relativ 

Wi.-Weiz,en 
schwach (2) 55,9 63,2 100 549 100 42 100 
stark (8) 65,8 49,7 79 607 111 35 83 

Wfo a•us den Ergebrnissen der obenstehenden Tabelle zu ers,ehen ist, wurden beim 
1agemden Wedzen 21 °/o (13,5 d.z/ha) we.niger g;eerntet alis beim la,gerfrei,en Wei
zen des1selben Schla,g•es. 

1.3. Untersuchungen iiber Moglichkeiten einer chemischen Bekampfung der 

Fuflkrankheiten im Getreidebau (Mielke, H.) 

Die Teindenz z;um verstarkten W1eizenbau hat ,auch eine Zunahme der Getre.ide
krankheiben zur Fol,g,e. Die chemisdJ:e Bekampfung der Fu.Bkrankheiten hat da
durch eine grofier,e Bedeutung erlangt. Die diesjahrigen Untersuchungen, die in 
Bestandoo, in denen Weizen nach Weizen ang,ebaut war und in Weizenbes1tan
den mit koostlichen Infrektion1en durchgefiihrt wurden, ergaben, dafi neben Du 
Pont Benomyl noch weitere Fungi:oiide, di,e noch nicht zug,elcrssen s.ind, eine gute 
Wirkung gegen Cercosporella herpotrichoides gezeigt haben. Die Wirkung der 
gepriiften Fungiz'ide wurde durch eine CCC-Anwendung noch wesentlich erhoht. 

Be,i ,einem Anbau von Weizen I11ach W,eizen konnten auch <lurch den Einsatz von 
Fnngizi,den bei weitem nicht di,e Ertrage erreicht werden, wie sie bei Weizen 
nach Raps erzielt wo,rden sind. Es hat sich wrederholt g,ezeigt, dafi auch eine 
Fungizii,danwendung bei Anbau von Weizen nach Weizen ,einen siinnvoll durch
g,efiihrten Fruchtwechsel nicht ersetz,en kann. 
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1.4. Untersuchungen zur Resistenz von Getreidearten gegen Fu8-, ..i\hren- und 

Blattkrankheiten (Mi<elke, H. und Ktnoth, K.-E.) 

Mit Untersti.itzung durch rdie GFP wurden spezielle Fragen der Resistenz gegen 
folgende Erreger untersucht. 

1. Ophiobolus graminis 5. Rhynchosporium secalis

2. Cercosporella herpotrichoides 6. Septoria avenae
3. Septoria nodorum 7-. Helminthosporium gramineum

4. Fusarium culmorum 8. Helminthosporium sativum

Alle gepri.iften W.- und So.-Weizen sowie So.-Gersten und Triticale wurden von 
Cercosporella herpotrichoides befallen. Die Hafersorten erwiesen sidJ. gegeni.iber 
diesem Erreger als 11esistent. 

Mit Ausnahme von einer Wi.-Weizensorte zeigten alle Wi.- und So.-\Neizen 
einen starken Ophiobolusbefall, wahrend So.-Roggen und 3 Wildgersten eine 
geringe bis starke Anfalligkeit hatten. Die Hafersorten waren gegeni.iber Ophio

bolus graminis ebenfalls resistent. 

In den Septoria-Resistenzpri.ifungen zeigte nur Roggen eine geringe Anfalligkeit. 
Gegeniiber Fusarium culmorum erwiesen sich Agropyron caninum und A elon
gatum als weniger anfaHig. Zwn ersten Male wur1de lbeim Weiz.en eine durch 
Fusarium culmorum verursachte Blattdi.irre beob1achtet. 

Von Rhynchosporium secalis wurden alle gepriiften So.-Gersten ,befallen. 

In der Resistenzpriifung gegen Septoria avenae konnten erstmalig Ertrags
verluste an Hafersorten festgestellt werden, die durch diesen Erreger verursacht 
wurden. Am wenigsten wurden die fri.ihreifen Hafersorten geschadigt. 

Im vorigen Jahr wurden an einem So.-Gerstensortiiment eine Bliiteninfektion mit 
Helminthosporium gramineum durchgefi.ihrt. An 34 von 46 Sorten konnte in die
sem Jahr ein Helminthosporiumbefall festgestellt werden. Erstmalig wurde eine 
Resistenzpri.ifung gegen Helminthosporium sativum an So.-Gerste durchgefi.ihrt. 
Zwischen den Sorten traten Unterschiede in der Anfanigkeit auf. 

2. Untersuchungen iiber die wichtigsten Mais- und Rapskrankheiten und deren

Bekampfung

2.1. Erarbeitung von Methoden zur Priifung des Maises auf Resistenz gegen 

Krankheitserreger der Wurzel- und Stengelfaule sowie des Beulenbrandes 

(Kruger, W.) 

Im Bu[]des,g,eb1et wurde •emeut das Auft11eten der wiichtigsten Krankheiten beur
teilt und bedm Wurzel- und Stengelfaulekomplex cH:e verunsachenden Organis
men be1stimmt. 

Der Beulenbrarnd trat mit durchschn�ttlich 15 °/o Befal,l 1in der Rheinebene siidlich 
Fmnkfurt besonders stark auf. In di,es,em Gebi,et w.ar auch die Wurzelfaule ,etwas 
starkier als in den Vorjahren. 

kus den Wurz,eln wurden die Krankheitserreger etwa in derselben Menge wie 
im Durchschnitt der letzten Jahre isoliert. Fusarium culmorum, F. oxysporum 
und F. equiseti wu11den haufiger, F. moniliforme und Aureobasidium bolleyi 

weniger gefunden. Auch die Stengelfauleerreger wurden in etwa der selben 
Menge wie in den friiheren Jahren isoHert. F. culmorum herrsdJ.te mit einem 
45 °/oigen Anteil am Pilzspektrum vor. Es folgte F. moniliforme mit 25 °/o. 
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Nam einer kiinstlidJ.,en Infektion der Maisstengel mit Fusariumarten (F. cul
morum, F. moniliiorme, F. moniliforme var. subglutinans, F. graminearum, F. 

equiseti) wurde festgestellt, dafl verschiedene Maisl<inien und auch die Hybriden 
iihnlich auf den Befall durch die verschiedenen Arten reagieren. Ausnahmen 
waren unbedeutend. Die Frnge des Befallsgrndes durch verschiedene Fusarium
arten ist fiir die Priifung von Maislinien auf Resistenz wichtig, wenn ein natiir
licher Befall stattgefunden hat. 
Bei der Beurteilung 1der HybrJdoo. auf Resistenz gegen rdie Wurzelfiiule wurde 
beobachtet, dafl Unterschiede lin der Anfiilligkeit der Hybridien weniger deutlich 
hervortmten ,a1's gegeniiber d<er Stengelfiiule. 
Beti. weiteren Versuchen wurde der Einflufl von Ackerbaumaflnahmen auf die 
StengeJfiiu!e ed.aflt. Rleihenabstand und Standweite in der Reihe ( = Anzahl Pflan
zen/m2) hatten un1ersc:hi,edlliche Wirkun,gen. Dichter,e Bestande wa11en allgemein 
starker befialLen als locker stehende, weiter Reihenabstand (z. B. 80 c m) vermin
dierte rden Befall. Auch 1der Einflufl von Giille- und Kalidiingung wurde unter
sucht. Kalddiin,gung war posittiv, wiihrnnd der Einflufl von Giill.e Jahres1schwan
kungen unteirla.g. 

2.2. Einflufl der Saatgutaufbereitung und der Ernte auf die SaatgutqualiUit 

(Kruger, W.) 

T1iefe Temperaturen im Friihjahr nach der Aussaat bedingen infoige Sa,at- und 
Kei:mli1ngsfiiulen oft ,einen liickigen Bestand. Handelsiibliche Hybridmai1s1saat 
wu11dle runter waTIDen und kalten (Kiiltetest) Bedingungen im Laboratorium und 
im Freiliand gepiriift. Dabei zeigte ·sich, daB unter den erschwerten Keimbedlin
grungen des Kiiltetestes und im Frei.land mehrere Saatherkiinfte n:icht d·en An
�ord1ert11ngen entsprachen, obwohl die zertifizi,erte Keimfiihigkeit der Sa·at ,s.ehr 
gut war. - Berlzmitt,el md1deTten di-e negative Wirkung der Kalte, konnten diese 
a1ber nicht v611ig beheben. Von den Beizmitteln wurde du:rch TMTD unrd Captan 
die Keimung mehr ,erhoht •tmd dler Faulegrad starker verr.ingert als. durch Queck
silberpriipar.ate. 
Eiine Mehrfiachbehandlung gebeizter Saat mit ,,Mesurol" gegen Krahenfrafl, 
,,Hirlane" gegen Fritfliegen oder mit ,,Mesurol" und ,,Birlane" wi:rkt auf di:e 
Kieiimung, das Gewicht und die Lange der Keimlinge unterschiiedlich. Durch ,,Bir
lane" und ·des.sen Kombination mit ,,Mesurol" wuTde bei e,inigen Sorten vor 
allem d1a,s Keimling1s.ge•wicht verm.i.ndert. ,,Mesurol" alleiin wirkt nkht negativ. 

2.3. Untersuchungen iiber die Biologie und Bekampfung des Rapskrebses 
(Kruger, W.) 

Der EiinfluB mehrerer Umweltfaktoren auf die Bildung der Apothezien UJnd das 
.Aiussch1eudern der Ascosporen wurde gepriift. Temperaturen von +7 bLs +12° C 
im Friihjahr lieBen den hochsten Prozentsatz SkleroHen keimen. Bei tiefen Tem
peraturen verzogerte sich die Apothezienbildung. Bei hohen Tempernturen und 
geringen Niederschlag·en im Mai/Juni trocknen die Apothezien im FI'eHand ein 
und scheiden dann a1s fafek1Jionsquelle aus. Weiterhin vermindern •starke oder 
ha,ufige Niederschlage dais Inokulumpotenllial, weil die Ascosporen in die R,e
g,entropfen ,diffundieren, dlie sich auf den Apothezien befinden. Wenn diese 
Tropfen auf den Boden fallen, befindet sich somit eine Meng·e Sporen in ihnen 
und ,geht a1's Infektionsquelle verlor,en. Eine Prognose iiber die zu erwartende 
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KrankheH?sinbensi;tat 1ist bectingt moghch. Langanhaltend,e ttefe Temperaturen im 
Fruhjahir, haiufo.ge und srtlarke Niederschlage von Mitte Mai bis Mittie Jund oder 
trock>ene m1Jd wiarme Period:en in der erwahnten Zeit verringem den Befall. 

Eins1atz von Kalkstickstoff kann ,auch bei epiodemischem Auftreten •der Krn.nkhe.it 
diese ibetrach:tlich vermindern. Ein1e Verwendung di-eS1es DungeI1S kann ,somit 
allgemein empfohlen werden. Die Wirkung des KalkS'bick:stoffe1s (etwa 4-6 dz/ha) 
schednt hauptsachlich fongis,tatisch ZJu sein. Die dadurch bedingte Keimv,erzog·e
rung halt einig,e Monate am, ·so daB -auch spat keimende SkJ-erotien lmine Inf.ek
tionsquel1e mehr darstellen. Die bei Raps verwendeten Unkrautmittel ,.Buti•san", 
,.Nata", ,.mancolian", ,.Laisso" und ,.Avadex" bee1influBten die Sklerotienkeimung 
dagegen .ruicht. 

Der EinflruB der Bestan:des,dichlle ,auf den Rapskrebsbef.all war unterschioedlich urud 
scheint von den W,itten.1Jngsbedi'l1Jgungen 1abhangig zu ·sein, •so daB z. Z. noch
keine aillgemeinen Empfehlungen ,gegeben wevden konnen. 

3. Krankheiten an Futter- und Rasengrasern

3.1. Vorkommen und Verbreitung pathogener Pilze an Futter- und Rasengrasern 

(Teuteberg, A.) 

Diie Untevsuch:1mgen ii.her Vorkommen, Verbreitung und wiirtschaftliche Bedeu
tru,ng ,dier ,an Futter- und Rasengrasern vmkommenden pathogenen Pilze wuvden 
fortg,esetzt, mruBten sich im Berichtsjahr aber mehr ia.uf den norddeu1lschen Raum
beschranken. Beobachtung,en be,sonders Jn Zuchtgarten und Versuchsanlag1en 
zeigten ortlich starkeres Auftreten von Drechslera paae (Helminthasparium 
vagans) an Paa pratensis sowie Drechslera dictyaides an Festuca pratensis. 
AuBerdem wurden haufig beobachtet: Carticium fuciforme besonders in Rasen
anlagen an Festuca rubra, Heterosparium phlei an Phleum spp., Mastigasparium 
rubricasum an Dactylis glomerata, Puccinia paae-nemaralis an Paa pratensis 

und Puccinia caronata an Lalium perenne. Bemerkenswert ist ein verbredtetes 
Auftreten von Fusarium spp. (besonders F. nivale) in Rasenanlagen im Herbst. 
Ferner waren in Rasenflachen sehr haufig Hexenringe (hauptsachlich Marasmius 
areades) anzutreffen. Nach den bisherigen Beobachtungen kommt neben Rost
pilzen (Puccinia caronata und P. paae-nemaralis) den Schaderregern Drechlera 

paae vor allem in Rasenanlagen und Fusarium spp. (F. nivale, F. culmarum) an 
Futter- und Rasengrasern gr613ere Beideutung zu. 

3.2. Untersuchungen iiber Blattfleckenerreger der Wiesenrispe (Teuteberg, A.) 

Die Untersuchungen der 1971 von blattfleckenkranken Pflanzen der Wiesenrispe 
(Paa pratensis) gewonnenen Pilzisalate wuvden im Berichtsjahr albgeschlassen. 
Die Erhebung war durchgefiihrt warden, um einen Uberblick ii.her wichtige 
Schaderreger dieses wertvollen Futter- und Rasengrases zu erhalten. Allgemein 
verbreitet war Drechslera paae (Helminthasparium vagans), ein Erreger, der an 
alien 13 untersuchten Standorten der Bundesrepublik Deutschland auftrat und in 
ea. 96 °/o der Proben (Probenzahl = 99) vorhanden war. Dagegen konnten die 
sich in Infektionsversuchen ebenfalls als pathogen zeigenden Pilze Septaria 
audemansii un!d Phama spp. nur an 5 bzw. 2 Standorten in zusammen 13 0/o der 
Proben nachgewies·en werden. 
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Nach den bisherigen Beobachtungen sind in der Bundesrepublik Deutschland 
Drechslera poae, Puccinia poae-nemoralis und auch Erysiphe graminis die wich
tigsten Blattkrankheiten an Poa pratensis. Befall mit D. poae kann zur vol'ligen 
Zerstorung der Grasnarbe in Ra:senanlagen fiihren. 

4. Entomologische Forschungsthemen

4.1. Entwicklung einer integrierten Bekampfung der wichtigsten Rapsschadlinge 

(Schiibte, F.) 

Das im AnscMuB an Untersuchungen zur Populationsdynamik der drei wicht:ig
sten Rapsschadlinge (Dasyneura brassicae, Ceuthorynchus assimilis und Meli

gethes aeneus) entwickeHe Verfahren, die Massenvermehrung der Schadiinge 
durch einjahrige Unter·brechung des Winterrapsanbaues ·zu unterbilllden, konnte 

in Zusammenarbeit mit Brederlow (Pflanzenschrutzamt Oldenburg) im 800 ha 
grofien VersudJ.sgebiet fortgefiihrt werden. Fiir die KohlsdJ.otenmiicke liefi sich 
hierbei sicher erkennen, dafi in dem Versuchsgebiet, in dem 1973 kein Winter
raps stand, die Populationsdichte auf den 34. Teil der Dichte des Vergleichs
gebietes abgesunken war, obschon hier die Miicke wahrend der Bliitezeit durch 
ein bzw. durch zwei Behandlungen mit Insektiziiden bekampft warden war, und 
obschon die Populationsdichte in dem Jahr vorher fast genau auf gleicher Hohe 
gelegen hatte. Auch die Populationsdichte des Kohlschotenriifllers ist mit grofler 
Wahrscheinlichkeit drastisch gesenkt warden. Aber dieser Befund und die bis
herigen Hinweise, dafi die Populationsdichte des Rapsglanzkafers nur ma.Big 
reduziert warden ist, sind infolge methodischer Schwierigkeiten noch nicht ge
niigend gesichert. Es ist aber zu hoffen, dafi diese Ergebnisse durch die 1974 
anlaufenden Untersuchungen im Rahmen des Umweltschutzprogrammes noch 
geklart wePden konnen. 

4.2. Untersuchungen zur Populationsdynamik der W eizengallmiicken 

(Schutte, F. und Basedow, Th.) 

Die Entwicklung der seit dem Sommer 1969 in idrei teilisolierten Gebieten unter
smchte,n Wedz,engallmiickenpopulationen wurde weiter verfolgt, um d!1e Ursachen 
der Populia:tionsdynamik zu klaren und Ansaitzpunkte fiir <eine g,ezielte Bekamp
fung Zl\l fiin<len. Nach!dem in den vorausgeg,ange,nen JahPen eine Zunahme der 
Popula:tionsdichte fast a1usisch1iefllich bei der Gelben Weizengallmiicke beobach
tet worden war, konnte im Berichbsjahr auch bei der Orangeroten W·eizenga,11-
miicke eine Vermehrung, und zwar eine V.e1rdopplung fest,g,estellt werden. 

Mit dem Zd,el, einige aufg,etr,et�me Anderungen ,der Populationsdichte ursadJ.lich 
zu klaren, wurden Unter-suchungen zur Hohe der Wintermortalitat, zum Paraisi
tierungsgrad der Weizengallmiickenlarven, zur Migration und Befallsverteilung 
sowi,e zum Binflufl der Bodenrauber auf die Larvendichte beim Eindningen in den 
Boden ,d<urchgefiihrt. Be•sonder,e Aufmerks,amkeit galit dem zeitlichen Zusammen
treffen des Miickenf1luges mit dem Ahrenschi>eben des W,eizens unter Beriick
sichtigiung der Wiitteirungsbedingiungen im Friihsommer. Die UntersudJ.ungen er
gaben, dafi eine Zunahme der Populations,d,ichte d,ann eintritt, wenn einmal der 
Proz,entsa;tz der ·schliipfenden Miicken hoch •i<st und wenn zum andieren das 
Schliipfen ,gut mit dem Ahrenschieben des Weizens zus•ammentrifft. Beide Fak
toren korreJi,eren mit der Niederschlagsmenge im Mai. Dieser Befund wmde 
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diurch Zuchtve'l1S1uche 1m lJabor experimentell unterbaut. Es konnte gezeigt wer
den, idiaB <lurch :zieitHch uruterschlied1iches Befeuchten der Zuchberde sowohl der 
Prozenbsatz tder ,sdlliipfenden Mucken als aiuch der Zeitpunkt des Schltipfens 
beeinfluflt werden. 

Di,e .Aiuswertun,g von nunmehr siebenjahrigen Viersuchen zur Anfalligkeit ver
schiiedener Winterw,e.izensortern. z,ei,gten fur einige Sorten deutliche Unterschiede. 
DLe Sor:te 'Jub:Har· erwie1s sd.ch fur die Gelbe Weizengallmtick.e als be•sonders
ainfailllig, wahrnnd di,e Sorte 'Farino' karum befallen wiu11de. Obschon es auffallig 
i'Stt, daB in dem Untersuchung,sgebi,et mit ,diem starkJSten Auftreten der Gelben 
Wei2ienga1lmilck.e fa.s.t oaruStschHeBlich die Sorte 'Jubilar' angebaut w1ude, la.flt 
s!ich hieraus <loch nicht ID!it g·entigender Sicherheit folgern, daB die Bevorzugung 
di1e,s,er S011te aUeLn zru dier Anreicherung diieser Art g.efiihrt hat. 

4.3. Die Siedlungsdidlte rauberischer Arthropoden der Bodenoberfladle im land
wirtsdlaftlichen Bereich (Sdliltte, F. und Basedow, Th., in Zusammenarbeit 
mit ider Arbe.it:Sigruppe ,,Integrated control in oereals" der Organisation 
linternationale de lubte biologique contre les animaux ,et les plantes nuisibles) 

Das Zi,el dieiser Uniters:uchrungien ist eiinerseits e>ine Bestandsaufnahme der auf 
der Bodenoberflache der Acker lebenden Raubarthropoden, ande.rerseits eine 
Abschatzu.ng der Wirkung von groflflachigen lnsektizlideinsatz,en auf diese Niitz
liinge. Alis reprasentativie •1md wichtige Tiergruppe WUJTden dJie Laufkafer ausge
wah1t. Ihre Aktd.vitatsidJichte wird mittels einheitlicher Bodenfallen ermittelt. 
E'11gamJend w!i.rtd d1ie Dichte mit der Quadratmethode bestimmt. Um zuktinftige 
Entwlicklungistendenz•en in ,die Ergebrrios·s1e miit ·einzuschlieB,en und um eine Ver
fi:i.!1schun,g der Ergeibniss,e du:rch Zuwanderung von Tieren auszuschlieB·en, werden 
me Unte11suchU!ll,g,en auf mindestens 5 ha, m6iglimst 10 ha g110Ben Getre.idefeldern 
durchgefilhrt. 

Im Brericht:sjahr konnrt:en Daten von 5 StJationen dn d1er Bundesr,epublik Deutsch-
1and ,sowie von je ei'ner Stabion in Da:nema:rk, Holland und Schweden gewonnen 
werd,en. S0we1it die Fang,ergebrn.!i.ss,e s'ich be11eits auswerten Hellen, ze'igten s'ich 
starkie Untenschiede in qualitativer und quan,tita,biver Hinsicht. Im ganzen war 
aber ,eilJl!e erntaunl!ich hoh:e Siedlungsdichte der Laufkaf,er zu verz.cichnen. Der 
dezim1ererudie EinfluB von g;roflflachig aus·g,ebrachten InsektJiziden scheint nach 
den b�shefi.g,en Versuchen um so gravderender zu sein, je frtiher im Sommer die 
Behandlung ,erfolgte. 

5. Allgemeine pflanzenschutzlidle Aufgaben im landwirtschaftlichen Bereich

5.1. Arbeiten zur Umstellung des Meldewesens auf EDV (Schutte, F.) 

Es wa•r das Ziiel, fur di,e Erfassu.ng der Scha,dorganismoo landwJrtschaftlicher 
KiuUurpflanz,en einfache, eiinhiei,tl!iche Schemata zu entwick.eJn, die von den Pflan
zensdrutztedmikem an,gewandt werden konnen und eine objektJive Erfassung 
ermogiMchen. Fur da·s Vorhaben war vw allem e11schwerend, daB bei zoolog,ischen 
Schaido11gianismen ·die Rander der Felder haufig starker befallen werden a1s der 
zentralie Teil. Da sowohl sehr ortstreue als a,uch flugtuchtig,e Schadlinge zu er
faissen siTud U[}jd die Eindrting1Ji.ef,e bzw. der AbfaJJ der Schaden vom Rand zur 
Mitt,e hiin von der Flug- und Orienbierung,sleistung der Schadlinge abhangig i,st, 
Ill!U&te dais Verfahren ,dJiesen Gegebenheiten g,erecht we11den. Daruber hinaus wiar 
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Z'll beriicksdchti,g;en, dafi ,das V:erhiHtnJi1s zwischen den bef.alleTI!en R1aTIJdflachen 
um1d den unlbefaUen:en zentr1alen Teilen auch van der Grofie der jeweilig,en Felder 
abha:ngig ·iist. AlLe diesie Momenie we:r<den beriicksiichti,gt, wenn man die ersite 
�onirollstelle 15 m vom Rand und al1e weiteren in EnUernungen van jeweilis 
50 m '.llum F1eldinnern hin leg·t. Drnbei ·ist die Zahl der Kontrollstellen van der 
Grofie ider .Fe1der abhangig, so dafi bi:s Z'll 5 ha 1, bi1s zu 13 ha 2, bis zu 25 ha 3 
Uilid biis :zJU 45 ha 4 KontroHSJteUen notwendiig sind. Nach diem Eintwrnrf dfosre,s 
g11undsat'.llliichen Schema·s wurden fiir di1e 12 wich:tigs·ten mykolog;isch,en um 
entomolog1schen Schadorganismen sowi,e fiir eiinen Ma;iisschadli,ng Richilinlien 
fiir di<e Erfia-ssung der Populationsdichte und der Schaden sowie anderer BegLeit
symptome ,erstellt. Dais al1gemeine Schema, dde spez,ieJlen Richilinien und ein z:u 
Erfos,smng d!er Daten entwor£ener Meldebogen wurrden den Pflanzenschutzamtem 
Z'Ur Erprobung iiberlassen. Nach der noch aJUssitehenden Ausweriung dieser Daten 
solLen die vorl.iegrend·en R1icrutlinien verlYes,s,ert uoo w,eitere fiir andere Schad
organilSIIl.,en ,entwmfen werden. 

Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
in Munster mit Auflenstelle Elsdorf 

In Amtshilfe fiir das Bundessortenamt wurden unier Mitwirkung mehrerer Pflan
zenschutzdienststeUen 40 Kartoffe'lsorten auf Resistenz gegenuber dem Kar
toffelnematoden (Heterodera rostochiensis) ·gepriift. 17 Sorten wurden als resi
stent g·egeniiber dem Pathotyp A anerkannt. Eine Sorte erhielt das Resistenzattest 
fiir den Pathotyp A und die Population ,,Harmerz". 

1. Taxonomie und Verbreitung pflanzenschadlicher Nematoden

1.1. Untersuchungen zur Systematik der Tylenchorhynchen (Stiurhan, D.) 

Die 29 bisher aus Deutschland rbekannten Tylenchorhynchus-Arten (davon 5 noch 
unbeschrieben) waren nach Errichtung mehrerer neuer Gattungen wie folgt ein
Z'llgruppieren: 10 Arten verbleiben bei Tylenchorhynchus, 16 kommen zu Merli
nius, 2 zu Quinisulc ius und 1 Art zu Paratrophurus. Eine vergleichende Unter
suchung taxonomisch wichtiger Merkmale (Seitenlinien, Deiriden, Spicula, Gu
bernaculum, Lippenregion, Oesophagusstruktur usw.) zeigte, dafi die derzeitige 
Einteilung in Tylenchorhynchinae und Merliniinae mit insgesamt 6 Gattungen 
unbefriedigend ist. Etliche Arten, darunter ,einige noch unbeschriebene Formen 
aus Deutschland und dem Iran, weisen intermediare Merkmalskombinationen 
auf. 

1.2. Untersuchungen Uber die Bestimmung der Artzugehorigkeit bei Heterodera-
Arten (Wouts, W. M.) 

Larven von bisher 10 verschiedenen Heterodera-Arten wurden aus verseuchtem 
Boden extrahiert und fixiert. Nach der Praparation wurden an 20 Larven je 
Population 25 Merkmale ,gemessen. Kopf und Schwanz wurden fiir Vergleichs
zwecke gezeichnet. Die Erge1bnisse zeigen, dafi bei mehreren Arten ,eine Bestim
mung auf Grund der Larven moglich ist. Die Gesamtlange, die Korperbreite, 
die Entfernung van Medianbulbus, Hemizonid und Genitalprimordium zum Kopf
ende, die Stachel- und Schwanzlange sowie die Schwanz- und Kopfform dienen 
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dabei als wichtigste Unterscheidungsmerkmale. Die Untersuchungen werden 
weitergefi.ihrt. 

1.3. Ein vereinfachter Weg zur Bestimmung von Heterodera pallida 

(Rumpenhornt, H. J.) 

Wie di:e Untersuchungen 1972 gezeigt haben, tritt H. pallida auch in der Bundes
republik starker .auf ,als brsher ang,enommen wuride. W-egen der Gefahrlichkeit 
dieses Schadlings ist es angebracht, daB auch die einzelnen Pflanzenschutz
dienststellen die Artbestimmung vornehmen konnen. Auf die i:m Vergleich zu 
H. rostochiensis anders verlaufende Zystenverfarbung wurden schon Im Jahres
bericht 1972 hingewiesen. Zur Bestimmung sin!d nur einige relativ einfache
Messungen an 12-Larven durchzufi.i.hren.

Durchschnittswerte von 12-Larven von H. rostochiensis und H. pallida: 

Korperlang·e 
Stachellange (nur mit 01-Immers.) 
Me,dianbulbus - Exkretionsporus 
Genitalprimordium - Vordernnde 

H. pallida H. rostochiensis

485 ± 23 468 ± 20 µm
21.5 ± 0,8 23,5 ± 0,9 µm
36 ± 3,1 31 ± 2,5 µm 

265 245 µm 

Ein weiteres Merkmal ist die Form der Stachelkni:ipfe. Sie sind bei H. pallida 

starker nach vorn gerichtet und wirken insgesamt gr6Ber. Die nach vorne ge
zogenen Stachelkni:ipfe sind jedoch nicht bei allen Individuen deutlich zu sehen. 

1.4. Untersuchungen Uber innerartliche VariabiliUi.t bei Nematoden (Stu:rhan, D.) 

Zur Klarung des Problems innerartlicher Variabilitat der Wirtsspezifitat bei 
pflanzenparasitaren Nematoden wurden weitere Untersuchungen bei Ditylenchus 

dipsaci durchgefi.ihrt. Es konnte nachgewiesen we11den, daB sich ,,Feldpopulatio
nen" aus zahlreichen unterschiedlichen Gentypen zusammensetzen und Hetero
zygotie hinsichtlich vieler Pathogenitatsmerkmale verbreitet vorkommt. Durch 
Selektion wird mit zunehmender Homozygotie der Wirtspflanzenkreis eingeengt. 
GleichzeiUg konnen dabei jedoch rezessive und zuvor kryptisch gebliebene 
Merkmale in Erscheinung treten. Durch kontinuierliche, langjahrige Selektion auf 
einer einzigen Pflanzenart kommt es nicht zum Verlust der meisten ,,selektions
neutralen" parasitaren Fahigkeiten und damit zur Herausbildung hochspeziali
sierter biologischer Rassen. 

1.5. Untersuchungen Uber Vorkommen und Verbreitung pflanzenparasitarer 

Nematoden in Deutschland (Sturhan, D.) 

Unter den fi.ir Deutschland erstmals nachgewiesenen Nematoden sind besonders 
die pflanzenparasitaren Arten Trichodorus variopapillatus und Meloidogyne 

ardenensis hervorzuheben. Es sind damit aus der Bundesrepublik bisher 11 
Trichodorus-Arten (einschlieBlich e:iner noch unbeschriebenen Art der pachy

dermus-Gruppe) und 7 Arten von Wurzelgallenalchen, darunter 3 Freilandarten, 
bekannt. Fi.i.r Meloidogyne naasi und Sphaeronema sp. wu11den weit!ere Fundor,te 
ermittelt. 

1.6. Untersuchungen Uber das Vorkommen pflanzenparasitarer Nematoden in 

ursprUnglichen und kultivierten Hochmooren (Weischer, B.) 

An mehreren ,de,utschen Hochmooren wuride che Nematodenfauna der ur.spri.i.ng
lichen Zone und der a:ngrenzenden k,ultivierten Flachen unter Beri.i.cksiichti,gung 
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der ve11scl11iedenen Abtorflstufen untersucht. Im wachsenden Moor konnten keine 
Pflanz,enparnsitJen festtgiestie11t w,ellden. Auch dire friiher haufig,e Buchweizen
brandkuilitJur hat hier nicht zu e'iner AnSii,edlung von pflanzenscha,digenden Ne
matoden gehihrt. Ebenso konnten nach dem Abtregen des er,sten Stiches d,ann 
kieine Phytonematoden festgestellt werden, wenn ,cliie chem:i1sch-physikalischen 
Vierha,L1:rus's,e d<enen ,eines inta:kten Moores en1:sprachen, und die Oberflache von 
eirner 1natiirHchen Hochmoorflora wiederbesiedelt war. In ,entwa.sserten Moorien 
mit V·era:nderteir Pf1anz,endeck,e - eintweder durch Anflug von Unkra.utern oder 
durch An1I.agie von Gri.in- bzw. Ackerlailld - fiirn1en sich da,gegen pflanze.nischa.di
gende Nematoden z. T. in hohen Populationsdichten. Dieser Befund ist von groBer 
praktischer :B.edeuilung, ,da 1immer weni·ger in!Jakte Hochmoorfla.ch,en zur V1erfii
gung stehen und in z1unehmenderrn MaB,e auf Torf sitehende Griinlandflachen zur 
Torf,gewinnunig herang·ezog,en werdien. Dadrurch konnen dann .scha.dliche Nema
tod,en .i.n den Handelsct:orf gelang,en. 

1.7. Untersudmngen iiber das Vorkommen von virusiibertragenden Nematoden 

in tiirkisdlen Weinbergen (W,eischer, B., in Zusammenarbeit mit Arin<;, Y., 
Bomov,a/Tiir kei) 

150 Proben fixierten Materials aus Weinbergen im Gebiet von Izmir/Tiirkei 
wurden auf das Vorkommen von Longidorus und Xiphinema untersucht. Am 
weitaus ha.ufigsten war X. mediterraneum (in 51 0/o der Proben), was den Ver
haltnissen im iibrigen Mittelmeerraum entspricht. In der Bundesrepublik Deutsch
land kommt diese Art nur garrz vereirrzelt vor. X. index, die wegen der Uber
tragung des grapevine fan1'eaf-Virus wichtigste Art im Weinbau, war in 17 0/o 
der Prolben vertreten. Die Zusammenhange zwischen der Verbreitung dieses 
Virus und von X. index in der Tiirkei sind noch nicht ausreichend untersucht. 
In der Bundesrepublik Deutschland ist das Auftr.eten von X. index immer mit 
dem Vorkommen des fanleaf-Virus verbunden. X. italiae, eine auf Gebiete mit 
warmem Klima beschra.nkte Nematodenart des Mittelmeerbeckens wurde in 8 °/o 
der Proben gefunden. Diese Nematoden konnen ebenfalls das fanleaf-Virus 
iibertragen. Drei weitere Arten, X. ingens, X. pyrenaicum und X. turcicum, 

kamen nur in einzelnen Proben vor. 
Vertreter der Gattung Longidorus, die in Mitteleuropa weit verbreitet ist, konn
ten in den tiirkischen Proben nur vereinzelt festgestellt werden. 

2. Biologie und Bekampfung zysten- und gallenbildender Nematoden

2.1. Versuche zur Bekampfung von Heterodera-Arten mit systemisdl wirkenden 
Substanzen (Steiudel, W. und Thielemann, R.) 

Heterodera schachtii: Feldversuche wurden mit einer Neuformulierung von Te
mik mit Kohlenstaubumhiillung durchgefiihrt, die sich als wesentlich rieselfa.hi
ger als das alte Granulat erwies und in der Wirkung diesem gleichwertig war. 
Vydate als Spritzmittel (2,5 1 AS/ha) 8 Wochen nach der Saat zeigte keine Wir
kung fan Vergleich zu Aldicarb. Hohere Aufwandmengen, zu verschiedenen 
Terminen auf die Pflanzen gespritzt, hemmten zwar die Vermehrung von H.

schachtii, schadigten aber die Pflanzen entsprechend der Menge des Praparates. 
Vydate-Granulat (5-10 kg AS/ha) ,beeinfluBte zwar die Vermehrung von H.

schachtii nicht signifikant, ergab aber doch Mehrertra.ge an Ruben und Zucker, 
die etwa in der gleichen Hohe lagen wie nach Anwendung von Aldic arb (5 kg 
AS/ha). 
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Heterodera avenae: Gewachshausversuche mit Vydate als Spritzmittel zu ver
schiedenen Terminen nach dem Auflaufen der Versuchspflanzen ergaben eine 
sehr beachtliche Senkung des Befalls mit frischen Zysten ohne sichtbare Scha
.digung des Hafers. Die Versuche sollen im kommenden Jahr im Freiland fort
ges'etzt werden. 

2.2. Untersuchungen iiber den Einflu6 von Griindiingungspflanzen auf 

Heterodera-Arten (Thielemann, R.) 

Die in der Praxis vertretene Ansicht, daB Anbau von Olrettich oder Gelbsenf als 
Zwischenfrucht den Befall mit Heterodera schachtii einschrankt, kann nach mehr
jahri-gen Feldversuchen auf dem Elsdorfer Versuchsfe1d nicht mehr als allgemein 
giiltig betrachtet werden. Je nadl. Witterung konnte sich vor allem bei Aussaat 
im Juli an den Wurzeln von Olrettich und Gelbsenf eine nahezu gleichstarke 
Population entwickeln wie an Raps. Moglicherweise ist die Probenahme wegen 
der unterschiedlichen Wurzelausbi'ldung wichtig. GefaBversuche im Gewachs
haus zeigten, daB bei Olrettich und Gelbsenf in den oberen 15 cm Boden kaum 
Zysten auftraten, diese aber gehauft im Bere'ich von 15-30 cm Tiefe zu finden 
waren. An Raps dagegen waren praktisch alle Zysten im oberen Bodenbereich 
zu finden. 

2.3. Versuche zur Populationsdynamik und zum Auftreten biologischer Rassen 
von Heterodera avenae bei Daueranbau anfalliger und resistenter Getreide

sorten (Steudel, W. und Rurnpenhor,st, H. J.) 

Der seit Jahren auf dem rnit H. avenue verseuchten Teil des Versuchsfeldes in 
Munster laufende Versuch mit Daueranbau von anfalligem und resistentem 
Hafer sowie dem Einsatz von Aldicarb (5 kg AS/ha) wurde weit:ergefiihrt. Im 
Versuchsjahr wurden entsprechend dem geringem Vorbefall geringere Ertrags
verluste bei anfalligem Hafer auf Sandlboden beobachtet. H. avenue hat sich 
infolge giinstiger Bedingungen sehr stark an .,Flamingskrone" vermehrt. Der 
Befall an Silva und den mit Aldicarb be handelten Parzellen ist dagegen weiter 
zuriickgegangen, so daB sich nach AbschluB des Versuches im Herbst 1973 fol
gender mittlerer Befall ergab: 

Versuchsglied 

a Lehm 
Flamingskrone 

Silva 

b Sand 
Flamingskrone 

Silva 
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+ Aldicarb

+ Aldicarb

+ Aldicarb

+ Aldicarb

Zahl der 
lebensfahigen 

Zysten Eier und Larven
je 100 ml Boden am 15. 8. 1973 

47,1 3 510 

20,8 165 
9,3 74 

11,3 55 

10,5 7 818 
32,8 268 
21,8 366 
20,9 81 



3. Biologie und Bekampfung wandemder Wurzelnematoden einscbliefllicb der
Virusiibertrager

3.1. Versudle zur Bekampfung von virusiibertragenden Nematoden in Rebsdlulen 

(Weischer, B., in Zusammenarbeit mit Gartel, W. und Stellmach, G., vom 
Institut fur Rebenkrankheiten) 

Die V-ersuche mit pflanzenvertraglichen Mitteln konnten im Berichtsjahr nicht 
ausgewertet werde:o., da die Praparate wegen der Friihjahr-strockenheit im Unter
suchungsgebiet ihre Wirkung nicht entfalten konnten. In einer Rebschule auf 
alluvialem Sandboden wurde ein Versuch zur Ausbreitung von Ditrapex im 
Boden bei Ausbringung in verschiedene Tiefen durchgefiihrt. Bei einer Au£.· 
wandmenge von 150 ml/m2 wurden die Nematoden unabhangig von der Aus
bringungstiefe im gesamten untersuchten Bereich (0-80 cm Tiefe) nahezu voll
standig abgetotet. Dagegen zeigte sich bei 100 ml/m2 vor allem bei Paratylenchus 
und Pratylenchus eine deutliche Zonierung. Wurde das Mittel z. B. in 35 cm Tiefe 
ausgebracht, war die Entseuchung im Bereich von 20-40 cm gut, doch iiber
lebten oberhalb und unterhalb dieser Zone zahlreiche Nematoden. 

3.2. Untersuchungen zur Biologie virusiibertragender Tridlodoren 

(Reepmeyer, H.) 

In Gewachshausversuchen bei konstanter Temperatur wurden Poa annua, Myoso

tis intermedia, Erodium cicutarium und Stellaria media auf ihre Eignung als 
Wirtspflanze von Trichodorus similis gepriift. Diese Unkrauter sind auf der fiir 
die Feldversuche mit Trichodorus und dem rattle-Virus benutzten Flache haufig 
vertreten. Bei der ersten Auswertung, acht Wochen nach Zusatz der Nematoden 
zu den getopften Pflanzen, war nur bei Poa eine wirkliche Erhohung der Popu
lation festzustellen. Das Vorkommen von Larven zeigte allerdings, dafl auch an 
den anderen Pflanzen eine Vermehrung stattfindet. Sie war bei Erodium am 
schwachsten. 

3.3. Versucbe zur Bekampfung von Tricbodorus spp. 
tSteudel, W. und Reepmeyer, H., in Zusammen1a11beit mit Kemper, A., vom 
Institut fur PHan.zenschutz, Saatgutuntersuchrung und Bienenkunde der Land
wirtschaftskammer Wesitfalen, Munster.) 

Im Versuchsjahr wurden mehrere Nematizide in Feldversuchen zur Verminde
rung der <lurch das Rattle-Virus verursachten Stippigkeit der Kartoffeln iiber
priift. Friihere gute Erfahrungen mit Nermacur in Granulatform und als Spritz
mittel konnten bestatigt werden, wenn das Praparat unmittelbar vor dem Aus
pflanzen auf den J�oden gebracht und dann eingearbeitet wurde. Versuche, das 
Mittel Z'lir Ausnutzung des basipetalen Effekts nach dem Auflaufen der Kartof
feln auf die wachsende Pflanze zu spritzen, verliefen weniger erfolgreich, obwohl 
eine gewisse Senkung des Befalls verzeichnet werden konnte. Gute Ergebnisse 
wurden bei Bodenbehandlung vor dem Pflianzen auch mit den Nematiziden 
Vydate und Curaten ei;zielt. In allen Versuchen war die Wirkung der Behand
lung auf das Auftreten der Stippigkeit viel besser als der nematizide Effekt ,auf 
die Trichodorus-Population. 
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4. Biologie und Bekampfung sproflparasitarer Nematoden

4.1. Untersuchungen zur Biologie pilanzenparasitarer Aphelenchoides-Arten 
(Burckhardt, F.) 

Mit Aphelenchoides fragariae oder A. ritzemabosi infizierte Kultur- und Wild
pflanzen we:rden in der Bundesrepublik Deutschland haufig gefunden, Mischpo
pulationen heider Arten sind dagegen, aufler an Erdbeeren, sehr selten. An 
Erdbeerpflanzen leben die Blattalchen ektoparasitisch in den Pflanzenherzen 
zwischen den noch nicht entfalteten Blattchen und Blutenknospen, in allen an
deren bisher untersuchten Pflanzen leben die Aphelenchoides endoparasitisch 
in Blattern, jungen Trieben und Bhitenknospen. 

Die Stoffwechselprodukte der Nematoden werden bei endoparasitischer Lebens
weise in das Pflanzengewebe ausgeschieden und konnten zu einer gegenseitigen 
Storung der Arten fi.ihren. Bei Erdbeerpflanzen gelangen die Stoffwechselpro
dukte wegen der ektoparasitischen Lebensweise nicht in das Gewebe. Wirts
pflanzen fi.ir beide Arten sind besonders hiiufig bei Ranunculaceen und Compo
siten. Fi.ir die Untersuchungen wurde Sammeraster (Callistephus chinensis) mit 
je einer Art und mit beiden Arten auf einer Pflanze infiziert. Die Auswertungen 
ergaben, dafl sich •bei ·allen Infektionen individuenreiche Populationen entwickelt 
hatten. Auch bei Infektionen beider Arten auf einem Bliittchen und Infektionen 
auf zwei Bliittchen einer Pflanze wmden keine Unterschiede beobachtet. Das 
seltene Vorkommen von Mischpopulationen in Wi1d- und Kulturpflanzen di.irfte 
nicht mit gegenseitiger Hemmung der Arten, sondern mit den runterschiedlichen 
optimalen Entwicklungsbedingungen der Arten zu erkliiren sein. 

4.2. Untersuchungen zur Bekampfung von Blattakhen (Aphelendloides fragariae 
und A. ritzemabosi) in Erdbeervermehrungsbestanden (Burckhardt, F., in 
Zusammenarbeit mit Krczal,. H., vom Institut fi.ir Obstkrankheiten, 
Dossenheim) 

Die Versuche 1972 hatten ergeben, daB iilchenfreie Erdbeervermehrungsbestande 
nicht nur <lurch das systemisch wirkende Nematiozid Temik (5 g und 10 g/m2) 

sondern ·auch durch Nemacur bei Aufwandmengen von 10 g/m2 Granulat mit 1 g 
Aktivsubstanz gewonnen wur1den. In Gewachshausversuchen mit stark infizierten 
Erdbeerpflanzen erhielten wir auch mit 5 g/m2 Nemacur Aphelenchoides-freie 
Pfl.ctnzen. Im Friihjahr 1973 wurden in einem stark infizierten Erdbeervermeh
rungsbestand (1590 Aphelenchoides spec. in 20 g Pflanzenherzen) mit 5 g und 
10 g Nemacur je m2 Behandlungen durchgefi.ihrt. Mutter- und Jungpflanzen 
waren im Aqgust zur Zeit der Jungpflanzenentnahme frei von Aphelenchoides 
spec. Anzahl und Gewicht lag bei Nemacur 10 g am hochsten gegenilber der 
Kontrolle (Anzahl der Jungpflanzen doppelt so hoch, Pflanzengewicht um 50 0/o 
gesteigert). Temik 10 g/m2 war in der Wirkung nur weni-g niedriger als Nemacur 
10 g, wohingegen Nemacur 5 g nur eine Steigerung um 50 f!/o b.ei der Anzahl und 
25 0/o beim Gewicht bewirkte. Die geringere Aufwandmenge konnte verzogerte 
A'.btotung der Nematoden und dadurch eine schwachere Entwicklung der Mutter
pflanzen verurs.acht haben, so daB sich weniger und kleinere Auslaufer entwik
keln konnten. Es ist also moglich, mit dem bisher vor ,allem in tropischen Kultu
ren eingesetzten Nemacur in Gr,anulatform a1.,1.ch Erdlbeervermehrungsbestande 
zu sanieren . 
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4.3. Untersuchungen an biologischen Rassen von Ditylenchus dipsaci (Sturhan, D.) 

Zahlreiche Acker- und Puffbohnensorten wmden ,auf ihre Anfalligkeit gegenuber 
mehreren biologischen Rassen von D. dipsaci getestet, darunter zwei Populatio
nen der ,.Riesenrasse" von Vicia faba aus Marokko und Bayern. Nach den bisher 
erzielten Ergebnissen sind fast samtliche Sorten gute Nematodenwirte. Die ver
schiedenen biologischen Rassen zeigen jedoch deutliche Unterschiede in Aggressi
vitat und Virulenz. So vermehren sich die Isolate der ,.Riesenrasse" bevorzugt 
auf Puffbohnen. In mehreren Staaten des Mediterrangebietes, darunter Marokko, 
ist Stengelalchenbefall bei V. faba von groBer wirtschaftlicher Bedeutung, u. a. 
wegen der Verseuchung des Saatgutes. Unter deutschen Bedingungen kann durch 
Ackerbohnenanbau mi:iglicherweise eine Feldverseuchung durch D. dipsaci ver
starkt und eine Nematodenausbreitung ,gefordert werden. 

5. Physiologische und chemische Beziehungen zwischen Nematoden und Pilan

zen unter besonderer Beriicksichtigung der Nematodenresistenz

5.1. Klassifizierung der in der Bundesrepublik vorkommenden Pathotypen der 

Kartoffelnematoden (Rillimpenhorst, H.J.) 

Unter ·M<itwirkung einiger Pflanzenschubzdienstsitellen ge.lang es, weitere vom 
Typ A abweichende Populationen zu finden, vor allem in Bayern und im west
lichen Emsland. Die meisten neuentdeckten Vorkommen gehi:iren zur neuen Art 
Heterodera pallida. St,att bisher zwei, sind jetzt 15 Vorkommen von H. pallida in 
der Bundesrepublik.Deutschland bekannt. 

Sieht man einmal davon ab, daB die Anzahl der vom Pathotyp A abweichenden 
Populationen bei Heterodera rostochiensis hir eine praxisgerechte Klassifizierung 
noch nicht ausreicht, so laBt sich neben A nur noch ein weiterer P.athotyp klar 

· unterscheiden. Ungeklart bleibt noch die Einordnung einiger Populationen mit
geringer Zystenneubi1dung an A-resistenten Sorten.

Auch bei H. pallida lassen sich Pathotypen unterscheiden. In der Bundesrepublik
Deutschland fehlen j•edoch noch geeignete Testklone.

5.2. Erarbeitung eines internationalen Testsortiments zur einheitlichen Klassifi

zierung von Pathotypen des Kartoffelnematoden in der EG 

(R:umpenhorst, H.J.) 

Erste Basis bei der Erstellung eines internationalen Testsortiments bildeten die 
in England und den Niederlanden existierernden Testsorten, zusammen mit einer 
Reihe ·deutscher Kartoffelklone, die auf der Basis von Solanum vernei, S. spegaz
zinii und S. oplocense gezuchtet worden waren. In einem ersten orientierenden 
Versuch in denNiederlanden und in der Bundesrepublik Deutschland wurde 1973 
das Resistenzverhalten dieser Testpflanzen gegenuber den britischen Pathotypen 
A, B und E, den niederlandischen A, B, C, D, E und F, sowie den Populationen 
Frenswegen, Harmerz und Obersteinbach untersucht. Die englischen Pathotypen B 
und E, die niederlandischen D und ,E sowie die deutsche Population Frenswegen 
sind Pathotypen von Heterodera pallida. Im Versuch lieBen sich zwischen E
Pathotypen und Frenswegen keine Unterschiede feststellen. Ebenso ahnelt die 
Population ,.Harmerz" (Pathotyp von H. rostochiensis) sehr dem H. pallida-Typ 
D der Niederlande. Hier fehlt noch ein geeigneter Differentialwirt. Die Versuche 
werden 1974 mit leicht verandertem Programm fortgesetzt. 



5.3. Methodische Versuche zur Resistenzpriifung von Zuckerriiben gegen 
Heterodera schachtii (Steudel, W.) 

Die methodischen Vernuche z,ur ganrzj,aihrig durchf.i.ihilbaren Prfrfung von Z.ucker
riibenstammen auf Resistenz gegen Heterodera schachtii wurden weitergefiihrt 
und auf bestimmte Crucif.erenarten wiie Raps, Olrethch und Gelbsenf ausgedehnt. 
Insbesondere wurde der EinfluB folgender Pak!tornn auf die Vermehrung von 
H. schachtii weiter untersucht: Art und Mischung des Bodens, Hohe des Vorbe
falls, GroBe und Zahl der je Versuchsg,efa.B verwendeten llilanzen. Zu Verg1'eichs
zwecken wurden einige Populationen von H. schachtii aus Biayern in die Versuche
einbezogen und 1ihre Vemnehrung an Zuckerriibe, Raps und Olrettich eiben:falls
frberpriift. Daibei erga'b sich, daB sich die Populationen aus Bayern an Zruckerriiiben
ebenso gut vermehrten wie die bisher verwendete Herlmrrft au,s dem Rheinland, 
wahrend an Ulrebti ,ch und Raps der Stamm aus dean Rheinland erhe'bhch mehr 
Zysten entwickelte. Es kann also auch 1bei Heterodera schachtii mit dem Auftreten 
physiologisch spezialisierter Populationen gerechnet werden. 

5.4. Methodische Versuche zur Entwicklung von Resistenztesten bei Kartoffeln 

(Rumpenhorst, H.J.) 

Die speziellen, 1972 ,begonnenen Versuche konnten ,abgeschlossen und ausgewer
tet werden. Basierend auf den gewonnenen Ergebnissen wurde eine neue amtliche 
Richtlinie zur Priifung von Kartoffelneuziichtungen auf Nematoden-Resistenz er
stellt. Sie wird seit 1973 von allen Priifstellen angewendet. Die jetzt gewonnenen 
Ergebnisse lassen sich direkt mit denen anderer EG-Staaten vergleichen. 

Wird dieselbe Nematoden-Population standig in der Resistenzpriifung benutzt 
und dabei gebrauchtes Infektionsmaterial immer wieder verwendet, so besteht 
die Gefahr einer genetischen Verschiebung. Eine Uberpriifung der Population 
.,Harmerz" von den vier Priifstellen mittels eines Testsortiments ergab keine Un
terschiede im Resistenzverhalten. Um mogliche Abweichungen zu vermeiden, 
werden die Testpopulationen in Zukunft separat an anfalligen Sorten vermehrt 
und nur dieses Material fiir Priifungszwecke verwendet. 

6. Biologie und Bekampfung im Zuckerriibenbau schadlicher Nematoden

6.1. Untersuchungen zur Populationsdynamik des Riibennematoden 

Heterodera schachtii (Steudel, W.) 

Die Auswertung der ,seit 1964 laufenden Versuch:e zur Populationsdynamik des 
Riibennematoden im Raume Grevenbroich-NeuB ergab, daB der Vermehrungsin
dex des Schadlings beim Anba:u von Zuckerriiben in den einzelnen Jahren erheb
lich schwankte. Er war ,besonders niedrig in den Jahren 1965 und 1972, die sich 
du,rch kiihl-feuchte Sommermonate auszeichneten und stieg auf die hochsten 
Werte in den Jahren 1964 und 1966. Welche der das Klima der einzelnen Ver
suchsjahr·e beeinflussenden Fa:ktoren fiir die Differenzierung hauptverantwortlich 
sirnd, muB im einzelnen noch geklart werden. Die recht schwache Vermehrung 
im Jahre 1972 fiihrte dazu, daB die 1971 erreichte statistische Sicherung der Ver
mehrung von H. schachtii in der dreijahrigen Rotation Zuckerriiben-Weizen
Gerste-Zuckerriiben bei Eirrbeziehung der Werte fur das Versuchsjahr 1972 nicht 
mehr aufrechterhalten werden konnte. 
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6.2. Versuche zum Einflufl der Diingung auf die Vermehrung von Heterodera 

schachtii und den Ertrag von Zuckerriiben (Thielemann, R.) 

Die Versuche zum EinfluB verschieden hoher Kaligaben auf die Populations
dynamik des Rfrberrnematoden und den Ertrag von Zuckerrfrben wurden im drit
ten Vers,uchsjahr fortgesetzt, nachdem sich a,uch 1972 kein signifik,anter Unter
schied in der Vermehrung des Schadlings bei den einzeinen Kali-Ga1ben ergeben 
hatte. ErstmaUg zei'gte sich 1973 bei erhohter Kaliigabe von 400 dz/ha eine leichte 
Steigerung der Ertrage, wahrend die Ertrage der Friih- und der Spatsaat gleich 
hoch waren, was mit dem Verlauf der Jahreswitterung zu erklaren sein durft:e. 
Durch den Einsatz von A!Jdicarb (5 kg As/ha zur Saatzeit auf die Reihe) stieg der 
Ruben- und Zuckerertrag um 6-10 °/o. 

Die Beobachtungen zur Populationsdynamik v,on H. schachtii sind noch nicht aus
gewertet. 

6.3. Monokultur von Zuckerriiben bei Auftreten von Heterodera schachtii 

(Thielemann, R.) 

Das 10. Jahr des Elsdorfer Monokulturversuchs mit Zuckerruben bracMe trotz 
starken Befalls mit H. schachtii nach Anwendung von Aldicarb die gleichen Er
trage wie die eines in geregelter Fruchtfolge stehenden Teilstuckes. Infolge der 
Trockenheit des Jahres 1973 lag der Ertrag niedriger als der Saatzeit entsprochen 
hatte. Durch die Anwendung von Aldicarb zu Saat wurde ein Mehrertrag an 
Rubenmasse unrd Zucker von 13 °/o erzielt. 

6.4. Aphanomyces sp. (Typ cochlioides) als Fruchtfolgeschadling bei Zuckerriiben 

(Steudel, W.) 

Die Feldversuche zum EinfluB der Fruchtfolge auf die durch den Pilz Aphanomyces 

cochlioides auf dem Institutsversuchsfeld in Munster verursachten Ertragsverluste 
wu:rden fortgesetzt. Wahrend 1972 sowohl in der dreijahrigen Rotation als auch 
im Daueranbau von Zuckerruben kaum Schaden zu verzeichnen waren, beliefen 
sich die 1973 ermittelten Verluste bei drei- urrd zweijahriger Rotation auf Werte 
zwischen 10 und 20 '0/o des moglichen Zuckerertrages. Der Vergleich der Ergeb
nisse der letzten beiden Versuchsjahre deutet darauf hin, daB zwar - wie fruher 
nachgewiesen - der Daueranbau das Infektionspotential im Boden verstarkt, 
die Friihjahrswitterung fiir das AusmaB der Schii!den in den einzelnen Jahren je
doch ebenfalls eine erhebliche Bedeutung •besitzt, wobei insbesondere fruhe hohe 
Bodentemperaturen das AusmaB der Verluste verstarken konnen. 

7. Wechselbeziehungen zwischen Nematoden und anderen Organismen

7.1. Untersuchungen iiber die schwarze Wurzelfaule bei Erdbeeren (Burckhardt, F., 
<in Zusammenarbeit mit Seemuller, E., vom Institut fiir Obstkrankheiten) 

Unter den Klima- und Bodenbedingungen des eigenen Versuchsfeldes konnte 
bisher im Boden der Erdbeer-Dauerparzellen gegenuber den Parzellen, die nur 
zwei Jahre mit Erdbeeren bepflanzt wurden, kein Anstieg der Populationen pflan
zenparasitarer Nematoden beobachtet werden. Die Untersuchung der Rhizome 
der Sorte Gorella, die als besonders anfallig gilt, ergab nur ein schwaches Auf
treten der Krankheit. Die Dauerparzellen wurden nach Einfrasen der Pflanzen
reste wieder mit der anfalligen Sorte Gorena bepflanzt. Die Untersuchung der 
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pflanzenpar-asitaren Bodenematoden wurde mehrmals wahrend der Vegetations
periode durchgefiihrt. Auch die Dauerversuche bei Heidelberg mit Bodenentseu
chung und Fruchtwechsel ergaben hinsichtlich der Nematoden nm jahreszeitlich 
bedingte Schwankungen. 

7.2. Untersuchungen iiber die interspezifische Konkurrenz bei Blatt- und 

Stengelalchen (Weischer, B.) 

Gleichzeitiger Befall mit Blattalchen (Aphalenchoides ritzemabosis) und Stengel
alchen (Ditylenchus dipsaci) ist an mehreren KulturpHanzen beobachtet worden 
und fiihrt immer zu schweren Schaden. Versuche mit kunstlicher Infektion haben 
gezeigt, daB ,die iStengelakhen in ihrer Vermehrung durch die .

B

latta;lchen ge
hemmt werden. Die Vermehrung von A. ritzemabosi im Blatbgewebe wird von 
Stengelalchen nicht •beeinflul>t. Im Stengelgewebe, da·s die Blattakhen normaler
weise nicht oder nur schwach besiede1n konnen, werden sie dagegen durch Sten
gelalchen stark gefordert. Die von den Stengelakhen verursacMen histologischen 
uud physiologischen Veranderungen im Pflanzengewebe s,ind offenbar giinstig 
fiir die Blattalchen. Versuche uber den EinfluB der Temperatur erg,aben, daB eine 
Erhohung der Temperatur von 16° auf 23

° 

C das Ubergewicht der Blattalchen 
noch verstarkte. 

8. Untersuchungen iiber eine Salatvirose, die mit dem .. Schwachen Vergilbungs

virus" der Zuckerriibe und dem Beet Western Yellow Virus in den USA ver

war..dt sein kor..nte (Na·gi, A.)

In den USA verursacht das Beet Western Yellow Virus (BWYV) an Beta vulgaris 
fast die gleichen Vergilhungssymptome wie das Schwache Vergilbungsvirus 
(SVV) in Europa. Einige Stamme des BWYV verursachen auch an Saat (Lactuca 
sativa) in Kalifornien sehr ahnliche Vergilbungserscheinungen. Bei der Durch
sicht von Freiland-Salat im Vorgebirge bei Bonn konnten Einzelpflanzen mit 
deutlichen Vergilbungssymptomen gefunden werden, die in Infektionsversuchen 
mit bekannten Wirtspflanzen des BWYV und SVV positiv reagieren. Eine Aus
nahme bildete die Rube. Da auch in den USA Stamme bekannt sind, die zwar mit 
anderen Wirtspflanzen, nicht aber mit Rube positiv reagieren, lieBen wir den im 
Vorgebirge aufgefundenen Stamm im Institut des USDA in Salinas/Kalifornien 
serologisch untersuchen. Der positive Ausfall dieser Untersuchung laBt auf eine 
enge Verwandtschaft der Stamme aus Kalifornien und dem Vorgelbirge schlieBen. 

9. Ubertragereigenschaften verschiedener Herkiinfte von Aphis fabae fiir das

Schwache Vergilbungsvirus der Zuckerriibe (Nagi, A. und Thielemann, R.)

Verschiedene Herkunfte der Aphis fabae-Gruppe (A. f.) aus Osterreich, Frank
reich und Holland wurden mit deutschen Populationen auf ihre Ubertragereigen
schaften fiir SVV verglichen. Alle Herkunfte die von Viburnum opulus oder 
Evonymus europaeus stammten, lieBen sich sehr gut auf Ruben weiterziichten 
und unterschieden sich wenig hinsichtlich ihrer schwachen Vektoreigenschaften 
fiir SVV. Nach Infektion mit SVV durch A. f. blieben die Versuchspfl.anzen zu
nachst symptomlos. Erst nach 8-12 Wochen Karenzzeit traten deutliche Sym
ptome auf. DaB eine Infektion erfolgt war, zeigten Ruckinfektionsversuche im Ge
wachshaus mit einem sehr infektionstuc:htigen Laborstamm von Myzus persicae, 
bei dem sic:h nach 10-20 Tagen deutliche Krankheitssymptome entwickelten. 

P 110 



lnstitut fiir Gemiisekrankheiten in Fisdtenich 

Neben den Forschungsa:uf,gaben wurden in Amtshilfe Resistenzprufungen (Sep
toria-Blattfleckenkrankheit des Sellerie, Kohlhernie an Herbstruben, Echter Mehl
tau bei Gurken-Zuchtstammen) durchgefiihrt. 
Wahrend der Kulturperiode traten eine Reihe seltener oder sonst weniger be
deutungsvoHer Krankheitserreger auf, was Geiegenheit zu Beobachtungen und 
Erhebungen uber die Epitdemiologie dieser Krankheiten gab. Zu nennen sind: 
Erwinia aroidea an Chinakohl, Streptomyces scabies an Rettich, Peronospora 

cubensis ,an Hausgurken, Cylindrocarpon spec. an Mohren. 
Fur eine Liste der nkht zugelassenen, j,edoch von der gemusebaulichen Praxis 
erwunschten Anwendungsbereiche fur Pflanzenschutzmittel und - ·als Grund
lage fur die Festsetzung von Wartezeiten - wurde eine Ubersicht uber die 

Kulturdauer der ,einzelnen Gemusearten zusammengestellt. 

1. Biologie und Bekampfung von Bakterien und Pilzkrankheiten

1.1. Gurkenmehltau - Untersuchungen zur Identifizierung des Erregers, 
Anfalligkeit von Freilandgurkensorten und zum Auftreten von Fungizid
resistenz (Cruger, G.) 

Als Erreger des Echten Mehltaus der Gurke haben vermutlich mehrere Pilze 
eine Bedeutung. Nachdem an Freilandgurken Kleistothecien von Erysiphe cicho
racearum g·efunden wunden, ergaben Infektionsversuche, daB auch die Art E. 
polyphaga Gurken ·befallen kann. Es gelangen kreuzweise Infektion von Sonchus 
asper nach Gurke und von Gurke nach Sonchus asper. Auf Sonchus asper bildete 
dieser Erreger Kleistothecien, die nach ihrer GroBe und der Zahl der Asci Ery

siphe polyphaga zuzuordnen sind. 
Konidienmerkmale (Form des Keimschlauchs, Fibrosinkorper) anderer Vorkom
men des Gurkenmehltaus zeigen, daB Echter Mehltau an Gurken auch •bei uns 
durch Sphaerotheca tuliginea verursacht wird. 
Unter den Freilandgurken-Neuzi.ichtungen zeig,en Sorten mit 2 resistenten Genen 
(z. B. 'Witlo') deutlich verbesserte Toleranz gegenuiber dem Gurkenmehltau. 
In :mmehmendem MaBe treten Gurkenmehltauvorkommen mit Resistenz g,egen 
Benzimidazolpraparate auf. Gegen diese Mehltauvorkommen war,en Fungizide 
mit den Wirkstoffen Chinomethionat, Dinocap und Triforine voll wirksam. 

1.2. Falscher Mehltau an Radies - Uber die Anfalligkeit des Sortiments 

(Cruger, G.) 

In neu aufgenommenen Untersuchungen zur Epidemiologie des Falschen Mehl
taus an Radies wurde zunachst das in der ,,Beschreibenden Sortenliste - Ge

miise" aufgefiihrte Sortiment auf seine Anfalligkeit gepruft. Ohne Befall blieb 

keine Sorte, doch heben sich bestimmte Sorten durch besondere Anfalligkeit 
heraus. Weitere Priifungen werden zeigen mussen, ob sich gewisse Hinweise auf 
einen Zusammenhang zwischen Blattypus uilid Anfalligkeit der Sorte bestatigen 

lassen. 

1.3. Septoria-Blattfleckenkrankheit beim Knollensellerie - Zur Aggressivitat 
von Herkiinften, Minimaler Fungizidaufwand (Cri.iger, G.) 

35 Herkunfte von Septoria apiicola, die aus den verschiedenen Gegenden des 
Bundesgebietes stammten, wurden auf eine eventuell bestehende unterschied-
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liche Aggressivitat gepri.ift. Es ergaben sich in ki.instlichen Infektionsversuchen 
keine Hinweise auf diesbezi.igliche Unterschiede zwischen den Herki.inften. 

In einer neuen Versuchsreihe wird der minimale Fungizidaufwand fi.ir das 
Standardpraparat (Fentinacetat + Maneb) untersucht. Unter dem ,geringen Be
fallsdruck des Jahres 1973 zeigte sich, daB die Aufwandmenge - Z'Umindestens 
bei nur gering anfalHgen Sorten (z. B. 'Rok,a') - hembgesetzt •bzw. der Abstand 
zwischen den einzelnen Spritzungen auf 4 Wochen ausgedehnt werden kann, 
ohne daB der Bekampfungserfolg nennenswert beeintrachtigt wird. 

1.4. Phoma lingam an Kohl - Zur Bedeutung von Fungizidspritzungen im 

Anzuchtbeet zur Verhinderung der Ausbreitung der Umfallkrankheit 

(Cri.iger, G.) 

N eben den ·MaBnahmen zur Verhinderung der Ubertragung des Erreg€rs der 
Umfallkrankheit des Kohl mit dem Samen sind Fungizidspritzungen (Benomyl, 
wochentlich) der Unterbindung einer Ausibreitung des Befalls a.JUBerst dienlich, 
wie zweijahrige Feldversuche gezei·gt haben. 

1.5. Kohlhernie an Kulturkreuzbliltlern - Untersuchungen zur Frage der in der 
Bundesrepublik Deutschland auftretenden Rassen von Plasmodiophora 

brassicae sowie des Resistenzverhaltens von Brassic a spp. gegeniiber der 
Kohlhernie (Mattusch, P.) 

Die 1972 aufgenommenen Untersuchungen wurden fortgesetzt. Es zeigte sich 
wiederholt, daB das bisher gepri.ifte Material verschiedentlich Erregerrassen ent
hielt, die mit den in anderen Landern nachgewiesenen Pathotypen vermutlich 
identisch sind. Geeignet tiir die Rassendiffer€nzierung erwies sich ·ein aus Wales/ 
GroBbritannien stammendes Testsortiment van Brassica napus (Kohlri.iben) mit 
dem die Rassen 1, 3 und 4 (nach englischer Nomenklatur) nachgewiesen werden 
konnten. Dte bereits 1972 gefundene Rasse b (niederlandische Nomenklatur) 
konnte an zwei weiteren Erregerherkunftsorten bestatigt werden. Die dringend 
erforderliche Vereinheitlichung der Rassennomenklatur soll im kommenden J.ahr 
in Zusammenarbeit mit Institutionen anderer Lander in Angriff genommen wer
den. 

Wichtige Erkenntnis der im Rahmen dieser Arbeiten durchgefi.ihrten Resistenz
pri.ifungen von Gemi.isekohl (Brassica oleracea) und Herbstri.iben (Brassica rapa 
var. rapa) war die Tatsache, daB Plasmodiophora brassicae van Kohlstandorten 
Herbstri.ib€n nicht od-er nur in geringem MaBe zu befallen vermag, wohingegen 
Herbstrfrben-Kohlhernie an Gemi.isekohl pathogen ist. 

1.6. Pythium spp. an Gemiiseleguminosen - Untersuchungen zur Pathogenitat 

der verschiedenen Pythium-Species gegeniiber Erbse und Buschbohne sowie 
zur Wirksamkeit fungizider Wirkstoffe gegen diese Krankheitserreger 

(Mattusdl, P.) 

Di,e Ergebnisse des Vorjahres konnten bestatigt werden, wobei jedoch fest
gestellt wurde, daB vor allem Pythium irregulare bei tief,eren Bodentemperaturen 
(8-9,5° C) das Auflaufen van Erbsen in gleich starkem MaBe verhindert wie 
P. ultimum. Bei Temperaturen um 22° C war hingegen letzterer Erreger virulen
ter als P. irregulare. Fi.ir P. debaryanum und P. splendens konnte eine derartige
Temperaturabhangigkeit der Virulenz bisher nicht nachgewiesen werden.

P 112 



Die Priifung verschiedener fungizider Wirkstoffe in Form von Beizmitteln gegen
iiber Pythium ultimum und P. irregulare erga·b, daB praxisiibliche Praparate wie 
Captan und TMTD bei entsprechend starker Verseuchung des Bodens mit Auf
laufkrankheitserregern der Gattung Pythium und <lurch Witterungsbedingungen 
verzogerter Keimung eine wenig gute Wirkung zeigen. Unter den ansonsten 
in den Versuchen verwendeten WirkstoUen, die allerdings noch nicht als Han
delspraparate erhaltlich sind, waren verschiedene recht vielversprechende Sub
stanzen, di-e jedoch teilweise deutliche Phytotoxizitat besaB,en. 

1.7. Hohlherzigkeit von Samen der Gemilseerbse - Untersuchungen zur Frage 

der Verbreitung dieser physiologischen Storung von Erbsensamen 

(Mattusch, P.) 

Diese nichtparasitare Erkr-ankung wurde in der Bundesrepublik Deutschlan<l 
bisher wenig beachtet. Sie auBert sich in einem Zusammenbrechen der zentralen 
Gewebepartien der Keimblatter zum Zeitpunkt der Samenquellung und Keimung 
und ist von dem bekannten Manganmangel (engl. marsh spot) der Erbsensamen 
zu unterscheiden. Die Pradisposition fur die Hohlherzigkeitsauspragung findet 
nach englischen Untersuchungen wahrend einer etwa 10 Tag,e dauernden Periode 
nach Beginn des Hiilsenschrumpfens unter dem EinfluB hoher Temperaturen 
statt. Bestande aus stark mit der Hohlherzigkeit befallenem Saatgut zeigen 
verzogertes Auflaufv,erhalten, erhohte Anfalligkeit gegeniiber bodenbiirtigen 
Krankheitserregern und um 30-40 °/o v,ermindert,e Ertragsleistung. Die Unter
suchung einer gr6Beren Zahl von Erbsensorten verschiedener Vermehrungsher
kunft ergab, daB alle gepriiften Sorten mehr oder weniger stark von dieser St6-
rung befallen werden. Die Befallsgrade schwankten von Vermehrungsort zu Ver
mehrungsort starker als von Sorte zu Sorte, wobei bei ein und dernelben Sorte 
Befallsprozente von 7,1-71,8 festgestellt werden konnten. Mark- und Palerbsen 
werden gleichermaBen befallen. In weiter,en Untersuchungen soll im kommenden 
Jahr der EinfluB des Reifegrades bzw. des Erntetermins des Saatgutes auf den 
Hohlherzigkeitsbefall gepriift werden. 

1.8. Botrytis cinerea und Sclerotinia sclerotiorum an Buschbohne - Unter

suchungen zur Wirksamkeit fungizider Wirkstoffe in Abhangigkeit vom 

Spritztermin (Mattusch, P.) 

Im Berichtsjahr aufgenommene Untersuchungeu zur Frag,e der Wirksamkeit 
fungizider Wirkstoffe gegen den Grauschimmel sowie •die ScJerotinia-Krankheit 
an Buschbohnen ergaben, daB eine einzelne Spritzung in di-e Vollbliite einen 
guten Bekampfungserfolg erbringt. Die Wirksamkeit von 0,05 °/o Benomyl iiber
traf diejenige von 0,2 °/o Dichlofluanid. 

Zur Vermeidung bzw. Eindammung des Krankheitsbefalls sollte bei der Sorten
wahl auf standfeste Sorten zuriickg•egriffen werden, da zum Lagern neigende 
Sorten einen wesentlich hoheren Botrytis- und Sclerotinia-Befall der Hiilsen auf
weisen. 

1.9. Fungizidresistenz - Untersuchungen zur spezifischen Empfindlichkeit 
phytopathogener Pilze und zur Resistenzentwicklung gegeniiber 

systemischen Fungiziden (Meyer, E.) 

Neu aufgenommene Untersuchungen befassen sich mit der spezifischen Emp
findlichkeit der Pilz,e Cladosporium fulvum, Colletotrichum lindemuthianum, 
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Septoria apiicola, Septoria lycopersici und Sphaerotheca Juliginea gegeniiber 

systemischen Fungiziden. ErfaBt werden die Einfliisse auf das Wachstum und auf 

bestimmte morphologische Merkmale. Weiterhin soll abgeklart werden, welchen 
Formen ,der Resistenzentstehung (physiologische Adaptation, Mutation) gegebe

nenfalls Bedeutung zukommt. In die Untersuchungen sind systemische Wirk
stoffe mit verschiedenen Wirkungsmechanismen (Benzimidazolprapar,ate, Trifo

rine, Tridemorph, Dimethirimol) einbezogen. 

2. Untersuchungen zur Biologie und Bekampfung tieriscber Scbadlinge

2.1. Verfahren der Kohlfliegenbekampfung - Entwiddung von Methoden fiir 

den gro6fladligen Anbau (Criiger, G.) 

Da in den Betrieben entsprechende Gerate vorhanden sind, scheint fiir den groB
flachigen Anbau die Kohlfliegenbekampfung im Spritzverfahren die beste tech

nische Li:isung des Problems darzustellen. Nachdem sich die Spritzungen mit 
Chlorfenvinfos-Praparaten als nicht ausreichend pflanzenvertraglich erwiesen 

haben, wurden weitere Wirkstoffe (Bromophosathyl, Chlorpyrifos, Dialifos, Di

methoat, Isofenfos, Trichloronat) in die Untersuchungen einbezogen, die alle 

keine phytotoxischen Wirkungen zeigten. Im Bekampfungserfolg kommt Trichlo

ronat dem Chlorfenvinfos .am nachsten. Aussichtsreich erscheinen noch Chlor
pyrifos und Bromophosathyl. 

Bei der Kohldirektsaat kann nach den Versuchsergebnissen Chlorfenvinfos beim 

Sa.en zusammen mit dem Herbizid Propachlor (in Tankmischung) im Bandspritz
verfahren ausgebracht werden, ohne daB eine Beeintrachtigung des Auflaufens 

gegeben ist. Der Bekampfungserfolg ist beim wenig•er intensiven Anbau durch

aus zufriedenstellend. 

2.2. Auflaufsichenmg bei der Kohldirektsaat - Uber die Bedeutung von 

fungiziden und insektiziden Zusatzen zur Hiillmasse von Kohlsamenpillen 

(Criiger, G.) 

In Zusammenarbeit mit mehreren Dienststellen des Pflanzenschutzdienstes der 

Lander wurde im zweiten Jahr ein gemeinsames Versuchsprogramm zur Frage 
der Bedeutung van fungi2iden und insektiziden Zusatzen zur Hiillmasse van 
WeiBkohl-Samenpillen durchgefiihrt. Als Fungizide kamen-einzeln und in Kom

bination - Thiram, Thiophanatmethyl und das Versuchspraparat SN 41703, als 
Insekti2ide Bromophosmethyl, Carbofuran, Chlorfenvinfos, Chlorpyrifos, lso

fenfos, Mercaptodimethur und Trichloronat zum Einsatz. Aus den 15 im Jahr 

1973 in verschiedenen Gebiel:en der Bundesrepublik Deutschland angelegten 

Versuchen la.flt sich kein eindeutiger Vorteil der neu eingesetzten Wirkstoffe 
oder ihrer Kombinationen gegeniiber der im Jahr 1972 breit erprobten Kohl
samenpille mit Zusatz van Thiram und Mercaptodimethur ableiten. Diese Kom
bination 2'leigte eine befriedigende Auflaufsicherung, verbunden mit einem guten 

Schutz gegen Kohlerdfli:ihe. 

P 114 



Institut fiir Obstkrankheiten in Dossenheim 

Das Institut hat neben seinen Forschungsaufgaben folgende Tatigkeiten durch
gefiihrt: 

Fur eine geplante Verordnung zur Bekampfung von Viruskrankheiten im Obst
bau wurden die fachlichen Vorarbeiten ausgefiihrt und ein Textentwurf in engem 
Kontakt mit der Fachabteilung des BML erstellt. Um di-e Bestande an virusge
testeten Obstunterlagen und -veredlungen in der Bundesrepublik Deutschland zu 
ermitteln, wurde eine Umfrage bei den Teststationen durchgefiihrt. Die verfiig
baren Bestande sind 'in einer Liste :zmsammengestellt und an dire Pflanzenschutz
amter verteilt worden. Danach waren Ende 1972 bei Apfel 38 0/o der verkaufs
fahigen, vegetrativ vermehrten Unterlagen getestet. Zur Einarbeitung der Virus
teststationen in den Serumtest auf Prunus necrotic ring spot virus haben di,e 
Institute fiir Obstkrankheiten und fiir Virusserologie einen Vergleichstest bei 
mehreren Pflanzenschutzamtern mit dem gleichen Versuchsmaterial organisiert. 

Um die Versorgung der Praxis mit einwandfreien Erdbeerjungpflanzen zu ge
wahrleisten, wurden in Zusammena11beit mit dem Pflanzenschutzdienst bundes
einheitliche Richtlinien zur Gesundheitsuberwachung der Erdbeervermehrung 
ausgearbeitet. Fur den Aufbau einer E11dbeervermehrung in Sudbaden wurde 
in Zusammenarbeit mit der Bezirksstelle fiir Pflanzenschutz Offenburg-Elgers
weier mit der Testung von Erdbeerklonen auf Virusbefall begonnen. Das Institut 
hat auflerdem an der Erstellung einer Wasserbehandlungsanlage in Elgersweier 
zur Bekampfung von Blattalchen an Erdbeerjungpflianzen mitgewirkt. 

Fur die Quarantanelisten der BG und der EPPO erfolgten fiir das Ministerium 
spezifizierte Stellungnahmen uber Krankheiten und Schadlinge an Obst. 

Zur Bekampfiung des Feuerbrandes Erwinia amylovora in der Bundesr,epublik 
Deutschland ist ein Gemeinschaftsprogramm mit rdem Institut fiir Bakteriologie, 
dem Pflanzenschutzdienst von Schleswig-Holstein und dem Institut fiir Phyto
pathologie der Universitat Kiel aufgestellt worden. Fur die Resistenzpriifung 
von Apfel- und Birnensort,en gegen diese Bakteriose wurde in Zusamrnenarbeit 
mit dem Institut fiir Bakteriologie der BBA, dem Pflanzenschutzamt Kiel sowie 
dem Arnt fiir Land- und Wasserwirtschaft - Abt. Pflanzenschutz - Husum auf 
der Insel Fi:ihr eine Versuchsanlage mit 206 Baumen erstellt. Zurn Studium des 
Feuerbrandes und um Erfahrungen uber seine Bekampfung zu gewinnen arbei
tete 1 Wissenschaftler 14 Monate in den USA. 

In Zusammenarbeit mit der Landesanst,alt fiir Pflanzenschutz, Stuttgart, und dem 
Landespflanzenschutzamt Mainz ist ein Versuchsprogramm zur Reduzi,erung der 
Mittelmengen beim Einsatz von Pflanzenschutzpraparaten im Apfelanbau ent
wickelt worden. 

In Zusammenarbeit mit dem Instit:ut fiir biologische Schadlingsbekampfung wur
den Untersuchungen eingeleitet, um die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf 
Nutzarthropoden (Trichogramma) auch im Freiland ermitteln zu ki:innen. Die 
Ergebnisse sollen in Form einer Richtlinie zusammengefaflt werden. 

Zahlreiche Einsendungen von erkranktem oder von Schiidlingen befallenem 
Pflanzenmaterial wurden bearbeitet und nach erfolgter Diagnose Auskunfte 
erteilt. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden 20 Proben auf Scharkabefall 
fiir ein Pflanzenschutzamt untersucht. 
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1. Viren und Mykoplasmen als Schaderreger bei Obstgewachsen und ihre
Ubertragung durch Vektoren

1.1. Untersuchungen ilber die Triebsucht des Apfels 

1.1.1. Ertragsminderung bei Jungbaumen (Kunze, L.) 

In einem Ertragsversuch mit experimentell infizierten Jung-Baumen der Sorte 
,Golden Delicious· auf M 4, der 1969 gepflanzt wurde, erreichten die Friichte der 
triebsuchtkranken Baume je nach Starke der Kmnkheitsquelle nur 26--37 0/o des 
normalen Fruchtgewichtes. Wahrend bei den gesunden Vergleichsbaumen i.iber 
80 °/o der Apfel einen Durchmesser von mehr als 70 mm aufwiesen, fehlten 
diese markti.iblichen Gr6Ben bei den kranken Baumen vollstandi-g. Die Mehrzahl 
der kranken Fri.ichte hatte nur einen Durchmesser von 40-50 mm und war idaher 
praktisch wertlos. 

1.1.2. Testmethoden (Kunze, L.) 

Eine seit 1972 laufende Versuchsreihe zum Vergleich von zwei verschiedenen 
Pfropfverfahren fi.ir den Nachweis latenten Triebsuchtbefalls (J,ahresbericht 1971, 
P 96) brachte bisher folgendes Ergebnis: 

Mit Hilfe der Wurzelpfropfung konnte eine lnfektion bei 5 von 8 latent be
f.allenen Apfelbaumen nachgewiesen werden, durch Anwendung der Zwischen
veredlung bei 7 von 8 Baumen. Eine abschlieBende Auswertung des Testver
gleichs soll im kommenden Jahr erfolgen. 

1.1.3. Der Einflu6 systemischer Fungizide auf die Krankheit (Kunze, L. und 
Scmnidle, A.) 

Wahrend 1972 durch die dreijahrige Behandlung mit hohen Benomylgaben bei 
triebsuchtkranken Jungbaumen rder Sorte ,Golden Delicious· die Entwicklung 
von Besentrieben vollstandig unterdri.ickt werden konnte, traten in diesem Jahr 
an den behandelten Baumen wieder Hexenbesen in gr6Berer Zahl ,auf. Mit der 
Benomyl-Anwendung war allerdings im Gegensatz zu f:ri.iheren Jahren erst Ende 
Mai be-gonnen warden. Ebenso wie in den vorangegangenen Jahren fi.ihrte die 
Behandlung b.isher nicht zu einer Verbesserung des Wachstums oder zur Be
hebung der Kleinfriichtigkeit. Obwohl die Untersuchung gezeigt hat, daB der 
Erreger der Triebsucht gegeniiber Benomyl empfindlich ist, besteht zur Zeit noch 
keine praktikable Moglichkeit, mit diesem Mittel eine Gesundung der erkrank
ten Baume zu erreichen. 

1.2. Untersuchungen zur Ubertragung des Scharka-Virus durch Blattlause 

(Krcza1, H. und Kunze, L.) 

Bei den an Steinobst vorkommenden Ubertragern des Scharka-Virus handelt es 
sich um wirtswechselnde Blattla:usarten, die nur im Fri.ihjahr und Herbst fi.ir eine
verhaltnisma.Big kurze Zeit an der Pflaume, dem Pfirsich und der Aprikose leben. 
Daher stehen im Jahr nur verhaltnisma.Big wenige Wochen fi.ir Versuche zur 
Verfi.igung. Um diesen EngpaB zu iiberwinden, wurde untersucht, ob auch die 
im Sommer an krautigen Pflanzen lebenden Formen der Scharka-Vektoren als 
Versuchstiere geeignet sind, wenn als Infektionsquellen und Indikatoren Stein
obstarten verwendet werden. Versuche mit von Kartoffeln bzw. Raps stammen-
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den Tieren der Griinen Pfirsichblattlaus Myzus persicae ergaben, da.B diese in 
der Lage sind, das Scharka-Virus von Pfirsich zu Pfirsich zu iibertragen. Soweit 
es sich bisher beurteilen la.Bt, sind die mit den ,,Sommer-" bzw. ,,Friihjahrsfor
men" der Griinen Pfirsichblattlaus erzielten Infektionsraten etwa gleich hoch. 

1.3. Untersuchungen zur Ubertragung des Strawberry mottle-Virus durch die 

Erdbeerblattlaus Chaetosiphon frag.i.efolii (Krczal, H. und Alt, Jutta) 

Das strawberry mottle virus tritt in den siid- und westdeutschen Erdbeeranlagen 
weitverbreitet auf. Im Ver1'auf friiherer Arbeiten wurden zwei Stamme des 
Krankheitserregers isoliert und die Ubertragungsbedingungen fiir den virulen
teren Stamm untersucht. Versuche mit dem zweiten Virusstamm ergaben , da.B 
die Erdbeerblattlaus auch bei diesem Stamm fur die Ubertragung nur eine sehr 
kurze Saugzeit benotigt. Sie ist deshalb in der Lage, ,,gespritzte" Pflanzen mit 
dem Erreger zu infizieren, bevor sie durch den Insektizidbelag abgetotet wird. 

Ahb. 5: Ri.nidenischiid€n im Bereich ,der Blattknosrpen an Apfel he.rvorge,rufe,n durch Virus 
der RauhschaHgk.eit (links) hzw. Nectria galligena (rechts) 
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Larven, Nymphen, Jungfern unrd Gefliigelte sind Vektoren des Virusstammes. 

Die Infektionsrate ist b·ereits bei einem Besatz von einem Tier pro Pfl.anze ver
hiiltnismiiBig hoch. In unseren Versuchsreihen erkrankte jede 4. El.'dbeere. Un
tersuchungen iiber die Persistenrz des Virus zeigten, daB der Ubertriiger n.ach der 
Aufnahme des Erregers 4 Stunden infektionstuchtig bleibt. Die Erdbeerblattlaus 
ist somit for beide Stiimme des strawberry mottle virus ein iiuBerst aktiver 

Vektor. Der Bekiimpfung dieses Insekts kommt deshalb eine besondere Bedeu
tung zu. 

2. Schaden an der Rinde und am Holz beim Kern-, Stein- und Strauchbeerenobst

2.1. Rindenschaden bei ,Glockenapfel' durch ein Fruchtvirus (Kunze, L.) 

Bei Baumen der Sorte ,Glockenapfel', deren Friichte die Symptome der Rauh
schaligkeit zeigen, wi:id in verschiedenen Obstanla,gen schon seit liingerer Zeit 
ein Abstel.'ben von Triebspitzen und FruchtspieBen beobachtet. Der Schaden 
beginnt im Winter mit Rindennekrosen an den vorjahrigen Blattnarben und 

kann bis zum Austrieb Triebspitzen und FruchtspieBe umfassen. Die Nekrosen 
zeigen groBe Ahnlichkeit mit Rindenschaden durch Pilzbefall (s. Abb. 5). 

Ebenso wie in England konnten diese Symptome jetzt experimentell bei Jung
biiumen der Sorte ,Glockenapfel' <lurch Infektion mit 2 Herkiinften der virosen 

Rauhschaligkeit ausgelost werden. Diese Virusherkiinfte stammen von ,Boskoop' 
und ,Holsteiner Cox· , die Inkubationszeit betrug bei einer von ihnen nur 1 1/2 
Jahre. 

2.2. Untersuchungen iiber Phytophthora cactorum 

2.2.1. Wirtsspezifitat und Virulenz an Apfel und Erdbeere (Seemuller, E. und 
Schmidle, A.) 

Phytophthora cactorum ist der Erreger der Kragenfiiule des Apfels und ruft eine 

Frucht- und Rhizomfiiule der Erdbeere hervor. Von diesen drei Krankheiten hat 
die Rhizomfiiule bis vor einigen J,ahren nur gelegentlich Schaden verursacht. In 
jiingerer Zeit ist sie jedoch starker in Erscheinung getreten und hat bei manchen 
Sorten zu ·beachtlichen Ausfiillen gefiihrt. Das verstarkte Auftreten machte Un
tersuchungen iiber diese noch wenig ·erforschte Krankheit notwendig. Zur Klii

rung der Frage, ob die Rhizomfiiule vom gleichen Erregertyp verursacht wird 
wie die Kragenfiiule, wurden Erdbeerrhizome und Apfelzweige mit Herkiinften 
von entsprechenrden Befallsstellen beider Pflanzen inokuliert. Dabei zeigte sich, 
daB die Erdbeerherkiinfte am Apfel nur schwach pathogen sind. Bei Erdbeer
rhizomen scheinen die Verhiiltnisse umgekehrt zu sein. Allerdings bestehen hier 
noch methodische Schwierigkeiten, gute Infektionsergebni!SSe zu erzielen. 

Die Pathogenitatsunterschiede sind offenbar genetisch bedingt und nicht auf 
eine Anpassung an den Wirt zuriickzufiihren. Durch mehrere Passagen von 
Rhizomherkiinften iiber Apfelzweige blie,b deren geringe Pathogenitat an Apfel 
unveriindert. Schwach virulente Apfelisolate zeigten ebenfalls keine Zunahme 
in ihrer Virulenz nach mehreren Passagen iiber Apfelrinde. 
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2.2.2. Resistenzpriifung von Edelsorten, Apfelstammbildnern und Unterlagen 

(Schmidle, A. und Alt, D.) 

Die chemische Bekampfung von P. cactorum ist nach wi<e vor schwierig. Die 
Priifungen von Apfelsorten auf ihre Resistenz gegen den Erreger sind deshalb 
fortgesetzt worden. Neue Sorten wie ,!dared', ,Jonagold' und ,Mutsu·, die zuneh
mend angebaut werden, wurden in die Untersuchungen einbezogen. 

In Laboruntersuchungen wurden 16 Sorten gepriift. ,Maunzen', ,Laxton's Fortune', 
,ldared· und ,Ceres' zeigten sich wider,standsfahig. Weniger resistent erwiesen 
sich ,Golden Delic ious·, ,Cherry Cox· und ,James Grieve'. Anfallig waren ,Cox 
Orange', ,Jonathan', ,Laxton's Exqui,sit', ,Boskoop', ,Citrine', ,Goldparmane', ,Jo
nagold', ,Laxton's Royality' und ,Mutsu·. Die Unterlagen MM 104 und 106 ver
Melten sich anfalliger als M 4, 7 und 9. In Freilandversuchen erwies sich ,Maun
zen' wiederum am widerstandsfahigsten, es folgten ,Ceres·, ,Laxton'rs Fortune' 
und ,Golden Delic ious·. ,Cox Orange' war auch hier am anfalligsten. ,Ma:unzen' 
verhielt sich auf M 9 resistenter als a:uf MM 106. Diese Untersuchungen zeigen, 
daB das Phytophthora-Problem auf dem Wege der Sortenwahl und der Resistenz
ziichtung gelost werden kann. 

2.3. Untersudmngen zur Uberwinterungsfahigkeit der Monilia-Arten in der 

Rinde infizierter Apfelzweige (Schmidle, A. und Steckert, J.) 

Monilia-Arten verursachen ,an Bliiten, Friichten und an Zweigen verschiedener 
Obstarten ausgedehnte Schaden. Es ist bekannt, daB die Pilze in Fruchtmumien 
iiberwintern. Unterschiedliche Auffassungen bestehen dariiber, ob die Erreger 
auch in der Rinde riiberdauern konnen. Laborversuche zeigten, daB M. iructigena 

und M. laxa aus der Rinde von Apfel- und Sauerkirischenzweigen, die bei 
-10° C iiber 3 Wochen gelagert wurden, noch isoliert werden konnten. Wurden
so behandelte Rindenstiicke hoher Feuchte (rel. F. 99 0/o) und Zimmertemper.atur
ausgesetzt, so bildete M. iructigena wieder Konidien. In Einzelfallen lieB sich
M. laxa noch isolieren, nachdem so infizierte Astabschnitte eine Woche lang
-20° C ausgesetzt waren. Bei Tempel'aturen unter -5° C ist es dem Pilz aber
nicht mehr moglich, sich in der Rinde auszudehnen. Die Ergebnisse weisen darauf
hin, daB zum mindesten in den siiddreutschen Obstbaugebieten der Erreger in der
Rinde iiberwintern kann. Dies ii.st bei BekampfungsmaBnahmen zu beriick.sich
tigen.

2.4. Untersuchungen iiber pilzliche Rindenschaden an Siiflkirschen (Goring, M.) 

An der SiiBkirsche werden Rindenschaden vorwiegend durch Valsa-(Cytospora-) 
Arten hervorgerufen. Um den Erreger wirksam und umweltschonend bekampfen 
zu konnen, mu,ssen BefaHszeit und -weg ,bekannt sein. Kiinstlich durch Friih
froste geschadigte Blattnarben von Kurz- und Langtrieben erwiesen sich als an
fallig fur eine Infektion durch Cytospora personii. Damit kommt den Blattnarben 
dieselbe Bedeutung bei der Infektion zu wie Wunden, die durch mechanische 
Einwirkung entstanden sind. Die hier aufgezeigten Infektionswege des Pilzes 
wurden histologisch untersucht. Die weiteren Beobachtungen an alteren Infek
tionen ergaben, daB C. personii auch mehrjahrige Nekrosen - den sog. Obst
baumkrebs - hervorrufen kann. Bei alter,en ·befallenen Baumen konnte fest
gestellt werden, daB eine Storung bei der Bildung des Wundperiderms vorliegt, 
das bei gesunden den Infektionsherd abschirmt. 
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2.5. Untersuchungen iiber die Infektiositat und Pathogenitat verschiedener Pilze 

an Himbeerruten (Seemiiller, E.) 

Im Rahmen der Untersuchungen iiber das Himbeerrutensterben - dem wichtig
sten Problem im Himbeeranbau - wuvden iiber mehrere Jahre Infektionsver
suche durchgefiihrt. Dabei wurden folgende Pilze gepriift, die alle von kranken 
Ruten isoliert worden waren: Alternaria spp., Botrytis cinerea, Cephalosporium 

sclerotigenum, Colletotrichum gloesporioides, Didymella applanata, Fusarium 

avenaceum, F. culmorum, Leptosphaeria coniothyrium, Hendersonia rubi, Phoma 

exigua, P. macrostomum und Cladosporium herbarum. Es zeigte sich, dafl L. conio

thyrium, D. applanata und B. cinerea unter giinstigen Bedingungen die unver
letzten Ruten befallen konnen. Der Befall bleibt jedoch gewohnlich oberflachlich 
und schadigt die Rute nicht. Inokulationen an Verletzungen fiihrten in allen 
Fallen zu einer Infektion. Diese blieb jedoch in den meisten Fallen auf die Inoku
lationsstelle beschrankt und schadigte die Rute kaum. Nur L. conyothyrium er
wies sich als stark pathogen. Dieser Pilz zerntorte das Rutengewebe um die In
fektionsstelle meist vollstandig und verursachte damit das Absterben der Rute. 
L. conyothyrium ist somit unter unseren Verha.ltnissen der einzige Pilz, der beim
Vorliegen giinstiger Infektionsbedingungen Rutensterben hervorrufen kann.

2.6. Untersuchungen zur Bekampfung des Apfelbaumglasfliiglers Synanthedon 

myopaeformis (Dickiler, E., in Zusammenaribeit mit Hofmann, K., Bezirks
pflanzenschutzamt Neustadt} 

In intensiven Apfeldichtpflanzungen konnen einzelne Larven von S. myopaetor

mis den Ausfall ganzer Baumchen verursachen. Die Bekampfung von S. myopae

formis 'ist wie die zahlreicher anderer Rinrden- und Holzschadlinge schwierig. Fur 
den Bekampfungsversuch wurde ei:ne Apfelheckenanlage, Sorte ,Golden Deli
cious· auf hochgezogener M 9-Unterlage ausgewahlt. :Die erste Bonitierung erga,b 
einen hohen Befallsgrad. Von 880 ausgezahlten Baumen waren 742 = 84,3 0/o an 
der Unterlage befallen. Folgende Praparate ,sollen auf ihre Wirksamkeit gegen 
die schliipfenden Eilarven gepriift werden: Foli:dol-01 (Parathionathyl + Mine
ralol}, TOP-Borkenkafermittel (Promecarb + Lindan} sowie das Bacillus thurin

giensis-Pra.parat Dipel. Um die Niitzlingsfauna im Kronenbereich zu schonen rund 
Riickstande am Erntegut weitgehend auszuschlieflen, erfolgte die Applik•ation der 
Mittel zu verschiedenen Zeiten bis zu dreimal als Punktbehandlung, und zwar 
ausschliefllich an der befallenen Unterlage. Da S. myopaetormis in Siiddeutsch
land vermutlich eine zweijahrige praimaginale Entwicklung durchlauft, wird eine 
Aussage iiber die Wirksamkeit der Mittel friihestens nach Ablauf einer weiteren 
Vegetationsperiode moglich sein. 

3. Untersuchungen zur Epidemiologie von Krankheiten und zur Populations

dynamik von Schadlingen im Obstbau als Grundlage zur Prognose und Be

kampfung

3.1. Untersuchung iiber den EinfluH von Temperatur und Feuchtigkeit auf die 

Infektion durch Pseudomonas morsprunorum und P. syringae bei Sauerkirsche 

(Schmidle, A., in Zusammenarbeit mit Zeller, W., lnstitut fiir Bakteriologie} 

Die Bakteriose ruft starke Schaden ,an bestimmten Sauerkirschensorten hervor. 
Um Grundlagen fiir einen Warndienst zu erhalten, wurden die 1972 in Klima
kammern aufgenommenen Infektionsversuche fortgefiihrt. Die Ergebnisse zeigten, 
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daB die Bakterien Sauerkirschenblatter bei Temperaturen von +5 bis 25° C (12 
Std. 98 bis 99 °/o rel. F., dann 70 0/o) befallen konnen. Bei 28° C waren keine 
Infektionen illehr festzustellen. Bei Teillperaturen von 25 und 20° C (jeweils 24 
Std. 99 0/o rel. F., dann 70 0/o) erschienen die ersten Blattsymptome nach 3 Tagen, 
bei 15 und 10° C waren die Anfang.ssymptome ernt nach dem 4. ,bzw. 5 Tage nach 
der Infektion sichtbar. Typische Symptomausbildung wurde bei Temperaturen 
von 15 und 20° C �rhalten. Langer ,andauemde Feucht:e fordert den Befall deutlich. 

3.2. Untersuchungen zur Biologie und Fopulationsdynamik des Apfelbaumglas-
fliiglers Synanthedon myopaeformis (Dickler, E.) 

1972 wurde iin der Siidpfalz und in Nordbaden erstmals in Apfeldichtpflarrzungen 
eine Massenvermehrung des Apfelbaumglasfliiglers beobachtet. Besonders auf
f allend war, tlaB die Larven ausschlieBlich an den bei Pillar-Baumen ublichen Un
terlagen M 9 schadlich wurden. Da dieser Aegeriide bisher nur an alteren kranken 
Baumen als unbedeutender Sekundarschadling bekannt war, ·soll untersucht wer
den, welche Ursachen zu dieser Gradation in Pillar-Anlagen fiihrten. Erste Ergeb
nisse lassen erkennen, daB folgende Faktoren die Vermehrung von S. myopaefor
mis begunstigten. 1. Verwendung der anfalligen Unterlage M 9, 2. Induktion ei
ner Adventivwurzelbildung durch Hochziehen der Unterlage, 3. Ausschalten der 
natiirlichen Gegenspi€ler, wie parasitische Hymenopterenart€n durch die in Dicht
pflanzungen iiblichen -intensiven PflanzenschutzmaBnahmen, 4. optiillale okokli
illatische Bedirugungen durch den Monokulturcharakter der Dichtpflanzungen. 
Neben den Studien zur Biologie und Populationsdynamik stehen Unter,suchungen 
zur Schadlichkeit des Apfelbaumglasfliiglers in Dichtpflanzungen im Vordergrund. 

3.3. Untersuchungen ilber die Lauforientierung der Eilarven von Enarmonia 
fonnosana (Dickler, E.) 

Die Larven von E. formosana ,befallen bevorzugt die Stammba,sis von SiiB- und 
Sauerkirschen. Von 188 iin der Staillmitte von Kirschbaumen ausgebrachten Ei
larven konnten sich 24,5 -0/o in die Rinde einbohren. Entscheidend fur das Eindrin
gen der Larven ist die Eignung der Rinde. Geotaxis konnte bei Versuchen im 
Freiland und Gewachshaus nicht nachgewiies€n werden. 

3.4. Untersuchungen ilber die Verbreitung der San-Jose-Schildlaus · 
Quadraspidiotus perniciosus 

3.4.1. Verwehung durch den Wind (Dickler, E.) 

Auf Grund ungiinstiger Witterungsverhaltnisse im Berichtsjahr blieb die Saug
falle in ihrer Fangigkeit weit hinter den Zahlen von 1972 zuriick. Die im lel:zten 
Jahr erzielten Ergebnisse iiber die tageszeitliche Verteilung abgewehter Jung
larven konnten daher nicht im vollen Uillfange bestatigt werden. Fangpflanzen 
erwiesen sich als geeigneter Indikator fur die raumliche Dispersion. An Apfelbau
men, die 1971 in Absti;i.nd€n von 4 m zu einem kiinstlichen Befallsherd gepflanzt 
warden waren, konnte ein Transport von Junglausen bis zu 56 m nachgewiesen 
werden. Die Mehrzahl der Tiere wurde iill Bereich •bis zu 12 m ausgezahlt. Kiirbis
friichte (Cucurbita maxima), in verschi€denen Abstanden zum BefallsheI'd in 
2 Reihen auf 1 ill breiten Gestellen ausgebracht, eigneten sich ebenfalls zum 
Nachweis der W1indverwehung. Hier wurde:bei 1 ill Abstand illit 7 123 Tieren = 
79,6 '0/o die groBte Dichte ermittelt. Sie betrug ·bet 12 m mit 29 Tieren nur noch 
0,3 °/o. 
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3.4.2. Verschleppung mit importierten 1\pfeln (Dickler, E., in Zusammena11beit mit 
Ferrari, R., Istituto Sperimentale per la Zoologia kgraria, Firenze, 1talien) 

Im Rahmen einer vom Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und For
sten eingeleiteten Zusarnmenarbeit wurden von November 1972 bis Mai 1973 
SJS-befallene Apfel 1talienioscher Herkunft in Dossenheim und Florenz unter glei
chen Bedingungen praxisiiblich gelagert. In monatlichen Intervallen wurde ein 
Teil dieser Apfel - 'Golden Delicious· und 'Stiark Delicious· - aus dem CA
Lager entnommen, anschlieBend bei 22° C aufbewahrt und wochentlich Mortalitat 
und Fertilitat der sich weiterentwickelnden Weibchen regi,striert. Eine erste Aus
wertung der unabhangig voneinander in Deutschland und Italien gefiihrten 
Untersuchungen ergab eine weitgehende Ubereinstimmung in den Ergebnissen. 
Mit zunehmender Dauer der CA-Lagerung steigt die Mortalitat der Schwarz
schilde, die Entw:icklungsgeschwindigkeit praimaginaler Stadien wird verzogert 
und die Fertilitat iirberlebender Weibchen nimmt stark ab. Die Ergebnisse deuten 
darauf hin, dafi nach einer 4monatigen CA-Lagerung von Apfeln mit einer Ver
schleppung der SJS kaum noch zu redmen ist. 

3.5. Ur..tersuchungen iiber den Massenwechsel der Johannisbeergallmilbe 

Cecidophyes ribis (Krcza,I, H.) 

C. ribis schadigt die Knospen der Schwarzen Johannisbeere und ,iibertragt den
Erreger der Brennesselblattrigkeit. Die Wirtschaftlichkeit des Johannisbeeran
baues ist dadurch gefahrdet. Aus technischen Grunden (W,artezeit der verwende
ten Mittel) ist die 'bisher im Fruhja:hr durchgefiihrte Bekampfung nicht mehr
moglich. Es muB daher gepruft werden, ob eine Abwehr des Schadlings auch zu
einem spateren Zeitpunkt erfolgen kann. Die Milben sind dann aber bereits in die
Knospen eingedrungen und dort nur noch mit systemischen. Praparaten zu er
reichen. Um den gunstigsten Bekampfungszeitpunkt zu ermitteln, wurde der Mas
senwechsel von C. ribis unter unseren Verhaltnissen untersucht. Die Ergebnisse
z·eigen, daB die Milbe z. Z. der Blute in die K,nospen einwandert. Etwa 6 bis 8
Wochen spater setzt eine starke Vermehrung ein, die bis Ende November den Be
satz je Knospe auf 20 OOO Tiere und mehr anschwellen la.fit. Unter gunstigen Wit
terungsbedingungen folgt bereits Anfang Februar eine zweite, noch starkere Ver
mehrungsphase. Kurz vor Beginn der Wanderperiode wurden je Knospe 40 OOO
bis 78 OOO Milben und rund 20 OOO Eier gezahlt. Der giinstigste Termin fiir die
Anwendung •systemischer Praparate liegt vermutlich unmittelbar nach der Ernte.
Die Zahl der Mil'ben ist in den Knospen dann noch relativ gering, und es k,ann
erwartet werden, daB die Praparate im Zusamrnenhang mit der Aktivitat der
Tiere wahrend der Vermehrung voll zur Wirkung kommen.

4. Untersuchungen iiber die Wirkungsweise von Erwinia amylovora im

Wirtsgewebe

4.1. Einflu6 von E. amylovora auf die Polysaccharide der pflanzlichen Zellwand 

(Seemuller, E., in Zus.ammenarbeit mit Beer, S. V., Bateman, D. F. und Jones, 
T. M. vom Dept. of Plant Pathology, Cornell University, Ithaca/USA)

Uber die Wirkungsweise von E. amylovora ist wenig rbekannt. Auf Grund histo
logischer Untersuchungen wurde von verschiedener Seite angenommen, daB der 
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Erreger in der Lage ist, die Polysaccharide ,der Zellwand abzubauen. Zur Uber
priifung dieser Beobachtungen wurde die Zusammensetzung der Zellwande von 
Apfel- und Cotoneaster-Trieiben sowie Birnenfriichten g,a,schromatogmphi<sch oder 
mit anderen Methoden analysiert. Dabei konnten hinsichtlich der Hemizellulosen 
und der Pektinsubstanzen sowie der Zellulose zwischen gesundem und befalle
nem Gewebe keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Um diese Er
gebnisse abzusichern, wurden Kulturfiltrate, Extrakte von infiziertem Gewebe 
und das bakterielle Exudat ('Ooze') auf pektolytische, zellulolytische, xylolytische 
und mazerierende Eigenschaften gepriift. Es konnte jedoch keine Aktivitat nach
gewiesen werden. E. amylovora scheint daher zu den wenigen bis jetzt bekannten 
Mikroorganismen zu gehoren, die die Polysaccharide der Zellwand nicht angrei
fen. 

4.2. Isolierung von zwei neutralen Proteasen vom bakteriellen Exudat ('Ooze') 
des Feuerbranderregers (Seemi.iller, E., in Zusammenarbeit mit Beer, S. V. 
vom Dept. of Plant Pathology Cornell University, Ithaca/USA) 

Im bakteriellen 'Ooze' von E. amylovora konnte eine starke proteolytische Akti
vitat nachgewiesen werden. Isolierungsversuche ergaben, daB es sich um zwei 
verschiedene Enzyme handelt (Protease A und B). Protease A zeigt eine starke 
Aktivitat an kollagenhaltigen Substanzen und Gelatine und besitzt ein pH-Opti
mum von 7,5 und einen isoelektrischen Punkt von pH 9,9. Das Enzym wird durch 
1 mM EDTA vollstandig gehemmt. Protea•se B ist ein milchgerinnendes Enzym, 
das auBerdem an Kasein und Gelatine aktiv ist. Das pH-Optimum liegt bei 6,5 
und der ·isoelektrische Punkt bei pH 4,5. Es wird durch 1 mM EDT A stark und 
durch 10 mM vollstandig gehemmt. Die Empfindlichkeit gegeni.iber Chelatbild
nern und andere Eigenschaften lassen schlieBen, daB beide Enzyme in die Gruppe 
der neutralen, metallhaltigen Proteasen gehoren. Uber die Bedeutung der beiden 
Enzyme bei der Pathogenese konnte keine Klarheit erzielt werden. Analysen er
gaben, daB die Strukturproteine der Zellwand offenbar nicht angegriffen werden. 

5. Versuche zur chemischen Bekampfung von Nematoden in Erdbeerbestanden

(Krczal, H., in Zusammenarbeit mit Burckhardt, F. vom Institut fi.ir Hackfrucht
krankheiten und Nematodenforschung)

Die beiden Nematodenarten Aphelenchoides tragariae und A. ritzemabosi ver
ursachen sowohl in Erdbeervermehrungs- als auch in Ertragsbestanden erhebliche 
Ausfalle. Bei der Bekampfung wurden bisher nur mit Temik G 10 sichere Erfolge 
erzielt. 1972 erwies sich aber auch Nemacur als wirksam. Zur Absicherung dieses 
Ergebnisses wurden die Untersuchungen 1973 mit beiden Praparaten in einem 
Senga precosana-Vermehrungsbestand fortgesetzt. Die Behandlung der Versuchs
parzellen erfolgte am 29. 3. 1973. Auch in diesem Jahr bestatigte sich die Wirk
samkeit beider Mittel. Selbst die bei Nemacur um die Halfte reduzierte Aufwand
menge (5 g/qm) reichte fi.ir einen vollen Bekampfungserfolg .aus. Infolge der fri.ih
zeitigen Aus·schaltung des Nematodenbefalls konnten sich die Mutterstocke gut 
entwickeln und zahlreiche Auslaufer bilden. Aus den ,behandelten Parzellen wur
den etwa doppelt so viele Jungpflanzen geerntet wie von den unbehandelten 
Flachen. 
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Institut fiir Rebenkrankheiten in Bemkastel-Kues 

1. Kontamination von Grund- und Oberflachenwasser sowie der Nachbarschaft
mit Umweltchemikalien

1.1. Untersuchungen Uber den Stickstoffhaushalt der Weinbergsboden unter be

sonderer Beriicksichtigung der Nitratauswaschung und der Kontamination 
des Grundwasserspieuels (Ga.rtel, W.) 

In jiingster Zeit ist die den Winzer voll befriedigende Diingungsweise (300-400 
kg/ha N) in den Verdacht geraten, an den stellenweise sehr hohen Nitratgehalten 
des Grundwassers und der in der Na.he der Weinberge gelegenen Fliisse schuld 
zu ,sein. AuBerdem wurde die Frage erhoben, ob die hohe Stickstoffdiingung den 
Nitmtgehalt der Moste erhoht. Die 1973 durchgefiihrten Untersuchungen ergaben: 

a) Die mit Hilfe ionenspezifischer Elektroden durchgefiihrten Analysen gestatte
ten eine zuverla.ssige Beurteilung des im Boden vorhandenen Vorrats an
leichtloslichem Nitrat. Im Marz und im April entnommene Bodenproben wie
sen auf eine erhebliche Nitratanreicherung im Wurzelbereich der Reben hin.
Offensichtlich wurde der 1972 gediingte Stickstoff nicht wie in normalen Jah
ren voUstandig aus dem Boden verfrachtet, sondern ·blieb in 20-30 Tiefe lie
gen. Den Winzern konnte auf Grund dieses Befundes rechtzeitig empfohlen
werden, auf die frbliche Friihjahrsdiingung zu verz'ichten, womit nicht nur un
notige Ausgaben, sondern auch Scharden (Befruchtungsstorungen, erhohter
Botrytisbef;all) vermieden wurden. Dariiber hinaus konnte die Nitratbelastung
des Grundwassers und der flieBenden Wasser vermindert werden.

b) Das Grundwasser erreicht vor allem auf staunassen Boden unerwartet hohe
N03-Gehalte (1 OOO ppm und mehr). Der Nitratgehalt der Moste stieg auf die
sen Standorten auf ein Vielfaches der bisher als ,,normal" angenommenen
Werte (100 ppm und mehr) an.

c) Der Nitmtg,ehalt der kleinen, in die Mosel miindenden Bache ist vier- bis
fiinfmal hoher als der N0

3-Gehalt des Flusses. Der Ursprung dieses Nitrats
konnte, zumal wenn die Bache durch den Ort flieBen, nicht eindeutig ermittelt
werden. Es ist nicht auszuschlieBen, daB ein erheblicher Teil davon aus den
Weinbergen stammt.

Diingungsversuche mit verschiedenen, vor allem schwachloslichen Stick:stofformen 
sind an der Mittelmosel und der Saar durch,gefiihrt worden mit dem Ziel Kombi
nationen zu finden, die es -gestatten, den Gesamtstickstoffaufwand zu vermindern, 
ohne Meng,e und Giite der Ertrage zu beeintrachtigen. lhre Auswertung wird erst 
in einigen Jahren moglich sein. 

2. Beeintrachtigungen durch fehlerhafte Kulturtechniken und deren Behebung

2.1. Herbizidschaden an Reben infolge starker Tagwurzelbildung (Garte1l, W.) 

Auf Standorten mit Boden verschiedenen geologischen Ursprungs, mit versc:hiede
nen Rebsorten und Erziehungsarten wurden, trotz sachgemaBer Anwendung von 
Herbiziden, die im Boden normalerweise nicht verfrachtet werden (Simazin), 
typische Symptome festgestellt, die auf eine Schadigung der Rebe durch den 
Wirkstoff hindeutet!en. Untersuchungen zeigten, rdaB die geschadigten Reben stets 
reichlich Tagwurneln in einer Tiefe von nur wenigen cm entwickelt hatten. Diese 
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haben das Herbizid, das bei normal gepflegten Bestiinden niemals in den Wurzel

bereich (unterhalb 20 cm) der Rebe eindringt, ,aufgenommen, was z. T. schwere 
Vergilbungen und Nekrosen der Blatter verursachte. Ursache der abnormen 
Tagwurzelbildung waren Schiidigungen der Wurzelstange und des Wurzelwerkes 
durch Dickmaulriifller, durch Bodenverdichtung und stauende Niiss·e. Das in frii
heren Jahren iibliche Aufsuchen und Entfernen der Tagwurzeln kann heute wegen 
Mangel an Arbeitskraften kaum noch durchgefiihrt werden. In Weinbergen, deren 
Reben auch nur teilweise Tagwurzeln aufweisen, ist bei Verwendung von Herbi
ziden, die in die o'bere Bodenschicht gelangen und dort verweilen, gr6Bte Vorsicht 
geboten. 

2.2. Schadigungen des Stammes durch Bodenbearbeitungsgerate als Ursache 

schwerer Ausfaile in Rebanlagen (Cartel, W.) 

Im Fruhling und Sommer 1973 wurde in za:Mreichen R�banlagen ein plotzliches 
A:bsterben von Relben festgesteUt, vereinzelt gingen mehrere nebeneinandergele
gene Rebstocke ein. Bei eingehender Untersuchung der geschiidigten Weinberge 
stellte sich heraus, daB die W'inzer, ohne es zu wissen, selbst schuld an den teil
weise sehr schrweren Verlusten waren. 
Um eine moglichst vollstandige Unkrautbekiimpfung und Bodenlockerung zu er
zielen, w,erden die Bodenbearbeitungsgeriite so breit wie moglich einge·stellt. Die 
Randwerkzeug·e der Geriite kommen den Stiimmchen a:uf diese Weise gelegentlich 
zu nahe und beschiidigen sie sowohl unterhalb als auch oberhalb der Bodenober
fliiche. Besonders schwere Wunden entstehen, wenn das Geriit durch einen Stein 
oder eine verfestigt,e Bodenrippe (Traktorspur!) seitlich abgelenkt wird. Es kon
nen dann mehrere nebeneinander st·ehende Rebstocke einer Reihe geschiidigt wer
den, was spiiter den Eindruck ,eines .,Krankheitsherdes" vermittelt. 
Leichte Wunden heilen, ohne die weitere Entwicklung der Reben zu heeintriich
tigen. Werden aber bei der Verletzung erhebliche Teile der Rinde abgeschiilt, 
kommt es, besonders bei trockenem Wetter wie 1973, meist kurz vor dem Ver
bliihen der Ge•scheine, wenn der Niihrstoffbedarf durch die rasch wachsenden 
Trauben sprunghaft ansteigt, zu einem plotzlichen Welken und Vertrocknen der 
Reben. Die unterirdischen Verletzungen begiinstigen den Befall des Wurz,elhalses 
durch Pilze und fiihren schheBlich, nach Vermorschung des Holzes, zum Tod der 
ganzen Rebe. 
Interessanterweise haben die Winzer diese Zusammenhiinge nicht selbst erkannt. 
Dies ist wahrscheinlich auf die Tatsache zuriickzufiihren, daB die beschiidigten 
Stellen des Stammes ·sich schon nach wenigen Tagen grau - iihnlich wie die 
Borke - verfiiriben, so daB sie gar nicht mehr auffallen. Die im Boden gelegenen 
Wunden sind ohnehin erst nach Aufgraben zu erkennen. 

3. Beeintrachtigung durch mangelhafte oder iiberhohte Nahrstoffzufuhr und
deren Behebung

3.1. Calciummangel als Ursache von Welke- und Vertrocknungserscheinungen an 
Trauben (GiirteI, W.) 

Mit Hilfe von Vegetationsversuchen in Quarzsand ,gelang der Nachweis, daB Cal
ciummangel schwere krankhafte Veriinderungen am Stielgeriist (Rappen) der 
Trauben verursacht. Die Tra:uben bleiben bei unzureichender Ca-Versorgung 
durchweg kleiner als normal erniihrte, haben einen hohen Anteil kleiner, kern-
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loser Beeren und erscheinen daher .,locker". Zur Zeit des Weichwerdens der Bee

ren beginnt der Rappen zu welken, die Stiele der wertlosen Beeren vertrodmen. 

Allmahlich werden auch weitere Teile des Rappens, von der Spitze ider Traube 

oder der Traubenaste her, nekrotisch, die Beeren welken und schrumpfen schliefl

lich. Nach und nach vertrocknet die gesamte Traube (s. Abb. 6). 

Abb. 6: Welke- un,d Vertrocknungse,rsdre,inung,en am Stielg,eriist de,r Traube, sowie an 
Beeren ,als Fo:Lg,e von Calci:umma.ngel. 

Diese Symptome sind in der Praxis unter der Bezeichnung Stiellahme bekannt. 
Bei der Analyse kranker Trauben fallt d€I geringe Calc iumgehalt, ,bei einem ho

hen Uberschufl ,an Kalium und Magnesium .auf. Magnesiummangel, der ebenfalls 

als Ursache der Stiellahme genannt wird, verursacht keinerlei pathologische Ver
anderungen am Stiel<geriist der TraUJbe. 

3.2. Kaliummangel als Ursache verstarkten Sonnenbrandes an Trauben 

(Gartel, W.) 

Im Sommer 1973 ist ,es durch die intensive Sonnenbestrahlung in vielen Wein

bergen zu starken .,Verbrennungen" an Trauben gekommen. Betroffen waren vor 

allem freistehende Trauben, die der Sonne direkt ausgesetzt waren. Die Erschei

nung trat in allen Lagen ,auf, war aber in einz,elnen W,einbergen besonders inten

siv. Untersuchungen zeigten, dafl bei mangelhafter Kaliumversorgung der Reben 
der Anteil der von Sonnenbrand geschadigten Trauben besonder,s hoch war. Da

mit wurde erstmalig festgestellt, dafl die an Blattern schon seit lang,em bekannte, 
durch Kaliummangel induzierte Photosensibilisierung der Gewebe - sie fiihrt zu 

Nekrosen der Epidermis oder des gesamten Mesophylls - ,auch bei Beeren auf

tri tt. 
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3.3. Blattrandschaden durch Salzriickstande aus Guttationstropfen (Gartel, W.) 

.,V,erbrennung,en" an den Blattzahnen, gelegentlich audi in die Spreite hineinra
gende, braune Nekrosen, fielen im Fruhjahr und Fruhsommer in vielen, 1besonders 
aber in reichlidi gedungten Weinber,gen auf. Untersuchungen zeigten, daB es sidi 
um Sdiaden handelte, dte durch Anreimerung von Salzen im Bereich der Blatt
zahne als Folge fortgesetzter Guttation entstehen. 

Warme Tage, gefolgt von kalten Nachten begunstigen die Gutbation. Die Auf
nahme von Wasser und Mineralstoffen durch die Wurzeln ist in dem durdi die 
Tag·estemperatur erwarmten Boden viel aktiver als die Transpiration der Blatter 
wahrend der stark abgekiihlten Nadit. Es entsteht dadurch ein Uberdruck im 
Gefafi,system der Reben, der durch Ausscheiden eines Teiles des im UberschuB 
aufgenommenen Bodenwassers ,ausgesdiieden wird: durch die an der Spitze der 
Blattzahne befindlidien starren Spaltoffnungen (Hydatoden) wird, sobald ein be
stimmter Druck uberschritten wird, die aus dem Boden aufgenommene Mineral
stofflosung hinausgepreBt und sammelt sich in Form von Tropfen an den Blatt
zahnen. Bei trockenem W·etter verdunstet das Wasser nach Sonnenaufgang und 
hinterla.Bt die gelosten Salze als kristallines Depot. Unter normalen Witterungs
bedingungen werden die abgelagerten Salze immer wieder durch Regen abg·ewa
sdien. Bei anhaltendem trockenem Wetter wie 1973 kann die Salzkonzentration 
dagegen so sehr ansteig·en, daB sie das Gewebe schadigt. 

Uber den Mineralstoffgehalt der Guttationsflussigkeit gibt die Tabelle Auskunft. 
Es fallt auf, daB die Nitrat- und Kaliumkonzentration nach vorausgegangenen 
starken Niederschla,gen .besonders hoch ist. 

Mineralstoffgehalt von Guttationsfliissigkeit (mg/I) 
Vor der .Probeentnahme am 28. 5. fielen 65 mm Regen, vor den beiden spateren 
Terminen, jeweils 5 mm 

Datum ,d•er Prohe,entn.ahme 

28. 5. 1973 15. 6. 1973 20. 6. 1973 
Min,dest- Hochst-

(/) 
MiI1Jdes,t- Hochst-

(/) 
Mindest- Hochst-

(/) we,rt wert we.rt wert wert wert 

N0
3 162 5,81 340 87 165 130 63 161 100 

K 154 830 385 8 33 22 8 35 15 
Ca 60 90 70 40 80 56 10 70 32 
Mg· 40 74 51 5, 24 13 4 21 11 

Na 1 5 2,5 1 14 4,4 1 6 3 
Fe, 0,38 3,1 1,19 0,42 0,59 0,49 0,46 1,08 0,7 
Mn 0,6 1,24 1,00 0,09 0,16 0,13 0,12 0,23 1,64 
Al O,S2 0,79 0,68 0,21 0,34 0,27 0,27 0,29 0,28 
Zn 0,35 0,46 0,27 0,06 0,09 0,07 0,06 0,08 0,07 
Cu 0,04 0,20 0,28 0,04 0,10 0,07 0,03 0,08 0,05 

4. Beeintrachtigungen durch Viren, Pilze und Mycoplasmen und deren Behebung

4.1. Versuche zur negativen Selektion der Reisigkrankheit und der Rollkrankheit 
(Stellmadi, G.) 

Die Grenzen der bekannten hohen Warmeempfin!dlichkeit des Nadiweises eini
ger saftiibertragender Viren des Reisi,gkrankheitskomplexes im Testpfl.anzen
v,erfahren, weldie den wirtsdJ.aftlichen Einsatz dieses Verfahrens in der Pflanz-
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gutproduktion problernatisch rnachen, konnt·en weiterhin verdeutlicht werden: 
Sowohl Reben als auch krautige Testpflanzen (Chenopodiaceen) verlieren auch 
unter milden, extrernfreien Gewachshausbedingungen bald ihre Eignung, in Vi
rustests zuverlassige Ergebni-sse zu liefern. Kontrastversuche in Klimakammern 
mit der Zielsetzung einer Erweiterung des moglichen Anwendungszeitraumes 
lieferten positive Ergebnisse. 

Die Eignung von Rotweinsorten als Indikatoren zum Nachweis der wirtschaftlich 
schwerwiegenden Rollkrankheit ist daidurch eing,eengt, daB ihre Reaktion insbe
sondere auf milde Formen der Krankheit sehr spat im Herbst erfolgt zu einer 
Zeit, wo auch die natiirliche Blattverfarbung ihrem Hohepunkt zustrebt und Frost 
die Beobachtungsmoglichkeit beenden kann. WeiBweinsorten hingegen reagieren 
wesentlich friiher, wie diesibeziigliche Studien zeigten. Der Reaktionsmodus ist 
allerdings diffizil, durch sorgfa!tige Beobachtung jedoch eindeutig zu. erkennen. 
Zur Objektivierung •eignen sich in giewissen Grenzen spektralphotometrische Re
missionsmessungen, durch Chlorophyll-Analysen erganzt. Das Verhaltnis von 
Chlorophyll a zu Chlorophyll b bei starker A•bnaihme des Gesamtc:hlorophyllge
haltes im Falle rollkranker WeiBweinblatter al)ldert sich allerdings in einer 
Weise, welche eine Differ,enzierung gegeniiber der normalen Blattalterung vor
erst nicht moglich erscheinen la.flt. 

4.2. Eliminierung von Viren durch Thermo-Therapie von Reben (Stellmach, G.) 

Die von US-Forschern einerseits sowie von franz6sischen Virologen andererseits 
ausgegangenen Thermo-Ther.api-e-Techniken zur Eliminiemng wirtschaftlich be
deutsamer Viren und Virosen hahen jeweils kritische Phasen, ,die •bisher ni.cht 
oder nur unvollkommen iiberwunden werden konnten. Durch Anwendung eines 
hier entwickelten neuen technischen Konzepts, namlich der Warmebehandiung 
griiner Rebentriebe unter intermittierendem Spriilhregen, ist die Notwendigkeit 
der verlustreichen Triebspi,tzenkultur nach AbschluB der Warmebehandlung -
eine der kritischsten Phasen - iiberfliissig geworden. Dariiber hinaus hat die Be
handlung griiner Rebentriebe gezeigt, daB die bisher fiir notwendig gehaltenen 
Behandlungszeiten zur Viruseliminierung aus Triebspitzen irm allgemeinen aus
reichten, die ganzen zur Behandlung •eingestellten Rebenorgane zu heilen. Ein 
maximal,er Beh:andlungseffekt wird erreicht, wenn einzelne griine Augen - in 
virusfreie, bewurzelte Reben implantiert - der Warmebehandlung unterzogen 
werden. Durch Anwendung dieser Methode werden virusfreie Reben gewonnen. 
Solche Reben konnen im Gegensatz zu Reben, die aus bestimmten Virustests ohne 
Befund hervorgegangen sind, als Grundlage fiir exakte Versuche z. B. auf dem 
Gebiete der Unvertraglichkeitsrforschung, der Rebenernahrung und der Reben
genetik verwendet werden. Das ist von erheblicher wissenschaft:licher und wirt
schaftlicher Bedeutung. 

5. Priifung von Mitteln gegen Krankheitserreger, Schadlinge und

unerwiinschten Pflanzenbewuchs

5.1 Uber die Wirksamkeit einiger Fungizide gegen das Auftreten von Schwarz-

fleckenkrankheit, Oidium, Peronospora und Botrytis an R�ben (Holz, B.) 

Die Untersuchungen an der Mittelmosel dienten dazu, den Wirkungsgrad, die 
Befallshaufigkeit und die Pfl.anzenvertraglichkeit der zur Priifung angemeldeten 
Praparate f.estzustellen, um eine Gewahr fur die Wirksamkeit der Mittel bei der 
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Durchfi.ihrung von RebschutzmaBnahmen zu erhalten. Die Priifung von vier Mit
teln gegen Schwarzfleckenkrankheit mit den Wirkstoffen Mancozeb, Metiram, 
Folpet und Captafol und Zinoc gegeniiber Folpet als Ver,gleichswirkstoff ergab, 
daB Mancozeb die gr6Bte Wirksamkeit besitzt. Die ,endgiiltigen Ergebnisse 
stehen noch ,aus, ,da die Versuche <lurch die noch nicht erfolgte Winterbonitur 
im Februar nachst,en Jahres noch nicht abgeschlossen sind. 

Von sechs gegeniiber Net:l!schwefel gepriiften Praparaten g,egen Oidium hatte 
je eines als Wirkstoff Carbendazim und Benzimidazol, <lie iibrigen waren Kom
binationspraparate mit nicht angegebenem Wirkstoff. Die durchgefi.ihrten Be
kampfungsma13nahmen vermochten nicht einen aUgemeinen urnd starken Befall 
der Versuchsparzellen aufzuhalten. Die Befallshaufi,gkeit lag in jeder Versuchs
parzelle in wirtschaftlich n:icht mehr vertrebbarer Hohe. 

Trotz auBerst gering auftretender Peronospora an Trauben und Blattern wurden 
die Untersuchungen an neun verschiedenen Praparaten ,seit dem Erstausbruch 
der Peronospor,a fortgesetzt. Neben Kombinationspraparaten mit nicht genann
ten Wirkstoffen sind Mittel mit Methylmetiram, Chlorothalonil und Folpet und 
Thiabendazol gepriift worden. Der Peronosporainfektionsdruck blieb zu gering, 

um eine Aussage iiber die Wirksamkeit dies,er Praparate zu machen. 

Hinsichtlich ihrer Botrytisabwehr sind elf Mittel und drei Vergleichspraparate 
gepriift worden. Als Wirkstoffe lagen Methylmetiram, Chlorothalonil, Folpet 
und Thiabendazol, Diathylthiophosphoranilid, Methylthiophanat und Benzimida
zol vor. Am 27. 9. lieBen sich die Wirkstoffe mit abnehmender Schutzwirkung 
folg,endermaBen einordnen: Methylmetiram, Chlorothalonil, Dichlofluanid, Folpet, 
Folpet und Thia:bendazol, Methylbhiophan,at und Benzimidazol. Je nach dem 
Zeitpunkt der Bonitierung traten Verschiebungen in der Reihenfolge der Wirk
samkeit ein. 

5.2. Laborverfahren zur Bewertung von Mitteln zur Bekampfung der Trauben-

faule (Gartel, W.) 

In trockenen Jahren, wie 1973, ist die Beurteilung der Wirksamkeit von Mitteln 
zur Bekampfung des Erregers der Traubenfaule (Botrytis cinerea Pers.) wegen 
zu geringem Befall meist nicht moglich. Man kann sich il!ber, wie zahlreiche 
Versuch,e zeigten, wahrend der Vegetationsperiode jederzeit iiber den Umfang 
des Schutzes der Trauben durch die angewandten Mittel informieren: man ent
nimmt 15 bis 20 Bliitenstande (Gescheine) oder Trauben aus den behandelten 
Weinbergen und halt sie bei Zimmertemper.atur in fieuchten Kammern. Sobald 
die ersten Faulnissymptome am Stielgeriist, an den Bliiten oder an Beeren er
scheinen, beginnt man die Befallstarke taglich, jeweils an jedem Oeschein oder 
an jeder einzelnen Traube zu bonitieren. Man setzt die Bewertung bis zum 
vollstandigen Befall aller in den Versuch aufgenommenen Varianten fort. Aus 
dem zeitlichen Verlauf des durchschnittlichen Befalls (sieh,e die graphische Dar
stellung) laBt sich auf die Wirksamkeit der gepriiften Mittel schlieBen. Die Re
produzierbarkeit der Ergebnisse ist ilberraschend gut, sofern das Prilfmaterial 
einer Sorte angehort. Der Kurvenverlauf und somit die Wirksamkeit der Botryti
zide weist von Sorte zu Sorte Unterschiede auf, die Tendenz ist aber meist die 
gleiche. Das Verfahren la.flt auch Schliisse iiber den jeweiligen Infektionsdruck 

zu. Die gewonnenen Daten stellen eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der 
endgilltigen Bewertung und Zulassung der Mittel dar. 

P 129 



3.0 

2.S:

LI1 2.0 
_J 
_J 
cc 
u.. 
w 

r::o I.S:

LI1 
w 
r:::::i 

1.0 
w 
� 
a::: 
w 
cc 

. s:I-
LI1

0.0 

Lt1 
LD 

STUNDEN IN 

Lt1 
a, 

a, 
Lt1 
N 

FEUCHTEM 

:r 
N 
f'1 

MEDIUM 

a, 
CD 
r, 

Abb. 7: Zeiitlidrnr Verlauf .ct<e,s Botrytisbe.fa,lls versdtieden behandelter Trauben. Die im 
Fmilanid mit fiinf v,ersmi.€,denen Priifm'itteln behandelten Trauben wurd-en 
(16fadt) in f,euchte Kam.mem g.elegt un.d in Intervaller: von 1-2 Tagen ·bonitiert. 

A: sy.stemisches Botrytizid mit schledtter, E: mit siehr ,guter W,irkung, ge,g.en Botrytiis; 
B, C, D: Konbaktfongizide mit annahemd g1eicher, ma.BLger Wirkung. 
Bewertung: l bis zu 5 °/o Befall 

2 bis zu 25 0/o Befall 
3 iiber 25 0/o Befall 

5.3. Untersuchungen iiber die Bekampfung der Obstbaumspinnmilbe Paratetra-
nychus pilosus C. u. F. (Englert, W. D.) 

Die Obstbaumspinnmilbe tritt in den letzten J.ahren in zunehmendem Malle auf 
und verursacht empfindliche Qualitatseinbufien. Ihre Bekampfung ist schwierig, 
weil eine zuv,erlassige Aussage iiber die Entwicklung der Population im Freiland 
kaum moglich ist. Die Spinnmilben konnen sich, durch gutes Wetter begiinstigt, 
explosionsartig vermehren. AufleDdem besteht die Gefahr, daB bei haufiger 
Anwendung eines Akarizids Resist,enz auftritt. Trotz sta.ndiger Aufklarung ist 
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es schwierig, den Praktiker davon zu i.iberzeugen, daB ein Mittel, das einmal 
hervorragend gewirkt hat, seine Wirkung vollig verlieren kann. 

Untersuchungen in einer seit drei Jahren mit dem gieichen Akarizid (Wirkstoffe 
Carbaryl und Tetradifon) zum Teil mit erhohten Konzentrationen behandelten 
Rebanlagen ergaben, daB die Milben gegen diese,s Mittel resistent g·eworden wa
ren. Vier weitere amtlich zugelassene Mittel wurden gepri.ift. Von diesen wirkte 
ein Mittel mit dem Wirkstoff Phos,alone besonders gut. Nach elf Tagen war ein 
Wirkungsgrad von 99,62 0/o erzielt worden, nach 18, 25 und 33 Tagen ein solcher 
von 100 °/o. Die Wirkung zweier Mittel auf der Basis Demeton-S-methylsulfoxid 
und Demeton-S-methylsulfon mit Azinphos-methyl wirkten unbefriedigend. Ein 
Mittel mit dem Wirkstoff Methidathion war befriedigend. Die Wirkungsgrade 
der fi.inf gepri.iften Mittel schwankten zwischen O und 100 0/o. Die Spatbehandlung 
gegen die Obstbaumspinnmilbe hatte eine Erhohung der Mostgewicbte um etwa 
5° Ochsle zur Folge. 

Weitere Untersuchungen sind notw�mdig, um dem Praktiker bei aufkommender 
Resistenz sofort dasjenige Mittel empfehlen zu konnen, das die beste Wirkung 
hat. AuBerdem sollen Kont,aktfungizide gepri.ift werden, von denen einige mog
licherweise zu ·einem fri.ihen Zeitpunkt die noch kleinen Milbenpopulationen 
unterdri.icken und so eine Begrenzung der Anwendung von Akariziden ermog
lichen konnten. 

5.4. Untersuchungen iiber die phonoakustische Schadvogelbekampfung 

(Englert, W. D.) 

Seit einigen Jahren sind nehen die altbekannten Methoden der Schadvogel
bekampfung, vor allem die pyroakustische und di1e phonoakustische Methode 
getreten. Als Schadv6gel in Weinbergen sind vor allem Stare, aber auch, in zu
nehmendem MaBe, Amseln und Wacholderdrosseln zu nennen. 1973 kam erstmals 
ein phonoakustisches Gerat auf den Markt, das den Warnschrei des Stares auf 
elektronische Weise erzeugt. Die Pri.ifung ergab, daB das Gerat bei kleineren 
Starenmengen, bis zu 200, unbefriedigend wirkt. Bei Beobachtungen an zwei 
stationaren Geraten, die den ganzen Tag alle drei Minuten sieben Warnschreie 
abstrahlten, wurde beobachtet, daB die Entfernung von dem Gerat zu den Staren, 
die sich nicht vertreiben lieBen, taglich kleiner wurde und innerhalb von vier 
Tagen von 250 auf 50 m zusammenschrumpfte. Amseln, Wacholderdrosseln, 
Sperlinge und Gri.infinken zeigten am ersten Tage eine deutliche Fluchtreaktion, 
gewohnten sich jedoch innerhalb zwei, drei Tagen an die Warnschreie. Beobach
tungen i.iber die Wirkung des Gerates gegen groBe Starenschwarme konnten 
nicht gemacht werden. 

Die Untersuchungen deuten darauf hin, dafi auch bei der phonoakustischen 
Methode die Gefahr besteht, daB die Schadvogel, hier der Star, sich an die Warn
schreie gewohnen. Es besteht ein groBes Interesse an den Geraten, da praktisch 
keine Larmbelastigung entsteht. Die w.arnschreie werden vom Menschen als 
Vogellaute nicht als unangenehm empfunden und oft gar nicht beachtet. 

Interessant ist, daB das gepri.ifte Gerat eine Gerauschautomatik besitzt. Wird 
diese eingeschaHet, wird das Gerat durch jedes Gerausch in Betrieb gesetzt. In 
der Pri.ifung zeigte sich aber, daB diese Automatik zu empfindlich ist und bei 
drei Geraten standig das eine die zwei anderen ausloste. Hier sind Verbesse
rungen notig (verbesserter Warnschrei, Kombination von Warnschreien ver
schiedener Vogel). 
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5.5 Uber die Wirksamkeit einiger Herbizide in W einbergen an der Mosel 

(Holz, B.) 

Im Rahmen der amtlichen Mittelpriifung sind in ,diesem Jahr neben einem 
Kontaktherbizid, das 1972 gegen Ackerwinde ausgebracht worden war, drei wei
tere Herbizide in ihrer Wirksamkeit gegeniiber Ackerwinde, Vogelmiere, gem. 
Kreuzkraut, echte K,amiUe und Graser gepriift worden. Als Wirkstoffe lagen 
Glyphosate-Isopropylaminsalz, 2,4,5-Trichlorphenoxyathanol (TCPE) und Atrazin 
sowie Terbutylazin und Terbumeton vor. Als Vergleichswirkstoff wurde eine 
Formulierung von Simazin und Amitrol und MCPA-Salz eingesetzt. Das Kontakt
herbizid mit nicht naher bekanntem Wirkstaff zeigte auch noch nach einjahriger 
Dauer eine gute Wirkung gegen Ackerwinde. Das Nachauflaufhe11bizid mit dem 
Wirkstoff Glyphos,ate-Isopropylaminsalz liefl ihn in Aufwandmengen von 10 und 
15 kg/ha, mit Ausnahme der Graser, eine gute Wirksamkeit gegen Ackerwinde, 
gem. Kr,eu:2;kraru:t und echte Kamille ·erkennen. Gegen Ackerwinde ist die Wirk
samkeit von Glyphosate-Isopropylaminsalz ,grofler als die von Simazin und 
Amitrol und MCPA-Salz. Die Verbindung 2,4,5-Trichlorphenoxyathanol, die eben
falls als Nachauflaufherbizid eingesetzt wurde, zeigt ·eine ahnliche, allerdings 
etwas geringere Wirksamkeit gegeniiber obigen Unkrautem. Am deutlichsten 
liefl •sich eine Wirkung zur Zeit der ersten Bonitur vier Wochen nach Ausbrin
gung des Mittels feststellen. Terbutylazin und Terbumeton liefl einen Monat nach 
der Anwendung bis kurz vor der Lese eine hemmende Wirkung gegen Vogel0 

miere und gem. Kreuzkraut erkennen. Die Untersuchungen dienten dazu, die 
Wirksamkeit der Mitt1el speziell ·gegen Unkrauter im W,einbau zu priifen, um im 
Vergleich mit anderen Priifstellen einen Uberblick iiber die Bewahrung der 
Mittel unter Praxisbedingungen zu erhalten. 

lnstitut fiir Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Aus dem intemationalen Handel mit Zierpflanzen ergeben sich viele .,Quaran
taneprobleme", die einen van Jahr zu Jahr steigenden Anteil der Arbeitskapa
zitat des Institutes in Anspruch nehmen. Umfangreiche Stellungnahmen zur 
Biologie und wirtsch,aftlichen Boedeutung van Zierpflanzenkrankheiten und -schad
lingen waren abzugeben. Die im Varjahr auf Grund von Literaturstudien erar
beitete Anleitung fur die Beschau van Gladialen auf Uromyces transversalis 

beinhaltet einige Schwierigkeiten, die dazu zwingen, das Problem neu zu durch
denken. Aus dem bei der Pflanzenbeschau als Belegmaterial aus zuriickgewie
senen Sendungen van Nelkenschnittblumen wurden 1 805 Raupen entnammen 
und untersucht. Davan waren 47 Raupen - das sind 2,6 0/o - keine Nelkenwick
ler. Der Anteil der irrtiimlich zuriickgewiesenen Sendungen liegt nach unter 1 0/o. 
Auf Grund der jetzt varliegenden Erfahrungen wurde eine neue Anleitung fur 
die Bestimmung von Nelkenwicklem erarbeitet und den Pflanzensdmtzamtem 
zugeleitet. Fur die Priifung von Fungiziden im Zierpflanzenbau wurden in Zu
sammenarbeit mit einigen Pflanzenschutzamtem, der Industri·e und der Abteilung 
fur Pflanzenschutzmittel und Gerate Gruppen van Schadpilzen zusammengestellt 
und Crundsatze fur die Bewertung der Priifungsergebnisse im Rahmen des Zu
lassungsverfahrens entwickelt. Wiederholt wurde zu Fragen Stellung genammen, 
ein Qualitatsrzeichen fur den Zierpflanzen'bau zu schaffen. Wie in den Varjahren 
wurden diagnastische Untersuchungen fur Pflanzenschutzamter durchgefuhrt. 
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1. Untersuchungen iiber die Xanthomonas-W elkekrankheit der Pelargonien

(Sauthoff, W.)

In der Bundesrepublik Deutschland werden jahrlich uber 40 Million-en Pelargo
nien produziert. Die Xanthomonas-Welkekrrankheit, di,e noch nicht chemisch be
kampft werden kann, verursacht in vielen Betrieben katastrophale Verluste. Der 
Erreg,er besiedelt gro.Be Teile der Pflianze, bevor sich Symptome zeigen. Er kann 
daher mit Stecklingen von gesund aussehenden Mutterpflanzen in die Folgekultur 
ubertragen werden. Dies ist die Hauptschwierigkeit bei der Bekampfung der 
Krankheit. Einige besonders leistungsfahige Spezialbetriebe versuchen, gesundes 
Vennehrungsmaterial durch Meristemkultur zu gewinnen. Fcur die meisten Gart
nereien ist ein so aufwendiges Verf,ahren jedoch nicht anwendbar. Es wird des
halb gepruft, ob das Problem auf einfachere Weise gelost werden kann. Kultur
bedingungen, die die Widerstandsfahigkeit der Peliargonien erhohen, konnten 
zu verminderter Besiedlung der Triebspitzen fuhren, von denen die Stecklinge 
geschnitten werden. Umgekehrt wu11de eine wesentliche Verschiebung der Dis
position in Richtung auf erhohte Anfalligkeit di,e Moglichkeiten der visuellen 
SeJektion verbessern. Die Untersuchungen stehen noch am Anfang. Es wurde 
eine zuverlassige Infektionsmethode entwickelt, wobei sich zeigte, da.B die Dichte 
des Inokulums die Infektionshaufigkeit ,entscheidend beeinflu.Bt. Literaturan
gaben, wonach die Wider,standsfahigkeit der Pelargoni,en durch Kalkgaben er
hoht wird, konnen nach den vorliegenden Versuchsergebnissen nicht bestatigt 
werden. Versuche, die Anfalligkeit der Pflanz<en durch eine physiologisch un
gunstige Infrarotbestrahlung oder durch Verdampfen organischer Losungsmittel 
zu steigern, verliefen bisher negativ. 

2. Untersudrnngen iiber die Biologie des Siidafrikanischen Nelkenwicklers

Seit 1968 wird an Nelkenschnittblumen, <die aus Italien in die Bundesrepublik 
Deutschland importiiert werden, der Sudafrikani,sche Nelkenwickler (Epichoristo

des acerbelJa Walk.) gefunden. Der aus Sudafrika stammende Schadling hat sich 
an der Italienischen Riviera fest eingeburgert und den dort heimisch,en Mittel
meer-Nelkenwickler (Cacoecimorpha pronubana Hbn.) weitgehend verdrangt. Seit 
kurzem wi11d der Sudafrikanische Nelkenwickler, der oUenbar eine erheblich 
gro.Bere okologische Valenz besitzt, auch aus Sudfrankreich haufiger gemeldet. 
Die Einfuhr des Schadlings in die Bundesrepublik Deutschland ist verboten, weil 
er nach allen vorliegenden Daten eine ernsthafte Gefahr fur den deutschen Nel
kenanbau darstellt. Diese Bestitmmung der Pflanzenbeschauverordnung beruhrt 
wirtschaftliche Interessen und ist deshalb Gegenstand lebhafter Auseinander
setzungen. Die Beantwortung der dabei aufgeworfenen Fragen verlangt eine 
eingehende Kenntnis der Biologie des Scha:dlings, ii.her die bisher noch wenig 
bekannt ist. Dies ist der Ausgangspunkt der Untersuchungen, ii.her die im fol
genden berichtet wird. 

2.1. Untersuchungen iiber das Verhalten und die Frafitatigkeit des 

Sildairikanischen Nelkenwicklers an Nelkenpflanzen (K6Ilner, V.) 

Die Untersuchungen sollen klaren, welche Teile der NelkenpHanze ·befallen 
werden und wie sich der Befall auf <lie Ertmgsfahigkeit auswirkt. Vegetative 
Triebspitzen wurden mit je einer Eiraupe besetzt. In allen Fallen zerstorte die 
Raupe im Laufe ihrer Entwlcklung den Vegetationskegel. Die in dieser Weise 
geschadigten Triebe bilden keine Blii.ten. Das wirft die Frage auf, wie sich die 
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Raupen des Sudafrikanische11 Nelkenwicklers in einem Nelkenbestand verteilen. 
Wird eine Triebspitze immer nur von einer Raupe oder auch von mehreren 
Raupen besiedelt? Aus Sicherheitsgrunden konnten Verteilungsversuche bisher 
nur an getopften Einzelpflanzen im Labor durchgefuhrt werden. Auf die Topf
erde bluhender oder nicht bluhender Nelkenpflanzen wurden 1-1,5 cm lange 
Raupen ausgesetzt. Die Zahl der ausgesetzten Tiere war um 1 groBer als die 
Summe der Triebe und Bluten der jeweiligen Pflanze. Die Raupen verteilten 
sich auf den Pflanzen so, daB in den meisten Fallen eine Triebspitze oder Blute 
von nur einer Raupe besiedelt wurde. Seltener wurde eine Triebspitze oder 
Blute von 2 Raupen besetzt, obwohl an der Pf1.anze noch unbesetzte Triebspitzen 
oder Bluten vorhanden waren. Die Verteilung von Eiraupen wird noch gepruft. 
Die Besiedlung einer Triebspitze mit mehreren lndividuen scheint bei Eiraupen 
haufiger vorzukommen als bei groBeren Raupen. 

2.2. Untersuchungen zum Wirtspflanzenkreis des Siidafrikanischen 

Nelkenwicklers (Kollner, V.) 

Der Sudafrikanische Nelkenwickler tritt nicht nur an Nelken auf; er ist auch als 
Schadling an Rosen und Chrysanthemen gemeldet worden. Die Untersuchungen 
sollen klaren, welche anderen Zierpflanzen befallen werden konnen. Nelken
blatter mit Eigelegen wurden ,auf Cydamen, Chrysanthemen und Pelar-gonien 
gebracht. Auf ,allen drei Pflanzen entwickelten sich die geschliipften Eiraupen 
bis zur Puppe, und in geschlossenen Zuchtglasern schlupften daraus lebens
fahige Falter. Auf Calceolarien starben frisch geschliipfte Eimupen immer ab, 
wahrend sich 1 cm lange Raupen bis zur Puppe entwickelten. Das Schliipfen der 
Falter muBte in Kurze erfolgen. 

2.3. Untersuchungen iiber die Entwicklungsgeschwindigkeit des Siidafrikanischen 
Nelkenwicklers bei verschiedenen konstanten Temperaturen (Kollner, V.) 

Der Sudafrikanische Nelkenwickler ist plurivoltin, d. h. es werden mehrere 
Generationen im J,ahr durchlaufen. Die Anzahl der Generationen pro Jahr ist 
abhangig von der Entwicklungsgeschwindigkeit, die wiederum wesentlich von 
der Temperatur beeinfluBt wird. Die Entwicklungszeiten fur Eier, Raupen und 
Puppen bei +10°, +15° , +20°, +25° und +30° C werden experimentell ermittelt. 
Es liegen bisher erst Teilergebnisse vor: Eier: +20° C/11,9 T,age; +25° 

C/7,0 
Tage; +30° C/6,6 Tage. Raupen: +25° C/23,1 Tage; +30° C/21,4 Tage. Puppen: 
+20° C/13,5 Tage.

2.4. Untersuchungen iiber den Einflu8 niedriger Temperaturen auf die Lebens-

fahigkeit des Siidafrikanischen Nelkenwicklers (KoUner, V.) 

Die Gefahr einer festen Einburgerung des Sudafrikanischen Nelkenwicklers in 
Deutschland besteht dann, wenn die Tiere im Freien uberwintern konnen. Die 
Moglichkeit einer Uberwinterung durfte im wesentlichen von der Widerstands
fahigkeit der Tiere gegen Kalte abhangen. Aus diesem Grunde wird der EinfluB 
niederer Temperaturen auf die Lebensfahigkeit des Sudafrikanischen Nelken
wicklers untersucht. 

Bei einer Temperatur von +5° C uberlebten Eier eine Expositionszeit von 35 
Tagen, nicht aber von 40 Tagen. Raupen waren nach 90 Tagen, Puppen und 
Falter nach 55 Tagen noch nicht abgestorben. Sowohl die aus den exponierten 
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Puppen gesdiliipften als ·auch die exponierten Falter waren jedoch so st,ark 
geschadigt, daB sie keine lebensfiihigen Eier mehr ablegten. 

Bei einer Temperatur von 0° C iiberlebten fa.er eine Expositionszeit von 25 Ta
gen, Raupen eine von 15, Puppen eine von 30 und Falter eine von 20 Tagen. 
Die Puppen waren jedoch so stmk geschadigt, daB die aus i hnen geschliipften 
Falter keine lebensfiihigen Eier mehr a:blegten. Eier waren nach einem Aufent
halt von 30 Tagen abgestorben, R!a:upen nach 20 und Puppen nadi 35 Tagen. 

Bei •einer Temperatur von -2° C iiberlebten Eier eine Expositionszeit von 20 Ta
gen, Raupen und Puppen eine von 10 und Fa'1ter eine von 9 Tagen. Nadi einem 
Aufontha'lt von 25 Tagen waren Eier abgestorben, Raupen und Puppen nach 15 
und Falter nach 10 Tagen. 

Bei einer Temperatur von -5° C iiherlebten Eier eine Expositionszeit von 10 Ta.
gen, Raupen eine von 5, Puppen eine von 6 und Falter eine von 2 Tagen. Die 
Falter waren jedoch so stark geschadigt, daB sie wenige Tage nach ihrer Riick
fiihrung in Zimmertemperatur abstarben, ohne Eier a:bgelegt zu haben. Eier wa
ren nach einem Aufenthalt von 15 Tag,en ,abgestorben, Raupen und Puppen nadi 
10 und Falter nach 3 Tagen. 

Bei einer Temperatur von -10° C iiberlebten fa.er und Raupen im letzten Larven
stadium eine Expositionszeit von einem Tag. Wahrend sich die aus den Eiern 
geschliipften Raupen bei Zimmertemperatur normal weiter entwickelten, hauteten 
sich die Raupen zwar noch zur Puppe, starben dann aber ,ab. Junge Raupen, 
Puppen und F•alter waren nach einem eintagigen, Eier und alte Ra:upen nach 
einem zweitagigen Aufenthalt abgestorben. 

Es wurde damit begonnen, die genannten Befunde mit TemperaturmeBdaten meh
rerer Jahre ,aus Berlin-Dahlem zu vergleidien. 

2.5. Untersuchungen zur Wahl des Verpuppungsplatzes beiln Si.idafrikanischen 
Nelkenwickler (Kemner, V.) 

Die im Vorjahr begonnenen Untersuchungen haben gezeigt, daB unter Laborbe
dingungen jeweils einige ausgewachsene Raupen des Siidafrikanischen Nelken
wiclders ihre letzten FraBplatze verlassen und andere Stellen zur Verpuppung 
aufsuchen. Dieses Verhalten der R,aupen wirft zwei Fragen auf. 1. Ist beim Im
port von Schnittnelken damit zu rechnen, daB Raupen die Bliiten verlassen und 
sich im Verpackungsmaterial verpuppen? 2. Ist damit zu rechnen, daB Raupen im 
Freiland einen geschiitzten Ort zur Verpuppung aufsuchen, und welche Konse
quenzen ergeben sidi im Hinblick ,auf die Gefahr einer Einbiirgerung in Deutsch
land? 

Ungefiihr 10 °/o der auf Bliiten aufgezogenen Raupen verpuppten sich in den 
Zuchtgefii.Ben auBerhalb der B'liiten. Um zu klaren, ob die Raupen, die zur Ver
puppung ihren letzten FraBplatz vedassen, in Verpackungsmaterial einwandern, 
wurden Raupen des letzten Larvenstadiums auf einer etwa 10 cm hohen Schicht 
Kniillpapier, geschichtetem Zellstoff, aufgerollter Wellpappe, Papierwolle, Holz
wolle oder Watte gehalten und mit Triebspitzen, Stengelstiicken oder Bliiten ge
fiittert. In aUen Fa.Hen verlieBen einige Raupen das Futter und verpuppten sich 
im Verpackungsmaterial. 

Die oben genannten Versuche legten es nahe, das Verhralten der Raupen auch ge
gen lock.ere, in der freien Natur vorkommende Substrate zu priifen. In einem Ver
such mit Herbstlaub wurden Puppen in Tiefen bis zu 7 cm ,gefunden. Ein Ein-
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dringen von Raupen in Ertle wurde bisher nur selten beobachtet. Eine 5 c m  starke 
Erdschicht iiber den Puppen reduzierte die Schliipfr.ate der Fialter auf die Halfte; 
eine 10 cm sbarke Schicht totete alle Puppen a:b. Als mogliche Uberwinterungsmte 
kommen nach diesen Beobachtungen die Streuschicht und die oberste Boden
schicht in Frage. Ein Uberlieben in tief.eren Bodenschichten scheint nicht moglich 
zu ,sein. 

Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Miinden 

Neben seinen Forschungsaufgaben hat das lnstitut folgende Tatigkeiten ausge
fiihrt: Betreuung der Pilzsammlung (iiberwiegend Bas�diomyceten) und Abgaben 
von 45 Reinik:ulturen an Institute, Schulen und Forschungslaboratorien; Bearbei
tung von Einsendungen erkr,ankten Pflanzenmaterials und Bestimmung der 
Schadorganismen; LokalbesichUgungen und Begutachtung von erkrankten Bau
men in verschiedenen Forstrevieren zur Ermittlung der Schadursachen und Emp
fehlung von Geg€nmaflnahmen. 

1. Schwarzkieferntriebsterben, verursacht durch den Pilz Scleroderris lagerbergii

1.1. Sind bei verschiedenen Schwarzkiefernherkiinften Unterschiede im Befalls-

grad festzustellen1 (Siepmann, R.) 

Das Schwarzkieferntriebsterben, das in der Bundesreprnblik in den letzten Jahren 
zum Ausfall g,anz€r Ki€femkulturen gefiihrt hat, hangt nach den bisherigen Beob
achtungen u. a. eng mit der Herkunft der Kiefern (Provenienz) zusammen. Zur Prii
fung der unterschiedlichen Krankheitsanfa.Higkeit ist daher im Sommer 1973 mit 
Infektionsversuchen begonnen warden. Als Versuchspfl.anzen wur,den Provenien
zen aus Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien und der Bundesrepublik heran
gezogen. Die ersten Resultate werden im Sommer 1974 erwartet. 

1.2. Verbreitung und Vorkommen des Pilzes (Siepmann, R.) 

Durch Umfrage bei Forstamtern mit Schwarzkiefernkulturen werden Unterl,agen 
zur Anfertigung einer Ver,breitungskarte d€s Pilzes gesammelt. Nach dem bis

herigen Uberblick findet sich die Krankheit nur in niederschlagsreichen Lagen 
iiber 300 m und in kiist.ennahen Anbaugebieten (maritimer Klimabereich). Nach 
neueren Untersuchungen kommt der Pilz auch in .,gesunden" Schwarzkiefernbe

standen vor. In diesen Bestanden scheint Scleroderris lagerbergii bei der natiir
lichen Astreinigung unterdriickter Langtriebe eine Rolle zu spielen, ohne jedoch 

hier pathogene Auswirkungen zu haben. Die Verbreitung des Pilzes diirfte dem
nach weitreichender sein, a1s man bisher angenommen hat. 

2. Un!ersuchungen iiber die Nadelschiitte der Kiefer

2.1. Die Pilzflora absterbender Kiefernnadeln (Butin, H., in Zusammenarbeit mit 
lnstituto de Defensa Foresta}, Valdivia, Chile) 

Lophodermium pinastri galt bisher in den mitteleuropaischen Kieferrnbestanden 
als wichtigster Urheber der sog. Kiefernschiitte bei verschiedenen Pinus-Art:en. 

Neuerdings haben Beobachtungen gezeigt, dafl auch andere Pilzarten am Zustan-
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dekommen des Nadelschi.ittens beteiligt sein konnen, oder dieses ausschlieBlich 
v,erursachen. Als Konkurrent von Lophodermium pinastri hat sich hienbei der auf 
verschiedenen Pinus-Arten weltweit vorkommende Ascomycet Naemacyclus ni
veus erwiesen. Morphologisch·e Untersuchungen an zahl:Peichen Herki.inften die

ses Pilzes haben ergeben, daB ·sich die einzelnen Formen in zwei Gruppen auf

teilen lassen. Die eine Gruppe entspricht der :urspri.inglichen Art, Naemacyclus 
niveus (Pers. ex Fr.) Fuck. ex Sacc.; fur die andere wurde di:e neue Art Naema
cyclus minor Butin gegri.indet. Beide Arlen zeichnen sich u. a. durch unterschied

liche Kulturmerkmale und <lurch eine hohe Wirtsspezifitat aus. So kommt Nae
macyclus minor bei uns iiberwiegend auf Pinus sylvestris vor; di:e Hauptwirtsart 

von Naemacyclus niveus ist dagegen Pinus nigra. 

3. Uber das Aufreten von Phomopsis juniperovora auf Juniperus in Deutschland

(Butin, H., in Zusammenarbeit mit Paetzholdt, M., Pflanzenschutzamt Schles

wig-Holstein, Bezirksstelle Rellingen und Institut fur Mykologie der BEA,
Berlin)

In einer Baumschule in Schleswig-Holstein wmde im Sommer 1972 ein Triebster

sterben beobachtet, fur das der imperfekte Pilz Phomopsis juniperovora verant
wortlich gemacht werden konnte. Bisher war der gefiirchtete Krankheitserreger 
nur ,aus den USA bekannt. Die Bestimmung des Pilzes wurde durch morpholo

gische Untersuchungen, durch Vergleich verschiedener Herkiinfte ,sowie durch 
Infektionsversuche abgesichert. Einer weiteren Ausbreitung des Pilzes ist <lurch 

Vernichtung ,des befallenen Materials vorgebeugt worden. Bei wiederholtem Auf
treten ist die Anwendung systemischer Fungizide vorgesehen. 

4. Untersudmngen iiber ein Knospensterben an der Sitkafichte (Rack, K., in Zu

sammenarbeit mit Paetzholdt, M., vom Pflranzenschutzamt Schleswig-Holstein,

Bezirksstelle Rellingen)

In den bisher durchgefiihrt:en Untersuchungen konnten die fur das Knospenster

ben moglichen Ursachen auf zwei Faktorengruppen eingeengt werden. So spre
chen morphologische Veranderungen der Knospen sowie Nadel- und Bodenana

lysen fi.ir einen Mangel ,an bestimmten Spurenelementen. Zur Erhartung dieser 
Interpret.ation sind Di.ingungsversuche angesetzt worden. Auf der anderen Seite 
konnten aus geschadigten Knospen imperfekte Pilzarten isoliert werden. Es wird 
z. Z. gepriift, ob 1ein Zusammenhang zwischen Spurene'lementmangel (d. h. Schwa
chung empryonaler Zellen) und erhohter Pilzanfalligkeit besteht.

5. Beziehungen zwischen Frost und Phomopsis-Befall in Douglasienkulturen

(Rack, K., in Zusammenarbeit mit Staatlichen Forstamter von Niedersachsen)

In einer fri.iheren Analyse konnte festgestellt werden, daB zwischen Frosteinwir

kung und Bef<all durch Phomopsis pseudotsugae enge Beziehungen bestehen. Aus
schla,ggebend ist hier vor allem die Standortwahl. Die gewonnenen Ergebnisse 
sind inzwischen iiberpriift worden. Aus den neuen Erkenntnissen werden •sich u. a. 
wabdbauliche Konsequenzen erge1ben (Vermetdung ivon PflailJzungen in ,,f"rost
lochern" und in spatfrostgefahrdeten Gebielen), die vor allem 'bei den in Hessen 
und Nieders.achsen geplanten Douglasienau:fforstungen Beriicksichtigung finden 
sollen. 
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6. Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Konidiosporen bei

Dothistroma pini (Rack, K. und B,utin, H., in Zusa:mmenarbeit mit Instituto •de
Defensa Forestal, V,aldivia, Chile)

Zur Resistenzpriifung von Kiefernarten auf Dothistrorna pini-Anfalligkeit werden 
in der Regel Sporen benotigt, deren Gewinnung im Laboratorium bisher grofie 
Schwierigkeiten bereitet hat. Die inzwischen abgeschlossenen Versuche erlauben 
jetzt durch 10tagige Bebriitung dichtgesater (100 Sporen/mm2) Malzagarplatten 
bei 20° C eine hohe Ausbeute keimfahiger Konidiosporen. Die mit Dothistrorna 

pini erzielten Resultate konnen als Grundlage fi.ir die Bearbeitung ahnlicher Pro
bleme bei ,anderen Pilzarten dienen. 

7. Untersuchungen iiber den Infektionsverlauf der Rotfaule der Fichte

7.1. Vorkommen von Infektionsmaterial im Waldboden (Siepmann, R.) 

Der Pilz Fornes annosus gilt ,als einer der wic:htigsten Stammholzz-erstorer st·e
hender Fichten. Er dringt vom Boden iiber Wurzeln in den Sbamm ein, der bis in 
10 m Hohe entwertet werden kann. Zur Klarung der Frage, mit welcher Menge 
und an welchen Orten mit Infektionskeimen des Pilzes im Walciboden gerechnet 
werden mufi, wurden 217 Proben aus der Streu und aus verschiedenen Bodentie
fen von 5 Fichtenbestanden auf das Vorkommen von Fornes annosus untersucht. 
In der Streu Hefi sic:h der Wurzelsc:hwamm in 90 °/u aller Proben nac:hw-eisen, im 
humosen Oberboden in 70 ·Ufu und im Boden aus 20 cm Tiefe in 50 °/u. Die Wahl 
kleiner Bodenproben (9 mg) gibt gleichzeitig ein Bild uber die Haufigkeit der In
fektionskeime von Fornes-v,erseuchten Waldboden. Von den Ergebnissen darf a:b
geleitet wevden, daB flac:hwurzelnde Fichten einen besonders hohen Infektions
druck •ausgesetzt sind. 

8. Zusammenstellung von Kulturcharakteristika holzzerstorender Basidiomyceten

(Siepmann, R.)

Um holzzerstorende Bas�diomyceten bei fehlender Fruchtkorperbildung an Hand 
von Myzelmerkmalen und nach physiologisc:hen Eigeniarten bestimmen zu kon
nen, wurde die bereits erarbeitete Bestimmungsliste durc:h weft.ere Literaturan
gaben erganzt. 

9. Untersuchungen iiber die Farbfehler an Ahornstammholz

(Zimmermann, G. und Butin, H., in Zusammenarbeit mit dem Institut fi.ir Forst
benutzung der Universitat Gottingen)

Ahornstammholz erleidet haufig dadurc:h eine Wertminderung, dafi wahr-end der 
Lagerung der Stamme Verfarbungen in verschiedener Tonung und Ausdehnung 
auftreten. Mit Hilfe verschiedener Methoden konnte nachgewiesen werden, daB 
braune Verfarbungen mit der Einwirkung abiotischer Faktoren verbunden sind. 
So werden u. a. <lurch Zutritt von Luftsauerstoff die im Holz befindlichen farb
losen Leucoanthocyanidine zu rotbraunen Anthocyanidine oxydiert. Diese, ·bei 
einem bestimmten Wassergehalt ablaufende Reaktion kann durch holzbewoh
nende Bakterien und Pilze stimuliert werden. In solchen Fallen wurden am hau
figsten Bakterien isoliert; unter den Pilzen spielt offenbar die wirtsspezifische 
Discella acerina (Westend.) v. Arx eine besondere Rolle. Zu den Pilzarten, die 
durc:h ihre Eigenfarbung das Holz farblic:h verandern, gehoren Phorna eupyrena 

Sacc. und Ceratocystis piceae (Munch) Baks hi. Aus den Befunden ergeben sich 
Hinweise auf chemische bzw. physikalische Bekampfungsmethoden. 
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Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Bibliotheken in Berlin-Dahlem und Braunschweig 

Die Bibliotheken geh6ren mit ea. 80 OOO Banden und m:ehr als 2 OOO laufenden 
Zeitschriften zu den gr6Bten Speziiaisammlungen wissenschaftlicher Literatur auf 
dem Gebiet der Phytomedizin in Mitteleuropa. - In Berlin-Dahlem wurde eine 
Liste der fur die Dokumentationsarbeiten ausgewerteten Z.eitschriften und Serien 
erntellt (Mitt. 147 der BBA), die die wichtigsten in Berlin-Dahlem und Braun
schweig vorhandenen Zeitschriften enthalt. In beiden Bibliotheken wurde der 
Literaturaust,ausch uberpruft und weiter ausgebaut. In Braunschweig wurden die 
Bibliotheksbestande bereits 1972 arus ihrem langjahrigen Notquartier wegen Um
bauar:beiten in ein gemietetes Gebaude auf dem Nachbargrull'dstuck veriagert, wo 
sie erstmalig ubersichtlich aufgestellt werden konnten und bessere Arbeitsmog
lichkeiten fur die Wissenschaftler der BBA und die zahlreichen auswartigen Be
nutzer geschaffen wurden. Die Hef!ausgabe der Neuerwerbungslisten wurde 
wieder aufgenommen. Mit der Herstellung eines Zeitschriftenverzeichnisses 
wurde begonnen. Durch ZiusammenschluB mit 35 weiteren Spezial- und Universi
tatsbibliotheken in Sudostniedersachsen zu einem Verbundsystem und Heraus
gabe eines Gemeinschaftsprospekts hat die Bibliothek Braunschweig ihre Be
stall'de einem wesentlich gr6Beren Leserkreis zuganglich gemacht. Der Jahresbe
richt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes fur das Jahr 1972 wurde bei der Bi
bliothek Braunschweig bearbeitet und in neuer Form herausgegeben. Aus AnlaB 
des 75jahrigen Jubilaums der BBA WUI"de bei der Bibliothek Berlin-Dahlem mit 
der Bearbeitung eines Gesamtkataloges der Ver6ffentlichungen der Mitarbeiter 
der BBA und ihrer Vorgangerinstitutionen begonnen. - Die Bestande der Biblio
theken Berlin-Dahlem und Braunschweig bilden die Voraussetzung fur die Arbeit 
des Dokumentationsschwerpunktes und des lnformationszentrums. 

Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz in 
Berlin-Dahlem 

Der Dokumentationsschwerpunkt lbefaBt sich mit der Erfassung und Auswertung 
und dem Nachweis der wissenschaftlichen Literatur auf den Gebieten Pflanzen
schutz einschiHeBlich Vorratssch<utz, Phytopa1hologie iund deren Grenz,gebi.eten. 
Die erfaBten Literaturdaten werden bei der Gesells,chaft fur Mathernatrk und Da
tenverarbeitung, Birlinghoven-Bonn, zur Weiterverartbeitung in die elektroll'ische 
Datenverarbeitungsaniage al]fgenommen. Durch den Ubergang von dem Deut
schen Rechenrzentrum in Darmsbadt n,ach Birlinghoven und die damit verbunde
nen neuen Programmierungsarbeiten bei der Zentr,alstelle fur Agrardokumen
tation und -information in Bonn trat im Berichtszeitraum eine Verz6gerung in der 
Herausgabe der Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur ein. Im Berichtszeit
raum besuchten 116 Interessenten, darunter 48 aus dem Ausland, die Dokumenta
tionsstelle. Die Zahl der vom Dokumentationsschwerpunkt beantworteten Anfra
gen nahm weiterhin zu, wobei durch ,eine starkere Streuung der Fragestellungen 
der Arbeitsaiufwand bei der Anfragenbeantwortung uberproportional stieg. Erste 
Retrievaltests mit dem EDV-System GOLEM II beim Bundespresse- und lnforma
tionsamt in Bonn-Bad Godesberg waren erfolgreich. Der Thesaurus Phytomedizin 
(Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz) (Mitt. 155 der BBA) wurde fertigge
stellt. Mit der Bereinigung des Vokabulms fur das automatische Retrievalsystem 
wurde begonnen. 
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Im Rahmen eines vom Institut fiir Dokumentationswesen, Frankfurt, geforderten 
Forsdrnngsauftrags wurde eine umfangreiche Befr,agiung der Wissenschaftler im 
Fach Phytomedizin abgeschlossen und mit der Auswertung der Ergebnisse begon
nen. 

lnformationszentrum filr tropischen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Die Kontakte des Informationszentrmns fiir tropischen Pflanzenschutz (INTROP) 
zu den bisherigen Projektbenutzern konnten weiter ausgebaut werden. Dabei 
kam es zu einer noch engeren Zusammenarbeit zwischen der Bundesstelle fiir 
Entwiddungs hilfe und der Deutschen Stiftung fiir Internationale Zusammenarbeit 
(DSE). Die Zahl der Anfragen hat sich auch in diesem Jahr weiter erhoht. Auf 
das Bestehen des InfoI1mationszent11ums wird in einer gam:en Reihe :a:usla:ndischer 
FachzeitschrHten, vor aHem indischer, hingewiesen. Neben einer gr6Beren Zahl 
van Anfragen aus der Bundesrepuiblik DeutschI1and und einer haufigen Literatur
versorgung van landwirtschaftlichen Entwickhmgsprojekten in Marokko, Tune
sien, Li'byen, Sudan, Tiirkei, Per,sien, Af,ghanistan, Indien, West-Malaysia, Peru, 
Argentinien und Columbien machen ,in zunehmendem M.afle ausiandis,che Insti
tute in ehemaligen Entwicklungslandern (Zambia, Tansania und Indien) Ge·braudl 
van dieser Moglichkeit der Information. Die Zusammenar'beit zu dem Arbeits
kreis ,,Pfla,nzenscbiutz in den Tropen und Suibtropen" der Deutschen Phytomedi
z<inischen Gesellschaft ·besteht weiterhin. 

Dienststelle filr wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im 

Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Als eine der Aufgaben der DienststeUe wurde auch im Beri,chts}ahr 1973 die wis
sensdlaftlich-tedlnisdle IMit.arlbeit 'bei der Novellierung und Vorbereitung von 

Red:ltsvorsd:lriften fortgeifiihrt, insbesondere des Pflanzenschutzgesetze,s, der Ver
ordnung {i1ber Anwendungsver1bote U'Il!d �beschranlmngen fiir P:flanzenschutzmittel 
und einer Verordnung zur Bekampfung der Viruskrankheiten im Obstbau. Wei
terhin wiI1kte die DienststeHe durch Stellungn,ahmen und Auskiinfte au:f dem Ge
biet der Pflanzenbeschau sowie bei der Vorbereiitung der Ptlanzenquarantane
Rkhtlini'en der Buropaischen Gemeinscha1ften und der 1einschlagigen BmpfeMun
gen der EPPO (Europan and Mediterranean Piant Protection Organiz:ation) mit. 
.A!ls A11beitsunterlage wurde die Sa:mmlrung der in- und auslandischen Rechtsvor
schriften auf den Gebieten des Pflanzenschutzes und der P,flanzenbeschiau fortge
fiihrt und eine Auswahl in den ,,Amtlichen Pflanzenschutwbestimmungen" a:bg,e
druckt. Gemeinsam mit dem P>flanzenscbiutzamt Frei:burg/Br. wurde ,am 17. und 
18. Oktober 1973 in Riegel die 7. Arbeitsbespn:!chung iiber Bisambekampfung mit
den Fachreferenten und Bisamjagern der Lander unter Tei•lnahme van Vertretern
benachbarter auslandischer BisaI:nlbekampfungsdienste dur.chgefiihrt (L. Quantz).

Im Fiadlgebiet Melde- und Warndienst (G. Schmidt) wurden die Meldungen und 
Beobachtungen iiber das Auftreten wichbj,ger Schadorganismen an Ku11turp1f:lanzen 
in der ,Bundesrepuiblik Deutsdl'land laufend gesammelt 11.md ausgewertet; gleich
zeitig 'konnte daibei das Meldedienstarchiv iiberpriift werden. Die Meldungen fiir 
das Jahr 1972 wurden zu einem Jahre,sibericht zmsammengefaBt und veroffentlicht. 
Eine Rei1he van Anfragen konnte mit Hi1:fe des Meldedienstmateri:als beantwortet 
wer.den. Fiir die Umgestaltung des Me1dewesens auf ein EDV-Verfahren, wurden 
fiir ausgewahlte Schadorganisimen neue Meldeib69en entworfen und van den 
Pfla,nzenschutzamtern erprobt. 
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Im Berichtsj:ahr wurde die Be,ar,beitung wirtschaftlicher Fragen des Pflanzenschutz

zes (M. SchO'lz) fortgesetrzt. fan Vordergrund stehen die Sichtung von Literartur 
und von vorhandenem Material (Meldedienstarchiv und Ergelbnisse der Pflanzen
schutzmittelpri.iJfung). Dabei wurde versucht, ein Bild der Produktionswertminde

rung durch GetbrostbefaU fii.r einen langeren Zeitra1um in Schleswi,g-Holstein zu 
zeichnen. Die Ergebnisse sinid weitg,ehend modellhafit und desha�b ·,in gewissem 
Umfang spelmlativ. Benotigt werden in starkerem Mafle quantitative Daten, die 
mit objektiven Methoden erhoben wurden und deren VeraUgemeinerung sich 
rechtfertigen la.flt. Auch um diese Datengrundlage zu verlbessern wurde mit der 
Errtwicklung und Erprohung des vorstehend ,genannten neuen Me'ldever:fahrens 
begonnen. 

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

1. Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen;

Lehrtatigkeit

1.1. lnlandische Einrichtungen 

Mit dem .auf dem Gebiete der Phytopathologi,e tatigen Universitats- und Hochschul
instituten best,eht 1eine e.ruge Zus1amme,narbeit, die in ,der Teilnahme der Ordinarien fiir 
Phytopathologie urud PfLanzenschutz an den r,egelma.Bigen Arheitssitzungen des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes und in der Tats.ache zum Aus,druck kommt, daB wiss,enschaftliche 
Mitarbei,ter der Bunde,sanstalt Vorle,sungen und Dbungen ·an Univerisitaten und Hoch
schulen halten. 

Folgende Wiss-enscha,ftler der Brnnde,sanstalt wirkten im Berichtsjahr 

1.1.1. als auB,erplanmafoge Professor.en: 

W'iss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. B u t i n 

Dir. und Prof. Prof. Dr. rer. nat. F r a n z  

Dir. und Prof. Prof. Dr. agr. K 1 o k e 

Prasident urud Profes,sor 
Prof. Dr. agr. S c h u h m a,n n 

Dir. und Prof. 
Prof. Dr. phi!. nat. St ,e f f  -a :n 

Dir. und Prof. 
Prof. Dr. rer. nat. St e g e m  a n  n 

1.1.2. als Honor,arprofes,sor: 

Dir. und Prof. 
Prof. Dr. phi!. na,t. St e f f  .a n 

Universitat Gottingen 
Forntliche Fakultat Hann. Munden 

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fakultait fiir Biologie 

Techn. Universitat Berlin, Fachberieich 
Landwir,tschaftliche Entwicklurrg 

Techn. Univernitat Berlin, Fachber,eich 
Landwirtschaf!lliche Entwicklung 

UnivensHat Mainz 
Naturwis1senschafitliche iFakuHat 
F,achbereich Biologie 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Fr,eie Univer,sitat Berlin 
Naturwiss,enschafHiche Fakultat 
F1achbereich Biologie 
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1.1.3. als Priva-tdozenten: 

Ltd. Dir. und Prof. Dr. a.gr. G e r 1 ;a c h 

Wiss. Dir. Dr. rer nat. L a ux 

Dir. und Prof. Dr. rer. hort. S a u t h o f f 

1.1.4. als Lehrbeauftragte: 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. L a u  x 

Dir. und Prof. Dr. r,er. nat. S c h ill i ,d l ,e 

Wtss. Angestellter Dr. phH. S c h ill i ,d t 

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. W ·e i s c h e  r 

T€dm. Univ.ersitat Berlin, Fachbereich 
Landwirtschaftliche Entwicklung 

Tedm. Univer,sitat Berlin, Fachber,eich 
Landwirt•sc haftliche Entwicklung 

Techn. Univer,sitat Berlin, Fachber·eich 
Landwirtschaftliche Entwicklung 

Fr·eie Universi.tat Berlin, Fachbereich 
Philosophie und Sozi,alwi<ssenschaften 
(Lnforrnations- und 
Dokuillenta.tionswi,ss·ernsch,aft) 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fi.ir Biologie 

Techn. Un.iversitat Berlin, Fachbereich 
Landwirtschaftliche Entwicklung 

Univer·sitat Gottingen 
LandwirtschaftHche Fakultat 

Mehrere wis•senschaftliche Mitar,beiter der BundesanstaH wirken mi:t iill Rahmen des lau
fenden (einjahri,gen) Seminars fiir Entwicklungshilie ,des lns,tituts fiir auslarndisme Land
wintschaft .an ·der Technischen Universitat Berlin und v,erti;eten idort Spezialgebi.ebe <les 
Pflani:enschutzes. 

Di,e int,erillinis1JerieUe Projektgruppe .,Umweltch·emikalien" hat unter Beteilig,un,g der 
Biologischen Bundesanstalt einen Beitrag zurn Urnweltsc:hutzprogramm der Bundesregie
rung erarbeitet. Forschungsplanungsgruppen innerhalb der Projektgruppe befassen sich 
unter anderem mit den folgenden Themen: Beurteilung von Herbiziden unter Umweltge
sichtspunkten, Verminderung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, Untersuchung der 
Urnweltgefahrdung durch Metalle, Organochlorverbindungen, Phosphate, Nitrate, Streu
salze, W,aschmittelzusatze und andere Stoffgruppen sowi:e Automatisierung von Analys.en
verfahren. Daneben arbeiten WissenschafUer der Bundes,anstalt in ver,schioedenen Ar
beitsgr·uppen, die s•ich mit Urnweltfragen befas:sen, mit. 

Mit den Pflanzenschutzamtern (,der Lander) und ihr,en BezirkssteHen besterut eng,e Zu
sam,menarbeit. Durch diese ,standtgen Kontakte und regelmaBig,en Arbeitss•itzungen des 
Deutschen Pflanzenschutz.dienstes, werden Frag;en und Wiinsche, ,di,e sid:J. bei der Durch
fiihrurug .d€s PJlanzenschutzes .ergeben, ,an die Bundesanstalt herangetr.agen; die Pf1.an
zenschurtzamter wer,den von den neuesten For.schungsergebnissen unterrichtet. Auch 
m'i!t ide:n Fachinstituten auf den Gebieten der Landwirtschaft, des Garten-, Obst- und 
Weinbaus sowie der Forstwirtschaft, ,deill Hahn-Meitner-Institut fii.r Kemforschung in 
Berlin-W,anns,ee sowie der Gesellschaft fiir Strahlenforschung, besteht eln,e ,gute Zusam
rnenar,beit, ,ebenso mit ,dem Deutschen Wetterdienst und mit den ,z,a,hlr,eimen am PfLan
zen- urnd Vorra•ts•schutz inter,es,sierten Fachverbanden und den von ,di,es,en ,gebi!,deten 
Arbeitsgiemeinschaften. 

Ltd. Dir. und Prof. Dr. U 11 r i ch ,  wurde als Mitglied in die Ausschiis,s,e ,.Kartoff.el
ziichtung und Pflanzguterzeugung" und ,.Biometrie im Versuchswiesen" ,der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschait sowie in ,den LenkungsausschuB der Arbeitsgemeinschaft 
fiir Krankheitsbekampfung und Resistenzziichtung gewahH. Wiss. Obenat Dr. M a a s 
wunde in den AusschuB fiir Pflanzenschutz ,der Deutschen Landwirtschafbs-Gesellschaft be· 
ru�en. Zwei Wi,ssenschaMler der Bundesanstalt wirkten .a]s Beisitzer in Fachgruppen des 
Verbandes Deutsdter Landwirtschaftlidter Untersuchungs- und Forsdtungsanstalten. Die 
Bundes,anst-alt ilst im nStandigen AusschuB fiir Vorratshaltung und Schadlingsbekampfung" 
sowi,e in der nArbeitsgruppe zur Priifung der Wirkunge:i. von Pflanzenschutzmitteln auf 
Nutzarthropoden" vertreten. Dir. und Prof. Prof. Dr. S t e f f  a n  wurde zum 1. Vorsitzenden 
der Deutschen Entomologischen Gesellschaft ,gewahlt. 
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Prasident und Professor Prof. Dr. S c h u h  m a n  n , wurde in den Beirat der VDI
Kommission nReinhaltung der Luft" berufen. Zwei WisS'eruschafHe.r der Burudesansta.It 
g,ehor,en dieiser Kommission •als Mitaribeiter in Fachgruppen an. Dir. urud Prof. Prof. Dr. 
K 1 o k .e , wirkt a!,s Sachbera·ter der Zentralstelle fiir Abfallbeseitigung des Bundesge
sundheitsamtes. Dr. K I o k e und Wiss. Dir. Dr. Ly r e  , werden auch zu Beratungen des 
Wissenschaftlichen Beirats fiir Dungungsfragen her,ang,ezog-en. 

Im Rahmen ider Deutschen Forschungsgemeinschaft wirkten im Berichtsjahr: 
vWs·s. Dir. Dr. W e i n  m a n  n als Mitglied <ler Komm:ission fiir Pflan

zenschutz-, PHanzJenbehandlungs- un,d 
Vorratsschutzmitbel, der Abteilun,g 
,, Analytik" und der Arbeitsgmppe 
.,Pflanzeruschutzmi<l!tel - Wass,er" 

Dir. und Prof. Prof. Dr. F r a n z als Mitglied der Arbeitsgruppe ,,Phy
topathologie" ider Kommi!,sion for 
Pflanzenschutz-, Pflanz.enbehan,dlungs
und Vorratsschutzmittel 

We1tere Wj,ss•enschaftler dier Bun,des,anstalt •arbe:iten - in der Deu1schen For,schungs,ge
meinschaM - ak<tiv mi,t 'in der Arbeitsgruppe ., Analytik" ,der Kommission fiir Pflanzen
schutz-, Pf1anzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel, im Schwerpunktprogramm "Ver
halten und Nebenw.irkungen von Herbiziden im Boden un,d in Kulturpfl.anz,en" sowie in 
der Arbeitsgruppe .,Blei" der Kommiss-ion fiir Umweltg·efahren. 

Wiss. Dir. Dr. La ux , der vom Senator fiir Wissenschaft und Kunst, Berlin, in den 
Benutzeraus,schuJ3 fiir das Grofirechenzentrum fiir die Berliner Wissenschaft berufen war
den w,ar, tra.t von seinem Arnt abs stellvertretender Vorsitzender zuriick un,d ,gehol't 
dem AusschuJ3 ,als Mitglied an. 

Der mit der Bibliothek ,der Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahl,em v,erbun,dene Do
kumentation.sschwerpunkt Pflanzenkriankheiten und Pflanzenschutz pflegt im Rahm.en 
der kooperatiV'en Landbaudokumentaticm mit der Zentralstelle fiir Agrardokumenlaiion 
und -information i,n Bonn-Bad Godesberg sowie mit anderen DokumentationssiteHen ,a,uf 
dem Grebi,et dJer Landbauwis,senschaften eine enge Zusammena.rbeit. Der Dokumentations
sdiwerpunkt is,t ·,ak.tiv tati.g im Arbeitskreis der Berliner Dokumentationsstellen in der 
Deutschen Ge,s•ellschaft fiir Dokumentation, in dessen Vorstand W·iss. Dir. Dr. La ux ,g·e
wah1t wurde; in der Gesellschaft Hir Bibliothekswesen und Dokumentation des Land
baues, ,deren Vorstand W•i,ss. Dir. Dr. La ux als stellv·ertretender Vor:sitz·ender angehi:irit; 
und im Arbeitskreis Dokumentation, Information, Bibliothek der Deutschen Phytomedi
zinischen Gesellschaft, zu ,des.sen Leiter Wi,ss. Dir. Dr. La ux gewahlt wurde. Dr. La ux 
gehi:irit ,dem Pras,1dium ,d,er Deutschen Gesellschaft Hir Dokumentation an un,d wurde vom 
Senat fiir Wis·sensch-aft und Kuns,t Berlin in eine ad hoc-Arbeitsgruppe fiir die Grun
dung von Fachinformationszentren in Berlin berufen. 

Wiss. Oberr,at Dr. K o h s  i e k , gehi:irt ,dem Hauptausschufi der Priifungsabteilung Hir 
Landmaschinen <ler Deutschen Landwirtschafts-GeseHschaft sowie dem Ausschufi iiir Me
chanisierung von Feldversuchen, Bewertungsgruppe ,,Parzellenspriotzgerabe" der Deut
schen Larudw,irtsmafts�Gesellschaft ,an. Es besteht e1ne ZusammenarbeH mH dem Deut
schen NormenausschuB (DNA), Normengruppe Landma:schinen un,d Ack,erschl,epper. 

1.2. Auslandische und internationale Einrichtungen 

Inbernatforuale Beziiehungen wer,den von ,der Bund-esanstalt und ihr,en Insrtituten zu den 
entsprechend-en Fachinsritut-en und Fachorg,anisationen in de.r ,gan2'en Welt unberhialten. 

Im Berichtsjahr wurden neue Bez•iehurug,en aingekniipft bzw. erg,ab sich e1ne eng•ere Zu
sammenarbeit mit folgenden Insititutionen: 

Prne£station voor de Bloemisterij in Nederland, Aalsmeer/NiecJ.erlandie 

Welsh Plant Breeding Suat,ion Univer:sHy College of Wale,s, Aberystwyth/EngLan,d 

Staition de Zoologie Applique ,de l'Etat, Gembloux/Belgien 
Glasshouse Crops Research InstHute, Littlehampton/England 

Department of .Botany Univ.ersity of Montana, Mi,ssoula/USA 
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Intemartional St1a[l!dards 0:Dganization (ISO), AusschuB ISO/TC 23/SC 6, Paris/Frankreich 

Groupe cons,u,laitif international ode recherdrns sur le colza (G.C.I.R.C.), P,arts/Fronkreich 

Foundation for Agricultural Plant Booedirug, W•a.geruingenjNiederl,mde 

Die Zus,ammeruarheirt rrrtt dem PLant Pests ,and Dis,eases Research IrusHtute in Teheran
Evin/Iran wurde enger gestaltet, nicht zuletzt durch die Entsendung von Experten nach 
dem Iran und die For,tbi1dung ira111ischer Wiss,enschaftler in der Burudesrepublik. 

Di:r. urud Prof. Dr. Ga r t e  1 hielt folg,ende Vorlesung,en im Ausland: 
Ga-stdozentur an der Unive,rsida.d Catolica de Chile, Santia,go ,de CMLe (4. 1.-17. 2. 
1973) ii.her Kr,ankhe1ten, Schadling,e und Schadigungen der Rebe sowi,e ii.her Re"bener
nahrung und Dii.ngung 

Interruavionaler Lehrigang fiir Weinb.au, or,ganisfort von <der OECD, Ziaraigossa, Spani,en 
(2.-7. 3. 1973) ii.ber Rebenkr,ankheiten 

Interr.iationales Symposium fur \A!,einbau, or,ganisiert vom lnternationalen Arnt fiir R!ebe 
und Wein (P,ari,s) in Mexi.ko (21. 10.---6. 11. 1973) uber Rebenernahmng unid .Ernahrungs.
s to I1Ur1g.en 

W.is,s. Dir. Dr. L a ,u x wurde von der Arbeitsgruppe Landwirtschaft ides Aus,schus,s,es fiir
wiss,enschaftlich�technische Information und Dokumentation ,der Kommission der Euro
paischen Gemeinschaften in Lux,embur,g in ,einen SachverstandigeinausschuB fiir Fra,g,en
der Dokumentation der tropischen und subtropi,schen Landwirtschafrt beTuf,en.

Dr. M a t t  u ,s c h erwarb ,die MLtgliedschaft b.ei der AsisociaNon of Applied B:iologis,t,s, 
Well,esbaume, W.arwick:/Eng1and. 

Wiss. Oberr,at ,Dr. P a u  1 is,t weLterhin als MitgHed de-s wis,sen,schaMHchen Befoats des 
Istituto di Virologi,.a Applicata, TurinjitaHen, tatig. 

Wts1s. Obermt Dr. S c  h ii t t e hat diie Leibung ·der Arbeilbsgruppe .. Inte,gri,erte Bekampfung
im Getrn1de" iibernommen, die im April 1973 im Rahmen der Iruternationalen Or,ganisa
tion fiir biologisrae Schadlingsibekampfung (IOBC), Westpala<irktische Regio,n,ale Sektion 
(WPRS), ins Leboo gerufen worden 1st. 

Wiss. Oberrat Dr. W e i  s c h e r  wurde vom Office de la Recherche Scientifique et Tech
nique Outre-Mer, Paris, zum Mitglied des Fachausschusses .,Biologie des Sols" ernannt. 

Im iibrigen wird bezuglich der internationalen Zusammenarbeit auf di,e Angaben in den 
voDausgegang,enen Jahresberichten, ,insbesonder,e auf ,den JahDeshericht 1962 (S. A 122), 
verwiesen. 

2. Mitgliedschaft bei deutschen, ausUindischen und internationalen

wissensdlaftlichen Organisationen

Unverandert
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V. Veroifentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. NachricMenblatt des Deutschen PfLanz,enschutz,dienstes
(erecheint monatlich, Aufl. 1300)
1973 erschien der 25. Jahrgang (192 S.)

2. Mitteilung,en a,UJs der Biologi:schen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwi:11t,schaf,t Berlin
Dahlem

Heft 147 Zeitschriiften und Serien zur Dokumentation und Bibliographie de,r Pflanzen
sdmtzH:t,er,atur. Von G. Kursawe. 42 S. 

Heft 148 Chronik zum 75jahrtgen Jubilaum ,der Biologischen Bundes,anstalt fiir Lanid
und For,s ,twir,tschaft. 66 S., 59 Abb. 

Heft 149 Insektiziod-Resistenz bei BJ.attla-usen. Ein Literaturberidtt tmd Unter·s,uchungen 
zur Insektizid-Empfindlichkeit der Griinen Pfirsichblattlaus (Myzus persicae). 
Von W. Ra13mann. 76 S. 

Heft 150 Biologische Sdtadlingsbekampfung. F,estschrift zur Feier des 20jahr1g,en Best1e
hens und der Einweihnmg der Neubauten des InstHutes fiir biologische 
Scha,dlingsb-ekampfung der Biologischen Bundesanstalt .fiir Land- und For-st
wirtschaft 'in Darmstadt .am 11. April 1973. 91 S., 10. Ahb. 

Hett 151 39. Deutsche Pfl.anzenschutz-Tagung der Biolo.gi:schen Bundesanstalt fiir Land
und Forstwirtschaft .in St•ut,tgart, 1.-5. Oktober 1973. 319 S., 29 Abb., 2 Taf. 

Heft 152 Ga-schromatographie der Pflanzenschutzmittel. Tabellarische Liter.at,urrnferate 
III. Von Dr. W. Ebing. 120 S.

Heft 153 Nebenwirkungen von Quecksilberverbindungen ,auf Mensch und Tier. Sam
mel11eferat. Von Dr. P. Koronowski. 121 S. 

Heft 154 Fesitverans,t,altu.ng und InternaHo.nales Kolloqui:um zum 75jahrigen Jubilaum 
,der Biologtschen BundesanstaH fiir Land- und Forstwirtschaft. 115 S., 4 Abb. 

He.ft 155 Thesaurus Phytomedizin (PfJ.anz,enkr.ankheiten und PHanzenschutz). Von Dr. 
D. mumenbadt. X, 146 S.

3. Amtliche PHanz•enschutzbestimmu.ngen
(er,sch,einen nach Hedarf, Aufl. 750)
1973 ernchien: Neue Folge, Band 33, Nr. 1 und 2, S. 1-142

4. Pfl,anzeruschutzm.ittel-Verneichnis
(Merkib1a1bt 1, 23. Aufla.ge) Los.eblattsammlung
1973 erschien:
2. Erganzung1Slieferurug 525 S., 3 Registerblatter

5. Merkblatter
(erscheinen nach Bedarf, Au.fl. 3 OOO bis 10 OOO)
1973 er.schienen bzw. wurden neu auf.gelegt:
Merkblatt Nr. 3 Verzeichnis der zugelas,s,enen und ,amtlich anerkannten MHtel g,egen

Ratten und Hau-smaus. 21. Aufl. 12 S. DIN A 5.
Merkblat,t Nr. 10 Forstschutzmittelverzeichni:s. 18. Aufl. 45 S. DIN A 5.
Merkblatt Nr. 13 Organis,ation de•s Pflanzenschutzes in der Bunde-srepublik und Berlin

(West). 12. Aufl. 4 S. DIN A 4.
Merkblatt Nr. 18 Vor1Sichtsma13nahmen beim Umgang mit Pflanz,enschutzmitt,eln. 381

S. Vorabdruck fiir den amtlichen Diens1; nicht frei beziehbar.
Merkblatt Nr. 29 Verzeichnis nicht bienengefahrlicher Pflanzenschutzmittel. 4. Aufl.

12 S. DIN A 5.
Merkblatt Nr. 32 Richtlinien fiir .den Antrag auf Zula&sung eines Pflanzenschutzmit

tels. 14 S. DIN A 5.
Merkblatt Nr. 33 Unt-erla,gen zur Toxikologie eines PflanzenschutzmitteLs im Rahmen

-des Zulas&ungsverfahrens. 6 S. DIN A 5.
Merkblatt Nr. 34 Vorlaufige Richtlini,e ,der Biologischen BundesanstaH fiir .die gefahr

lo,se Beseitigung von Pflanzenschutzmittelabfallen in der landwir,t
schaftlichen Praxis. 11 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 35 Unterlagen zum Riickstandsverhalten eines Pflianz•enschutzmi-ttels im 
Rahmen ,des ZuLassungsverfahrens. 12 S. DIN A 5. 
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Merkb1a.tt Nr. 36 Unte,rlagen zum V,erhalten von Pflanzenschutzmitteln im Boden im 
Rahmen ,des Zulassungsverfahrens, 7 S. DIN A 5. 

Merkbl<att Nr. 37 Priifung ,des Versickerungsverhalterus von Pflanvenschutzmi,it'eln. 
6 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 38 Die Anwerndung von Herbiziden an und in Gewass,ern. 1. Aufl. 10 S. 
DIN A 5. 2. Aufl. Juli 1973. Offsetdruck in begrenzter Auflage. 

Merkblatt Nr. 39 MerkbJ.att ,der BBA fiir die Priifung von Pflanz,enschutz- und Vor
ra.bsschutzgmaten. 4 S. DIN A 5. Offsevdruck in begrenzt,er AufLage. 

Me,rkblatt Nr. 40 Verz.eichrris der War1tezeiten fiir Pflanzenschutzmitt.elanwendungen. 
1. Aufl. 37 S. DIN A 5. Offsetdruck in begrenzte,r Aufliage.

6. ,B,ibliographi,e der PHanz·enschutzlrteratur.
Ein umfas,s,erudes Starudardwerk von intermationaler Bedeutung, ,mas di,e Weltlit1e,r.a1tur
iiber Phytomedizin und Pfl.anz,enschutz ,seit 1914 erfaBt. Erscheint nach Umstellung der
D:ik,ument,aitions,arbeiten ,auf elektrorrische Datenverarbei,tung in neuer Fol,ge (Aufl.
1000). 1973 erschien: Band 8, Heft 1 -3, 399 S. und Register.

7. Jahr,e,sberichte des Deutschen Pfl.anz-enschutzdienstes
(e11scheinen in Jahresbanden, Aufl. 1200).
1973 ,ersdrie,nen:
18. Jahrgang 1971, 485 S.
19. Jahrgang 1972, 190 S.

8. RichtliniJen fiir die 1amtliche Priifung von Pflanzenschutzmitteln. Hrs,g. von der Biologi
schen Burrdesans-taU fiir Lcmd- und Forstwirtschaft. Bearbeitet vo.n ,de1r Abbeilung fiir
Pfl.anzen,schutziroittel und -,gerate. Loseblattsammlung.
1973 erschi.en ,die 7. Erganzurrgslieferung. 128 S.

9. Anlei,tung fiir di,e Beobachter urnd Sachbearbeiter 1im Pflanzenschutz-Warrndiernst.
Hrsg. von der Biolo,g,i ·sclren Bundes,anstaH fiir Larnd- und Forstwirtscha,f,t Berlin-Dahlem.
Bearbeitet in der DienststeUe fiir wirtschaftliche Fragen und Recht,sangetegemheH·en
·im Pflanz,ensclrutz, Berlin. Loseblatts,ammlung.

10. Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft. Berlin und Braunschweig
(Fuhrer). Bearbeitet von R. Bartels 1973, 23 S.

b) Veroffentlichungen der wissensi::haftlichen Mitarbeiter 

Leitung der Bundesanstalt 

S c huh m a n  n , G.: Gedank,en zum Pflanzenschutz in ,der BundesrepubHk Deutschland. 
Gesunde Pflanz-en. 1. 1973, 1-10. 

S ch u h m a n n, G.: Pestici,des r•egulaHon: ,safeguarding huma,n health. SPAN. 16. 1973, 
59-61.

S ch u h m a n n, G.: Zur Geschidrte und dem Wirken der Biologilsclren BundesanstaH. 
Prakt. Schadlingsbek. 25. 1973, 113-120. 

S ch u h m a n n, G.: Probleme un,d Ztele des Pflanzenschutzes in der Bum,desr,epublik 
Deutschland. Pflanz,en,schutz-Berichte, Wien. XLIII, 1973, 35-50. 

Bibliothek Braunschweig, Bibliothek Berlin-Dahlem mit Dokumentationsschwerpunkt 
Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz und Informationszentrum fiir tropischen Pilanzen
schutz in Berlin-Dahlem 

B 1 um ,e n b ,a c h , D.: Thesaurus Phytomedizin (Pflanzenkrankhei,ten ,urrd Pflanz•en
,schutz). Mi,tt. Biol. Burrdesanst. Berlin-Dahlem 155. 1973, X, 146 S. 

Ko c h , W.: Die algizide Wirkung chemischer Substanzen. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflan
z1enschutzd. (Braunschweilg) 25. 1973, 37-40. 

Ko ch, W.: Eirrdriicke iiber Land- urrd Forstwirt,schaf.t, Pflanzen,schutzproblem,e und 
Pflanz,enschutzforschum,g in Westafoika. BBA (Braurnschweig) 1973, 5 S. 

Ko ch, W.: Merulius lacrymans Fr. - Haus:s,chwammbekam:pfung von 3300 Jah11en. 
Nachriclrtenbl. Deutsch. Pflanz,e;rnschut7Jd. (Br,auIJ1s,chweig) 25. 1973, 177-178. 
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K ·o r o n  ow is k i , P.: Oa.s Information,sz,entrum .fi.ir ,trop.i:schen PfldlllzerusdJ.'Ultz - 1seine 
Au£giaiben ,u1nd ,seine Tabiigk:.eit. Nachridrtenbl. Deutsch. Pfl.anzeI!'sdrutlZld. (B,na!\ln-
1schwe�g) 25. 1973, 58-60. 

Kor o n  o w  s k i  , P.: Nebenrwiirlmi:ngen vcm Quecksilberverbiindun,g,en auf M,ensch urud 
Her. Salllille1!1efen at. M1tt. Biol. Bundesanst. Berl,in-Dahlem 153. 1973, 121 S. 

K 'U 1r :s ,a ,w e , G.: Zie'it<schTliften uIJJd Semen 211u Dok,umenbation unid .B:ibl1iogr,aphi<e id.er 
PU.anz,ensch'Ultzli;benatur. Mitt. Biol. J3undesarust. Berlin-Dahlem 147. 1973, 42 S. 

L ,au x , W.: Zurn ProbLem -der Nutz,u!IJJg von DokunrentatJionseimlichitung,en 1in weni:g,er 
<induistri:ahlsie11t,en Landem. Nadir. Dok. 23. 1972, 275-276. 

L ,a ru x , W.: Hemmni:sse fi.ir ,diie ,Bemutzung w.iss,enschaftlimer DokumerutaHon. Mitt. d. 
Ge.s. fi.ir Bihliobhetk,sw.es,en ,u. Dok,ument.ation d. Landbaues, HeJ,t 19, 1973, 7-15. 

L a u  x , W.: OhsrtacLe:s to the ,use of ,sdetil'tific idodumenraition. In: P,ro.gr,es,s ,and pro
s,pects tln ·ag-rtioulbural l:ib<ra11ianship -and documentation. 
Wag·erniDJgien: Oemitre for AgI1icu1tmal PubHsthi:ng and Dooumenta;tion 1973, 91-99. 

L ,a ,u x , W., cl3 ,art e .] s , R. u. a. Mita11b.: Pfla,nz,ensdrutz in ,der BuDJdes•republ,ik Detutsch-
1La;nd. Her-a'Uis,g. AID, Bonn-Bad Godesber,g, 1973, 95 S. 

S c  ih u h  man n, G., urud P i e ri t z ,  W.: Assessment of ,economic bernetfits and ein
v,ironmeirubal ri•siks iirom the ,appl-ioatdon of pesbiai<des in ,aigllicult'll;Ile arnd for,esbry. 
ECE, Committee on W,ater Problems, Seminar on ,the PoUUJHon ,of W,abers by 
Aigrtirultu11e a,rud Foreistry, Vi,enna, 18-20 Oct. 1973. 
P,r,eprint ECiE/W1ater/Sem. 1/R. 9 1973, 11 S. 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im 

Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

BI a s  z y c k ,  P., B r e  s s a u ,  G., Q u a n t  z ,  L., S c h i c k ,  W., und S t ei n e r, P.: 
P!1i.ifung, Zu1a\SIS1U:I1,g uDJd Anwen,dung von Pfla,m,eDJschutzmitteln. AID Nr. 341, Neu
iauf1ag1e, Bonn-Bad Godesberg, 1973, 28 S. 

Q·u ,a n t.z, L.: Im J,a hre 1971 ,auf Bundeseben,e en1a,s.sene .Rechts.vor-schri:ften. Ja·hres
berichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 18. 1971. 1973, 47-49. 

S c h m d d rt , G.: ,Die wichtrigiS1ten Kna,nkheit,en un,d Schaid1in.ge an Kulturpflanz·en ,i,ri rdrer 
Bundesrepublik Deutschland im Anbaujahr 1971 (November 1970 bis Oktober 1971). 
J,ahr.esberichte des Deutschen Pfilanzerusmutzdiienstes, 18. 1971. 1973, 7-45. 

S c hm•idt , G.: LaufeDJde Betarbeitun,g der Sachgebiett,e ,,Insekt,en" und ,,Schadlirng,e" 
fi.ir die ,,Brockhaus Enzyklopiiidie ,in 20 Bd." (17. Aufl. des Grollen Brockhaius). W'i,e.s
haifon 1973, Bd. 16-17. 

S chm :i d ,t , G.: Zur Schmetterlirug,s- un,d Kaferfauna Obersteiermarks. []Jatur + 1antd-
1schaft + mensch 1973/3,1-10. 

Abteilung fiir PHanzenschutzmittel und -gerate 

1. 6 .B,e�anntmachun,gen i.iber ,die Zulassung v,on Pflan:zenschutzmi,tteln in Bundesran2le1i,ger.

2. 2. Er,ganz,ungs.\i.eferung zum Pf1anz,en,smutzmittel�Verneichni<s (Merkb1attt Nr. 1, 23. Auf-
la,ge) vom Juni 1973.

Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung in Braunschweig 
Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung 

W ,e :i n man n , W.: Richtlinie fi.ir den Antrag auf Zu}asisung eines Pfl.anz·enschrutzmi:tteLs. 
Merkbl. Biol. B1UJndes:anst. Braunschweig, Nr. 32, 14 S., Marz 1973. 

We ,i n man n ,  W.: Uirurer1agen zur Toxikologie ei,nes Pflanz,enschutzmittels rim Ria,hmen 
des Ziul.assung:svier:liahr.en,s. Merkbl. Biol. Bundesanst. Braunschweig, Nr. 33, 6 S., 
Marz 1973. 

We ,i Ill m ,a n n ,  W.: Vorlaufi,ge Richtlinie der Biologischen Bundesarus1balt fi.ir rdie g;efah.<r
los,e Bes,eitigung von Pflanzenschutzmitte}abfallen <in -der landwir:t:s,chaft11ichen Praxri,s. 
Merk:bI. Biol. Bu.ndooanst. BraunsdJ.weig, Nr. 34, 11 S., Marz 1973. 
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\Iv ,e in m ,an n , W.: V.e!'l:,eichnis de,r W,artezeit•en .fiir Pflan2JenschUJ1:zlllliUeLamw1erndungen. 
MePkbl. Biol. Bundesarn,t. Braunschweig, Nr. 40, 37 S., Sept. 1973. Of.f.s,ebdmck in 
hegr,enzitier Auflaig,e. 

W ,e in m •an n , W. urud R 6 p s c h , A.: Unterlagen zum Riickstan,dsverbJalte,n e.f'nes 
Pflanzeinschiutzmittels dm Rahmen des Zuiassun,g:sv,erfahrens. Merkbl. Biol. Bun,d,es
,allJISt. Brarunschweig, Nr. 35, 12 S., Feb. 1973. 

W ,e ,in m 1a n n , W. un,d S c h i  n k e 1 , K.: Uruterlagen zum VerhaJt.en von Pfl.anz,en
schutzmi,tteun Jm Boden im Rahmen ides Zula,ssung,sv.erfahreins. Merkbl. Biol. B11ndes-
1an1St. Br,alllllSchwei,g, N,r. 36, 7 S. , F•eb. 1973. 

W,e i nmann, W. und Z eu m e r, H.: VorsichtmaBnahmen beim Umgang mit PfJ.an
zeinschutzmriJtteln. Me.rkbl. Bi.ol. Bun,desanst. B1raunschweig, Nr. 18, 381 S. , 0kt. 1973. 
Vor,a,bd·rruck fur den arntlichen Dierust. Nicht frei beziiehll'a•r. 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

Ehl ,e , H.: Microbiological mebho1d,s for detecti!ng ,dressings on tr·eated •s•eeds. Residllle 
Rev,iew,s 45. 1973, 125-143. 

He 'i ,d 1 er , G.: Die Anwendung von Herbizitden = un,d dn Gewii:ssern. Merkbl. Biol. 
Bunde,sanst. (Brnum1schweig) Nr. 38, 10 S. , April 1973. 2. Aufl.: J;ulri 1973. Offsie.t
druck in begrenzter Auflage. 

H .e ,i d l ·e ,r , G.: Der Einsatz von HerlYizi:den an un,d in Gewassem. Nachnichtenbl. 
Deutsch. Pfl.anz•enschu,t:z.d. (Br,aunschweig) 25. 1973. 91-93. 

Ly r e , H. u. Miitarhei<t,er: Richtlinien fiir ,die Ausbr,ingung von Pflanzenschutzmitteln 
mH Lufitfiahrzeu,gen. Biologische Bun,desansta,lt fur Land- und For,stwiirtschafit, Braun-
1schweig, Dezembe[' 1972. OHsetdruck in begrenzt.er Auf1age. 

Ly r e ,  H.: EDV im Pf1a,nzenschutz-Versudtswes•en. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanz•en
•schutzid. (BmUIIl!schweig) 25. 1973, 42. 

L y .r,e, H.: Quecks,ilber ,ilrl PfLanz·enschiutzmitteln un,d ihr fanfluB ,auf Gewii-s1ser. Nach
richit,enbl. Deutsch. Pf1anzens•chut7ld. (Bmunschweig) 25. 1973, 170-171. 

Ma r t i n  , J.: Der Ein.fluB de'!' Anzuchtbedingu:ng,en ,auf ,das Myzelwachistum UIIJd die 
Aktivitat pekHscher u,n,d z,e'1lulolyti!scher Enzyme von Rhizoctonia solani Kuhn. 
Zbl. Biakt. Abt: II, 128. 1973, 1-11. 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung in Braunschweig 

H ,e r f s , W.: AmHiche Neur.egelung,en ZUT Beriicksichtigung ider Wirkun,g von Pflanzen
,schutzmit,teln ,auf Btenen. AlLg,em. Deutsche Lmkerzeitun,g 7. 1973, 175-178. 

M tin c h, W. D.: Aruder,ung.en der Artenzusammensetzung von Unkrautern in For,st
kulturen nach Anwendung von Herbiziden. Ztschr. Pfl.Krankh. 79. 1972, 485-497. 

M ii n c h ,  W. D.: Zur Methodik ider Priifung von Mitteln zur Ve,rhii;tun,g von WiLd-
1schaden. I. Teil. WiLd,abwehrwiirkung - Fiitterun,gsv,er.suche ,an SchalenwHd. Ztschr. 
Pfl.Krankh. 79. 1972, 498--518. 

M ii n c h , W. D.: Zur Methoid:ik deT Priifung von Mittelon zur Verhiibun,g von Willd
schaden. II. Teil - Pflanzenvertraglichkeit. Ztsch. Pfl.Krank h. 79. 1972, 519-529. 

M ii n c h, W. D.: Zur Methodik der Priifung von Mitteln zur V,erhiitung von WHid
schaden. III. Teil. EinfluB auf den Hohenzuwachs von Fichten. Ztschr. Pfl.Krankh. 80. 

1973, 188-200. 

M ii n c h, W. D.: Zur Eignung von Wurzelhalsdurchme·sser und 100-Nadelg,ewicht ais 
MeB•groB,en fiir Zuwachsunternuchungen in Fo rstkultur,en nach Anwendu,n,g von 
Pflanzen15chutzmitteln. Anz. Scha:dling,sk,de. 46. 1973, 65-69. 

M ii n c h, W. D.: Zur Fmge der Heeinflus,sung odes Zuwachses von Forstkultu11en 
,durch Unkriaut. Nachrkhtenbl. Deutsch. Pflanzenscltutz•d. (Brnunschwe,ig) 25. 1973, 
134-138. 
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Institut filr Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

E bin ,g, W.: ProbLeme ider Riicksta'IlJdsaJnalytik von Birnz1den aus der Sicht des Um
welt,schf\ltzes. Dtsch. Lebensm.-Ru,n,dsch. 69. 1973, 39 -45. 

E bin ,g , W.: Gaschromatographie der PfhmzenscbiutzmitteI. Tabel1a11ische Lite,mtur
r,efomte III. Mi'tt. Biol. B:imdesarnst. Berlin-Dahlem 152. 1973 . 

G e  ik e, F.: W�:rkung von 2 .4 .5-Tnich:lorphenoxye1>sigsame auf den Chlorophyll-Gehalt 
von Chlorella pyrenoidosa. Ztschir. Pflaruze,rukrankh. Pflawz,en,s1ch. 79. 1972, 677-685. 

G ·e ,j k e, F.: Diinnschichtchromatognaphischier Screening-Test iiber ,d,i,e Hemmetg,enschiaf
ten von Phenylharnstoff-Herbiziden ,g,eg,eniiber einigen E'Ilzymen. J. Chromatogr. 
87. 1973, 199-210.

Ge ,i k ,e, F. und Sc h u p  h ,a n, I.: Diinnschichtchromatog•raphi-schJer Nachwets von 
Pep,sin-Inhihitoren. Ztschr. Anal. Chem. 266. 1973, 286-287 . 

P f 1 u g m  a c h er , J. urnd E b d n .g , W.: Rei,ruig=g Pestizii,dr:iicks.tande ,enthalit,ernder 
RohextTakit:e mit ,eimer ,automaHsch -arheit•erud,oo Apparatur n,ach ,dem P11inzip ,d,er 
kombdnierten Spill- urnd CodestHlaJtion (Sweep Co-Di,stillation). Ztschr. Anal. Chem. 
263. 1973, 120-127 .

Sc h u p  ha n, I. und G -e i k ,e , F.: Zurn Meitab0'1i1smus von Phenylharn,stoff.en. I. Dunn
·Schich.tchromato,gmphischJe Trennung und Nachweis von ,ahlphattschen Hydroxyl
,aminBn neben niederen Aminen. J. Chromatogr. 84. 1973, 117-128.

Institut iiir Anwendungstechnik in Braunschweig 

B er n  ,d t, G.: EinfluB von 2 -Chlorathyltrimethylammonhmnchlortd (CCC) au,f Sommer
,ge.riste unter Beriicksichtigun,g moglicher Einsatz;e von Pflanz,ernschutzrnitbeln. Mitt. 
Biol. Burudesamst. Berlin-Dahlem 151. 1973, 230. 

K ,i ·e f t  , K. -H.: Die Unkrautbekampfung im Getre1de bei verrnirnderten Was,5,er- urud 
Pflanz,e,nschutzmittelaufwarudmeng.en. Mitt. Biol. Bundes.anst. Berlin-Dahlem 151. 

1973, 253 .  
Ko h ,s i e k , H.: Anfor,derungen ,an Pflanzenschiutzge,rate. Mitt. Biol. Bundescliilst. Ber

li:n-Dahlem 151. 1973, 250. 
Koh !S ,i ,e k , H.: Ausziige aus ,Geratepriifberichten ,der Biologischen Bu1rudesanstalt fiir 

Land- unid For,stwirtschaft. Gesunde Pflanzen 25. 1973, 97-118 ·um,d 121-135. 
T i  ·s J .e ,r, B. und Ko h ,s i e k, H.:. Erfahrun-gen bei der KontrolLe v001 FeJ.d,spri;tzg•e

raten. MHt. Biol. Burude.sarnst. Berlin,Dahlem 151. 1973, 260-261 . 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

H ,e n ,d r i x , J. W. arnd Fu c h IS , E.: InHuence of .fall stripe rust infection on tiHering 
,arud yield of wheat 
Procee1diin,g,s Cereal Rust Conte11ence Oeirns/Portugal, 8 -9, 1968, ,erschiernen 1973 

F u  c h,s, E.: Survey oJ Yellow Rust Races Found .in Europe Durirug the Year,s 1963-1967 
Cernal Rwsts Conference Oeiras/Portugal 1968, 74, ,er,schienen 1973 

F u  c h s , E. and H i  11 e , M.: The behaviour of some yellow rus.t ·mces on ,differen
tial varieties under different environmental conditions 
Cer,eal Rusts Confier,ence Oeira,s/Por;tugal 1968, ,erschienen 1973, 146-151 

F u c ,h s., E.: Some observations with difd',e,r,erut race,s of Puccini a striiformis 
Proceeding,s of tJhe Europe,an ,arnd Mediterranean Cer,eal Rust.s Conference, Pra,g, 
T,schechoslowakei 1972, 135-139 

F u c hs , E.: Da,s Auft!'eiten •der wiidi.Ugsten Getrei,d,eknankheiten und -schadliil'ge in 
iden Jahnen 1959 Ms 1969 'in ,der Burnd,e1srepublik Deutschland 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 25, 1973, 65-68 

I. a ,n g e r f e l d , E.: Lagerfaulen an Kartoffeln
De,r Kartoffelbau 24, 1973, 216

La n g  e r f e Id , E.: EinfluB dier Temperatur -auf den BefaJJ von Kartoffelknollen durch 
Pilze der Gattung Fusarium Lk. Potato Res. 16, 1973, 224-233 . 
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L a  n ,g ,e r f -e 1 d , E.: La,g,e.rfi:i.ulen 1bei Kartoffeln verm:e,idbar? Gii,IJ15;t1g,e ullld UIJ1gii111st:1ge
Faktoren im Laufe eines Kartoffeijahres 
Mitt. DLG 88, 1973, 1384-1385 

L a ng e r  'f e 1 d , E.: EinfluB ,de,r Nahristofifv,eT,s.or<gurug ,des Bode,rus au,f die An.falligkeit 
von Ka,rtoff.elknollen ge,ge,niiber La,gerfau1'en, venl!rs,acht dur,ch Fusarium coeruleum
(Lib.) Sacc. Pot.ate Re·s. 16, 1973, 290-292. 

Sc h 6 b e  r, B.: Erfahrungen mit dem Testschema fiir Scherf aus der Schweiz 
Proc. ider 5. Dr,eijahreistagunig 1der Europa:ischen Ge,s,e1lschaft fiir Karitoff,elfor,schun,g, 
Norwich 1972. 1973, 130 

S c  h 6 b e  r ,  B.: Veraruderungen dn der Kartoffelknolle, nach Verl:eitzung urud Irufektion 
mi,t Fusarium sambucinum f. 6 und Fusarium coeruleum

. Proc. de1r 5. Dreij,ahrestagung dier Europaiischen G�sellschaft fiir Kartoof£elfo r,schung, 
Norw,ich 1972. 1973, 145-146 

Institut fiir Unkrautforschung in Braunscbweig 

E ,g ,g e r  ,s, Th.: :Z.ur Unkr,autbekampfung im Kartoffelbau. Der iKartoff.elbau 24. 1973, 
85-86

Mia ,a LS , G.: Die chelillisc:he Unkr-aubbekampfung .i,rn Industriegemus,ebau. J:rudu,str. Obsit
und Gemfrsev.erwe:r;tmrug 58. 1973, 115-118 

N ,i ,em a n  n ,  P.: Uber M6glichkeHe,n, 1die Aufw,andmernge von Vor,a,uHa;ufherrbiz,iden
nach ·etl,ntg.en Bodenei,genschaften zu bemess•en. Nachrichtenbl. Deuitsch. Pf1anzen
:schutzid. (B11a1uruschwei,g) 25. 1973, 11-14 

N :i ,e m .a n n ,  P. ;und M 1a a ,s , G.: Adsorption von Pestiziden :an T,on- unid Humu,s
kollo�d,e um Boden. SchrReihe Ver. Wass.-Boden-Lufthy,g. Ber1'in-Dahlem, H .  37. 
1972, 155-165 

Institut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

G o da n ,  D.: Schaidwirkun,g und wirtJschaft,1iche ,Bedeutung rder Sc:hneck1en .tn ider Bun
dersrepubliik Deutschl,arnd. Nachricbitenbl. Deutsch. PtlanzeIJlschutzid. �Brlaunschwe1g) 25.

1973, 97-101. 

G o id ,a n , D.: Di,e okolog,ischen Grun,dlagen ider Pniifong·smethoden von Molluskiz,i.d·en. 
Proc. fourth. Ma,1ac. Cong. Genf 1971. 1973, 439. 

R a  B m a  n n, W.: Ins€ikt:iiz�d�Res,ist�mz bei Blattlausen. Ein Lite:r;aturbericht und Unter
suchungen ,zur Irusekti:i:id�Empf•indlichk,eit ider GriirrelDJ Pfr11s,ichblattJ.aus· (Myzus per
sicae). Mi,tt. Bi·ol. Bundesanst. Be;rl.inr-Dahlem 149. 173, 1-76. 

S teff an , A. W.: Zur AnrweIJ1dung des Ste11ilp a:rtner-Verfahrens 'bei 1der Bekampfung 
v.on schaidlrichen B.l,att1a,u,s-Arten im FoMt. Z:tschr. Wialdhygi.ene 9 (5/8). 1973, 247-256.

S t e ff a n  , A. W. und K 1 o f t  , W. J.: The possibilities of using the sterile male 
,technique .for aphid control - a theoI1etioa1l ,discu,s,sion. Proc. panel, .,Computer mo
,dels anrd appl<iaa:tion of .the :st�cil,e ,ma�e 1t.edl!IlJique". Vienna 15.-17. D:e"ZJemher 1971. 
1973, 129-136. 

St e ff ,a n  , A. W.: W,irudscbiutzhecken in Ba:umschu1g·ebieten. Flur urud Furche 10 (39). 
1973, 18-19. 

S t e ff an, A. W.: Zlllffi Wi11tswechsel-Ve:r,hialten von ,Get,re�de-<Blattlau,s,em und diar,a,us 
,abzulei;ben,de MaB,n,ahmen for ihr,e Bekampf,ung. Mitt. ,Biol. Bunde,sian,s,t. BerHn�Dahlem 
151. 1973, 231-232.

S teff a n, A. W.: fan neues Gerat zur Anlockung und Fmilarnd-St,eri•lis:ierung d'er ge
fliigelten Geschlechtstiere schadlicher Blattlausarten (Homoptera: Aphidina). Mitt. 
Bi'ol. Bundesarn,t. Berlin-Dahlem 151. 1973, 315-316. 

S <t ·e ff an , A. W.: La,ufonide Biearbeitung 1der Sachig,ebuet,e • Okologi-e, Soziologiie u'Dl<i 
PaJrasitoiog�e ,dieir nerie" far ,dd,e .,,Brockhau1s Enrzyklopadiiie. iirl 20 Balllden:" (17. AuH. 
rdes GmB,en Brockhaus) Wiesba,den 1973, Bd. 16, 17 und 18. 

St ii b e  n, M.: Unte,rsuchiungen iiber den EinJiluB von Bl:ibzbelichtung auf die MortaLitat 
und Fertil.itat von Musca domestica (Dipt., Muscidae). Z. ang. Ent. 74. 1973, 35---46. 

S t  ii b ,e n, M.: Zur Methodik der MaJs,sen- und BiJnz;elzucht von .Stiuhenrn,e,gien. Nach
·richtenbl. Deutsch. Pflanrzenschutzd. (Brnun,schweig) 25. 1973, 140-141.
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St ii b -e n , M.: Z,uir unter,schieidldcben Anlock:wi.rkuilig von Gelb- urnd Bl:a,uschlalen auf 
verachieden:e In,s,ekJtenordnun,gen. Mitt. Siol. Bunid,esmst. BerHin-Dahl,em 151. 1973, 
3 13-314. 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

W o h  I g e m  u t h, R.: Ver,gleiche,n,d,e Unters.uch'llllgen ii:ber ,di,e Wirkung von Riintg-en
und y-St,rahlung (6°Co) auf den Kornkafer (Sitophilus granarius). Ztschr. angerw. Ent. 
74. 1973, 7-2 4.

Mikrobiologische und chemische Ableilung 

Institut fiir ·Bakteriolog'ie in Berlin-Dahlem 

K ii h n, S.: Pseudomonas marginalis (Brown) Ste,v·erns ais- Erreger ,eiin,er Bakterfose an 
Kop,fsia1at tin Deubscblan:d. Phytopath. Ztscbr. 78. 1973, 187-191. 

K u nz e , M., S c h w a n  z - P f .i t z n e r , I., 0 z e I , M. urud L a b e r , G.: Mykopla·smen 
(Achaleplasma laidlawii) a'll's Kaltbliiter-Zellk'Ll1tUJI'en. Zernir.a1M. Bak.teriol. 1. Abt. 
Orig. A. 222. 1972, 52 0--53 4. 

M a r  w i t  z, R. und P e tz o J ,d,, H.: Nachwei:s :mykoplasmaahn1icher 0Pgan:ismen in 
Dactylorhiza majalis (Rchb. ) Hunt et Summe,rb. milt Ver-gilbun,gs1symptomen,. Phyto
path. Ztschr. 75. 1972, 360-364. 

M a r  w it z, R., P etz o 1 d, H. und K u nz e, L.: Elektronenmikroskopische Unter
,suchiurugen iiber ·dalS Vorkommen mykoplasmaahnlicher Onga,n�smen lin tr,iebsuchi
kramk.en Apfelbaumen. Phytopath. Ztscbr. 77. 1973, 84-88. 

0 z e 1 , M.: VergJ,eichend!e elektronienmikroskopis,che Unterisucbiung,en an Rhabdoviren 
pfilanzlicher und t�:e•ri:sd1,er Herkunit. II. Elektronenmikroskopisch-zytolo-gisch,e Unter
suchungen an der Wirtspflanze Sonchus oleraceus (L. ) urud >diem Vekitor Hyperomyzus 
/actucae (L. ) nach der Infektion mit dem Sowthistle Yellow Vein Virus (SYVV). 
z,entralhl. Bakteriol. 1. Abt. Orig. A. 224. 1973, 1-48. 

P •e ,t z o 1 id • H. und M •a r w i t z , R.: Mykop!a,smen und .rick.ettsiena.hm1iche Bak.t:eriien 
,als Erreg·er von Pf1anzenk.rankhei.ten. Mitt. Biol. BUJI11desanst. Berlin-<D,ahlem 151. 1973, 
159-178.

P et z ,o I id , H., Mar wi t z , R. un,d Ku nz e , L.: Elektronenrruikro.skopische Unt,e,r
suchungen u'ber dntmz·e1lulare rickeil:1ls.ienahnliche :Bakterien 1in ,tri.ehsuchtkranken 
Apf,el.Jn. Phy,topath. Zt•schr. 78. 1973, 170-181. 

S c b .r ,a m m , K. -H. 'llIIJd P e t  z o 1 rd , H.: Di,e B,ed,eutung ,der Prapa,ra1lion fur idi,e Be
runte:ihmg T11Jste11e1Iektronenmikroskopischer Beobachtun,gen ,an P.ilzen aruf Aga,rmedien. 
Mic roscopiaa Acba 74. 1973, 12 8-136. 

W ,e b b , L. unJd P e t z o l ,d , H.: KuHuren phytopaJthogerner Bakteriien ider D.eutschen 
Sammlu,n,g fur Mikr-oong:anism,en (DSM) •am Institut fur Bakteriolog,ie ,d,er Biologliischen 
Bun,desranstalt. Nach.richtembl. Deutsch. Pfl.anzernschut2ld. (Bnaunschweriig) 25. 1973, 
183-185.

Institut fiir Mykologie in BerIL,-Dahlem 

G,er1.a ch, W.: (Zus1ammenste1lun,g und T,extbear,beitung der) Chr,onik rum 75jah'f1i
,g,en Jubilaum der BioJogischen Bunde1sa,rustalt for Land- uI11d Forstwimscbiaft. M,itt.
Biol. Sund!esarnst. Berlin-Dah1em 148. 1973, 66 S. 

G ,er I a c h , W.: Cr itical remarks on the pries,ent s.ituatio.n: in Fusarium taiwnomy. 
IntelU]jat. Sympos,ium o,n Taxonomy of Furugi, 15.-2 2 .  Jan. 1973, Ma:dras/Ind!ren, 
Abstracts S. 9. 

G e  r. l a c  h, W. Ullld F r a nz, W.: Verticillium-Welke unid Thielaviopsis-Wurzelfaule, 
,zwei bishe,r unhekannte Krnnikhe,it;en des Arznei�B.a.lidrians (Valeriana officinalis L. ). 
Phytop,ath. Zbschr. 76. 1973, 172-178. 

K r ii b •e r, H. und B e c k m a n n, E.-0.: Phytophthora cryptogea Pethyihr. ,e,t Laff. als 
Erre,g,er ,e:iner Wurzelfoule an Sp.inat und rderen Abhangigkeit vom Bodenzusbarud und
dem Wittemngsverlauf. Phytopa,th. Z1lschr. 78. 1973, 160-169. 
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K r 6 b e  r, H. un,d PI a 1 ·e, H.-,P.: Phytophthora-Faule an Saintpaul.ien (Err-eg-er: Phytoph
thora nicotianae var. parasitica [Dast.J Waberh.) Phytopath. Ztsch.r. 76. 1973, 348-355 . 

PI a t  ·e, H.-P. un;d K r 6 b e  r, H.: Ein-e neu,e Phytophthora-KrankheH aru Sain1pau!i.en. 
Cartenwelrt: 72. 1972, 513-515 . 

S c  h n -e id ,e r, R.: The ,geruu.s Pyrenochaeta. InteTn,at Symposium on Taxonomy of 
Funrgii, 15 . -22 .  Jan. 1973 , Maidm-s/Imdioo, Abstr.acts S. 37-38 . 

S c h r•amm, K.-H. urnd P•etz o l ,d, H.: Die Bed,eutung der Prapanation fiir idie Be
urteilurng rns,terelektronenmikroskopiiJschier Beobachtungen an Pilz-en auf A1g;ar
med!ioe:n. Mioroscopica Acba 74. 1973, 128-136 . 

Institut fiir nichtparasiUi.re Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

K l ·oke, A.: Immissionsschaden an Pflanzen - Aufgabe der ImmiJ�s.i,onsfor,sch<1mg. 
24 . .Symp0&ium iiber PfJ.anzenschutz Gent/.Belgien 1912. Med-ed. F•ac. Lanrdbowwweit. 
Rijks,U!Jliv. Gent, 37, 1972, 329-339. 

K ,1 o k ,e , A.: Schwermetalle •in Na.hrungs- urnd Futterpf.l,anz-en. Ut,sch. Leben,sm.-R,urnd-
schau 69. 1973, 45-99 . 

Le h, H -0.: U11tprsuchtinqen uber die Auswirkungen der Anwendunq von Natrium
chlorid als Auftaumittel auf die StraBenbaume in Berlin. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 25. 1973, 163-170. 

L eh, H.-0.: StraBenbaume in Berlin - Schiiden durch Auftausalze. Umweltschutzforum 
Berlin Dok. Nr. 8 ( April 1973), 30-33. 

S c  h 6 n h a r d, G.: Nahrstoffaufnahme bei Pfropfgurken im Hinblick auf das Auftreten 
der Pfropfchlorose. Phytopath. Ztschr. 78. 1973, 152-159 . 

Institut fiir Biochemie in Braunschweig 

D i n i sh, K. N., Sh ivara m, K. N. und S t e g e m a n n, H.: Matrix-Bounded 
Enzyme: Potato Este:r:a,se Ent11apped in PolyacryJ.amiide Gel .after Gel SJ,ect,rophoresJs. 
Ztschr. ,arnaly,t. Chemi·e 263. 1972, 27-32 . 

K a  ih 1, G. runrd S ,t ·e g e m  -a n n , H.: Enzyme Degnaodaition in Hi,gher Pl.an·bs: Pho,spho
,glucomurba;se. Pebs Letters 32. 1973, 325-329 . 

S t,e g em,ann, H., Fr,a n c kse n, H. und Ma c k o, V. : Potato Proteins: Genetic 
an,d Phy,siological Changes, ,evaluatEJd by one- arud two-dimensional PAA�g,el-tech
niques. Ztschr. Naturforsch. 28 c. 1973, 722-732 . 

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 
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Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
(Federal Centre for Plant Pathology and Plant Protection) 

President: Professor Dr. Gerhard S c h u h m a n n  
Headquarters: D 33 Braunschweig, Messeweg· 11/12 

The Biologische Bundesanstalt (Federal Centre for Agriculture and 
Forestry) is the successor of the earlier Biologi<sche Reichsanstalt 
(German Biological Centre) at Berlin-Dahlem, which in turn dates 
from the Biologische Abteilung fiir Land- und Forstwirtschaft des 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes (Biological Division of the Royal 
Health Office) founded in 1898. It has its seat in Berlin and Braun
schweig and supports external Institutes at seven places in the Fede
ral Republic of Germany. 

The tasks of the Federal Centre result from the law for the protection 
of cultivated plants and include: 

Investigations on pests (insects, mites, snails, rodents etc.) and 
pathogens (fungi, bacteria, viruses) and the development of 
suitable control methods; 

Explorations of the manyfold problems of non-parasitic distur
bances (nutritional deficiencies, air pollution etc.) on cultivated 
plants; 

Studies of resistance, especially testing for resistance against 
pests, pathogens and climatic influences in order to provide the 
basis for fruitful work in the breeding of resistant varieties; 

Investigation of the natural enemies of pests and pathogens with 
the aim to find organisms suitable for biological control; 

Study of the epidemiology of pests and pathogens as a basis for 
prediction and warning services and for plant quarantine measu
res; 

Investigation of weeds and suitable means for their control; 

Study of storage pests ·and diseases and development of methods 
for their control; 

Investigation of action, possibilities of application and side 
effects of pesticides; 

Exploration of the residue problems resulting from the appli
cation of pesticides. 

The aim of the whole research work of tine Federal Centre is the 
development of scientific foundations for effective, hygienic and 
environmentally harmless plant protection. 




