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I. Aufgaben

Der Anteil der eigenen Erzeugung von Nahrungsmitteln am volkswirtschaftlichen 
Gesamtverbrauch betragt in der Bundesrepublik durchschnittlich 70 °/o; die feh
lenden Nahrungsmittel miissen eingefuhrt werden. Da auch die tierische Produk
tion von dem Umfang der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz der 
Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Schadlinge, die Ertragsminderungen von 
durchschnittlich 10 bis 15 0/o verursachen, fur die Nahrungsmittelproduktion in 
ihrer Gesamtheit - ihr Wert in der Bundesrepublik wird mit rd. 36 Mrd. DM 
beziffert - von erheblicher Tragweite. 

Die Gesamtarbeit der Bundesanstalt ist darauf ausgerichtet, im Verein mit dem 
praktischen Pflanzenschutzdienst der Lander zu einer rentablen land- und forst
wirtschaftlichen Produktion in der Bundesrepublik beizutragen und unerwiinschte 
Nebenwirkungen des chemischen Pflanzenschutzes auf Mensch, Tier und Umwelt 
zu verhindern. Die Verwirklichung dieser Ziele wird ents,cheidend vom Fort
schritt der wissenschaftlichen Forschung und der technischen Entwicklung be
stimmt. 

Die Aufgaben der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft er
geben sich vor allem aus dem Pflanzenschutzgesetz vom 10. Mai 1968 (Bundes
gesetzblatt I S. 352), zuletzt geandert durch das Gesetz vom 27. Juli 1971 (Bundes
gesetzblatt IS. 1161). Zu ihnen gehi:iren: 

Die Unterrichtung und Beratung der Bundesregierung auf dem Gebiet des 
Pflanzens,chutzes und Vorratsschutzes, insbesondere die Erarbeitung von 
Entscheidungshilfen fur einschlagige Rechtsvorschriften; 
das Studium der tierischen Schadlinge (Insekten, Milben, Schnecken, Nage
tiere usw.) und der Erreger von Pflanzenkrankheiten (Pilze, Mykoplasmen, 
Bakterien, Viren) sowie die Entwicklung von geeigneten Bekampfungsver
fahren; 

die Erforschung der Epidemiologie von Krankheitserregern und des Massen
wechsels von Schadlingen. Diese Untersuchungen schaffen die wissenschaft-. 
lichen Grundlagen fur eine zuverlassige Vorhersage und damit fur den 
Warndienst sowie fur MaBnahmen der Pflanzenquarantane; 

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

die Bearbeitung der zahlreichen Probleme des Vorratsschutzes; 

die Suche nach Mi:iglichkeiten, das Auftreten von Schaden durch pflanzen
hygienische, insbesondere pflanzenbauliche und fruchtfolgetechnische MaB
nahmen zu vermeiden; 

die Erforschung der Wirkungsweise und Einsatzmi:iglichkeiten von Pflanzen
schutzmitteln sowie ihrer Nebenwirkungen in der Umwelt; 

die Erforschung der Resistenz von Schadorganismen gegen Pflanzenschutz
mittel; 

die Bearbeitung der sich aus dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erge
benden Riickstandsprobleme im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch 
und Tier und die Forderungen der Hygiene, wie sie z. B. durch die Lebens
mittelgesetzgebung vorgeschrieben sind; 

das Studium der natiirlichen Feinde von Krankheitserregern und Schadlin
gen mit dem Ziel ihrer Nutzanwendung bei der biologischen Schadlingsbe
kampfung; 
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die Resistenzforschung, insbesondere die Resistenzpriifung, also die Prii
fung der Kulturpflanzensorten auf Widerstandsfahigkeit gegen tierische 
Parasiten und Krankheitserreger, in enger Zusammenarbeit mit der Resi
stenzziichtung; 
die Bearbeitung der vielseitigen Probleme der durch nichtparasitiire Ursa
chen verschiedenster Art (Erniihrungsstorungen, Luftverunreinigungen, kli
matische Faktoren, Kulturfehler) an Kulturpflanzen auftretenden Schiiden. 

Das Ziel der gesamten Forschungsarbeit in der Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft ist die Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen 
fiir einen wirkungsvollen, hygienisch und umweltmii.Big unbedenklichen und 
wirtschaftlich vertretbaren Pflanzenschutz. Im Mittelpunkt aller Bemiihungen 
steht die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen mit dem Ziel der Sicherung der 
Ertrage in der Land- und Forstwirtschaft und der Abwendung von Gefahren fur 
die Gesundheit von Mensch und Tier; d. h. u. a. auch die Gewiihrleistung der 
Versorgung der Bevolkerung mit gesunden pflanzlichen Ernahrungsgiitem. Die 
bisher und in Zukunft aus okonomischen und agrarpolitischen Grunden notwendi
gen Veriinderungen im Anbau unserer Kulturpflanzen werden dabei ebenfalls 
beachtet. 

Neben den genannten Forschungsaufgaben hat die Bundesanstalt als Bundesober
behorde auch administrative Aufgaben erheblichen Umfanges. Die wichtigsten 
sind die Priifung, Zulassung und Uberwachung von Pflanzenschutzmitteln sowie 
die Priifung von Pflanzenschutzgeriiten und -verfahren. Pflanzenschutzmittel diir
fen gewerbsmii.Big nur vertrieben und eingefiihrt werden, wenn si,e von der Bun
desanstalt nach eingehender Priifung zugelassen worden sind. 

Die Sammlung und Vermittlung der wissenschaftlichen Literatur iiber Pflanzen
krankheiten, Schiidlinge und Pflanzenschutz erfolgt durch die Spezialbibliotheken 
in Berlin und Braunschweig. Ihre Auswertung aus den zahlreichen Fachzeitschrif
ten und -biichern der ganzen Welt (zur Zeit erscheinen mehr als 35 OOO Veroffent
lichungen jiihrlkh!) durch die Dokumentationsstelle der Bundesanstalt erlaubt 
eine schnelle und fachspezifische Information der Wissenschaftler in Forschung 

· und Praxis.
In Berlin-Dahlem wird eine Kulturensammlung phytopathogener Bakterien und
Pilze unterhalten und in Braunschweig eine Serumbank zum Nachweis von Pflan
zenvirosen aufgebaut.

Zu den Dienstleistungen gehort ferner die Diagnose unbekannter Krankheits
ursachen der Pflanzen und die Beratung der Pflanzenschutzdienststellen der
Lander sowie die Koordination bundeseinheitlicher Interessen auf dem Gebiet
des Pflanzenschutzes.
Der Pflanzenschutzmeldedienst, der statistisches Material iiber das Auftreten
und das AusmaB der durch Krankheiten und Schiidlinge an Kulturpflanzen ver
ursachten Seba.den sammelt, hat eine zentrale Bedeutung fiir die Beratung des
Bundesministeriums fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten.

Eine Dienststelle der Bundesanstalt befaBt sich mit der Sammlung und Auswer
tung der im In- und Ausland erlassenen Gesetze und Verordnungen auf den
Gebieten des Pflanzenschutzes und der Pflanzenbeschau. Ihre Arbeit ist fiir die
mit der Ein- und Ausfuhr von Agrarprodukten zusammenhangenden Fragen von
groBer Bedeutung.
Eine wichtige Aufgabe ist die Beteiligung an Pflanzenschutzprojekten in Ent
wicklungsliindern. Seit mehreren Jahren sind stiindig einige Wissenschaftler der
Bundesanstalt an solchen Projekten beteiligt.
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II. Organisation und Personal

Die dezentralisierte Organisation der Bundesanstalt ist weitgehend eine Folge 

der historis,chen Entwicklung vor und der politischen Entwicklung nach dem 
2. Weltkrieg. Durch eine Umgestaltung des Aufbaus der Biologischen Bundes

anstalt, insbesondere durch Verlagerung von nicht standortgebundenen Auflen
instituten an die Zentralen in Braunschweig und Berlin, wird angestrebt, die ihr
gesetzlich i.ibertragenen Aufgaben zweckmafliger, einfacher und wirtschaftlicher
zu erfiillen.

Anschriften: 

a) 33 Braunschweig, Messeweg 11/12; Tel.: (05 31) 39 91
b) 1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19; Tel.: (0 30) 8 32 40 11-15

Gliederung und personelle Besetzung 

Leiturrg: Prasident und Professor Prof. Dr. agr. Gerhard S c huh m a n n  

Hauptverwaltung: 33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: Oberregierungsrat Walter P r o p h e t e  

Abteilungen, Institute und Aufieninstitute 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. phil. Hans O r t h, Botaniker (bis 30. 6. 1974) 
Leitender Direktor und Professor Dr. Theobert Vo s s  (ab 20. 8. 1974) 

Planung und Leitung der Mittel- und Geratepriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. phil. Hans O r t h ,  Botaniker (bis 30. 6. 1974) 

Leitender Direktor und Professor Dr. Theobert Vo s s  (ab 20. 8. 1974) 
Mitarbeiter: Oberregierungsrat Dr. jur. Albert O t t e  

Institut fiir Pflanzenschutzmittelprilfung 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Laboratorium fiir chemische Mittelprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Adolf R 6 p s c h , 
Chemiker, Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Walter D o  b r a t ,  Chemiker, Dr. rer. nat. 
Erich Fi n g e r ,  Chemiker, Dr. rer. nat. Helmut P a r  n e m  a n  n ,  Chemiker (ab 1. 1. 
1974), Dr. rer. nat. Karl S c h i  n k e 1 , Chemiker, Dr. rer. nat. Klaus C 1 a u  s s e n  , Che
miker (Vergutung aus DFG-Mitteln) 

Laboratorium fiir botanische Mittelprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Helmut E h  1 e ,  Phy
topathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Jo•sef M a rti n ,  Phytopathologe, Wis
senschaftlicher R,at Dr. agr. Wilfried-Gerd H e  i d 1 e r  , Phytopathologe, Dr. agr. Hans
Theo L a e r  m a n  n , Phytopathologe 

Laboratorium fiir zoolo,gische Mittelprilfung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche M.itarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans B e c k  e r , 
Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Helmut R o t h e r t  , Zoologe, Wissen
schaftlicher Rat Milan G r a s  b 1 u m ,  Diplom-Forstwirt, Dr. rer. nat. Dietrich B r a s s  e ,  
Zoologe (ab 1. 6. 1974) 
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Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung 

1 B erlin 33 Dahlem, Kiinigin-Luise -Str. 19 

Leiter: Dr.-Ing. W:infried E bin g ,  Chemiker 
wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Adolf Ko B -
m an n , Chemiker, Dr. rer. nat. Frie dbernd G e i k e , Biochemiker, Dr.-Ing. Uwe 
Ko s smann, Cherniker (ab 15. 5. 1974), Dr. sc. agr. Chander P ,a r a s h e r, Agricu l
tural Chemist, J ochen P f 1 u gm a c h e r , Chemiker, Dr. rer. nat. Ingolf S c h up h an , 
Chemiker, Dr. sc. agr. Aly Na s s ar, Agricu ltural Chemist (Vergiitung au s DFG
Mitte ln) 

Institut fiir Anwendungstechnik 

33 Braunschweig, M e sse we g 11/12 

Leiter: Wissenschaftlicher Dire ktor Dr.-Ing. He1inrich Ko h s  i e k, Diplom-Ingenie ur 
wissenschaftliche Mitarbeiter: Geitz B •e r n d t ,  Diplom-Landwirt (bis 31. 5. 1974), Dipl.
Ing. agr. Hermann Ge org Fi s che r (ab 13. 8. 1974), Dipl.-Ing. agr. Karl-Heinz Ki eft 
(Vergiitung au s DFG-Mitte ln bis 31. 7. 1974) 

Botanische und zoologische Abteilung 

Leiter: Leitender Dire ktor und Profe ssor Dr. rer. nat. Johanne s U 11 ri c h ,  Biologe 

lnstitut fiir Botanik 

33 Braunschweig, M e sse we g 11/12 

Leiter: Lei tender Dire ktor und Profe ssor Dr. rer. nat. Johanne s U 11 ri c h, Biologe 
wissenschaftliche Mitar,beiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Eduard L an g e r f e 1 d, 
Phytopathologe, Dr. agr. Gerhard B ar t e 1 s , Phytopathologe, Jiri D u b  e n  , Diplom
Landwirt, Dr. rer. nat. Eva Fu c h s , Phytopathologin, Dr. rer. nat. Barbe l S c h ii b e r, 
Biologin, Alberto Rau l E s c an d e , AgraDingenie ur (Stipendiat seit 1. 8. 1974) 

Institut fiir Unkrautforschung 

33 Braunschweig, M e sse we g 11/12 

Leiter: Wissenschaftlicher Dire ktor Dr. rer. nat. Ge org M a a s, Biologe 
wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Peter Nie mann, Phyto
pathologe , Dr. rer. nat. Thomas E g g e r  ,s, B otaniker, Dr. rer. hort. Hans-Pe ter M a  1 -
k o me s, Phytopathologe , Dr. agr. Wilfrie d P e s t  e m  e r, Phytopathologe, Dipl. -Ing. 
agr. Ru diger Ha n s c h, Phytopathologe (V,erg,iitung au s DFG-Mitte ln), Dipl.-Ing. agr. 
Jurgen Z ande r, Phytopathologe (Vergiitung au s DFG-Mitte ln) 

Institut fiir Zoologie 

1 B erlin 33 D ahlem, Kiinigin-Luise -Str. 19 

Leiter: Dire ktor und Profe ssor Prof. Dr. phil. nat. Augu st Wilhe lm S t e f f  an , Zoologe 
wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. phil. D ora G o  ,d an : Zoologin (bis 31. 10. 1974), Dr. 

rer. nat. M e chthild S t  ii b e n  , Zoolog,in, Dr. rer. nat. Fritz F r an k  , Zoologe (F achge 
bie t: Erforschung von Biologie und Massenwe chse l freile bender Schadnager, 33 Braun
schweig, Me sse we g 11/12), W erner R a  B man n ,  Diplom-Biologe (Stipendiat bis 30. 6. 
1974), Gabrie le St ud in g e r  (Stipendiatin ab 1. 10. 1974), Dr. Esmat H u s s e in (Sti
pendiat), stud. rer. nat. Ernst-Au gu st K ii h n (D oktorand) 

Institut fiir Vorratsschutz 

1 B erlin 33 D ahlem, Kiinigin-Luise -Str. 19 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phil. nat. Richard W o h  1 g e m  u t h ,  Zoologe 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Diiplom-Biologe W erner R a  B man n ,  Zoologe (ab 1. 7. 
1974) 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Leiter: Leitender Dire ktor und Profe s•sor Privatdozent Dr. agr. W oUgang G e  r I a c h, 
Phytopathologe 

Institut fiir Bakteriologie 

1 B erlin 33 D ahlem, Kiinigin-Luise -Str. 19 

Leiter: Wissenschaftlicher Dire ktor Dr. rer. nat. Hans P e t  z o 1 d , Biologe 
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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 ebb , Phytopathologe, Dr. agr. Wolfgang Z e 11 e r, 
Phytopathologe, Diplom�Biologe Michael Go s z  d z i e w s k i, Botaniker (Vergiitung 
aus DFG-Mitteln), Dr. agr. Mushim Oz e 1, Phytopathologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln) 

Institut fiir Mykologie 

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

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Heinz K r 6 b e  r, Phytopathologe, Dr. rer. nat. 
Roswitha S c h n e i d e r  , Botanikerin, Diplom-Gartnerin Helgiard Ni r e n  b e r g , Phy
topathologin (ab 1. 6. 1974), Dr. rer. nat. Karl-Heinz S ch r a m m, Biologe fbis 31. 3. 
1974) 

Insmut fiir nichtparasitare Pflam:enkrankheiten 

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

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans-Otfried L e h ,
Botaniker, Dr.-Ing. Hans-Dieter S c h e n  k e , Chemiker, Dr. rer. nat. Giint-er S c h 6 n -
h a r d , Chemiker 

Institut fiir Biochemie 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Hermann S t  e g e m a n  n , org. Chemi-
ker und Biochemiker 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. phil. Burkhard L e r c h, org. Chemiker, Dr. rer. nat. 
Volkmar L o e s ch ck e , org. Chemiker, Dr. rer. nat. et Dr. med. Kirumakki Narayana 
S hi v a r a m  , org. Chemiker un,d Mediziner (bis 31. 3. 1974) , Diplom-Agraringenieur 
Ludwig R o e  b, Phytopathologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln), Dr. Vepatu S h a n k  a r, 
Doctor of Chemistry (Stipendiat seit 1. 6. 1974) 

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

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

Instltut 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 
Pa u 1 , Bot.aniker, WissenschaftHcher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Ludwig W e i  d e -
m a n  n ,  Zoologe, Dr. rer. nat. Winfried H u t h ,  Botaniker, Dr. rer. nat. Dietrich-Eck
hardt L e s e  m a n  n, Botaniker, Dr. rer. nat. Hartwig R o h  1 o f f, Zoologe 

Institut fiir Virusserologie 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Rudolf C a s p e r ,  
Master of Sciences, Botaniker, Dr. r,er. nat. Ruprecht B a r t  e 1 s , Mikrobiologe, Dr. 
Reruate Ko e n i g  (Ph.D.). Diplom-Biologin (vom 1. 2.-10. 7. 1974 als visiting professor 
im Plant Pathology Department der Montana State University, Bozemann, Mt/USA, Dr. 
sc. agr. Burkhard van S y  d o w  , Phytopathologe, Dr. A. Jiirgen H a n  s e n  , Phytopa
thologe (Gastwissenschaftler bis 31. 7. 1974) 

Au6eninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung 

61 Darmsta,dt, Heinrichstr. 243 

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

wissenscha.ftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Aloysius Kr i e g ,
Mikrobiologe, Dr. phil. Horst B a t h o n  , Zoologe, Dr. agr. Rainer D a x 1 , Diplom-
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Landwirt (bis 8. 3. 1974), Albrecht G r  6 n e r, Diplom-Biologe, Dr. phil. Sherif H a s s a n, 
Zoologe, Dr. rer. nat. Jiirg H u b  e r , Zoologe, Dr. rer. nat. Alois H u  g e r , Zoologe, 
Dr. agr. Gustav L a nge n b r-u c h , Diplom-Gartner, Dr. phi!. Erwin M ii 11 e r  - K 6 g -
l e  r ,  Phytopathologe (bis 28. 2. 1974). Dr. for,est. Gisbert Z i m m e r m a n n ,  Mykologe, 
Walter T a n k e ,  Diplom-Biologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln) 

Institut fiir Getreide-, Olirucht- und Futterpflanzenkrankheiten 

2305 Kiel-Kitzeberg, Schlofikoppelweg 8 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Friedrich S c  h ii t t e ,  Phytopathologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilhelm K r ii g e r ,  
Phytopatholog·e, Dr. rer. nat. Thies B a s e d  o w ,  Zoologe, Karl-Ernst K n o t h ,  Diplom
Landwirt, Dr. agr. Horst M i  e 1 k e , Phytopathologe, c and. rer. nat. Hartwig S c h u 1 z , 
Zoologe (1. 4.-31. 8. 1974). Dr. sc . agr. Arnulf T e  u t e b e r g ,  Mikrobiologe, Dr. rer. 
nat. Reinhard H a u s s ,  Zoologe (Vergiitung ,aus DFG-Mitteln ab 1. 8. 1974), Chrysanthi 
Ro g -d a k i - P .a p ad a k i , Dipl.-Ing. agr. {Vergiitung aus DFG-Mittel:n a,b 1. ? . 1974) 

Institut fiir Hackfrudltkrankheiten und Nematodenforschung 

44 Munster (Westf.), Toppheideweg 88 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Werner S t  e u ,d e 1, Zoologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wis-senschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Bernha11d W e i  -
s c h e r  , Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Dieter S t u  r h a n  , Zoologe, 
Fridgard B u r c k  h a r d t , Diplom-Gartnerin, Dr. rer. nat. Hans-Jurgen R u m p  e n  -
h o  r s t ,  Botaniker, Dr. Wilhelmus W o u t s  (Ph.D.), Nematologe (Stipendiat bis 30. 9. 
1974) 
Aufienstelle: 5153 Elsdorf/Rhld., Diirener Str. 71 
Leiterin: Dr. agr. Rosmarin T h i e  1 e m  a n  n ,  Phytopathologin 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. agr. Aref N a g  i, Phytopathologe (Vergiitung aus 
DFG-Mitteln) 

Institut fiir Gemiisekrankheiten 

5035 Hiirth-Fischenich, Kreis Koln, Marktweg 60 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. hart. Ge11d C r ii g e r ,  Phytopathologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlidler Rat Dr. sc . .agr. Peter Mat t u  s c h ,  
Phytopathologe, Dipl.-Ing. agr. Gerhard M a a c k , Phytopathologe, Dipl.-Ing. agr. Ehler 
M e y e r, Phytopatholog,e (Vergiitung aus DFG-Mitteln) 

Institut fiir Obstkrankhelten 

6901 Dossenheim iiber Heidelberg, Schwabenheimer Str., Postfach 73 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Alfred S c h m i d  1 e ,  Mykologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: WissenschaftHcher Oberrat Dr. phi!. nat. Herbert K r c z a 1, 
Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Erich S e e m  ii 11 e r , Phytopatholog·e, Dr. 
a·gr. Erich D i c k 1 e r , Entomologe, Dr. rer. nat. Ludwig K u n z  ·e , Diplom-Biologe, Dieter 
A 1 t ,  Botaniker (Vergiitung aus DFG-Mitteln ab 1. 7. 1974), Midlael G 6 r i n g ,  Bota
niker (Vergiitung aus DFG-Mitteln bis 30. 6. 1974). Dr. Tadeusz G 1 a-s e r ,  Phytopatho
loge (Stipendiat vom 17. 7.-14. 9. 1974) 

Institut fiir Rebenkrankheiten 

555 Bernkastel-Kues, Briiningstr. 84 

Leiter: Direktor und Professor Dr. der Bodenkultur Wilhelm G a  r t e  I, Phytopathologe 

wissenschaftlidle Mitarbeiter: Wissensdlaftlidler Oberrat Dr. sc . agr. Gunther S t  e 11 -
ma c h ,  Phytopathologe, Wolf Dieter E n g l e r t ,  Entomologe, Dr. rer. nat. Bernhard 
H o  1 z , Diplom-Biologe 

Institut fiir Zierpflanzenkrankheiten 

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

Leiter: Direktor und Profes·sor Dr. rer. hart. Walter S a u  t h o  f f ,  Phytopathologe 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: Wissenschaftlidler Rat Dr. rer. nat. Volkhaoo K 611 n e r, 
Zoologe 

H 10 



Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten 

351 Hann. Mi.inden, Kasseler Str. 22 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Karl R a c k  , Mikrobiologe, Dr. rer. nat. 
Rolf Si e p m  a n  n ,  Mikrobiologe, Dr. phi!. Eberhard Otto S p e e r ,  Biologe (Vergi.i
tung aus DFG-Mitteln) 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Bibliotheken, Dokumentation, Informat<ionszentrum 

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

Bibliothek 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. Wolfgang K o c h ,  Phytopathologe 

Bibliothek mit Dokumentationsschwerpunkt Pflaazenkrankheiten und Pflanzenschutz und 
Infonnationszentrum fi.ir tropischen Pflanzenschutz (INTROP) 

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

Leiter: Wiss•enschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux, Zoologe 

wissenschaftliche. Mitameiter: 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 ki, Botaniker, Dr. agr. Wulf-Joachim P i e ri t z ,  Phyto
pathologe, Dr. phil. nat. Wolfgang S i c k  ,e r ,  Zoologe, Gudrun W e i  1 a n d ,  Diplom
Gartnerin 

BHdstelle 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

Bildstelle 

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

Leiter: Ernst S c  h a  I o w ,  technischer Angestellter (bis 31. ·10. 1974) 

!ILStitut/Dienststelle Wissenschaftler techn. Hilfskraft.e Arbeiter Verw.- Ge-

Abteilung fiir Pflanzeruschutzmittel und -gerate 
Laboratorium fiir chemische Mittelprilfung 
Laboratorium filr botanische Mittelpriilunq 
Laboratorium fiir zoologische Mit1elpriifung 
lnstibut fiir Pflanzenschutzmitoolforschung 
I111Stitut fiir Anwendungstechnik 
Institut fiir Botanik 
Insbiwt fiir Unkrautforsdmng 
Institut fiir Zoologie 
Instiwt fiir Vonatsschutz 
Institut fiir Bakteriologie 
Institut fiir Mykologie 
Insmut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 
lnstitut fiir Biochemie 
Institut fi.ir landwirtschaftliche Virusforschung 
lns1:i.tut fiir Virusserologie 
lnstitut fiir 'biolog,ische Schadlingsbekampfung 
Inrstitu,t fiir Getreide-, Olfrucht- und 

Fu tterpflanzen k rankhei ten 
lnstibut fiir Hadcfruchtkrankheiten und 

Nema,todenforschung 
Insliitut fiir Gemiisekrankheiten 
Institut fiir Obstkrankheiten 
lnsti.tut fiir Rebenkrankheiten 
lnstitut fiir Zierpflanzenkrankheiten 
lnstitut fiir FoI1Stpf1anzenkrankheit·en 
Di-enststelle fiir wirbschaftliche Fragen und 

Riechtsangelegenheiten im Pflanzensdmtz 
GemeinschafHiche Einrichtungen 
Verwaltung (einschlieB!ich Besoldungs·stelle) 

Gesamt 

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

a b c ges. a b c ges. a b c ges. Pers. samt 

2i 

6 

4 

4 

4 

1 

6 

5 

4 

2 

4 

3 

3 

3 

6 

4 

8 

5 

6 

3 

5 

4 

2 

3 

3 

6 

1 

1 

1 

3 

1 

2' 
7 

5 

5 

8 

2 

6 

7 

4 

2 
7 

4 

4 

4 

6 

5 

10 

8 

7 

4 

6 

4 

2 

4 

3 

7 

1 

8 

5 

5 

6 7 

1 

9 4 

4 

6 

4 

4 3 

4 2 

3 4 

3 2 

8 1 

7 1 

10 1 

6 3 

10 

5 

9 

8 3 

3 

3 

2 

17 

8 

9 3 

5 1 

1 6 1 

2 15 1 

1 2 1 

13 4 

2 6 2: 

6 3 

4 1 

7 1 

6 1 

2' 9 2 

1 6 2 

2 11 4 
2 10 4 

2 13 7 

4 13 8 

3 14 6 

5 3 

9 12 

12 8 

3 1 

4 2: 

2• 

17 25 

8 35 

107 12 15 134 158 32 25 215 138 

2 

5 7 

3 1 20 

1 1 12 

1 1 13 

1 2 26 

I 1 6 

4 1 24 

2i 1 16 

3 1 14 

I 7 

1 16 

1 12 

2 16 

2 13 

4 22 

6 21 

7 32· 

8 2: 31 

6 1 28 
3 1 13 

12 2 29 

8 2 2
1

> 

1 6 

3 2 13 

1 6 
25 3 52 

35 33 77 

141 68 558 
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Versuchsfeld 

33 Braunsc:hweig, Messeweg 11/12 

Leiter: WissenschaHlic:her Rat Dr. agr. Eduar,d L a n g e r  f e l d, Phytopathologe 

Versuc:hsfel,d 

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

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Ludwig Quan t z, Botaniker 

wiss,enschaftliche Mitarbeiter: Wissensc:haftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Manfred Hi 11 e, 
Phytopathologe (ab 1. 5. 1974) - beurlaubt zur Wahrnehmung einer Auslan,dstatigkeit 
am Plant Pests and Diseases Institute, Teher.anjiran -, .Or. phil. Gunther S c h m i d t , 
Zoologe (bis 30. 4. 1974 und vom 1. 11.-31. 12. 1974), Michael Sc ho I z, Diplom-Land
wirt 

III. Forschung und Priiiung

Abteilung fiir Pilanzenschutzmittel und -gerate 

Auch im Berichtszeitraum 1. November 1973 bis 31. Oktober 1974 hatte die Ab
teilung gemafl Pflanzenschutzgesetz vom 10. Mai 1968, zuletzt geandert durch 
das Gesetz vom 27. Juli 1971, folgende Hauptaufgaben zu bewaltigen: 

1. Priifung und Zulassung der Pflanzenschutz- und Vorratsschutzmittel sowie der
Zusatzstoffe (Losungsmittel, Netzmittel, Detergentien usw.).

Die Ergebnisse der 1973/74 durchgefiihrten biologischen Priifung der Pflanzen
schutz- und Vorratsschutzmittel wurden zusammenfassend bearbeitet und den 
Mitgliedern und Sachverstandigen des Sachverstandigenausschusses fiir die Zu
lassung van Pflanzens,chutzmitteln zugeleitet. Nach Anhorung des Sachverstan
digenausschusses erfolgte die abschlieflende Bewertung. Hierbei wurden gleich
zeitig alle mit dem jeweiligen Sachgebiet zusammenhangenden Fragen behan
delt. Die Ausschiisse tagten wie folgt: 

Sachverstandigenausschufl - Fachgruppe "Forstschutz" - am 6. November 1973 
in Braunschweig, 

Sachverstandigenausschufl - Fa,chgruppe ,,Riickstande und Toxikologie" - am 
26. November 1973 in Braunschweig,

Sachverstandigenausschufl - Fachgruppe ,,Allgemeiner Pflanzenschutz" - vom 
27.-29. November 1973, 

Sachverstandigenausschufl - Fachgruppe ,,Rebschutz" - am 6. Dezember 1973 
in Neustadt/W., 

Sachverstandigenausschufl - Fa,chgruppe ,,Forstschutz" - vom 5.-6. Juni 1974 
in Bonn-Bad Godesberg, 

Sachverstandigenausschufl - Fachgruppe ,,Nagetierbekampfung" - am 11. Juni 
1974 in Braunschweig, 

Sachverstandigenausschufl - Fachgruppe ,,Allgemeiner Pflanzenschutz" - vom 
11.-13. September 1974 in Braunschweig, 

Sachverstandigenausschufl - Fa,chgruppe ,,Bienenschutz" vom 14.-15. Oktober 
1974 in Erlangen. 
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Die Aufgabe der Priifung und Zulassung von Pflanzenschutz- und Vorratsschutz

mitteln war wegen der Vielzahl der zu bearbeitenden Vorgange und der sich bei 
jedem einzelnen Praparat ergebenden speziellen Probleme auflerordentlich zeit
aufwendig. Besonders erschwerend wirkte sich aus, daB zu zahlreichen Antragen 
wesentliche Unterlagen fehlten oder die eingereichten Unterlagen unvollstandig 
waren. So ergaben sich wahrend des ganzen Jahres standig Konflikte zwischen 

den Aufgaben der Priifung und Zulassung und den bedeutsamen anderen 
Aufgaben der Abteilung hinsichtlich des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, 

wie z. B. Unterrichtung und Beratung von Behorden und Institutionen, Mitwir
kung in nationalen und internationalen Gremien, gutachtliche Stellungnahmen. 

Bei der Abteilung sind im Berichtszeitraum an Antragen auf Zulassung und 

Erganzung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und Zusatzstoffe bearbeitet 
worden: 

Mi ttelgruppe: 

a) Insektizide,
Akarizide,

Insektizide +
Akarizide,
Insektizide +

Fungizide

b) Fungizide und
Saatgutbehand
lungsmittel

c) Herbizide

d) Molluskizide
Nematizide
Rodentizide
Wildschaden
verhiitungsmittel

e) Ubertragung von

Anzahl 

der Mittel 

51 

36 

78 

5 

Zulassungen 64 

f) Zusatzstoffe 5 

davon Einsatz im: 

Ackerbau 
Gemiisebau 

Obstbau 
Zierpflanzenbau 

Weinbau 
Hopfenbau 
Forst 
Vorratssdmtz 

Ackerbau 
Gemiisebau 

Obstbau 
Zierpflanzenbau 

Weinbau 
Hopfenbau 
Vorratsschutz 

Ackerbau 
Gemiisebau 
Obstbau 
Zierpflanzenbau 

Weinbau 
Hopfenbau 
Forst 
Wiesen und Weiden 

Nichtkulturland 

Gewasser 

. beantragte 
Indikationen: 

20 28 

10 17 

8 13 

9 17 

8 14 

1 3 

1 21 

4 5 

14 24 

1 1 

8 12 

5 10 

10 13 

1 1 

43 105 

1 2 

5 8 

11 11 

3 3 

5 9 

1 1 

12 19 

2 3 

8 
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Nach § 8 des Pflanzenschutzgesetzes dart die Zulassung nur erteilt werden, wenn 
das Pflanzenschutzmittel bei bestimmungsgema:13er und sachgerechter Anwen
dung keine schadlichen Auswirkungen for die Gesundheit von Mensch und Tier 
sowie keine sonstigen schadlichen Auswirkungen hat, die nach dem Stande der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht vertretbar sind. 

Wegen dieser Vorschriften wurde eine Anzahl von Pflanzenschutzmitteln nicht 
zugelassen oder sie diirfen nur for wenige Anwendungsgebiete vertrieben wer
den. Davon sind vor allem Pflanzens,chutzmittel mit bestandigen Wirkstoffen be

troffen. Bei der Beurteilung eines Stoffes war aber die volkswirtschaftliche Not
wendigkeit mit zu beriicksichtigen. 

Mittel mit nachstehenden Wirkstoffen diirfen nur noch for folgende Anwendun
gen befristet vertrieben werden: 

Aldrin gegen Dickmaulrii:13ler im Weinbau 

DDT zur vorbeugenden Tauchbehandlung gegen Gro:13en Braunen Riisselkafer 
sowie zur Spritzbehandlung gegen versteckt fressende Schmetterlingsraupen im 
Forst 

Endrin gegen Wiihlmause im Obstbau 

Heptachlor gegen Bodeninsekten im Riibenbau 

Methylbromid 

- zur Begasung gegen Vorratsschadlinge in Miihlen, Lagerraumen, Vorrats
raumen, anderen Raumen in Lebensmittelbetrieben, Vacuumkammern, gasdichten
Kleinsilos, Transportmitteln und -behaltern und unter gasdichten Planen;

- zur Bodenbehandlung im Zierpflanzenbau und bei der Erzeugung von Pflanz
kartoffeln

Quecksilberverbindungen zur Behandlung von Getreidesaatgut au:13er Mais 

2,4,5-T zur selektiven Unkrautbekampfung in Getreidebestanden und auf Wiesen 
und Weiden. Im Forst vorwiegend gegen verholzte Pflanzen zur Einzelbehand
lung; Anwendung durch Luftfahrzeuge nur im Einvernehmen mit der zustandigen 
Landesbehorde. 

Toxaphen 

- zur Flachenbehandlung gegen die Feldmaus im Herbst auf abgeernteten Fla
chen und nach Viehabtrieb;

- zur Flachenbehandlung gegen die Erdmaus im Forst;

- gegen Mausefra:13 an Blumenzwiebeln

Die Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln mit HCH, techn., gegen Borkenkafer 
im Forst sowie Hexachlorbenzol zur Behandlung von Getreidesaatgut sind wegen 
moglicher Umweltgefahrdung widerrufen worden. 

2. Bekanntgabe der zugelassenen Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe im Bun
desanzeiger (siehe auch unter II-IV).

3. Erteilung von Genehmigungen zur Einfuhr bzw. zum Vertrieb nicht zugelasse
ner Pflanzenschutzmittel.

Die Genehmigung zur Einfuhr bzw. zum Vertrieb nicht zugelassener Pflanzen
schutzmittel und Zusatzstoffe wird auf Antrag mit Auflagen und Bedingungen 
erteilt. Hierzu gehort for den Antragsteller auch die Pflicht, den Pflanzens,chutz
amtern Art und Umfang der Versuche anzuzeigen. 
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Im Berichtszeitraum ist i.iber 95 Antrage auf Einfuhr von 900 kg, 1 300 I und 3 
Dosen Pflanzenschutzmittel und 3 Antriige auf Vertrieb von 40 kg und 150 Dosen 
Pflanzenschutzmittel entschieden worden. 
4. Priifung der Eignung von Geraten fiir den Pflanzen- und Vorratsschutz fiir die
Anerkennung.
Die Ergebnisse der im Bericbtszeitraum durchgefiihrten Einsatzpri.ifung von Pflan
zenschutz- und Vorratsschutzgeraten wurden zusammenfassend bearbeitet und 
den Mitgliedern und Sachverstandigen des Priifungsauss,chusses fiir Pflanzen
schutz- und Vorratsschutzgerate zugeleitet. Nach Anhorung des Priifungsaus
schusses erfolgte die abschlieflende Bewertung. Der Ausschufl tagte vom 21. bis 
23. Januar 1974 in Braunschweig (siehe auch Bericht des Institutes fiir Anwen
dungstecbnik).
Im Zusammenhang mit cier Zulassung der Pflanzensdmtzmittel und Zusatzstoffe 
stand die Bearbeitung folgender allgemeiner Probleme im Vordergrund: 
- Wartezeiten nach Anwendung zugelassener Pflanzens,chutzmittel gemafl neuer
Hochstmengen-VO - Pflanzenschutz - vom 14. Dez. 1972.
- Neuregelungen bei der Priifung auf Bienengefahrlichkeit und Kennzeichnung
bienengefahrlicher Pflanzenschutzmittel im Sinne der Verordnung zum Schutze
der Bienen vor Gefahren <lurch Pflanzenschutzmittel (Bienenschutzverordnung)
vom 19. Dez. 1972.
- Maflnahmen, um Unterlagen zu erhalten fiir bisher nicht gepriifte, aber wich
tige Anwendungen von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln. Damit soll ange
strebt werden, die Zulassungen entsprechend zu erweitern:
1. Beschaffung von Versuchsergebnissen
2. Gruppenbildung von Schadorganismen
3. Erarbeitung von Riickstandsdaten
- Festlegung von Aufwandmengen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im
Gemi.isebau.

Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung 
Laboratorium fiir chemi,sche Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Untersudmngstatigkeit

1.1. Rtickstandsuntersuchungen ftir den Deutsdlen Pflanzenschutzdienst 

(Weinmann, W. und Dobrat, W.) 
1.1.1. Fur das Institut fiir Zuckerriibenforschung in Gottingen wurden Zucker
ri.iben auf Riickstande von Malathion (2 Proben), Chlorfenvinphos (3 Proben) 
und Azinphos-athyl (3 Proben) untersucbt. Diese Wirkstoffe waren zur Behand
lung von Zuckerriibensaatgut gegen Bodeninsekten wie Moosknopfkafer, Col
lembolen, Tausendfiifller u. a. angewandt worden, um zu pri.ifen, ob dadurch auf 
die Anwendung von Heptachlor in dieser Indikation verzichtet werden kann. 
Es konnten keine Ri.ickstande der genannten Wirkstoffe in Ri.ibenkorpern n"ach
gewiesen werden. 
1.1.2. Fi.ir das Pflanzenschutzamt Oldenburg wurden 19 Roggen- und 8 Gerste
proben, die zur Ernteerleichterung mit Ioxynil, Mecoprop, Bentazon, Dinoterb 
bzw. Bromofenoxim behandelt worden waren, untersucht. 
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Wie die nachstehenden Ergebnisse zeigen, lassen die hohen Riickstande bei den 
z. Z. giiltigen Toleranzen den Einsatz dieser Wirkstoffe so kurz vor der Ernte
(8-21 Tage) nicht zu. Lediglich for Bentazon ware eine Anwendung evtl. mog
lich, jedoch miiflten die Ergebnisse durch weitere Versuche gesichert werden.

Riickstande in ppm (Tage nach Behandlung) 
Roggen Gerste 

Ioxynil 0,70 (8) 1,05 (14) 0,69 (11) 1,93 (10) 
Mecoprop 2,16 (11) 0,43 (21) 3,95 (15) 
Bentazon 0,127 (11) 0,05 (21)
Dinoterb 1,42 (11) 1,30 (8) 3,30 (14) 2,51 (10) 
Bromofenoxim 2,60 (11) 1,44 (14) 1,89 (10) 

1.1.3. Fiir das Landespflanzenschutzamt Mainz wurden je 4 Weizenproben auf 
Riickstande von Ioxynil bzw. Mecoprop untersucht. Der Einsatz dieser Wirkstoffe 
diente ebenfalls der Ernteerleichterung, fand jedoch bereits 100 Tage vor der 
Ernte statt. 

Riickstande von Ioxynil waren nicht nachweisbar, die Riickstande von Mecoprop 
lagen unter der Nachweisgrenze von 0,05 ppm. 

1.1.4. Fiir das Institut fiir Obstkrankheiten der BBA wurden 8 Apfelproben auf 
Riickstande von Parathion untersucht. Die Apfelbaume waren gegen den Apfel
baumglasfliigler mit einem Parathion-Olspritzmittel sechsmal behandelt worden 
(Punktbehandlung der Unterlage, fiinffach iiberdosiert). 

Die 60 Tage nach der letzten Behandlung geernteten Apfel wiesen keinerlei 
Riickstande von Parathion auf. 

1.1.5. In Zusammenarbeit mit dem Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung 
wurden wie im Vorjahr Beizversuche mit Hexa,chlorbenzol an Sommerweizen 
angelegt. Bodenproben vom Feld und von einem angrenzenden Feldweg sowie 
8 Weizenproben wurden auf Riickstande untersucht. 

Die gefundenen Riickstande lagen zwischen 0,004 und 0,01 ppm im Erntegut 
(Korn) und 0,012 und 0,048 ppm im Boden (Feld). 

Der Boden vom Weg enthielt 0,005 ppm, das unbehandelte Saatgut 0,01 ppm 
HCB. Obwohl die Aufwandmengen an HCB sehr unterschiedlich waren (109 bis 
5 043 ppm), konnte ke.in Zusammenhang zwischen Aufwandmenge und Riick
standen festgestellt werden. 

1.1.6. Fiir die Landwirtschaftskammer Rheinland wurden zwei auslandische Kleie
proben auf Riickstande von HCB untersucht. Diese Untersuchungen wurden 
durchgefiihrt, um die von der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und For
schungsanstalt der Landwirtschaftskammer an den gleichen Proben festgestellten 
ungewohnlich hohen Riickstandswerte (0,82 und 2,1 ppm) abzusichern. Die Ana
lysen ergaben Riickstande von 1,38 bzw. 2,64 ppm. 

1.2. Spezielle Riidcstandsversuche (Weinmann, W.) 

1.2.1. In Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel
Kues und der Lehr- und Versuchsanstalt in Veitshoc:hheim wurden·versuc:he an
gelegt, um die Riickstandssituation von Aldrin in Weintrauben zu klaren. Die 
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Anwendung von Aldrin zur Bodenbehandlung gegen den DickmaulriiBler er
folgte 174 bzw. 209 Tage vor der Lese. Aldrin-Riickstande konnten in den Wein
trauben (4 Proben) nicht na,chgewiesen werden. 

1.2.2. Mit der Landeslehr- und Versuchsanstalt in Bad Kreuznach wurden Ver
suche angelegt, bei denen der Wein gegen Rebenperonospora siebenmal mit 
Captan behandelt wurde. 45 Tage nach der letzten Behandlung lagen die Riick
stande unter 2 ppm (Toleranz: 15 ppm). 

1.2.3. In Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzamt Hannover und der Baye
rischen Landesanstalt in Miinchen wurden Proben von Champignons aus den 
Versuchen im Rahmen der Zulassungspriifung von Sulfotepp gegen Buckelfliege 
und Trauermiicke gezogen (5 Proben). Einen Tag nach der Behandlung lagen die 
Riickstandswerte zwischen 0,13 und 0,63 ppm (Toleranz: 0,1 ppm). 

1.2.4. In Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzamtern Bonn, Frankfurt, Ham
burg, Kassel, Kiel, Mainz, Munster, Oldenburg, dem Regierungsprasidium Stutt
gart, Pflanzenschutzdienst und der Bayeris,chen Landesanstalt fi.ir Bodenkultur 
und Pflanzenbau, Abteilung Pflanzenschutz wurden rd. 100 Proben von Ge
wachshausboden fi.ir die Riickstandsuntersuchung auf HCB, Lindan und Quinto
zen gezogen. Bisher sind rd. 70 Bodenproben auf die genannten Wirkstoffe 
untersucht. Nach dem bisherigen Ergebnis enthalten rd. 44 °/o der Proben Ruck
stande von HCB in der Groflenordnung von 0,01-0,05 ppm, 19 °/o in der Groflen
ordnung von 0,06-0,09 ppm, 30 °/o Ruckstande van 0,1-0,9 ppm und 7 °/o mehr 
als 1 ppm. Die Verteilung der Quintozenwerte ist ahnlich. 

1.2.5. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Pflanzenschutzamtem und Weinbau
anstalten wurde die Untersuchung der Riickstandssituation von Benomyl in 
Weintrauben, Apfeln und Johannisbeeren in Angriff genommen. Die Untersu
chungen sind noch nicht abgeschlossen. 

1.2.6. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Pflanzenschutzamtem wurde die 
Untersuchung der Riickstandssituation von Dichlofluanid und Dimethoat in 
Apfeln sowie van Dimethoat in Lauch eingeleitet. 

1.2.7. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Weinbauanstalten wurde die Prii
fung der Riickstandssituation von Mancozeb, Mancozeb + Captan, Propineb 
und Carbendazim in Weintrauben aufgenommen. 

Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. 

1.3. Riickstandsuntersudmngen im Rahmen des Zulassungsverfahrens iiir Pflan-

zens.chutzmittel (Weinmann, W. und Dobrat, W.) 

Auf Grund genehmigter Antrage auf Gebuhrenerlafl gema.13 § 5 Pflanzenschutz
Kostengesetz vom 26. 8. 1969 wurden insgesamt 14 Champignon-Proben auf 
Ruckstande von Dichlorvos (6 Proben), Pyrethrum (4 Proben) und Piperonylbu
toxid (4 Proben) untersucht. Die Riickstande lagen 24 Stunden nach der Behand
lung unter der Bestimmungsgrenze von 0,05 ppm (Dichlorvos) bzw. 0,5 ppm 
(Pyrethrum, Piperonylbutoxid). 

1.4. Untersuchung von Pilanzenschutzmitteln im Rahmen des Zulassungsver

fahrens 

1.4.1. Chemisdle Mittelpriiiung (Dobrat, W.) 

Im Berkhtszeitraum wurden 131 Praparate mit 176 Wirkstoffen sowie 5 bean
standete Praparate auf ihre chemische Zusammensetzung untersucht. 
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1.4.2. Physikalische Mittelpriifung (Finger, E.) 

Im Berichtszeitraum wurden 242 Pflanzenschutzmittel-Formulierungen auf ihre 
physikalisch-chemischen Eigenschaften wie z. B. Netzfahigkeit, Schwebefahigkeit 
oder Emulsionsbestandigkeit bei Spritzpulvern und Emulsionskonzentraten bzw. 
Feingut-Anteil und Korngr6Benbereich bei Granulaten und Staubemitteln unter
sucht. 
D1e untersuchten 242 Praparate, einschlieBlich der im Priifplan 1974 aufgefiihrten 
Praparate, setzen sich wie folgt zusammen: 63 Spritzpulver, 112 Emulsionskon
zentrate, 8 Losungskonzentrate, 37 Staubemittel, 16 Streupulver und Granulate, 
6 Beizmittel und 8 Tankmischungen. 

Insgesamt muBten 752 Einzelanalysen durchgefiihrt werden. Die Praparate ent
sprachen den geforderten physikalischen Richtwerten fiir Pflanzenschutzmittel. 

Neu in das physikalische Untersuchungsprogramm wurden aufgenommen die 
Vertraglichkeitspriifungen von Tankmischungen. 

Klagen aus Anwenderkreisen wegen starker Schaumbildung von Praparaten im 
Spritzgerat und der Wunsch verschiedener Sachverstandiger im Zulassungs-Aus
schuB fiihrten zur Priifung der 1974 in Priifung befindlicher Spritzpulver und 
Emulsionskonzentrate auf Schaumfahigkeit. Nach der persistent foam test-Me
thode des CIP AC wurden 82 Formulierungen untersucht. 

Folgende Ergebnisse wurden hierbei erhalten: 

Keine Schaumbildung bzw. Schaumvolumen: 
< 10 0/o: 60 0/o der Praparate, 
< 40 0/o: 23 O/o der Prapa:rate, 

40-60 0/o: 11 O/o der Praparate,
> 60 0/o: 3,6 0/o der Praparate, 
> 100 0/o: 3,6 0/o der Praparate. 

2. Entwicklung von Riickstandsmethoden (Weinmann, W. und Claussen, K.)

2.1. Gaschromatographische Analysenmethoden zur Bestimmung von TCA 

Die Entwicklung einer Methode zur Bestimmung von TCA-Riickstanden in Zicho
rienwurzeln und Zuckerriiben wurde abgeschlossen. Die Analysenmethode basiert 
auf der gaschromatographischen Bestimmung des Trichloressigsauremethylesters 
mit einem EC-Detektor. Bei der Extraktion der Proben mit Ather wird das Na
triumsalz mit Hilfe von Schwefelsaure in die freie Saure iiberfiihrt, die dann mit 
einer atherischen Diazomethanlosung verestert wird. 

Die untere Nachweisgrenze dieser Methode liegt bei ea. 0,05 ppm. 

2.2. Analysenmethode zur Bestimmung von Dicofol-Riickstanden in 

verschiedenen Erntegiitern 

Die fiir diesen Wirkstoff aus der Literatur bekannten Analysenmethoden sind 
schwer reproduzierbar. Es wurde daher eine weitere Methode entwickelt. 

Der Wirkstoff wird mit Methylenchlorid aus dem Erntegut (Apfel, Birnen, Boh
nen, Erdbeeren, Ertle, Gurke, Johannisbeeren, Kirschen, Mohren, Zwiebeln) aus
geschiittelt und der Extrakt mit Schwefelsaure-Trockenmittel (Fa. Merck) gerei-
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nigt. Die Bestimmung des Wirkstoffgehaltes erfolgt gaschromatographisch mit 
Hilfe eines EC-Detektors, wobei sich Dicofol auf der Saule quantitativ zu p, p
Dkhlorbenzophenon zersetzt. Die Wiederfindungsraten betragen bei Wirkstoff
zusatzen von 0,2-1 ppm 85-95 °/o. 

2.3. Kolorimetrische Methode zur Bestimmung von Paraquat-Riickstanden 

Eine aus der Literatur bekannte Analysenmethode fur diesen Wirkstoff aus dem 
Jahre 1965 wurde auf die Miterfassung von Deiquat und Morfamquat iiberpriift. 

Es wurde festgestellt, daB die drei Wirkstoffe nicht in einer Sammelmethode 
zusammengefaBt werden konnen. 

Die kolorimetrische Methode zur Bestimmung der Riickstande von Paraquat 
wurde iiberarbeitet und an Apfeln, Kartoffeln, Kohl, Mohren und Salat erprobt. 
Die Untersuchungen fuhrten in guter Ausbeute zu reproduzierbaren Ergebnissen. 

2.4. Uberpriifung verschiedener Analysenmethoden zur Bestimmung von 
Pflanzenschutzmittelriickstanden 

Fur die Aufnahme in die ,,Methodensammlung zur Riickstandsanalytik" der DFG 
wurden die Methoden zur Bestimmung der Riickstande von Medinoterbacetat, 
Fenaminosulf, Kelevan (einschlieBlich Chlordecon) und ein qualitatives Nach
weisverfahren fur Propham und Chlorpropham iiberpruft. 

3. Pflanzenschutzmittelanalytik

3.1. Analysenmethoden fiir Phenoxyalkansaure, Dichlorvos, Dichlofluanid und 
Thiram (Dobrat, W. und Weinmann, W.) 

Innerhalb des Deutschen Arbeitskreises fur Pflanzenschutzmittelanalytik (DAP A) 
wurden fur die Entwicklung allgemein verbindlicher Analysenmethoden Ring
analysen fur Thiram, Phenoxyalkansauren, Dichlofluanid und Dichlorvos durch
gefuhrt. Die Arbeiten zu den Methoden fur Thiram sowie fur MCP A und Meco
prop wurden so weit abgeschlossen, daB eine Veroffentlichung erfolgen kann. 

3.2. Entwicklung einer Richtlinie zur Bestimmung der Fliichtigkeit 

(Dobrat, W. und Weinmann, W.) 

Zusammen mit den Mitgliedern des Deutschen Arbeitskreises fur Pflanzen
schutzmittelanalytik (DAP A) wurden Ringanalysen durchgefuhrt, die zur Ent
wicklung einer Richtlinie zur Bestimmung der Fliichtigkeit von Pflanzenschutz
mitteln dienen sollen. 

4. Untersuchung zur Kontamination der Boden mit Pflanzenschutzmitteln im

Lande Nieders_achsen (Weinmann, W. und Schinkel, K.)

In Fortfiihrung der Untersuchungen wurden Ermittlungen iiber die im Lande 
Niedersachsen abgesetzten Mengen der verschiedenen Pflanzenschutzmittel an
gestellt. Anhand des dadurch erhaltenen Ergebnisses sowie aus der Literatur 
entnommener Daten zur Persistenz der Wirkstoffe wurde eine Gruppe von Mit
teln ausgewahlt, die hinsichtlich ihres mengenma.Bigen Einsatzes wie auch ihrer 
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Abbaurate vorrangig untersucht werden sollen. Die bereits erfolgte Feststellung 
der Anbauverteilung der wichtigsten Kulturen in den verschiedenen Landesre
gionen sowie der wichtigsten Pflanzenschutzmaflnahmen ermoglicht die Aussage, 
wo mit Riickstanden von Pflanzenschutzmitteln der ausgewahlten Gruppe gerech
net werden mufl. 

Aufgrund dieser Fakten und unter Beriicksichtigung bodenkundlicher Faktoren 
ergibt sich nunmehr di.e Moglichkeit, geeignete MeBplatze nach Lage und Anzahl 
fiir die Anwendungsgebiete Ackerbau, Griinland, Forst und Obstbau festzulegen. 
Im Hinblick auf zu erwartende analytische Probleme wurde gepriift, inwieweit 
fiir die ausgewahlten Wirkstoffe Riickstandsmethoden bekannt sind bzw. ob 
dieselben beziiglich Genauigkeit, Empfindlichkeit und Miterfassung von Meta
boliten fiir die Untersuchungen brauchbar sind. In der weiteren Verfolgung des 
Vorhabens wird die Modifizierung vorhandener sowie die Ausarbeitung neuer 
Methoden erforderlich werden. 

5. Untersuchung iiber die Anreicherung von Quecksilber im Boden durch Anwen-

dung quecksilberhaltiger Beizmittel (Dobrat, W.)

Die sich iiber mehrere J ahre erstreckenden Versuche wurden abgeschlossen. Die 
Untersuchung der gezogenen Proben konnte eingeleitet werden, nachdem die 
apparativen V oraussetzungen geschaffen waren. 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriiiung in Braunschweig 

1. Saatgutuntersuchungen

1.1. Untersuchungen iiber die Saatgutverseuchung des Getreides mit pathogenen 
Pilzen (Laermann, H.-Th.) 

Die iiber mehrere Jahre gefiihrten und jetzt abgeschlossenen Untersuchungen 
sollten dazu beitragen, einen Uberblick iiber die natiirliche Verseuchung des 
Saatgutes der vier Hauptgetreidearten zu gewinnen. 

Trotz der extrem unterschiedlichen Jahreswitterungen konnte festgestellt werden, 

a) bei W eizen

daB die Winterweizensorten im allgemeinen starker mit Fusarium nivale ver
seucht waren als die Sommerformen, 

daB bei fiir Septoria nodorum giinstigen Witterungsbedingungen ea. 75 0/o der 
untersuchten Proben stark bis Sehr stark befallen waren; 

b) Gerste

daB die Sommergerstensorten im Gegensatz zur Wintergerste offensichtlich an
falliger gegen Helminthosporium gramineum, H. sativum und H. teres sind; 

c) bei Roggen

daB an den meisten Roggensorten mehr oder weniger Fusarium nivale nachzu
weisen war,

daB Helminthosporium secalis jmmer starker auftritt;
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d) bei Hafer

daB fast alle Hafersorten mit ea. 90 °/o Helminthosporium avenae infiziert waren,
daB die Hafersorte 'Arnold' mit hi:ichstens 3 °/o Helminthosporium-avenae-Befall

eine deutliche Ausnahme machte.

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

Derartige Untersuchungen wurden fortgesetzt, um einen Uberblick iiber das fun
gizide Wirkungsspektrum der quecksilberfreien Beizmittel bei Getreidesaatgut 
zu bekommen. Die Wirkung der quecksilberfreien Beizmittel auf Septoria-Arten 
an Weizen zeigte, daB in Laborversuchen einige dieser Mittel den Septoria

Befall schlechter reduzieren als quecksilberhaltige Praparate. 

2. Untersuchungen ilber systemische Fungizide

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

Die im Vorjahr begonnenen Versuche konnten wegen dringenderen, terminlich 
gebundenen Arbeiten fur das Zulassungsverfahren nur in geringem Umfang 
weitergefuhrt werden. Ziel der Untersuchungen ist es, in die Wirkungsweise 
dieser Praparate weiteren Einblick zu erhalten. Eine starkere Beeinflussung der 
genannten Enzyme konnte bisher nicht festgestellt werden. 

2.2. Empfindlichkeit von Rhizoctonia solani gegeniiber systemischen Fungiziden 
(Martin, J.) 

Da der Pilz an dem Komplex ,.Halmbruchkrankheit" offenbar als Erreger mit be
teiligt ist, soll seine Empfindlichkeit gegenuber den gegen diese Krankheit zuge
lassenen systemischen Praparaten untersucht werden. In den bisherigen Labor
untersuchungen ergab sich eine relativ gute, jedoch innerhalb der Mittel unter
schiedliche Wirksamkeit. 

3. Untersuchungen im Zusammenhang mit Herbiziden

3.1. Untersuchungen zum Verhalten von herbiziden Wirkstoffen auf die 
Sauerstoffkonzentration des Wassers (Heidler, G.) 

Von den zahlreichen Faktoren, die auf die Qualitat des Wassers einen EinfluB 
ausuben, ist die Sauerstoffkonzentration eine der wichtigsten. Geringe Verande
rungen dieser Konzentration fiihren zu erheblichen Beeintrachtigungen der Bio
zi:inose des Wassers. Durch den Einsatz von Herbiziden in Gewassern kommt es 
zu einem Abfall; diese Verminderung des Sauerstoffgehaltes konnte fur die 
Wirkstoffe Paraquat und Simazin an Hand von charakteristischen Diagrammen 
aufgezeigt werden. Umgekehrt ki:innen hiervon wiederum auBerst wichtige Er
kenntnisse zur Wirkungsweise von Herbizid-Wirkstoffen in Gewassern dargelegt 
werden. Dadurch ist es mi:iglich, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um ex
treme Beeintra,chtigungen von Gewassern zu verhindern. 
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3.2. Untersuchungen zur Eignung von Testorganismen fiir Reaktionen in 

wasserigen Losungen (Heidler, G.) 

Das Vorhandensein geeigneter Testpflanzen ist eine der wesentlichen Voraus
setzungen, die zu den Untersuchungen auf dem Gebiete der Wasserbiologie ge
horen. An Hand von Biotesten mit einem entsprechenden Testpflanzensortiment 
konnen rasche Informationen zum Verhalten von Wirkstoffen im Wasser ge
wonnen werden, die insbesondere fur die Prufung von Herbiziden geeignet er
scheinen. Bei der Auffindung brauchbarer Testpflanzen treten jedoch gewisse 
Schwierigkeiten insofern auf, als die genetische Heterogenitat der Unkrauter 
einschliefllich Wasserunkrauter sehr grofl ist, und dafl diese zudem in groflem 
Mafle jahreszeitliche Schwankungen im physiologischen Verhalten zeigen. Von 
den zahlreich gepruften Pflanzenarten war es in erster Linie Lemna minor, die im 
groflen und ganzen den Anforderungen einigermaflen genugten. Daneben konn
ten mit gewissen Einschrankungen auch die Wasserpflanzen Callitriche spp. und 
Salvinia spp. verwendet werden. 

3.3. Einflufl von Wasserherbiziden auf die Mortalitat von Testpflanzen 

(Heidler, G.) 

Das im Jahre 1972 begonnene Forschungsvorhaben wurde weitergefuhrt. Die 
Untersuchungen erstreckten sich vor allem auf Herbizide, die als Pflanzenschutz
mittel zur Bekampfung von Unkrautern in Gewassern eingesetzt werden. Sie 
umfassen die folgenden Wirkstoffgruppen: Dipyridinium- und Arylcarbonsaure
Verbindungen, Triazine und Harnstoffe. Als Testpflanzen fanden Lemna minor, 

Callitriche spp. und Salvinia spp. Verwendung. Die gefundenen Werte der LC 95 
fur Lemna minor lagen zum Beispiel fur Paraquat bei 0,04 ppm, fur Deiquat bei 
0,05 ppm, fur Simazin bei 1,25 ppm, fur Terbutryn bei 0,35 ppm und fur Dichlo
benil bei 0,3 ppm. Bei diesen Untersuchungen konnte eine Abhangigkeit der 
Testpflanzenreaktion von der Gesamtwasserharte insbesondere bei den Dipyri
dinium-Verbindungen festgestellt werden. Daruber hinaus spielte beim biologi
schen Nachweis von Herbiziden in waflrigen Suspensionen die Wassertemperatur 
eine nicht unbedeutende Rolle. 

4. Untersuchungen ilber Wachstumsregler

4.1. Grundlagen fiir die Prfifung und Zulassung von Wachstumsreglern 

(Laermann, H. Th.) 

Bei dem am 1. Juli 1974 begonnenen Forschungsvorhaben sollen Beurteilungs
grundlagen uber die biologische Wirkungsweise und biologische Wirksamkeit 
von Mitteln und Wirkstoffen zur biologischen Prozeflsteuerung erarbeitet wer
den. 

Eine erstellte - sich standig erweiternde - Zusammenstellung der bereits ver
triebenen und sich noch im Versuchsstadium befindenden Wachstumsregler la.flt 
die Vielfalt der Einsatzmoglichkeiten erkennen und zeigt, welcher unerwartet 
hohe Umfang an Praparaten und Indikationen nach Inkrafttreten des Zweiten 
Gesetzes zur Anderung des Pflanzenschutzgesetzes zur Prufung und Zulassung 
ansteht. 
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Priifungs- und Zulassungstatigkeiten: 

1. Priifung von Pflanzenschutzmitteln

1.1. Eigene Mitwirkung bei Zulassungsprufungen 

1.2. Aufstellung von Versuchspla.nen und Bearbeitung der Prufungsergebnisse 

anderer Prufstellen zur Vorlage beim Sachversta.ndigenausschu.B: 

Allgemeiner Pflanzenschutz 173 Mittel bzw. Indikationen 

Rebschutzmittel 27 Mittel bzw. lndikationen 

2. Bearbeitung von Richtlinien zur Priifung von Pflanzenschutzmitteln

Nachstehende Richtlinien fur die Prufung von Pflanzenschutzmitteln sind uber

arbeitet und neu herausgegeben warden: 

- Vorla.ufige Richtlinien fur die Prufung von Beizmitteln gegen Getreidekrank

heiten (4-1.1)

- Vorla.ufige Richtlinien fur die Prufung von Fungiziden gegen Echte Mehltau

pilze an Zierpflanzen (4-2.4.1)

- Vorla.ufige Richtlinien fur die Prufung von Fungiziden gegen Rostpilze an

Zierpflanzen (4-4.4.1)

- Vorla.ufige Richtlinien fur die Prufung von Fungiziden gegen B
.otrytis spp.

an Zierpflanzen (4-5.4.1)

- Vorla.ufige Richtlinien fur die Prufung von Fungiziden gegen Blattflecken

pilze an Zierpflanzen (4-5.4.2)

- Richtlinien fur die Prufung von Herbiziden in Ki::irnerfruchten (Getreide und

Mais) (13-1.1.1)

- Richtlinien fur die Prufung von Herbiziden in Ruben und Kartoffeln (13-1.1.3)

- Richtlinien fur die Prufung von Herbiziden in Gra.sern und Kleearten (einschl.

Medicago spp.) (13-1.1.4.3)

- Richtlinien fur die Prufung von Herbiziden im Hopfenbau (13-1.6)

Laboratorium iiir zoologische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Die Bedeutung verschiedener Pappelarten und -kreuzungen als Winterwirt fiir

die Salatwurzellaus (Herfs, W., in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut

fur Pappelwirtschaft in Hann. Munden)

In Weiterfuhrung der Untersuchungen wurden aus sa.mtlichen wirtschaftlich wich
tigen Befallsgebieten der Salatwurzellaus Pemphigus bursarius (L.) Steckhi::ilzer 

zur Identifikation von befallenen und nicht befallenen Pappeln entnommen und 
die Bestimmung in Hann. Munden durchgefuhrt. Au.Berdem wurden in zwei Po
puleten der Sektionen Tacamahaca und Aigeiros an etwa 100 identifizierten 

Pappeln die Entwicklungsmi::iglichkeiten von P. bursarius untersucht. Bisher ergab 

sich ein deutlkher Unterschied zwischen den untersuchten Pappelsorten hinsicht
lich ihrer Anfa.lligkeit gegenuber P. bursarius. Dagegen sind Unterschiede in den 

Entwicklungsmi::iglichkeiten von P. bursarius an den einzelnen anfa.lligen Pappel
sorten nicht von Bedeutung; lediglich bei den Sorten 'Oxford' und 'Rumford' ist 

diese Frage noch unklar. Ein wesentlicher Begrenzungsfaktor fur die Verbreitung 
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von P. bursarius ist die Parasitierung, durch die ein groBer Teil der Beutelgallen 
keine Alatae-migrantes entla.Bt. Die Untersuchungen dienen einer Verbesserung 
der Befallsprognose in den gefahrdeten Gemuseanbaugebieten, der Festlegung 
geeigneter Saat- und Pflanztermine sowie einer gezielteren Sortenwahl bei Pap
pelpflanzungen. 

2. Untersucb.ungen zur Methodik der Priifung von Forstschutzmitteln

2.1. Priifung von Mitteln zur vorbeugenden Behandlung gegen den 

Groflen Braunen Riisselkafer (Munch, W. D.)1) 

In den Richtlinien fur die Priifung von Mitteln gegen Sc..liadinsekten im Forst 
ist u. a. vorgeschrieben, daB die Wirksamkeit der Pra.parate im Freiland auf 
'.Parzellen von 1 bis 10 a Gr6Be gepruft wird. Etwa die gleiche Flachengr6Be 
sollen auch die mit Vergleichsmitteln behandelten sowie die unbehandelten 
Parzellen aufweisen. Anhand zweier Beispiele (Gesamtflache je Versuchsreihe 
etwa 1,2 ha) konnte gezeigt werden, daB auf Kulturflachen kleinstandortlich 
stark unterschiedlicher Befall durch den Groflen Braunen Russelkafer Hylobius 
abietis L. auftritt. Es wird daher vorges,chlagen, die Prufungsrichtlinien durch die 
Aufnahme eines kombinierten Freiland-/Laborprufverfahrens zu erganzen. Hier
nach waren die Testpflanzen im Freiland zu behandeln. Sodann ware nach unter
schiedlicher Zeitdauer die Wirksamkeit der zu prufenden Praparate in Insekten
zwingern gezielt zu ermitteln. Die Untersuchungen dienen der Erstellung einer 
speziellen Richtlinie zur Prufung von Forstschutzmitteln gegen den GroBen 
Braunen Russelkafer. 

2.2. Pflanzenschaden durch Mittel zur Verhiitung von Wildscb.aden 

(Munch, W. D.)1) 

Die seit 1969 laufenden Untersuchungen wurden abgeschlossen. Alle bisher 
untersuchten Mittel zur Verhii.tung von Wildschaden bewirkten an Fichte einen 
- wenn auch untersc:hiedlich starken - Hohenzuwachsverlust. AbschlieBend
wurde nochmals die Brauchbarkeit eines modifizierten Saubohnentestes gepruft.
Dieser ergab zwar engere Zusammenhange zwischen der Vertraglichkeit der
Praparate, ausgebracht an Saubohne und an Fichte. Aufgrund eines an Saubohne
festgestellten Hohenzuwac:hsverlustes kann jedoch der an Fichte zu erwartende
Hohenzuwachsverlust nur bedingt vorausbestimmt werden. Damit kann dieser
Test hochstens einen ersten Dberblick geben. Die Untersuchungen dienen der
Verbesserung der Prufungsrichtlinien fur Mittel zur Verhutung von Wildsc:haden
im Forst.

2.3. Priifung von Mitteln gegen Unkrauter im Forst (Munch, W. D.)1) 

Die Anwendung von Herbiziden in Forstkulturen ist zur Zeit sehr umstritten. 
In mehrjahrigen - 1970 begonnenen - Versuchen wird untersucht: 

a) Welche Vorteile bringt die chemische Kulturpflege gegenuber der mec:hani
schen?

1) Die Arbeiten wurden in Amtshilfe durch die Forstdirektion Nordbaden, Karlsruhe,
durchgefiihrt.
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b) Welche Kulturpflegeintensitat ist erforderlich (Schadschwelle)?

c) Welche Methoden zur Ermittlung des Einflusses der KulturpflegemaBnah-
men auf das Wachstum der Kulturpflanzen liefern brauchbare Ergebnisse?

Mittel gegen Adlerfarn 

An einer etwa 1,2 ha grofien Kiefernkultur wurde am Ende des dritten Stand
jahres nochmals das 100-Nadelgewicht erhoben. Die Kiefern auf den chemisch 
gepflegten Parzellen haben nunmehr ein deutlich groBeres 100-Nadelgewicht 
(Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 3 Promille) als die Kiefern der mechanisch 
gepflegten Parzellen. Ob das 100-Nadelgewicht mit dem Zuwachs korreliert, wird 
zur Zeit untersucht. 

Mittel gegen Graser, Krauter und holzige Pflanzen 

An einer etwa 0,75 ha grofien Fichtenkultur wurde am Ende des zweiten Stand
jahres an den Fichten auf den chemisch behandelten Parzellen ein kleinerer 
Hohenzuwachs (Irrtumswahrscheinlichkeit < 0,003) sowie ein groBerer Durch
messerzuwachs (statistisch nur in einigen Fallen mit Irrtumswahrscheinlichkeit 
< 0,05 gesichert) als an den Fichten auf den mechanisch behandelten Parzellen 
festgestellt. Dies bedeutet eine Zunahme der Formzahl (Vollholzigkeit). Die 
Hohenzuwachsdifferenz betrug nach zwei Jahren etwa 1,3 cm, die Durchmesser
zuwachsdifferenz etwa 0,9 mm. 

Die Untersuchungen dienen der Feststellung, ob und in welchen Fallen der Ein
satz von Herbiziden im Forst zweckmaBig und vertretbar ist. 

Priifungs- und Zulassungstatigkeiten: 

1. Priifung von Pilanzensdmtzmitteln

1.1. Eigene Mitwirkung bei Zulassungspriifungen: entfallt 

1.2. Aufstellung von Versuchsplanen und Bearbeitung der Priifungsergebnisse 
anderer Priifstellen zur Vorlage beim Sachverstandigenausschufi: 

Allgemeiner Pflanzenschutz 76 Mittel bzw. Indikationen 

Forstschutzmittel 

N agetierbekampfungsmi ttel 

Priifung auf Bienengefahrlichkeit 

24 Mittel bzw. Indikationen 

13 Mittel bzw. lndikationen 

167 Mittel bzw. Indikationen 

2. Bearbeitung von Richtlinien zur Priifung von Pflanzenschutzmitteln

2.1. im allgemeinen Pflanzenschutz: 

Mittel gegen zystenbildende Wurzelnematoden 

Mittel gegen wandernde Wurzelnematoden 

2.2. im Forstschutz: 

Mittel gegen rinden- und holzbriitende Borkenkafer 

2.3. zur Nagetierbekampfung: 

Mittel gegen den Bisam 
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Institut fi.ir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

1. Erstellung von Rechenprogrammen fiir die biologische Versuchsauswertung

(Heinrich, Ursula und KoBmann, A.)

Fiir die Benutzung der Datenstation der BBA (siehe Jahresbericht 1973, Seite P 24) 
wurden einige Rechenprogramme (FORTRAN IV) fur die biologische Versuchs
auswertung ausgearbeitet und getestet. Im folgenden werden diese Programme, 
gekennzeichnet durch ihre symbolischen Namen, kurz erlautert. 

STAKO 1 dient zur Berechnung von Mittelwert, Standardabweichung, Varianz, 
Variationskoeffizient, Streubereich (95 °/o), Vertrauensbereich (95 0/o), groBtem 
und kleinstem Wert, sowie der Spannweite einer Stichprobe. Da das Programm 
auch zur Auswertung von Daten aus der MeBtechnik Verwendung findet, wird 
auBerdem eine Tabelle der Einzelwerte und der Abweichungen vom Mittelwert 
ausgegeben. 

EINSA dient zur Berechnung der Haufigkeitsverteilung einer Stichprobe und zur 
Beurteilung der Anpassung an die Normalverteilung. Die Anzahl der Klassen 
(KA) = N112, mit dem Stichprobenumfang N und 5 :S: KA :S: 25. Es wird eine Ta
belle ausgegeben mit den Klassen-Nummern, den Klassengrenzen, den absoluten 
und relativen Haufigkeiten, den absoluten und relativen Summenhaufigkeiten. 
Beobachtete und berechnete (erwartete) relative Hii.ufigkeiten werden einander 
gegenubergestellt. Die Anpassung an die Normalverteilung wird getestet 1) (pa
rameterfrei) mit dem Chi-Quadrat-Test, 2) (parametergebunden) mit der statisti
schen Beurteilung von Schiefe und Wolbung. 

EMIL dient zum statistischen Vergleich der Mittelwerte zweier unabha.ngiger 
Stichproben (T-Test). Ausgegeben werden statistisch relevante Werte beider 
Stichproben, der Test auf Homogenita.t der beiden Varianzen (je nach den Stich
probenumfa.ngen nach der Fisher- oder der Normalverteilung jeweils mit 95 °/o 
statistischer Sicherheit). Da die Art der Berechnung der PrufgroBe t und der Frei
heitsgrade fur den Mittelwertsvergleich davon abha.ngt, ob die Stichprobenum
fa.nge gleich oder ungleich, die Varianzen homogen oder inhomogen sind, sucht 
sich das Programm stets anhand des aktuellen Zahlenmaterials die richtige 
Berechnungsart. 

REKOR dient zur Berechnung der einfachen linearen Regressions- und Korrela
tionsanalyse. Es werden ausgegeben die Achsenabschnitte und die Steigungen 
fur beide Regressionsmodelle mit den zugehorigen Standardabweichungen und 
Vertrauensbereichen (95 °/o), die Standardfehler der Voraussagen, Tabellen mit 
den x- und y-Werten, den berechneten y- bzw. x-Werten und den Abweichungen 
der beobachteten und der berechneten y- bzw. x-Werten. Es werden berechnet 
(gilt nur fur das Regressionsmodell II): der Korrelationskoeffizient, das Bestimmt
heitsmaB, die Vertrauensgrenzen des Korrelationskoeffizienten (95 °/o). Anschlie
Bend wird ein Signifikanztest (T-Verteilung) fur den Korrelationskoeffizienten 
durchgefuhrt. 

Allen Programmen sind folgende Eigenschaften gemeinsam: 

Alle ausgegebenen Werte sind mit Text versehen. 

Der Benutzer kann eine Uberschrift (maximal 72 Zeichen) seiner Wahl eingeben 
(z. B. fur Dokumentationszwecke). 

Die Stichprobenwerte mussen formatiert eingegeben werden, jedoch kann der 
Benutzer das Format selbst wa.hlen. 
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Die Stichprobenumfange miissen nic:ht bekannt sein, die Programme zahlen die 
Umfange automatisc:h. 

Die Programme rechnen multiple, d. h. es kbnnen beliebige viele Datensatze in 
einem Arbeitsgang gerec:hnet werden (Vorteil: Ausnutzung des unbeaufsic:htig
ten Nachtbetriebs fiir die z. T. zeitraubende Ausgabe). 

Bei statistischen Tests wird die TestgroBe stets zunac:hst mit der 95 °/o-Fraktile 
der jeweiligen Verteilung verglichen. 1st die TestgroBe grbBer, so wird mit der 
99 0/o-Fraktile und gegebenenfalls mit 99,9 0/o-Fraktile verglichen. Die Nullhypo
thesen, gegen die getestet wird, .werden stets angegeben (in Worten), ebenso die 
Ergebnisse der Vergleic:hsoperationen. 

Weitere Programmauftrage von Mitarbeitern der BBA sind in Arbeit. 

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

2.1. Die Automatisierung der Auswertung von Ergebnissen der multiplen 
Identifizierung und Bestimmung von Pestizidriickstanden (KoBmann, A.) 

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Fragen der multiplen Identifizie
rung. und Bestimmung (siehe Jahresbericht 1973, Seite P 25) von Pestizidruck
standen wurde im Rahmen eines vom BMFT gefbrderten Forschungsprojektes ein 
Proze.Brechner fiir die Gaschromatographie vom Typ 620 L - 100 der Fa. VARIAN 
(24 K Kernspeicher, Wortlange 16 Bit, 480 K Trommelspeicher) in Betrieb genom
men, der in seiner jetzigen Konfiguration den simultanen Betrieb von bis zu 20 
Gaschromatographen zula.Bt. Das System ist zur Zeit mit 4 Me.Bwertgebern ver
bunden, weitere werden demnachst angesc:hlossen werden. Nach anfanglichen 
Sc:hwierigkeiten lauft das System seit Mitte September 1973 im Hinblick auf die 
sogenannte Hardware einwandfrei. 

Zur Zeit mu.B noch mit der sogenannten Standardsoftware gearbeitet werden. 
Die Software (Programmierung), die fiir die Belange der multiplen Riickstands
analytik erforderlic:h ist, wird teils vom Hersteller (VARIAN) und teils vom 
Anwender selbst ausgearbeitet. Das Konzept ist so entworfen, daB der Hersteller 
einen direkten Zugriff von den in einer hbheren Programmiersprache (EXTENDED 
BASIC) gesc:hriebenen Anwenderprogrammen auf die sogenannten Echtzeitdaten 
der Gaschromatographen ermoglicht, wahrend der Anwender in enger Absprache 
mit dem Hersteller die Anwendersoftware selbst ausarbeitet. An diesen Pro
grammen wird zur Zeit gearbeitet. Sie umfassen insbesondere die Bearbeitung 
des im vorjahrigen Jahresberic:ht erwahnten Algorithmus des mehrfach multiplen 
Vergleichs. 

2.2. Eine neue Technik, die die Gas,chromatographie hitzeempfindlicher 

Pilanzenschutzmittelriickstande ermoglicht (Elbing, W.) 

Sowohl mit Carbowachs-Vorbehandlung als auch mit Silierung gepackter Saulen 
wird die unzersetzte Trennung und Bestimmung mehrerer solcher Wirkstoffe 
mbglic:h, deren gaschromatographisc:he Analyse im Originalzustand fruher nicht 
gelang. 

Zusatzlich zu den bekannten Leistungen der Gasc:hromatographie konnen jetzt -
besonders mit silierten Saulen - auch folgende Wirkstoffe unzersetzt im Origi
nalzustand analysiert werden: Monolinuron, Chlortoluron, Metobromuron, Me-
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toxuron, Chlorbromuron, Neburon, Chloroxuron, Benzthiazuron, Methabenzthia
zuron, Siduron, Diuron, Promecarb, Methiocarb, CEPC, Zectran, Pyrazon, Phen
medipham, Barban, Carbaryl, Terbacil. 

Daraus ergibt sich u. a. die Erkenntnis, daB die indirekte Ermittlung mancher 
Phenylharnstoffherbizidruc:kstande uber das entsprechende Chloranilin-Spaltpro
dukt der Hochstmengenverordnung nicht hatte zugrundegelegt werden brauchen. 

2.3. Entwicklang eines dreifach multiplen ldentifizierungsverfahrens fiir 

32 insektizide Phosphorsaureester mit Hilfe der Gelchromatographie 

(Pflugmacher, J. und Ebing, W.) 

Die fruheren Untersuchungen (vgl. Jahresberichte 1972, 1973) der Elutionscharak
teristik von insektiziden Phosphorsaureestern am System Sephadex LH 20/Atha
nol bzw. Merckogel OR 500/Tetrahydrofuran wurden auf das System Bio Beads 
SX-4/Tetrahydrofuran ausgedehnt. Dabei zeigte sich, daB die Unterschiede im 
Elutionsverhalten geringer sind als bei den fruher untersuchten Gelen. Ferner 
weisen die Elutionsvolumina alle kleinere Werte auf als Benzol, woraus geschlos
sen werden kann, daB die Trennung an dieser Gelmatrix bevorzugt - starker 
als bei den beiden fruher untersuchten - nach gelchromatographischen Prinzipien 
erfolgt. An keiner der drei Saulen allein ist eine Trennung der 37 untersuchten 
Phosphorsaureester moglich, jedoch gelingt eine eindeutige Identifizierung von 
32 Phosphorsaureestern durch Vergleich ihrer Elutionsvolumina aus den drei 
verschiedenen Saulen . .Die Messung der Komponenten erfolgt mit einem on line 
angeschlossenen UV-Detektor. 

2.4. Gelchromatographische Analytik von Phenylhamstoff-Herbiziden 

(Pflugmacher, J. und Ebing, W.) 

Das Trennverhalten von 16 Phenylharnstoffderivaten wurde an den nachstehen
den gelchromatographischen Systemen untersucht. Im folgenden werden die 
relativen, auf Benzol bezogenen Elutionsvolumina der Wirkstoffe dargestellt. 

Sephadex 
Merckogel Bio-Beads 

Wirkstoff OR 500/Tetra- SX-4/Tetra-
LH 20/ Athanol hydro fur an hydrofuran 

Fluometuron 0,76 0,85 0,76 
Siduron 0,85 0,83 0,77 
Neburon 0,88 0,74 0,75 
Fenuron 0,95 0,96 0,85 
Monuron 0,96 0,92 0,80 
Benzomarc 1,01 0,81 1,00 
Buturon 1,02 0,85 0,94 
Diuron 1,02 0,89 0,83 
Metoxymarc 1,04 0,82 0,76 
Monolinuron 1,05 0,88 0,98 
Metobromuron 1,06 0,84 0,96 
Chloroxuron 1,07 0,81 0,76 
Linuron 1,11 0,81 0,79 
Chlorobromuron 1,13 0,85 0,79 
Methabenzthiazuron 1,29 0,93 0,89 
Benzthiazuron 1,54 0,98 0,85 
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3.8. Untersuchungen zur Abgabekinetik von Pflanzeninhaltsstoffen bei Algen 
nach Behandlung mit unterschiedlichen Herbizidkonzentrationen (Geike, F.) 

Die Algen wurden im Licht zunachst mit 14C02 inkubiert, um markierte Stoffwech
selprodukte zu bilden. Im AnschluB daran wurden sie gewaschen und in neuem 
Nahrmedium suspendiert und im Licht mit verschiedenen Herbizidkonzentratio
nen (Monolinuron, Diuron, Buturon) inkubiert. Nach verschiedenen Zeitabstan
den wurden Proben entnommen und die Aktivitat im Nahrmedium gemessen. Bei 
vorlaufigen Versuchen zeigten sich deutlich zeitliche und konzentrationsabhan
gige Unterschiede in der Abgabe von radioaktiven Substanzen an das Medium. 
Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. 

4. Abbau und Metabolismus von Pflanzenschutzmitteln

4.1. Synthese von hydroxylierten Metaboliten des Phenylharnstoff-Herbizids 

Monolinuron (Schuphan, I.) 

Phenylhydroxyharnstoffe sind seit em1ger Zeit als Aglykone im Metabolismus 
der Phenylharnstoff-Herbizide bekannt. Sie waren bisher nur durch enzymatische 
Spaltung von 0-Glucosiden in Spurenmengen zuganglich und konnten ni-cht mit 
authentischem, synthetisiertem Material verglichen werden. Durch den Umsatz 
von 3-(4-Chlorphenyl)-1-methylharnstoff mit aquimolaren Mengen 37 °/oiger For
maldehydlosung im alkoholischen Medium in Methanol entsteht 3-(4-Chlorphe
nyl)-1-methyl-1-hydroxymethylharnstoff. Diese, bei 132° C schmelzende Verbin
dung ist bei Zimmertemperatur-Lagerung, bei Umkristallisation aus warmen 
Losungsmitteln und wahrend der Chromatographie auf Kieselgel stabil. Auch 
weitere Metabolite, wie z. B. 3-(4-Chlorphenyl)-1-hydroxymethylharnstoff kon
nen so synthetisiert werden. Der oben beschriebene Syntheseweg dieser hy
droxylierten Phenylharnstoffe ermoglicht eine zweifelsfreie Identifizierung von 
Metaboliten, die nach Phenylharnstoff-Herbizidapplikation in Form von 0-Glu
cosiden in Pflanzen als Hauptmetabolit gebildet werden. Der Umstand, nunmehr 
solche Modellverbindungen in groBer Menge einsetzen zu konnen, erlaubt kiinf
tig eingehendere Untersuchungen bei toxikologischen und Metabolismusfragen. 

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

(Schuphan, I.) 

Das gegen Flughafer in Zuckerriiben in der Praxis angewandte Thiolcarbamat 
Diallat wird im geschlossenen Kulttirsystem eingesetzt und das gesamte System 
(Pflanze, Boden, Sickerwasser, gasformige Substanzen) nach Einsatz 14C markier
ten Diallats bilanziert. Die vorlaufigen Ergebnisse zeigen nach Injektionsappli
kation des radioaktiven Diallats in die Zuckerriibenblatter (dadurch AusschluB 
eines Abbaues durch Bodenmikroorganismen), daB ea. 16 °/o der applizierten 
Radioaktivitat als 11<:02 ausgeschieden werden. 9 0/o der Aktivitat lassen sich 
aus den Riibenblattern, 2,5 0/o aus der Zuckerriibe und 4,5 0/o aus dem Boden 
extrahieren. Die noch fehlende Aktivitat lieB sich als nicht extrahierbar durch 
Verbrennung zu 14C02 im Pflanzenmaterial und Boden na,chweisen. 
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4.3. Riickstandsverhalten von Diallat und dessen Einflufi auf wertgebende 

Inhaltsstoffe der Zuckerriiben (Nassar, A.; Schuphan, I. und Ebing, W.) 

In Parzellen wurden Zuckerruben mit Diallat (1,5 und 2 1 A vadex/ha) behandelt 
und teilweise mit 120 kg/ha Stickstoff gedungt. Mit einer gaschromatographi
schen Methode wurden nach der Ernte weder in den ungedungten noch in den 
gedungten Ruben Ruckstande von Diallat gefunden (Nachweisgrenze 0,1 ppm). 
Es traten jedoch einige Unterschiede beziiglich des Glucosegehaltes auf. Dieser 
war 15 °/o niedriger in den ungedungten im Vergleich zu den gedungten Ruben. 
In letzteren und mit Diallat behandelten Zuckerruben war der Glucosegehalt um 
mehr als 30 °/o erhoht gegenuber den unbehandelten Kontrollen. Deutliche Ab
hangigkeiten des Saccherose- und Aminosauregehaltes von den Diallatgaben 
waren nicht zu erkennen. 

Institut fiir Anwendungstechnik in Braunschweig 

1. Verbesserung von Dosierungsverfahren im Pflanzens.chutz (Kohsiek, H. und
Berndt, G.)

Mit diesem Vorhaben wurden zwei Prufstande zur Ermittlung der Verteilungs
eigenschaften von Dusen und Feldspritzgeraten entwickelt, die Eigenschaften 
von Cupravit (OB 21) bei Verschleiflmessungen an Dusen und bei Ruhrwerks
tests untersucht und Versuche an einer Auswahl von Flachstrahldusen auf die 
Abhangigkeit der Dosierung und Verteilung der Spritzflussigkeit vom Dusen
verschleifl angestellt. Die Dosier- und Verteilungseigenschaften dieser im Labor 
dem Verschleifl ausgesetzten Dusen sind mit denen von Dusen aus dem prak
tischen Einsatz verglichen worden. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, daB die Dusen abhangig von den verwen
deten Pflanzenschutzmitteln, der Sauberkeit des Wassers und der Beanspruchung 
durch Schlag und StoB unterschiedlich schnell vers,chleiflen. Es ist deshalb not
wendig, daB Pflanzenschutzgerate in bestimmten Zeitabstanden, die auch ab
hangig von der Einsatzdauer festgelegt werden sollten, uberpruft werden mus
sen, wenn eine gleichma.Bige Dosierung und Verteilung erreicht werden soll. Es 
ist bei den Dusen besonders auf Zerstorungen an den Austrittsoffnungen zu 
achten. Dusen, die auf den Boden aufgesetzt wurden, sind in der Regel unbrauch
bar geworden. 

Das Vorhaben wurde abgeschlossen. 

2. Untersuchungen zur Herabsetzung der Wasser- und Pflanzenschutzmittel-
mengen bei der Anwendung von Herbiziden im Feldbau (Kieft, K.-H.)

Fur die Ermittlung der Querverteilung von Dusen wurde ein Gestange mit ju
stierten Dusenkorpern und eine Applikationsstrecke fiir Fahrgeschwindigkeiten 
von etwa 1 bis 5 m/s entwickelt. Es wurden auch Untersuchungen zur Anwen
dung der Fluorometrie fiir die Messung von Pflanzenschutzmittelbelagen ange
stellt. Dabei sind insbesondere Probleme der Alterung des Fluoreszenzfarbstoffs 
und der Messung direkt vom Blatt und von Objekttragern betrachtet worden. Es 
wurden bei Messungen der Strahlung gleicher Farbstoffmengen direkt vom 
Objekt und aus Losungen Unterschiede festgestellt, deren Ursache noch nicht 
eindeutig nachgewiesen werden konnte. 
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An einigen Herbizid-Spritzfliissigkeiten unterschiedlkher Konzentration wurden 
die Oberfliichenspannung und die Viskositat gemessen. Die Untersuchungen 
zeigten, dafl sich mit steigender Konzentration die Oberflachenspannung ver-
ringerte und sich die Viskositat erhohte. 

Die Abhangigkeit der Tropfengrofle von den Fahrgeschwindigkeiten, die bei 
Feldspritzgeraten iiblich sind, wurde ermittelt. Es zeigte sich, dafl die Tropfen
grofle schon bei relativ kleiner Geschwindigkeit mit steigender Fahrgeschwindig
keit sinkt. 

Das Vorhaben wurde abgeschlossen. 

3. Priiiung und Kontrolle von Pflanzensdmtzgeraten

3.1. Grundlagen fiir die Priiiung und Kontrolle von Pflanzenschutzgeraten 

(Fischer, H. G. und Kohsiek, H.) 

Dieses Vorhaben wurde neu aufgenommen. Es sollen Anforderungen an Pflan
zenschutzgerate sowie Methoden zu ihrer Priifung erarbeitet und hierfiir not
wendige Untersuchungen angestellt werden. Ein Entwurf zur Uberpriifung von 
Pflanzensdmtzgeraten in der Praxis wurde in Zusammenarbeit mit dem Arbeits
kreis Pflanzenschutztechnik in der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft 
erarbeitet und an interessierte Stellen zur Stellungnahme verschickt. 

Untersuchungen zur Messung der Briiheverteilung von Spriihgeraten wurden 
begonnen. 

4. Priiiung und Anerkennung von Pilanzenschutz- und Vorratsschutzgeraten

Fiir 23 Gerate und Gerateteile war die erstmalige Priifung zur Anerkennung als 
brauchbares Pflanzenschutzgerat beantragt worden oder sie standen zur Weiter
priifung an. Bei 7 Geraten und Gerateteilen wurde vom Antragsteller wahrend 
des Priifungsjahres Verschiebung der Priifung auf das Jahr 1975 beantragt. Fiir 
89 Gerate und Gerateteile, deren Anerkennung Ende 1974 ablief, wurde das 
Verfahren zur Erneuerung der Anerkennung eingeleitet, bei 53 davon auf Antrag 
der Anmelder die hierfiir notwendige Priifung durchgefiihrt. Bei Priifungen an 
fahrbaren Spritz- und Spriihgeraten, tragbaren, handbetatigten Spritzgeraten 
und tragbaren Motor-Spriih-, -Spritz- und -Staubegeraten wurden neue Anforde
rungen angewendet, auch fiir Erneuerungen von Anerkennungen. 

Botanische und zoologiscbe Abteilung 

Institut ftir Botanik in Braunschweig 

Im Rahmen von Forschungsauftragen beurteilten Mitarbeiter des Institutes 
Fauleverluste in Kartoffellagerhausern und Auflaufschaden bei der Pflanzgut
erzeugung. Zahlreiche Proben wurden entnommen, um die Krankheitserreger 
zu diagnostieren. Im Rahmen der Amtshilfe fiir das Bundessortenamt wurden 
etwa 100 Kartoffelzuchtstamme auf Resistenz gegen Krebs, Schorf, Braun- und 
Fusariumfaule gepriift. 159 Weizen- und 199 Gerstenzuchtstamme und -sorten 
sowie 69 Poa pratensis-Zuchtstamme und -Sorten wurden auf Resistenz gegen
iiber Gelbrost untersucht. Das Institut verfolgt das Auftreten von Kartoffelkrebs, 
Getreiderost und Mehltau in der Bundesrepublik. Fiir Zuchtbetriebe wurden 35 
Stamme des Deutschen Weidelgrases auf Kronenrostresistenz getestet. 
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1. Untersuchungen iiber die physiologischen Reaktionen von anfalligen und

resistenten Kulturpilanzen gegeniiber Pilzinfektionen

Untersuchungen iiber die Reaktion von Kartoffelknollen nach Infektion mit zwei 

Pathotypen von Phytophthora infestans (Schober, B.) 
Kartoffelknollen der Sorten Erstling, Maritta und Rheinhort wurden bei 6°, 10° 

und 15° C mit den Pathotypen 1.2.3.4 und 4 von Phytophthora infestans inokuliert 

und 48 Stunden spater die Aktivitaten der Peroxidase und der Polyphenoloxi
dase sowie der Gehalt an Phenolsauren ein und zwei mm unter der Inokulations
flache bestimmt. Die Aktivitat der Peroxidase erwies sich als temperaturabhan
gig ganz im Gegensatz zur Aktivitat der Polyphenoloxidase, wahrend der Phenol

sauregehalt unterhalb von 15° C temperaturunabhangig war, iiber 15° C stieg er 
leicht an. Diese Ergebnisse waren unabhangig von dem zur lnokulation verwen
deten Pathotypen, variierten jedoch entsprnchend der unspezifischen Resistenz 
der verwendeten Sorten. 

Gleichzeitig wurde versucht die beiden Phytoalexine Rishitin und Phytuberin zu 
erfassen. Wahrend Rishitin bei allen Temperaturen und Wirt-Parasit-Paaren zu 
finden ist, scheint die Bildung von Phytuberin temperaturabhangig zu sein. 

2. Einilufl der Reihenwerte im Kartoffelfeld auf das Mikroklima im Bestand

(Schober, B.)

Die mehrjahrigen Untersuchungen wurden abgeschlossen und zusammengefaflt: 
Bestande mit geringem Reihenabstand (62,5 cm) schlieflen friiher als solche mit 
weitem Abstand (75 cm). Die Verdunstung, gemessen mit Piche-Evaporimetern, 
ist in der Reihe mit weitem Abstand hoher als in der engeren Reihe, die Benet

zungszeiten sind kiirzer. Dagegen konnen Niederschlage, z. B. in Form von Tau 
noch langere Zeit bei weitem Reihenabstand die Pflanzen bis in den unteren 
Blattern benetzen als bei engerem Reihenabstand, weil der Reihens,chlufl spater 
erfolgt. Die Tagesdifferenz der Temperatur ist bei weitem Abstand hoher als 
bei geringem, die Bestande kiihlen in der Nacht starker ab und erwarmen sich 
am Tage mehr. Bestande mit geringem Reihenabstand bieten also ein, fur die 
Ausbreitung von Phytophthora infestans, giinstigeres Mikroklima. 

3. Analyse der Pathotypen von Phytophthora infestans, dem Erreger der

Krautfiiule der Kartoffel (Schober, B.)

Die diesjahrigen Einsammlungen stammten aus dem gesamten Bundesgebiet. Es 
konnten wiederum mehrere Pathotypen neu isoliert und in Kultur genommen 
werden. Auffallig war auch 1974 das starke Auftreten komplexer Pathotypen 
wie 1.2.4, 1.3.4 und 1.2.3.4. 

4. Untersuchungen iiber Lagerfaulen der Ka.rtoffel (Langerfeld, E.)

Infektion von Kartoffelknollen durch Lagerfauleerreger iiber die Augen nach 

Abbrechen der Keime 

In mehreren Versuchen konnte gezeigt werden, dafl Fusarium-Arten wie F. coeru

leum und F. sulphureum in der Lage sind, Knollen iiber die Augen zu infizieren, 
nachdem der Keim ausgebrochen wurde. Diese Art des Eindringens in Pflanzkar
toffeln scheint eine der Hauptursachen fur das Entstehen von Fehlstellen und 

Auflaufs.chaden im Bestand zu sein. Da die Infektion erst bei der Auslagerung 
im Friihjahr erfolgt, wird sie vom Empfanger des Pflanzgutes meist nicht bemerkt 
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und die Knollen als anscheinend gesund gepflanzt. Keimfreudige Sorten sind 
starker betroffen als solche mit groflerer Keimruhe. 

Rhizoctonia solani diirfte sich im wesentlichen auf die Zerstorung der Sekundar
keime (Keime, die nach Abbrechen des Primarkeimes an demselben Auge neu 
entstehen) beschranken. Ein Eindringen in die Knolle konnte nur in wenigen 
Fallen beobachtet werden, wobei die Frage offenbleibt, ob hier nicht doch wei
tere Erreger wie Erwinia carotovora beteiligt waren. 

5. Untersuchungen Uber Auflaufkrankheiten der Kartoffel (Duben, J.)

Die Wechselwirkung zwischen pilzlichen Erregern und Bakterien, d. h. haupt
sachlich zwischen Fusarium coeruleum und Erwinia carotovora, diirfte die Haupt
ursache fiir ein erhohtes Vorkommen van Fehlstellen und Schwarzbeinigkeit im 
Kartoffelbestand sein. Die hochsten Auflaufschaden sowie auch das starkste 
Auftreten von Schwarzbeinigkeit (25-40 0/o der Pflanzen) traten in 2 Feldver
suchen nach Knolleninfektionen mit F. coeruleum bzw. Mischinfektionen auf. Bei 
den Varianten mit einer zusatzlkhen Erregerinokulation unmittelbar vor dem 
Auspflanzen steigerte nur Fusarium coeruleum den Befall. Es zeigte sich auch, 
daB nach einer Infektion des Pflanzgutes kurz vor dem Pflanzen mehr Schwarz
beinigkeit im Bestand auftrat, wogegen Infektionen langere Zeit vor dem Pflan
zen mehr Fehlstellen verursachten. 

Weitere Untersuchungen iiber den EinfluB von C02-Anreicherung in der Lager
atmosphare auf das Auftreten der Schwarzbeinigkeit brachten auch in diesem 
Jahr keine reproduzierbaren Ergebnisse. Nur hohe C02-Anteile im Luftgemisch, 
zu denen es unter Betriebsbedingungen praktisch nkht kommen kann (i.iber 
25 0/o), erhohten das Auftreten der Schwarzbeinigkeit. 

Der latente Besatz von Kartoffelknollen <lurch Bakterien der Gattung Erwinia 

kann einen groflen EinfluB auf Naflfaulen und das Auftreten van Schwarzbeinig
keit haben. Bei 10 Sorten mit je 2 Herkiinften lag die Kontamination der Knollen 
mit Erwinia-Bakterien im Dezember 1973 im Mittel bei 86,9 0/o, im Mai 1974 bei 
56,8 0/o. 

6. Untersuchungen zur Epidemiologie, Bekampfung und wirtschaftlichen Bedeu-
tung von Mehltau (Erysiphe graminis) an Weizen (Bartels, G.)

6.1. Ertragsverluste <lurch Mehltaubefall an Weizen 

Im Mittel van 7 Freilandversuchen mit 6 Winter- und 3 Sommerweizensorten, 
die in mehr oder weniger mehltaugefahrdeten Lagen durchgefiihrt wurden, konn
ten Ertragsverluste durch Mehltaubefall van durchschnittlich 14 0/o gegeni.iber 
durch mehrmaligen Fungizideinsatz mehltaufrei gehaltener Flachen nachgewiesen 
werden. Den starksten Befall und die hochsten Ertragseinbuflen (26--54 0/o) zeig
ten anfallige Sorten wie Caribo und Lapis bei Winterweizen und Opal bei Som
merweizen. Befallsstarke und Ertragseinbufle entsprachen in gewissen Grenzen 
einander. Unter starkem Befallsdruck reagierten jedoch auch wenig anfallige 
Sorten wie Kranich und Benno bei geringem bis mittlerem Befall mit Ertrags
depressionen bis zu 15 0/o. Dennoch lagen diese Sorten ohne Fungizidbehandlung 
in ihrem absoluten Ertrag iiber den durch chemische Bekampfung mehltaufrei
gehaltenen anfalligen Sorten. 
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6.2. Ermittlung optimaler Applikationstermine von Fungiziden 

Fur den Erfolg oder MiJ3erfolg von chemischen BekampfungsmaBnahmen des 
Mehltaus an Weizen ist neben der Auswahl geeigneter Praparate der Applika
tionstermin, der in erster Linie von Befallsverlauf, Befallsintensitat und Entwick
lungsstadium des Getreides abhangt, von entscheidender Bedeutung. Bei anfalli
gen Sorten wie Caribo, Lapis und Opal setzte 1974 der Befall friiher und inten
siver ein als bei weniger anfalligen Sorten. Die optimalen Termine fiir eine 
einmalige Fungizidbehandlung, gemessen am Bekampfungserfolg der Krankheit 
und der erzielten Ertragssteigerung, lagen bei ersteren Sorten im Entwicklungs
stadium K bis M des Getreides, wii.hrend bei letzteren Sorten das Entwicklungs
stadium N bis O als optimal anzusehen war. Die Ertragssteigerungen betrugen 
dabei je nach Befallsintensitat und Sorte 5-16 °/o. Friihe Fungizidbehandlungen 
fiihrten zu einer erheblichen Verminderung des Blattbefalls, wobei jedoch auch 
der spatere Ahrenbefall reduziert wurde. Spatere Applikationen nach dem 
Ahrenschieben beeinfluflten den Blattbefall nur geringfiigig, den Befall der 
Ahren jedoch stark. Bei einem Vergleich von insgesamt 8 Praparaten zeigten 
sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der Wirksamkeit und der Wirkungs
dauer. 

6.3. Wirtschaftlichkeit von Bekampfungsmaflnahmen 

Die Wirtschaftlichkeit von BekampfungsmaBnahmen war nicht in jedem Fall 
gegeben, zumal der Mehltau regional sehr unterschiedlich auftrat. Die Sorten 
Kranich und Benno reagierten auf einmalige Fungizidapplikationen nur mit 
geringfiigigen Ertragszunahmen, Caribo, Lapis, Opal und Janus zeigten dagegen 
in allen Versuchen Ertragssteigerungen von 9-16 °/o. Unter starkem Befalls
druck war sogar eine zweite Behandlung mit weiteren Ertragszunahmen von 
5-14 °/o wirtschaftlich gerechtfertigt. Bei Diplomat, Jubilar und Kolibri war nur
in mehltaugefahrdeten Lagen eine chemische Bekampfung zu vertreten. Bei Misch
infektionen von Mehltau und Septoria zeigte Cercobin M bei Applikation auf die
geschobene Ahre eine gute Wirkung, die durch den Zusatz eines speziellen
Mehltaufungizids verstarkt wurde. Bei friihzeitig einsetzendem Befall war eine
getrennte Ausbringung des Mehltaufungizids vor dem Ahrenschieben und Cereo
bin M nach dem Ahrenschieben hinsichtlich der Wirkung gegen die Krankheit
und der daraus resultierenden Ertragszunahme wirksamer und wirtschaftlicher.

7. Untersuchungen zum Resistenzverhalten von Weizensorten gegeniiber dem
Mehltau (Erysiphe graminis) und dessen physiologische Spezialisierung
(Bartels, G.)

7.1. Analyse der Mehltaurassen beim Weizen 

Ziel der Untersuchungen ist die Forderung der Ziichtung resistenter bzw. wenig 
anfalliger Weizensorten, um iiber die Sicherung der Ertrage bei gleichzeitiger 
Verminderung des Fungizideinsatzes die Produktionskosten zu senken. Voraus
setzung hierfiir ist die genaue Kenntnis des vorherrschenden Erregerspektrums 
und des Verhaltens von Weizensorten und Zuchtstammen gegeniiber dem Mehl
tau. 

An Hand der aus der Bundesrepublik eingesandten Mehltauherkiinfte konnten 
1973/74 insgesamt 20 physioiogische Rassen mit unter;5chiedlich starker Haufigkeit 
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und deutlichen Unterschieden in ihrer Virulenz nachgewiesen werden. Dominie
rend waren dabei die Rassen 0,3 und 23. 

7.2. Untersuchungen zur Resistenz von Weizensorten 

Resistenzprufungen im Gewa.chshaus (158 Weizensorten und -sta.mme) mit ver
schiedenen Herkunften und Rassen und im Freiland (335 Sorten und Sta.mme) 
an 3 verschiedenen Standorten unter unterschiedlidi starkem Befallsdruck er
braditen deutlich rassenspezifische als auch rassenunspezifische Unterschiede 
bezuglich der Anfa.lligkeit gegenuber dem Mehltau. Die Sortenreaktionen um
faBten die gesamte Breite von hodiresistent bis hochanfa.llig. In parallel laufen
den umfangreichen Ertragsanalysen wurde der EinfluB des Befalls, differenziert 
nach Blatt- und Ahrenbefall, auf die Ertragsbildung untersucht. Hierbei zeich
neten sich einige Sorten durch relativ hohe Ertragstoleranz aus. 

8. Entwicklung einer Selektionsmethode fiir Beta-Ri.iben im Hinblick auf ihre

Haltbarkeit (Bartels, G.)

Lagerverluste an Futterriiben werden z. Z. auf 20-25 °/o gescha.tzt, wobei iiber 
die Ha.lfte auf Fa.ulnisbildung zuriickzufiihren ist. Das an den Fa.ulen ursa.chli,ch 
beteiligte pilzliche Erregerspektrum setzte sich zu 43 0/o aus Phoma-, 30 0/o Fusa

rium-Arten und 14 °/o Botrytis cinerea zusammen, wie an faulem bzw. angefaul
tem Riibenmaterial durchgefiihrte Untersuchungen zeigten. Der Rest entfiel auf 
weniger pathogene Erreger. Mit zunehmender Lagerzeit der Ruben stieg der 
prozentuale Anteil an Fusarium-Fa.ulen gegeniiber Phoma und Botrytis an. Das 
AusmaB der Lagerfa.ulen ist je nach Resistenz der Sorten gegeniiber den Erre
gern unterschiedlich groB. In entsprechenden Infektionsversuchen, in denen u. a. 
schiedene Infektions- und Untersuchungsmethoden gepruft und miteinander 
verglichen wurden, konnten an 9 Futter- und 11 Zuckerrubensorten die unter
schiedlkh stark ausgepra.gte Anfa.lligkeit gegenuber den einzelnen Erreger, so
wie auch deren unterschiedliche Pathogenita.t erfaflt werden. Allerdings waren 
die Schwankungen innerhalb der einzelnen Sorten z. T. gr6Ber als zwischen den 
Sorten, so daB die Werte nicht statistisch zu sichern waren. 

9. Ubersicht des Auftretens von Rostkrankheiten und Mehltau bei Getreide in

der Bundesrepublik Deutschland (Fuchs, E.)

Fragebogen-Aktion 1974 

1972 (s. Jahresbericht 1972, S. P 26), 1973 (s. Jahresbericht 1973, S. P 36/37) und 
1974 sind Fragebogen versandt worden, die in mehrfacher Hinsicht die Situation 
dieser am Institut bearbeiteten oder beobachteten Krankheiten im Bundesgebiet 
erfassen helfen sollten. 

Das Prinzip des knappen, ubersichtlichen, EDV-moglichen Ein-Blatt-Fragebogens, 
bei dem alle Ziffern vorgegeben sind und nur die jeweils zutreffenden einge
kreist zu werden brauchen, ist beibehalten worden, der Inhalt des Fragebogens 
wurde geringfiigig schrittweise erweitert. 1974 enthielt er folgende Rubriken: 

1. Beobachtungsstation

2. beobachtete Region

3. Zeitpunkt (8 Halbmonatsabschnitte vom 16. 5. bis 15. 9.)

4. Krankheit (alle Getreideroste, Mehltau)
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5. Kulturart (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Mais)

6. Angaben bezogen auf ha (3: 0-5 / 5: 5-100 / 7: ilber 100)

7. Prufsortiment (im Gegensatz zum Feldanbau einer Sorte)

8. Auftreten (0 : kein Auftreten / 3 : s. vereinzelt / 5 : verstreut / 7 : s. verbreitet)

9. Befall (3 : gering / 5 : mittel / 7 : stark)

10. (geschii.tzter) Schaden (3 : gering / 5 : mittel / 7 : stark)

11. Sortenangaben (Hauptanbausorten der Winter- und Sommerformen mit ihren
Bundessortenamts-Registernummern)

Besonders die Sortenangaben sind fur die Beurteilung des Resistenzverhaltens 
einer Sorte sowie die Erfassung der Rassen eines Erregers bedeutsam. 

Summarisch gesehen hat die Umfrage 1974 (rund 550 Fragebogen) erbracht, daB 
Mehltau an Weizen und Gerste die am hii.ufigsten und mit dem hochsten Befalls
grad beobachtete Krankheit war. Die Schadenseinschii.tzungen gingen ilber gering 
und mittel jedoch selten hinaus. Auch Mehltau an Hafer und Roggen wurden 
hii.ufig dazugemeldet (auf dem Fragebogen bisher nicht enthalten). 

Starken Gelbrostbeiall auf Weizen hat es in Schleswig-Holstein (Sorten .. Kranich", 
.,Diplomat"). vereinzelt in Niedersachsen (,.Kranich") und in Niederbayern 
(,,Janus") gegeben. Gelbrost auf Gerste scheint nur im nordwestlichen Nieder
sachsen Bedeutung erlangt zu haben. Dagegen trat Braunrost auf Gerste in 
Schleswig-Holstein starker, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
Bayern unterschiedlich stark auf. 

Auf Weizen wurde Schwarzrost in Baden-Wilrttemberg und in Bayern beob
achtet, geringer Braunrostbefall war fast nur im Su.den zu sehen. Weitere Rost
krankheiten wurden nur vereinzelt gemeldet. 

Obgleich diese Fragebogen-Aktion, die gleichzeitig das Sammeln von Befalls
proben bei Gelbrost und Weizen-Mehltau unterstiltzt, als dreijii.hriges Experiment 
gedacht war, wird sie wegen des inzwischen allgemein entstandenen Interesses 
moglicherweise auch 1975 in ii.hnlicher Form durchgefilhrt werden. 

10. Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung des Weizen- und 

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

10.1. Analyse physiologis,cher Rassen beim Weizen-Gelbrost aus europaischen 

Einsendungen des Jahres 1973 

Die 1972 gewonnenen Ergebnisse haben ihre Gliltigkeit auch 1973 bestii.tigt. Das 
Rassenspektrum war das gleiche geblieben, die Rassencharakterisierung ist un
verii.ndert (s. Jahresbericht 1973 S� P 37). 

10.2. Analyse physiologischer Rassen beim Gersten-Gelbrost aus der Bundes-

republik Deutschland 

Aus zahlreichen Befallsproben des Jahres 1973 wurde nur in einem Falle (Ost
holstein) die wesentlich weniger aggressive Rasse 23, von den Hauptbefallsgebie
ten im nordlichen Niedersachsen und auch im suddeutschen Raum Rasse 24, die 
ein sehr breites Wirtsspektrum besitzt, isoliert. 
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11. Rostkrankheiten der Futter- und Rasengraser
Rasterelektronenmikroskopische Untersudmngen an Rostsporen (Ullrich, J.
in Zusammenarbeit mit Marwitz, R., aus dem Institut fiir Bakteriologie,
Berlin-Dahlem)

Die Uredosporen von auf bestimmte Graserarten spezialisierter Pathotypen des 
Schwarzrostes (Puccinia graminis) und des Gelbrostes (Puccinia striitormis) 
wurden beziiglich ihrer Oberflachenstrukturen verglichen. Aussagen iiber mor
phologische Unterschiede werden jedoch erst nach einer erganzenden Unter
suchung iiber den Aufbau der Sporenwande moglich sein. 

Insmut fiir Unkrnutforschung in Braunschwelg 

Die Problematik des Einsatzes und der Dosierung besonders von Bodenherbiziden 
hat sich bestatigt. Da es fiir die vielfaltigen Klimafaktoren, welche neben den 
Bodeneigenschaften die Wirkung und Phytotoxizitat bestimmen, keine exakte 
Prognose geben kann, wurde nach einer Moglichkeit gesucht, zumindest meflbare 
Bodenfaktoren in die Empfehlungen einzubauen. Im Berichtsjahr wurden wieder 
98 Bodenproben auf Kohlenstoffgehalt, Komgroflenzusammensetzung, pH und 
Kationenaustauschkapazitat untersucht und auf 19 Standorten Versuche mit 
Bodenherbiziden in 3 Aufwandmengen durchgefiihrt. Es hat sich emeut gezeigt, 
dafl bei alien gepriiften Bodenherbiziden der Kohlenstoffgehalt des Bodens den 
groflten Sorptionsfaktor darstellt. Da die Herbizide sehr unterschiedlich stark 
sorbiert werden und einer Erhohung der Aufwandmenge Grenzen gesetzt sind, 
sollte angestrebt werden - was von einigen Firmen bereits gemacht wird -, 
dafl bei Bodenherbiziden zusatzlich zur Dosierungsstaffelung der Humusgehalt 
angegeben wird, bis zu dem im Durchschnitt der Jahre eine ausreichende Wir
kung erreicht wird. 

Es steht an, bei der Ermittlung standortgerechter Dosierungen, die iiber den 
bisher zugelassenen Aufwandmengen liegen, den okonomischen und okologi
schen Forderungen Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang wurde den 
Nebenwirkungen von Herbiziden auf Kulturpflanzen, hier auf physiologische und 
morphologische Eigenschaften, und auf Bodenmikroorganismen weiter nachge
gangen. 

Fur Untersuchungen zur Biologie von Unkriiutem und Arbeiten an biologischen 
Nachweismethoden von Herbizidriidcstanden - die jeweils neben den physiko
chemischen Analysenmethoden durchgefi.ihrt werden, weil sie oft schneller oder 
sogar empfindlicher sind -, wurde der Unkrautgarten ausgebaut, so daB nun 
60 Arten, Varietiiten und Herkiinfte vermehrt wurden. Die Anzucht von physiolo
gischen Rassen, die sich in Versuchen als resistent erwiesen, wurde aufgenommen. 

1. Unkrautbiologie und -okologie

1.1. Untersuchungen zur Keimungsbiologie und -okologie von Unkrautern 

(Eggers, Th.) 

Zur Bestimmung des Einflusses der Strohverbrennung auf die Keimung von 
Unkrautsamen wurden lufttrockene Samen von Avena fatua (Flughafer), Agro
stemma githago (Komrade), Galium aparine (Kletten-Labkraut), Alopecurus myo-
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suroides (Acker,Fuchsschwanz), Anthemis arvensis (Acker,Hundskamille), Cen, 
taurea cyanus (Kornblume), Amaranthus retroflexus (Zuri.ickgebogener Fuchs, 
s,chwanz), Datura stramonium (Stechapfel), Lamium amplexicaule (Stengelum, 
fassende Taubnessel) u. a. fi.ir 1 min Temperaturen von 200, 250 und 300 C aus, 
gesetzt und im Gewachshaus ausgesat. 

Fi.ir alle genannten Arten ergibt sich, daB die Keimung nach Behandlung mit 
200 C im gleichen MaBe wie in der Kontrolle eintritt. 250 C lieBen die Samen der 
ersten 6 Arten noch keimen. Nach der 300 C,Behandlung haben nur Avena fatua, 
Agrostemma githago und Galium aparine noch ein1e 1de1r Kontrolle gleiche Kei, 
mung gezeigt. Wenn Spelzfri.ichte von Avena fatua den gleichen Temperaturen 
fi.ir langere Zeit (3 min) ausgesetzt wurden, keimten nur die mit 200 C behandel, 
ten in normalem Umfang. - Bei feuchten Samen scheint eine hchere Empfind, 
lichkeit vorzuliegen. 

Wenn auch bei diesen relativ niedrigen Temperaturen und kurzen Einwirkungs, 
zeiten schon eine betrachtliche Schadigung von Samen eintritt, muB der EinfluB 
des Strohbrennens auf die Diasporen von Samenunkrautern wegen der nur in 
sehr geringe Bodentiefe reichenden Warmewirkung einerseits und des Samen, 
vorrats im Boden andererseits als unerheblich erachtet werden. Die Reaktion 
erntefrischer Samen jedoch muB nicht mit der lufttrockener Samen i.iberein, 
stimmen, denn solche Samen zeigen eine je nach Art verschieden ausgepragte 
Keimruhe, die - wie bei Avena fatua bekannt - durch Abbrennen gebrochen 
werden kann. 

2. Verfahren d
0

er Unkrautbekampfung 

2.1. Abtriftschaden von Herbiziden in Raps (Maas, G.) 

Aufgrund von Praxisbeobachtungen angelegte Versuche mit Tribunil (70 °/o 
Methabenzthiazuron), Dosanex (80 °/o Metoxuron) und Trevespan (30,2 °/o Ioxy, 
nil) zeigten, daB Raps besonders auf Tribunil sehr empfindlich reagiert. 

Bei einem ,,Uberwehen" ab 2 kg/ha Tribunil muB mit Totalschaden gerechnet 
werden. Je nach Temperatur ergaben 0,2 bis 1,0 kg/ha eine Verringerung der 
Bestandesdichte um 30 °/o: Die Pflanzen verfarben sich, vom Blattrand beginnend, 
weiB und sterben s,chnell ab - ebenso wie eine mehr oder weniger groBe Anzahl 
Blatter der i.ibrigen Pflanzen. Die i.iberlebenden Pflanzen haben ein sehr unter, 
schiedliches SproBdicken, und SproBlangenwachstum. Der Ertrag ist stark redu, 
ziert. 

Auf Dosanex reagierten die Rapspflanzen ahnlich, jedoch nicht ganz so emp, 
findlich, wahrend Trevespan mit den entsprechend geringen Aufwandmengen 
nur Blattflecke bzw. Blattaufhellungen verursachte. 

2.2. Unkrautbekampfung in Gemiisekohl unter besonderer Beriicksichtigung der 

Sorptionskapazitat des Bodens (Maas, G.) 

Wahrend bei Semeron (25 °/o Desmetryn) ein Anstieg der organischen Substanz 
von 0,6 auf 14 °/o C eine 15fach hohere Aufwandmenge zur Erzielung des gleichen 
Herbizideffekts erfordert - die dazwischenliegenden Boden ordnen sich linear 
in diesen Bereich ein -, geni.igte bei Lasso (48 °/o Alachlor) und Ramrod (60 °/o 
Propachlor) die doppelte Menge. 
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Die Unkrautarten verhielten sich gegeniiber Semeron in Boden mit 0,6 und 
1,2 0/o C sehr unterschiedlich. Wahrend Senecio vulgaris (Gemeines Kreuzkraut) 
auf beiden Boden mit 1,2 kg/ha bekampft werden konnte wurden gegen Cheno

podium album (Weifler Gans·efuB) auf dem humusreichen Boden 1,5 kg/ha 
benotigt; die erhohte Aufwandmenge reichte gegen Capsella bursa-pastoris (Hir
tentaschel) jedoch nur auf dem humusarmeren Boden aus. - Demgegeniiber 
zeigten diese und 3 andere Unkrautarten in ihrem Verhalten gegeniiber Ramrod 
kaum Unterschiede. 

3. Herbizide und Boden

3.1. Unkrautwirkung, Ertrags- und Qualitatseinflufl von Bodenherbiziden auf 
sorptionsstarken Boden in Zuckerriibenkulturen nach standortgerechter 
Dosierung (Hansch, R.) 

Auf Boden mit iiberdurchschnittlich hohem Humus- bzw. Tongehalten (ea. 10 0/o 
der Gesamtriibenanbauflache in der Bundesrepublik Deutschland) ist eine befrie
digende Unkrautwirkung durch Vorauflaufbehandlung nur mit bestimmten Herbi
ziden und z. T. sehr hohen Aufwandmengen moglich. Die hohen Aufwandmengen, 
die mogliche Abbauverzogerung durch Adsorption, der Einsatz persistenter oder 
relativ warmbliitertoxischer Verbindungen machen ein Umbruch- bzw. Nachbau
problem oder eine Qualitatsminderung als Folge hoher Riickstande denkbar. 

Aus diesen Grunden wurden im Berichtsjahr Freilandversuche auf ahnlichen 
Boden wie im Vorjahre durchgefiihrt: 
Boden I (Vergleichsboden) h uS, 1,1 0/o C, 4,9 0/o Ton, 
Boden II (Podsol) h S, 2,8 0/o C, 0,6 0/o Ton, 
Boden III (Niedermoor) - H, 15,1 °/o C, 6,2 °/o Ton.

In Anlehnung an die Ergebnisse der Schalentests unter Gewachshausbedingungen 
wurden die Herbizide Wacker Murbetex O (15 0/o Medinoterb-ac etat, 30 0/o Pro
pham), Venzar (80 0/o Lenacil) und Gesatop 50 (50 0/o Simazin) wiederum in drei 
Dosierungsstufen ausgebracht. Die Trockenheit im Friihjahr fiihrte zu schlechten 
Wirkungsgraden, Wacker Murbetex O zeigte sich jedoch Venzar iiberlegen. Der 
schnelle Abbau von Medinoterb-ac etat im Boden II (RL50 = 11 Tage) fiihrte zu 
einer schlechten Dauerwirkung. 
Die Ertrags- und Qualitatsuntersuchungen an Zuckerriiben aus den vorjahrigen 
Freilandversuchen ergaben keine Minderung des Zuckerertrages bei richtiger 
Dosierung. 

3.2. Riickstande von Herbiziden im Boden und Zuckerriiben nach Applikation 
hoher Aufwandmengen auf sorptionsstarken Boden (Hansch, R.) 

Dern Riickstandsverhalten von Medinoterb wurde besondere Beachtung geschenkt, 
da diese Verbindung relativ warmbliiter- und phytotoxisch ist. Die gaschromato
graphische Riickstandsanalyse wurde verfeinert, so da.B die untere Nachweis
grenze mit 2 ppb angegeben werden kann. 
Unter Freilandbedingungen ergaben sich in den verschiedenen Boden folgende 
Abbauwerte fiir Medinoterb: 
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Boden I: RL50 
23 Tage, RL90 

43 Tage, RL99 80 Tage, 

Boden II: RL50 11 Tage, RL90 50 Tage, RL99 96 Tage, 

Boden III: RL50 45 Tage, RL90 90 Tage, RL99 133 Tage. 

Biotests mit den aus den vorjahrigen Freilandversuchen auf ahnlichen Boden 
entnommenen Bodenproben brachten keine Reduzierung der Trockenmassenpro
duktion bei Avena sativa L. und Sinapis alba L., so daB mit einer Schadigung 
der Nachfolgekultur nicht gerechnet werden kann. In Pflanzenproben (Rube und 
Blatt) aus den Versuchen 1973 und 1974 waren zum Erntezeitpunkt keine Medi
noterb-Ruckstande nach-weisbar. 

Simazin-Ruckstande in der obersten Bodenschicht (0-4 cm) wurden zum Ernte
zeitpunkt nur im Boden III in Hohe von 1,2 ppm gefunden. Analysen der Ruben
blatter aus Versuch auf Boden I ergaben 0,17, Boden II 0,06, Boden III 0,15 ppm 
Simazin. In der Rube konnten bei keinem Versuch Ruckstande nachgewiesen 
werden. 

3.3. Aufnahme und Abbau von Medinoterb in Zuckerriiben unter kontrollierten 
Bedingungen (Hansch, R.) 

Zur Klarung des Verhaltensyon Medinoterb in der Zuckerrube wurden 2 Monate 
alte Pflanzen in Nahrlosung mit 2 ppm Wirkstoff kultiviert. Durch gaschromato
graphische Bestimmung der Medinoterb-Gehalte von Wurzel, Rube, Stengel und 
Spreite zeigte sich, daB eine Aufnahme und ein Transport bis in das Blatt statt
finden und eine Metabolisierung in der Pflanze nur sehr langsam erfolgt. 

3.4. Modelluntersuchungen iiber das Verhalten von Medinoterb im Boden 

(Hansch, R.) 

Durch Aufstellen von Adsorptionsisothermen im wassrigen System la.flt sich das 
Adsorptionsverhalten eines Herbizids in Abhangigkeit vom jeweiligen Boden 
gut charakterisieren. In das Ergebnis geht die Gesamtadsorption eines Bodens 
ein, so daB iiber diese Methode die bodentypische Aufwandmenge abgeleitet 
werden kann. Adsorptionsisothermen aller bisher benutzten Boden wurden 
erstellt. Es zeigte sich, daB das im sauren Bereich vorliegende Molekul wesentlich 
starker adsorbiert wird als das Ion. 

Modellversuche uber die Einwaschung von Medinoterp mit Hilfe der Boden
Saulenchromatographie ergaben eine relativ starke Einwaschung. Demgegeniiber 
konnte unter Freilandbedingungen keine Einwaschung tiefer als 4 cm beobachtet 
werden. 

Abbauversuche unter kontrollierten Bedingungen verdeutlichen, daB die Adsorp
tion kein wesentHcher Faktor fur die Abbaugeschwindigkeit ist. Von iibergeord
netem EinfluB sind vielmehr die biologische Aktivitat, der Wassergehalt und die 
Temperatur des Bodens. 

3.5. Adsorption und Pflanzenverfiigbarkeit von Venzar (Niemann, P.) 

Die Adsorption von Venzar (80 0/o Lenacil) an Boden wurde mit dem fur Photo
synthesehemmer beschriebenen Keimblatt-est nach Truelove et al. untersucht. 
Mit dem Test !assen sich Konzentrationen bis zu 5 X 10• M odet 0,01 mg Lenacil 
nachweisen. Der Test basiert auf der unterschiedlichen Sinkgeschwindigkeit von 
Blattscheibchen in Herbizidlosung und Wasser im Licht. Er eignet sich nach 
eigenen Erfahrungen besonders fur Adsorptions- und EinwaschU:ngsstudien. 

H 42 



Die fi.ir Venzar ennittelten Adsorptionswerte nach Ausschiitteln der Boden mit 
Herbizidl6sung liegen hoher als die tatsachliche Pflanzenverfi.igbarkeit des 
Herbizids im Vegetationsversuch mit den gleichen Boden. Die Verfi.igbarkeit des 
im Boden adsorbierten Herbizids fi.ir die Pflanze im Bereich subletaler Konzen
trationen wird untersucht. 

3.6. Wirkung von Devrinol auf empfindliche und tolerante Arten (Niemann, P.) 

Devrinol (50 0/o Napropamid) hemmt bei einer empfindlichen (Hordeum vulgare) 
und bei einer toleranten Art (Pisum sativum) das Wurzelwachstum. Durch eine 
separate Stengel- bzw .. Wurzelbehandlung konnte fi.ir beide Arten nachgewiesen 
werden, daB allein die Herbizidkonzentration im Wurzelbereich fi.ir die Wirkung 
ausschlaggebend ist. Da der Wirkstoff im Boden vergleichsweise unbeweglich ist, 
kommt der Applikationstechnik fi.ir die Unkrautwirkung und fi.ir die Selektivitat 
eine entscheidende Bedeutung zu. 

Wurzeln, die nach temporarer Behandlung im Wachstum gehemmt sind, entwik
keln sich nach Ubertragung in herbizidfreie Nahrlosung ohne Schadsymptome 
weiter. 

3.7. Verhalten und Wirkung em1ger im Gemiisebau gebrauchlicher Triazine in 

sorptionsstarken Boden (Pestemer, W.) 

Im Gemiisebau zugelassene Triazin-Herbizide wurden in Modellstudien unter
sucht, um ihre Translokation, Adsorption und Abbau in verschiedenen Boden zu 
ermitteln. Ziel der Arbeiten ist es, die Ergebnisse auf Freilandverhaltnisse zu 
iibertragen. 

In die Untersuchungen wurden 4 Boden mit unterschiedlichem Kohlenstoff- und 
Tongehalt: 

Boden I: 0,6 0/o C, 1,0 0/o Ton 

Boden II: 1,4 0/o C, 47,8 0/o Ton 

und 5 Herbizide: 

Gesagard 50 (50 0/o Prometryn) 

Gesaprim (45 0/o Atrazin) 

Gesatop 50 (50 0/o Simazin) 

einbezogen. 

Boden III: 4,8 0/o C, 15,3 0/o Ton 

Boden IV: 14,0 0/o C, 3,4 0/o Ton 

Semeron 25 (25 0/o Desmetryn) 

Sencor (70 0/o Metribuzin) 

Die Translokation wurde nach einem von Gerber et al. entwickelten dickschicht
chromatographischen Verfahren ermittelt. Die Reihenfolge der Einwaschungstiefe 
war Metribuzin -+ Simazin -+ Atrazin -+ Desmetryn -+ Prometryn. Es konnte 
eine deutliche Relation zwischen Einwaschung und C-Gehalt bei den einzelnen 
Wirkstoffen festgestellt werden: Das Einwaschungsmaximum betrug im Boden I 
20 cm bei Metribuzin und 5 cm bei Prometryn; im Boden IV lagen die Werte 
bei 9 bzw. 3 cm. 

Durch Aufs1Jellung von Freundlich"schen Adsorptionsisothermen wurde das 
Sorptionsverhalten untersucht. Fiir Desmetryn z. B. wurden dabei folgende 
k-Werte (Konzentration des adsorbierten Herbizids im Gleichgewicht mit einer
1 ppm-Losung) ermittelt:
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Boden I = 3,8 µg AS/g Boden; Boden II = 4,6 µg/g; Boden III = 9,0 µg/g und 
Boden IV = 16,5 µg/g. Adsorption und Humusgehalt stehen in linearer Relation 
zueinander. Einwaschungstiefe und Adsorptionsstarke verhalten sich umgekehrt 
proportional untereinander. 

Die Abbauraten wurden im Prinzip nach dem im Merkblatt 36 der BBA be
schriebenen Verfahren ermittelt. Die Halbwertszeiten (RL50) betrugen z. B. fur 
Desmetryn 34 Tage im Boden I, 64 Tage im Boden II, 44 Tage im Boden III und 
48 Tage im Boden IV. 

3.8. Pflanzenverfiigbarkeit von Gemiise-Herbiziden in verschiedenen Boden 

(Pestemer, W.) 

Es wurden die in 3.7. beschriebenen Boden und Wirkstoffe in die Untersuchun
gen einbezogen. 

Die pflanzenverfugbaren Herbizidmengen wurden mit einem Biotest mit Lepi

dium sativum L. (Gartenkresse) ermittelt, bei dem die Boden nicht wie sonst 
ilblich auf glei,che Wasserkapazitat, sondern auf konstante Verfilgbarkeit an 
Wasser bei gleichen Bodenvolumina eingestellt wurden. 

Die ED50-Werte (median effective dose) aus den 4 Versuchsboden wurden mit 
den Werten aus bodenfreiem Substrat verglichen. Im Boden I lagen die ED50-

Werte zwischen 0,04 ppm (Metribuzin) und 0,39 ppm (Prometryn). im Boden II 
0,07 ppm (Metribuzin) und 0,54 ppm (Desmetryn). im Boden III 0,19 ppm (Metri
buzin) und 1,11 ppm (Desmetryn) und im Boden IV 0,37 ppm (Metribuzin) und 
2,75 ppm (Simazin). Die anderen Herbizide ordnen sich dazwischen ein. - Im 
bodenfreien Substrat betrugen die ED50-Werte fur Atrazin 0,01 ppm, Simazin 
0,02 ppm, Metribuzin 0,03 ppm, Desmetryn 0,05 ppm und Prometryn 0,19 ppm. 

Zur Erzielung gleicher Wirksamkeit sind in den einzelnen Boden in Abhangig
keit van der Adsorptionsstarke und der chemischen Struktur des jeweiligen 
Wirkstoffs die vielfachen Wirkstoffmengen gegenilber denen in bodenfreiem 
Substrat notwendig. Fiir die Pflanzenverfiigbarkeit der untersuchten Triazine ist 
eindeutig der C-Gehalt des Bodens bestimmend. 

3.9. Untersuchungen Uber die Einwaschung verschiedener Herbizidwirkstoffe in 

Standardboden (Pestemer, W.) 

Das Versickerungsverhalten eines Herbizids ist in dreierlei Hinsicht van Be
deutung: 1. besteht die Moglichkeit einer Grundwassergefahrdung, 2. ist bei 
Bodenherbiziden die Wirkung gegen Unkrauter van einem Wirkstoffdepot in 
der obersten Bodenschicht abhangig und 3. wird tief eingewaschener Wirkstoff 
aufgrund abnehmender mikrobieller Aktivitat im Boden langsamer abgebaut. 

Die Untersuchungen wurden nach dem Merkblatt 37 der BEA mit der jeweils 
hochsten Dosi-erung zugelassener Praparate und 200 mm simuliertem Niederschlag 
dur,chgefuhrt. Bei den Standardboden handelt es sich um drei Bodenarten, die 
bei der LUF A Speyer bezogen werden konnen. Die Boden wurden in Glassaulen 
((/) 5 cm, h 30 cm) eingefullt und auf volle Wasserkapazitat gebracht, bevor 
Herbizid und Wasser aufgebracht wurden. Das Sickerwasser wurde gaschromato
graphisch auf die entsprechenden Wirkstoffe untersucht. 

Im humosen Sandboden (org. C = 2,6 °/o) wurden van den Bodenherbiziden nur 
geringe oder nicht nachweisbate Mengen gefunden (z. B. Monuron 1,6 °/o; Diuron, 
Atrazin und Simazin n. n.). Bei der Gruppe der substituierten Benzonitrile wur-
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den von Bromoxynil-Ester 7,2 °/o und von Ioxynil-Salz O 0/o der Ausgangskonzen
tration wiedergefunden. Bei den substituierten Phenoxyfettsauren und Benzoe
sauren waren die hochsten Einwaschungsmengen feststellbar. So wurden z. B. 
50,1 °/o 2,4 DP-Salz und 62,8 0/o Amiben im Eluat analysiert. Bei den anderen 
Boden mit 1,1 bzw. 0,4 0/o org. C wurden entsprechend hohere Werle gefunden, 
wodurch sich der Humusgehalt als ein bestimmender Faktor fiir. das Sickerungs
verhalten von Herbiziden erweist. 

Die Ergebnisse konnen nkht direkt auf Freilandverhaltnisse ubertragen werden, 
sondern geben nur das relative Sickerungsverhalten der Wirkstoffe in verschie
denen Boden wieder. 

4. Nebenwirkungen von Herbiziden

4.1. Untersuchungen iiber die Populationsdynamik von Mikroorganismen des 

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

Auf sorptionsstarken Boden, die zu einer ausreichenden Herbizidwirkung eine 
erhohte Dosierung verlangen, wurde der HerbizideinfluB auf die Bodenmikro
flora untersucht. Um einen tieferen Einblick in ihre Beeinflu13barkeit zu gewinnen, 
wurden an zwei sorptionsstarken Boden, einem Ton- und einem Niedermoor
boden und einem humusarmen lehmigen Sandboden 5 Monate nach der Friih
jahrsapplikation von Wacker Murbetex O (30 0/o Propham, 15 0/o Medinoterb
acetat) und Venzar (80 0/o Lenacil) weitere mikrobiologische Analysen durchge
fiihrt. Bei allen 3 Boden war im Oberboden die Algenzahl durch Wacker Murbe
tex O gegeniiber der Kontrolle und Venzar erhoht, die Denitrifikation leicht ver
ringert. Der Zelluloseabbau war hingegen durch Venzar erhoht. Starke- und 
Harnstoffabbau und H2S-Bildung waren indessen durch die Behandlungen kaum 
beeinflufit. 

Erste Untersuchungen in einer weiteren Untersuchungsreihe zeigten 3 Monate 
nach der Herbizidanwendung keine Veranderung der pH-Werte des Bodens. Die 
einzelnen Mikroorganismengruppen verhielten sich wiederum nicht gleich. Gram
negative aerobe Bakterien sowie Pilze wurden in der oberen Schicht des Ton
bodens durch Wacker Murbetex O stimuliert, wii.hrend sporenbildende Bakterien 
und Aktinomyzeten verringert wurden. Der Zelluloseabbau war nach der An
wendung von Wacker Murbetex O im Herbst im Ton- und im Niedermoorboden 
etwa gleich der Kontrolle, wahrend er im Sandboden deutlkh verringert war. 
Wacker Murbetex O beeinflufite in keinem Boden die Ammonifikation, wahrend 
das statt Venzar verwendete Gesatop (50 0/o Simazin) im Niedermoorboden die
sen UmsetzungsprozeB deutlich verzogerte. 

4.2. Untersuchungen iiber die Populationsdynamik von Mikroorganismen des 

Bodens nach mehrjahriger Herbizidanwendung in Erdbeerkulturen 

(Malkomes, H.-P.) 

Da in der landwirtschaftlichen und giirtnerischen Praxis haufig dieselben Fliichen 
jahrelang mit Herbiziden behandelt werden, wurde versucht, in zwei Erdbeerver
suchen im Freiland auf lehmigem Sandboden die Nebenwirkung von Venzar 
(80 0/o Lenacil) bei mehrjahriger Applikation festzustellen. 

In einem zweijii.hrigen Versuch war der pH-Wert des Bodens gegenuber der Kon
trolle nicht verandert. 1 Monat nach der letzten Herbizidspritzung im Friihjahr 
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zeigte sich ein unterschiedliches Verhalten der einz,elnen M1kroorganismengrup
pen. Die Populationsdichte von Pilzen und Algen sowie aerober Bakterien, bei die
sen auch der Anteil der gram-negativen, war gleich der- Kontrolle, wahrend die 
Dichte der Anaerobier verringert und die der sporenbildenden Bakterien und 
Aktinomyzeten erhoht war. Starkeabbau, Nitrifikation und Ammonifikation wa
ren kaum beeinfluBt, wahrend die Denitrifikation verringert war. Der Zellulose
abbau war zunachst deutlich gegenuber der Kontrolle reduziert, glich sich jedoch 
im Laufe des Sommers der Kontrolle .an, um im Herbst erneut deutlich verringert 
zu sein. 

In einem zweiten einjahrigen Erdbeerversuch auf dem gleichen Boden zeigte sich 
eine ahnlkhe Wirkung des Herbizids auf die Bodenmikroflora. Allerdings traten 
beim Zellulcseabbau noch keine sa deutlichen Un.terschiede auf wie im alteren. 
Versuch. 

4.3. Uber c!en Einflufl von Herbiziden auf die Standfestigkeit von Getreide 

(Zander, J.) 

Eine erste Sichtung der rund 40 OOO MeBdaten von iiber 6 OOO Pflanzen aus Feld
und GefaBversuchen bestatigte, daB die Getreideherbizide die Ausbildung von 
Ankerwurzeln und damit auch die Standfestigkeit des Getreides je nach Wirkstoff 
mehr oder weniger stark beeinflussen konnen. Neben den Ankerwurzeln konnen 
noch weitere Parameter wie Halmlange, Ahrengewicht, Halmdurchmesser, An
zahl und Anordnung der Leitbiindel, Lignilizierung und Zellulosebildung EinfluB 
auf die Standfestigkeit nehmen. Daher wurden diese GroBen in die Untersuchun
gen einbezogen. 

Die aus dem GefiiBversuch stammenden Pflanzen (Sommerweizen 'Kolibri' und 
·opal') zeigten bei ApplikaUon eines Bodenherbizids uberwiegend einen etwas
geringeren Halmdurchmesser an den basalen Halmteilen als die Kontrolle. Bei
Anwendung eines Herbizids, welches vornehmlich uber das Blatt aufgenommen
wird, wurde dieser Effekt nicht beobachtet. Vielmehr fiihrte bier die normale
Aufwandmenge bei der einen Sorte zu einer Zunahme des Halmdurchmessers
gegenuber der Kontrolle. Bei den Standfestigkeitsmessungen zeichnete sich ab,
daB die zum Bruch des Halmes notwendige Kraft bei den Kontrollpflanzen groBer
ist als bei den behandelten. Auch bier und ebenso bei der Anzahl der Leitbiindel
zeigte sich ein Unterschied zwiscben beiden Sorten, der auch auf einen geneti
s,cben Aspekt bei der Frage .,Standfestigkeit und Herbizide" hinzudeuten scheint.
Da nicht zuletzt aucb der Boden ein Parameter fur die Standfestigkeit von Ge
treide ist, wird der mehrfaktorielle Versucb unter Einbeziehung bestimmter Bo
den, Sorten und Herbizide fortgesetzt.

Institut iiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen iiber Nebenwirkungen· der Pflanzenschutzmittel auf die

Biozonose

Parallel zu fruher durchgefiihrten Untersuchungen uber Herbizide wurden nun 
aucb Akarizide und Fungizide in ihrer Wirkung auf die Biozonoide von Kultur
land gepruft. 
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1.1. Einflufl einiger Akarizide und Fungizide auf die Fauna eines Kleefeldes 

(Stiiben, M.) 
Mit einigen Akariziden und Fungiziden, die in Laborversuchen mehr oder we
niger gut sterilisierend auf Insekten (Drosophila, Tineola) wirken, wurde in 
mehrjahrigem Feldversuch deren EinfluB auf die Populationsentwicklung eines 
Kleefeldes gepriift. Beim statistischen Vergleich der Mittel ergab sich auf Hy
menopteren und Dipteren gar keine Wirkung. Coleopteren, Heteropteren und 
Zikaden waren in zu geringer Anzahl vorhanden, um statistisch aussagekraftige 
Werte zu zeigen. Bei den Aphiden zeigte Fuclasin beim Vergleich der Varianzen 
bei 950/oiger statistischer Sicherh<eit eine geringe Abweidmng, die sich aber 
s,chon bei 990/oiger Sicherheit nicht mehr nachweisen lieB. Bei den Thysanopteren 
wirkte in zwei Jahren TMTD ahnlich. Im ganzen waren aber sonstige Umwelt
faktoren wie Witterung, Windrichtung, Nachbarkulturen u. a. for die Verteilung 
der verschiedenen Insektenordnungen ausschlaggebender als die gespritzten 
Mittel. 

2. Untersuchungen iiber Biologie und Bekampfung von Schadmollusken

2.1. Literaturauswertungen (Godan, D.) 
Wegen der standigen Nomenklaturanderungen, die nicht nur bei Insekten, son
dern auch bei den Mollusken Verwirrung stiften, gewinnen die sog. Vulgarnamen 
an Bedeutung, insbesondere fur den Praktiker im Pflanzenschutz. Es wurde daher 
eine Liste von common names von 85 Arten schadlicher Nackt- und Gehause
schnecken aufgestellt und zwar in danisch, deutsch, englisch, franzosisch, hollan
disch, italienisch, norwegisch, polnisch, russisch, schwedisch, spanisch und tsche
chisch. 

3. Erarbeitung umweltschonender Verfahren zur Bekampfung schadlicher
· Blattlaus-Arten

3.1. Uber Orientierung und Wanderverhalten von Getreideblattlausen 
(Kohn, E.-A. und Steffan, A. W.) 

Untersuchungen zum Randbefall ergaben sowohl eine groBere Konzentration von 
Individuen auf die Randzone als auch eine bevorzugte Landung von Gefliigelten 
in diesem Bereich. Eine signifikante Bevorzugung von Fangschalen der Farbe 
,,Gelb" vor sokhen der Farben ,,Blau" und ,,Griin" konnte allerdings nicht nach
gewiesen werden. (Ein durch .,Gelb" ausgeloster Landereflex wird bei vielen an
deren Arten for die Entstehung des Randbefalls verantwortlich gemacht.) Die Un
gefliigelten wiesen eine erhebliche Wanderungsaktivitat auf. Eine schnelle Ab
nahme der Befallsdichte kurz vor der Reife des Getreides konnte mit der Abwan
derung von Gefliigelten in Zusammenhang gebracht werden, ein wichtiger Ge
sichtspunkt fiir di·e Erarbeitung von Methoden zur Befallsprognose. 

3.2. Das Kopulationsverfahren von Getreideblattlausen als Voraussetzung zur 
Anwendung der Sterilpartner-Methode (Kohn, E.-A. und Steffan, A. W.) 

An einer an Roggenkeimlingen gehaltenen Zucht der groBen Getreidelaus (Sito

bion avenae) erwies sich, daB sowohl Mannchen als auch Weibchen mehrmals 
kopulationsfahig sind. Befunde spree.hen jedoch dafiir, daB die Pheromonabgabe 

H 47 



der Weibchen nach der ersten Kopulation aufhi:irt, so dafi im Freiland eine ein
malige Kopula wahrscheinlich ist. Dies ist eine gi.instige Voraussetzung fi.ir den 
von Steffan (1972) fi.ir Blattlause diskutierten Einsatz der sterilen Mannchen
Methode. 

3.3. Grundlagen der Insektizid-Resistenz bei Blattlausen 

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

Bei der lichtmikroskopischen Auswertung von Serienschnittpraparaten einer wei
teren Begiftungsreihe (E 605 forte 0,05 °/o, Fixierungsabstand 15 Minuten, Laufzeit 
1 Std.) zeigten sich im Vergiftungsablauf bei sensiblen und resistenten Gri.inen 
Pfirsi,chblattlausen die gleichen Befunde hinsichtlich des primaren Angriffspunk
tes von organischen Insektiziden wie in vorausgegangenen Untersuchungsreihen: 
Chromatolyse itn Bereich des Mitteldarmepithels, Pyknose der Neuronen des 
Cerebralganglions und Auflockerung der Endosymbionten und Myzetozyten. Die 
hierbei in allen Untersuchungsreihen aufgetretene groBe Uneinheitlichkeit der 
Befunde liefie sich zwar mit der zweifelsohne vorhandenen Heterogenitat inner
halb des nermaterials in bezug auf seine Insektizidempfindlichkeit erklaren, 
schlieBt aber auch Fehler in der histologischen Arbeitsmethode nicht aus und 
fordert somit noch weitere und genauere Untersudrnngen. 

3.4. Entwicklung eines Gerates zur Anlockung, Sterilisierung und Wiederfreilas
sung oder Abtotung von Geililgelten-Generationen sdladlicher Blattlaus
Arten (Steffan, A. W.) 

Es wurde ein Gerat konstruiert, das mit gelben Farbtafeln ausgestattet ist, welche 
fi.ir Blattlause einen iiberoptimalen Reiz darstellen. Die Gefli.igelten vieler Blatt
laus-Arten reagi1eren bei Ausbreitungs- oder Wirtswechselfli.igen auf diesen Farb
reiz, werden angelockt und durch Saugvorrichtungen von den gelben Anflug
tafeln in das Gerateinnere gebracht. Die Angehi:irigen parthenogoner Generatio
nen ki:innen hier durch Kontamination mit konzentrierten Giftstoffgaben restlos 
abgetotet werden; eine allmahliche Resistenzbildung der in anderen Bekampfungs
fallen i.iberlebenden Individuen wird · dadurch ausgeschlossen. Die Angehi:irigen 
sexuparer Generationen, die nach Wanderflug oder Wirtswechsel ungefli.igelte 
Sexualis- o o oder Sexualis-�� hervorbringen, sollen mit Chemosterilanti<en be
handelt werden. Histologische Untersuchungen zeigten, daB sowohl die Sperma
togenese als auch die Oogenese der Angehi:irigen der Sexualis-Oeneration bereits 
im Mutterleib der vorangehenden Generation, also in den Sexuparae (bzw. An
droparae und Gynoparae) ablauft. Die Behandlung dies'er Tiere mit Sterilantien 
darf deren Lebenstiichtigkeit nicht mindern, aber die Spermatogenese bzw. Ooge
nese in den in ihrem lnnern sich entwickelnden Embryonen der nachfolgenden 
Sexualis-Gell'eration wird unterbrochen. Nach Einwirkung der Chemosterilantien 
ki:innen sie das Gerat wieder verlassen und auf den nachfolgend angeflogenen 
Wirtspflanzen die bereits sterilen Sexualis-o o bzw. -�� hervorbringen. Diese 
vermi:igen mit den unbehandelten (nicht mit dem Gerat 'erfaBten) Artgenossen 
zu konkurrieren, mit den entsprechenden Ge&chlechtspartnern zu kopulieren und 
diese von der Fortpflanzung auszuschlieBen. 

3.5. Versuche zur Entwicklungsbeeinflussung und Fortpflanzungshemmung von 
Blattlausen durc:h Juvenilhormon-Analoga (Steffan, A. W.) 

Vorjahrige Untersuchungen zur Entwicklungsbeeinflussung von Blattlausen durch 
Juvenilhormon-Analoga wurden an der Schwarzen Bohnenlaus (Aphis fabae) 
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weitergefuhrt und auf die Pfirsichblattlaus (Myzodes persicae) ausgedehnt. Bei 
beiden Arten konnten durch Applikation 0,00250/oiger Losung zweier entwick
lungsstorender Substanzen verschiedener Zusammensetzung die im Tauchver
fahren kontaminierten Tiere derart beeinfluBt werden, daB sich unter ihren Nach
kommen zu etwa 25 °/o Intermediarmorphen (Tiere mit Fhigelstummeln, Nym
phen) befanden, wel,che sich nicht weiter zu -entwickeln und keine Nachkommen 
hervorzubringen vermochten. Bei hoherer Konzentration von 0,01 bis zu 0,06 °/o 
Losung entstand in der Nachfolge-Generation der so behandelten Tiere zu 95 °/o 
ungefliigelte Riesenlarven (Abb. 1), die vollig gebarunfahig waren. Die entspre
chenden Labor-Populationen wurden auf diese Weise eliminiert. 

Abb. 1: Population gebarunfahiger Riesenlarven von Aphis fabae. 

3.6. Untersuchungen zur Chemosterilisierung von Blattlausen 

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

Bei der Fortfiihrung der Versuche zur Fertilitatsminderung von parthenogeneti
schen Blattlausen der Art Aphis fabae konnte ermittelt werden, daB das 2. Lar
venstadium fur eine Behandlung geeigneter ist als das 3. oder 4. Die Prufung 
verschiedener als Chemosterilantien bekannter Aziridinderivate ergab, daJ3 Tepa 
und Metepa in den verwendeten Konzentrationen unwirksam sind, bzw. die Mor
talitat stark erhohten. Mit Thiotepa jedoch konnte bei 0,30/oiger Konzentration 
und 60 Minuten Kontaktzeit eine 930/oige Wirksamkeit erzielt werden. Diese 
Moglichkeit zur Kontaktsterilisation von parthenogenetischen Blattlausen ist fur 
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die Entwicklung umweltfreundlicher Beki:i.mpfungsverfahren eine entscheidende 
Voraussetzung. 

3.7. Untersuchungen zur Chemosterilisierung von Zikaden 

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

1-4 Tage alte Vollkerfe von Euscelis plebejus (Homoptera, Cicadina) wurden
fiir 1 Stunde auf Bohnenblatter gesetzt, die vorher 1 Stunde lang in einer 0,005-
0/oigen Losung von Thiotepa gestanden hatten. Dana,ch wurden sie paarweise auf
Bohnenbli:i.tter zur Eiablage gebracht, die wochentlich erneuert wurden. Die
schliipfenden Junglarven wurden gezi:i.hlt. Es ergab sich unter diesen Bedingun
gen eine Reduktion der Nachkommenschaft von ea. 33 °/o.

4. Versuche zur Diapause-Beeinflussung von Schadinsekten

4.1. Diapause-Beeinflussung des Kartoffelkafers durch Einwirkung verschiedener 

Lichtqualitaten (Stiiben, M.) 

Um zu priifen, wekhe Lampentypen fiir die Ausriistung des zukiinftigen lnsek
tariums am giinstigsten sind, wurden Kartoffelkafer bei Langtagsbedingungen 
unter verschiedenen Lampentypen gehalten (Warmtonrohren, HQL-Lampen und 
HQI-Lampen), um ihren Einflu.B auf die Verhinderung der Diapause des Kartof
felki:i.fers Leptinotarsa decemlineata zu priifen. 

5. Erprobung neuer Verfahren zur Mittelpriifung

5.1. Entwicklung eines Gerates zur Priiiung der Haftfestigkeit von Pulvern 

(Steffan, A. W.) 

Zur Ermittlung der Normal-Haftfestigkceit von pulverformigen Pflanzenschutz
mitteln wurde bisher eine Vorrichtung verwendet, wie sie in den ,,Richtlinien 
fiir die amtliche Priifung von Pflanzenschutzmitteln 2. - 1.8." beschrieben wird. 
Um vor allem die mit der individuellen Handhabung durch den Versuchsansteller 
bedingten Ungenauigkeiten auszuschlie.Ben, wurde ein Gerat entwickelt und zur 
Patenterteilung angemeldet. 

Institut fi.ir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen zur Biologie von Vorratsschadlingen

1.1. Untersuchungen iiber die Lockwirkung von Pheromonen auf Mannchen der 
Speichermotte (Ephestia elutella) in Getreidelagern (Wohlgemuth, R.) 

Die Kopulation der Motten erfolgt vorwiegend au.Berhalb des Lagergutes, so da.B 
die Chance besteht, die relativ fluglustigen Mannchen in Pheromon-Fallen zu 
lock.en. Ein geringer Befall kann so entdeckt und bei geniigend hohem Fangpro
zentsatz gegebenenfalls eine chemische Beki:i.mpfung hinausgeschoben werden. 
In zwei Getreidelagern wurde die Lockwirkung natiirlicher Pheromonextrakte 
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sowie die Hauptkomponente des Phycitiden-Pheromones (cis-9, trans-12-Tetra
decadi>enylacetat) untersucht. In ersten orientierenden Versuchen konnte bei 
beiden Substanzen eine starke Lockwirkung auf die Mannchen der Speichermotte 
unter Praxisbedingungen nachgewiesen werden. 

1.2. Untersuchungen Uber die Wirkung der Glasur auf den Schadlingsbefall bei 

gelagertem Reis (Wohlgemuth, R.) 

Gegen das Glasieren von Reis wurden in letzter Zeit Einwande erhoben, da hier
bei Talkum als technischer Hilfsstoff eingesetzt werden mufi. Talkum enthalt 
unvermeidlich einen geringen Gehalt an Asbestfasem, di<e im Verdauungstrakt 
cancerogen wirken konnten. Wenn auch fur diese Vermutung keine Beweise 
vorliegen, so war doch zu priifen, cb die Glasur die ihr nachgesagte Schutzwir
kung gegen den Befall von Reis <lurch Vorratsschadlinge besitzt. Zuchtversuche 
mit verschiedenen S.chadlingsarten auf Langkom- und Rundkomreis zeigten eine 
gii.nstige Wirkung der Glasur gegen den Befall durch Reismehlkaferarten (Tribo
Jium confusum und T. castaneum) und Getreideplattkafer (Oryzaephilus surina
mensis) sowie bei Langkomreis auch gegen die Getreidemotte (Sitotroga cerea
lella). Dagegen wurde in glasiertem Rundkornreis bei Kornkafer (Sitophilus gra
narius}, Reiskafer {S. oryzae) und Getreidekapuziner (Rhizopertha dominica) so
gar ein besseres Zuchtergebnis als bei unglasierter Ware erreicht. Bei anderen 
Schadlingen war keine Schutzwirkung der Glasur nachweisbar. Aufgrund dieser 
Ergebnisse haben sich die Mitglieder des Vereins Deutscher Reismii.hlen e. V. 
entschlossen, das Glasieren von Reis ab 1. 1. 1975 einzustellen. 

1.3. Untersudmngen zum Diapauseverhalten der Spekhermotte ( E p h e s t i a 
e I u t e 11 a) (Rafimann, W.) 

Die Speichermotte (Ephestia elutella) ist ein in Getreidelagem weitverbreiteter 
Schadling. Ihre Larven uberwintem in einem Ruhestadium (Diapause). in dem 
sie sehr niedrige Temperaturen uberdauem konnen. Um den Insektizideinsatz 
in Speich.em zu verringem, wird die Moglichkeit gepriift, die Diapausedauer und 
den Verpuppungszeitpunkt so zu verandem, dafi der Schlupf der Falter zu einer 
fur die Entwicklung der Nachzucht ungunstigen Jahreszeit erfolgt. Die abiotischen 
Faktoren, die die Diapause beeinflussen konnen, insbesondere Tageslichtlange, 
der Rhythmus ihrer A.nderung, die Lichtintensitat und die Temperatur, werden 
hierfiir untersucht. 

2. Untersudmngen zur Bekampfung von Vorratssdladlingen mit chemischen

Mitteln (Wohlgemuth, R.)

2.1. Groflversuche zur Bekampfung von Motten in Getreidelagern mit Dichlorvos 

Der giinstige Eindruck uber die Schutzwirkung von DDVP-abgebenden Strips ge
gen Mottenbefall in Getreidelagern konnte auch im zweiten Versuchsjahr besta
tigt werden. In zwei Lagem wurden an den ausgehangten Fliegenfangern um 
79 bzw. 54 °/o weniger Tiere als im Vorjahr gefangen; in zwei weiteren La.gem 
konnte iiberhaupt kein Befall mehr festgestellt werden. Bei diesem Ergebnis mufi 
man allerdings den im Sommer 1974 fur die Mottenentwicklung ungiinstigen Wit
terungsverlauf beriicksichtigen. 
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2.2. Untersuchungen zur Quarantanebegasung geschiitteter Expeller in Schuten 

gegen Khaprakafer ( T r o g o d e r m a g r a n a r i u m ) 

Untersuchungen zur Schutenbegasung geschiitteter Expeller gegen Khaprakafer
befall zeigten, daB mit Methylbromid zwar die seitlkhen und unteren Partien der 
Ladung entseucht werden konnen, das Gas aber praktisch nicht ins Innere der 
Ware eindringt. Kreislaufsysteme, bei denen das Gas durch perforierte Sanden 
in den Expeller geleitet wird, erwiesen sich fur die praktische Anwendung als zu 
kompliziert. Es wurde eine Kombinationsbegasung mit Methylbromid + Phos
phorwasserstoff entwickelt. Der Phosphorwasserstoff konnte offenbar ohne 
Schwierigkeiten in das Innere der Expellerladung eindringen, und bei den dort 
herrschenden Warentemperaturen reicht eine Einwirkungszeit von drei Tagen 
zur Abtotung der Khaprakaferlarven aus. 

Neben den aufgefuhrten Forschungsarbeiten wurden - auBer umfangreicher Be
ratertatigkeit- noch durchgefuhrt: 

1. Priifungen im Rahmen der amtlichen Mittelpriifung

1.1. Vier GroBversuche zur Priifung von Begasungsmitteln fur Getreide in Silo
zellen und auf Schiittboden. 

1.2. Ein GroBversuch zur Priifung von Spritzmitteln auf DDVP-Basis zur Behand
lung von Getreide in nichtbegasungsfahigen Silozellen. 

1.3. Zwei Priifungen von Verdunstungs- bzw. Einstaubemitteln zum Schutz la
gernder Vorratsdiinger. 

1.4. Zwei Priifungen von Textilschutzmitteln. 

2. Zwei mehrtagige Einfiihrungskurse mit Ubungen zur Bestimmung von Vor
ratsschadlingen (fiir Praktikanten aus Entwicklungslandern).

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut fiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

Im Rahmen der Diagnose von Pflanzenkrankheiten mit Verdacht auf eine Bak
terios,e oder Mykoplasmose wurden nahezu 60 Einsendungen bearbeitet. Davon 
entfielen 11 °/o auf Gemiisepflanzen, 30 °/o betrafen den Bereich der Zierpflanzen 
und allein 50 °/o galten den Obstkrankheiten und dem Nachweis des Erregers 
der Feuerbrandkrankheit. Der Rest betraf die taxonomische Uberpriifung von zu
g,esandten Bakterienkulturen. Die Forschungen zur Bekampfung der Feuerbrand
krankheit wurden verstarkt. Hierzu war ein wissens,chaftlicher Mitarbeiter fast 
3 Monate und technische Hilfskrafte iiber 1 Monat zur Durchfuhrung von Resi
stenzpriifungen und Aufbau von Versuchsanlagen im Befallsgebiet nach Husum 
abgeordnet. Diese Arbeiten werden in enger Zusammenarbeit mit dem Institut 
fur Obstkrankheiten und dem Arnt fur Land- und Wasserwirtschaft, Abt. Pflan
zenschutz, Husum, durchgefuhrt. 

Der Aufbau der Sammlung phytopathogener Bakterien wurde fortgesetzt, so daB 
zur Zeit 550 Bakterienstamme aus den 6 wichtigsten Gattungen vorhanden sind. 
Alle diese Stamme kcinnen jetzt im gefriergetrockneten Zustand abgegeben wer
den. 
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1. Er forschung spezieller Bak teriosen an verschiedenen Kulturpflanzen

1.1. Untersuchungen zur lttiologie der ,.Zementfaule" an Kohlsamentragern 

(Kohn, S., in Zusammenarbeit mit Leh, H.-D., vom Institut fur nichtparitare 
Pflanzenkrankheiten) 

Die ,,Zementfaule" der Kohlsamentrager verursacht in Norddeutschland ·erheb
liche Ertragseinbuflen im Kohlsamenanbau. Um die Pathogenitat und die Virulenz 
der bisher aus zementfaulen Kohlsamentragern gewonnenen Bakterienisolate, 
die sich im Labortest als viru1ent erwiesen hatten, unter Freilandbedingungen zu 
priifen, wurden im August 1973 in Berlin-Dahlem Kohlsamentrager mit den 
fraglichen Stammen infiziert. Die infizierten Kohlsamentrager wurden im Herbst 
herausgenommen und in Marne unter den gleic:hen Bedingungen eingelagert und 
wie die zur Samengewinnung bestimmten iiberwintert. Im Friihjahr 1974 wurden 
die infizierten Kohlsamentrager wieder in Berlin-Dahlem ausgepflanzt. Ein gro
Ber Teil von ihnen zeigte schon beim Auspflanzen Lasionen, die sich in den fol
genden 4 Wochen verstarkten und denen der spontan auftretenden ,,Zement
fau�e" glichen. Um Zufalligkeiten aussdialten zu konnen, sollen die Versuche in 
abgewandelter Form 1975 wiederholt werden. 

1.2. Untersuchungen zum unterschiedlichen Resistenzver halten verschiedener 
Kartofielsorten gegen Erwi n i a ca r o to v or a var. ca r o to v or a 
und var. a t  ros e pt i c a (Kohn, S.) 

Da die Auflauf- und Lagerkrankheiten der Kartoffeln, hervorgerufen durch Erwi

nia carotovora-Arten, im Kartoffelanabau, besonders in der Kartoffelvermehrung, 
groflere Seba.den hervorrufen, wurde versucht, ein Verfahren zu entwickeln, das 
es ermoglicht, die Knollen auf ihre unterscMedliche Resistenz gegen Naflfaule
erreger zu priifen. Hierbei konnte an 20 verschiedenen Sorten gezeigt werden, 
dafl Erwinia carotovora V'aJr. atroseptica auf Kartoffelknollenhalften keine La
sionen hervorzurufen vermag, obgleich die aus den KnoUen ausgestanzten Ge
webezylinder aller gepri.iften Sorten von den genannten Bakterien innerhalb von 
24 bis 48 Stunden zersetzt wurden. Die Schnittrichtung {quer oder langs zur Knol
lenachse) hatte keinen Einflufl auf die Reaktion des KartoHelknollengewebes auf 
die Infektion. Gleichzeitig war ein unterschiedliches Verhalten der 20 Sorten ge
gen Erwinia carotovora viar. carotovora festzustellen. 

1.3. Untersuchungen zum Resistenzver halten von Chinakohlarten gegen 

Erwi n i a ca r o to v or a var. ca r o to v or a (Kohn, S., in Zusammen
arbeit mit Criiger, G., vom Institut fur Gemiisekrankheiten) 

Der Chinakohlanbau hat in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jah
ren stark zugenommen. Leider werden die Kulturen zum Teil durch Bakterien
naflfaulen stark geschadigt. Es soll daher das in Frage kommende Sortiment an 
verschiedenen Stellen der Bundesrepublik auf seine sortenspezifische Anfallig
keit gepriift werden. Hierzu wurden 16 Sorten, u. a. in Berlin-Dahlem im Ge
wachshaus angezogen und ins Freiland ausgepflanzt. Ein Teil der Pflanzen 
wurde im Gewachshaus und ein anderer im Freiland mit Erwinia carotovora 
var. carotovora infiziert. Bei den im Gewachshaus verbliebenen Pflanzen traten 
deutlkhe Unterschiede in der Anfalligkeit auf. Im Freiland hingegen waren keine 
nennenswerten Naflfaulen zu beobachten. 
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1.4. Prilfung von Birnen- und Apfelsorten auf Resistenz gegen den Feuerbrand
Erreger (E rwi n i a am y I o v o r  a) (Zeller, W., in Zusammenarbeit mit 
Schmidle, A., vom Institut fiir Obstkrankheiten, und Meyer, J., vom Arnt fiir 
Land- und Wasserwirtschaft, Abt. Pflanzenschutz, Husum) 

Nachdem eine Ausrottung des Feuerbrandes s·eit seinem ersten Auftret•en 1971 
an der Westkuste Schleswig-Holsteins erfolglos blieb, wurden in diesem Jahr 
erste Untersuchungen zur Resistenz von einheimischen Birnen- und Apfelsorten 
im Befallsg,ebiet bei Husum aufgenommen, um Obstbauern und Baumschulen 
die Moglichkeit zu geben, ihr Sortiment fruhzeitig auf resistente Formen um
zustellen, bevor der Erreger weiter nach Suden vordringt. Je 6 Birnen- und 
Apfelsorten werden zur Zeit auf einer V,ersuchsanlage bei Husum getestet. Hier
bei zeigten die anfalligen Sorten 3 W ochen nach Infektion die typischen Feuer
brand-Symptome: Bei den Birnen schwarz und bei den Apfeln braun verfarbte, 
nekrotisiert•e Blatter und Triebe. Gegen Ende der Vegetationszeit war die In
fektion bei den Birnensorten fortgeschritten und hatte sich z. T. bis in den Haupt
stamm ausgebreitet. Bei den Apfeln war dagegen die Infektion zum Stehen ge
kommen, so dafi die allgemein aus der Literatur bekannte Tatsache, dafi Apfel 
weniger anfallig auf die Feuerbrand-Infektion reagieren, auch fur die einheimi
schen Sorten zutrifft. Die bisher gefundenen Ergebnisse sollen im niichsten Jahr 
nochmals uberpruft und die Untersuchungen auf weitere Sorten ausgedehnt 
werden, um gesicherte Aussagen uber die Feuerbrandresistenz des in Deutsch
land vorherrschenden Kernobstsortiments machen zu konnen. 

1.5. Prilfung verschiedener Ziergeholzarten und -sorten auf Feuerbrand-Resistenz 

(Zeller, W., in Zusammenarbeit mit M•eyer, J., vom Arnt fiir Land- und 
Wasserwirtschaft, Abt. Pflanzenschutz, Husum) 

Die Mehrzahl der in der Literatur bisher beschriebenen anfalligen Ziergeholz
arten und -sorten aus der Gruppe der Kernfruchtgewachse (ea. 60 Arten und 
Sorten) wurden -einer Prufung auf Feuerbrand-Anfalligkeit bzw. -Resistenz unter
zogen. Die Reaktion der Pflanzen wurde jeweils auf einem Versuchsfeld nach 
naturlichem Befall und auf einem anderen nach kiinstlicher Infektion verfolgt. 
Bei beiden Infektionsformen ergaben sich nahezu glei,chartige Ergebnisse hin
sichtlich des Befallsgrades bei den anfalligen Pflanzen wie auch im Auftreten 
resistenter Typen. Die vorliiufigen Ergebniss,e sind jedoch weiter auf ihre Aus
sagefahigkeit hin zu untersuchen, da die Reaktion der einzelnen Arten und 
Sorten stark von den jeweils vorherrschenden Umweltbedingungen abhiingig 
ist und sich somit bei Nachpriifung deutlichere Unterschiede in der Art:en- und 
Sortenanfalligkeit und Resistenz ergeben konnten. 

1.6. Prilfung von C o t o n e a s t e r - Samlingen auf Feuerbrand-Resistenz 

(Zeller, W., in Zusammenarbeit mit Peters, L., von der Bundesfornchungs
anstalt fiir gartenbaulich-e Pflanzenzuchtung Ahrensburg) 

Etwa 6 OOO Cotoneaster-Samlingre der am hiiufigsten in Deutschland vermehrten 
Cotoneaster-Sorten wurden in diesem Jahr auf einer Versuchsfliiche im Befalls
gebi<et auf Feuerbrand-Resistenz getestet. Dabei ergaben sich bereits 3 Wochen 
nach kunstlicher Infektion deutliche Unt:erschiede im Anfalligkeits- bzw. Re
sistenzgrad sowohl innerhalb als auch zwischen den Sorten. Die herausselektier
ten befallsfreien Typen sollen im niidlsten Jahr nochmals uberpriift werden, um 
bei eventuellem resistenten Verhalten zuchterisch weiter bearbeitet werden zu 
konnen. 
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1.7. Untersuchungen zur Dberlebensfahigkeit des Feuerbrand-Erregers 
(E rwi n i a a myl o v o r  a) an abgesagtem Holz (Zeller, W., in Zusam
menarbeit mit Meyer, J., vom Arnt fiir Land- und Wasserwirtschaft, Abt. 
Pflanzenschutz, Husum} 

Bei den in der Praxis durchgefiihrten Rodungsma.Bnahmen zur Bekampfung des 
Feuerbrandes stellt sich die Frage, ob infiziertes Pflanzenmaterial sofort durch 
Verbrennen vernichtet werden mu.B oder ob das gerodete Material als lnfektions
quelle nicht mehr beri.icksichtigt zu werden braucht. 

Es wurden zu diesem Zweck aus ·einer befallenen Crataegus-Hecke mehrere 
BuschteHe entnommen und im Freiland sowie unter trockenen Bedingungen 
ausgelegt. Na,ch verschiedenen Zeiten wurden Isolationen zum Nachweis des 
Erregers durchgefi.ihrt. Dabei konnte das Bakterium in beiden Fallen i.iber einen 
Zeitraum von Juni bis Ende Oktober standig nachgewiesen werden. Das Pflan
zenmaterial wird weiter gelagert und untersucht, um der Frage nach einer Uber
winterung des Erregers auf abgestorbenem Wirts-Pflanzenmaterial nachzugehen. 

l.8. Untersuchungen iiber den Einflull von Temperatur und Luftfeuchte auf die
Infektion von Ps e u d o  m o n  a s  s yr i n  g a e und P. m o r s  p r u n  o r  u m
bei Sauerkirschen (Zeller, W., in Zusammenarbeit mit Schmidle, A., vom 
Institut fi.ir Obstkrankheiten) 

In Fortsetzung der 1972 begonnenen Infektionsversuche mit dem Bakterienbrand 
der Sauerkirsche wurden im Fri.ihjahr dieses Jahres Pflanzen der anfalligen 
Sauerkirschensorte ,Heimanns Rubin' bei Temperaturen von 1, 3, 5 und 10° C 
in Klimakammern fiir 24 Stunden bei einer Feuchte von zunachst 98-99 0/o ge
halten. Anschlie.B,end wurde die Feuchte auf 70 0/o reduziert. Nach bis zu 5 Tagen 
Aufenthalt in den Kammern wurden die Pflanzen ins Gewachshaus gebracht, wo 
es zur Symptomausbildung kam. Die deutlichsten Symptome zeigten die bei 
5 und 10° C infizierten Pflanzen, wahrend bei 1 und 3° C nur sehr schwacher 
Befall festzustellen war. Die Ergebnisse deuten darauf hin, da.B die Infektion mit 
dem Bakterienbrand bereits bei sehr niedrigen Temperaturen erfolgen kann, 
zur Symptombildung jedoch Mindest-Temperaturen zwischen 5 und 10° C erfor
derlich sind. Die optimalen Temperaturen fi.ir di<e Ausbil:dung der Blattsymptome 
liegen zwischen 20 und 25° C. 

1.9. Eine unbekannte Bakteriose an Co r n  u s  ma s (Webb. L. E., in Zusammen
arbeit mit Paetzholdt, H., Arnt fi.ir Land- und Wasserwirtschaft, Abt. Pflanzen
schutz, Itzehoe) 

In verschiedenen Baumschulen im norddeutschen Raum ist mit unterschiedlicher 
Starke eine Bakteriose an Comus mas aufgetreten. Sie verursacht Blattflecke 
und Absterben der Jungtriebe. Das Auftreten der Symptome ist in manchen 
Fallen so stark, da.B eine Weiterzi.ichtung dieses Ziergeholzes in Frage gestellt 
wird. 

Die an den Blattern auftretenden Symptome ahneln denen, di•e an den Blattern 
verschiedener anderer Pflanzen durch Pseudomonas syringae hervorgerufen 
werden. Die Isolierung des Erregers zeigte jedoch, da.B, obwohl er in die Gattung 
Pseudomonas eingeordnet werden konnte, s•eine biochemi&chen Leistungen, z. B. 
Levan-Bildung, Abbau von Tartrat und Laktat, Hydrolyse von Arbutin und die 
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pektinolytische Aktivitat ihn von Pseudomonas syringae unterscheiden. Ein Ver
gleich dieses Bakteriums mit anderen Vertretern der Gattung Pseudomonas wird 
fortgesetzt. 

1.10. ldentiiizierung des Erregers der bakteriellen Na6iaule an Stiefmiitterchen 

und Verlaui der Krankheit (Webb, L. E., in Zusammenarbeit mit Rintelen, J., 
Bayerische Landesanstalt fiir Bodenkultur und Pflanzenbau, Abt. Pflanzen
schutz, Miinchen) 

Eine vermutliche Bakteriose, die seit Jahren einen groB·en Schaden an Stief
miitterchen-Bestanden, besonders in siiddeutschen Anzuchtbetrieben, verursacht, 
wurde untersucht. 
Aus �flanzen mit mehr oder weniger schwarze:r.. Flecken und Faulstellen konnte 
eine Pseudomonas-Art isoliert werden, deren biochemische Merkmale mit denen 
von Pseudomonas viridiflava iibereinstimmen. Infektionen mit Reinkulturen der 
Bakterien an gesund·en Stiefmiitterchen hatten nur nach Verletzung des pflanz
lichen Gewebes und Halten der infizierten Pflanzen bei hoher Luftfeuchtigkeit 
Erfolg. Unter diesen Bedingungen wurde ein_e NaBfaule hervorgerufen. 

Aus anderen Pflanzen, die die beschriebenen Symptome zeigten, konnte ein 
Pilz isoliert werden, der als Centrospora acerina identifiziert wurde. Ki.instliche 
Infektionen ergaben, daB der Pilz in das. Pflanzengewebe eindringen konnt:e, 
ohne daB eine vorherige Verletzung des Gewebes notig war. Die typischen 
schwarzen Flecke an Blattern und Stengeln wurden allein durch den Pilz hervor
gerufen. Es wird viermutet, daB Centrospora acerina eine Eingangspforte fiir das 
Bakterium schafft und beide Organismen eine bedeutende Rolle in dem Krank
heitsverlauf spielen. Weitere Untersuchungen werden zur Erhartung der Be
funde durchgefi.ihrt. 

2. Entwicklung neuer Methoden zur ldentifizierung und Klassifizierung

2.1. Entwicklung einer Iniektionsmethode zur Resistenzpriiiung von Obst- und 

Ziergeholzarten gegen den Feuerbrand-Erreger (Zeller, W.) 

Zur Resistenzpriifung gegen den Feuerbranderreger Erwinia amylovora wurden 
2 Infektionsmethoden auf ihre Wirksamkeit hin getestet: a) die Inokulation mit 
einer Injektionsspritze, b) Verspriihen des Inokulums unter Druck mit einer 
Spritzpistole. Hierfi.ir wurde eine Bakteriensuspension von ea. 108 Zellen/ml ver
wendet. Bei diesen Versuchen zeigte ·sich, daB der Infektionserfolg nach Inoku
lation mit der Injektionsspritze sowohl bei den Obst- als auch bei den Ziergehol
zen besser war. 

2.2. Auibau der Sammlung von phytopathogenen Bakterien im Rahmen der 

Deutschen Sammlung iiir Mikroorganismen (Webb. L. E.) 

Die Konservierung mittels Gefriertrocknung von etwa 400 bislang auf Agar 
gehaltenen Kulturen von phytopathogenen Bakterien wurde in diesem Jahr 
vollendet und die Uberlebensrate der Bakterien wahrend und nach der Gefrier
trocknung erfaBt. Es stellte sich heraus, daB nur wenige Bakterien-Kulturen die 
Gefriertrocknung ganzhch unbeschadet i.iberstehen. Die Uberlebensrate schwankt 
zwischen 1-100 0/o und war verschieden innerhalb einer Bakterienart. Die Auf
bewahrung bei Zimmertemperatur (15 bis 30° C) nach der Gefriertrocknung ge-
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wahrleistet nur eine Lebensdauer der Bakterien bis zu 3 Jahren. Vor Ablauf 
dieser Zi:it mi.issen die Bakterienkulturen neu kultiviert und wieder gefrier
getrodmet werden. Um die Lebensdauer zu erhohen, werden die gefriergetrock
neten Bakterien jetzt bei 2° C aufbewahrt. Sofortige Gefriertrocknung neuer Bak
terienisolate gewahrleistet auch den Erhalt der biochemischen Leistung. Dadurch 
konnten z. B. Isolate von Erwinia chrysanthemi und Pseudomonas viridiflava 

ihre verschiedenen biochemischen Merkmale beibehalten, die sie bei einer lan
geren Aufbewahrung auf Agar verloren batten. Im Jahr 1974 wurden 50 neue 
Isolate in die Sammlung aufgenommen und altere, abgeglittene Bakterienstamme 
durch neue ,ersetzt. 

2.3. Entwiddung eines Verfahrens zur Differenzierung von P s e u d o m o n a s 

s yr in g a e van Hall und P. m ors p r u n  o r  u m  (Webb, L. E., und 
Zeller, W.) 

Noch immer herrscht Unklarheit i.iber die systematische Stellung des in Deut&ch
land auftretenden Erregers des Bakterienbrandes am Kern- und Steinobst. Eine 
Uberpri.ihmg der biochemischen Leistungen verschiedener aus FHeder, Kern- und 
Steinobst isolierten Pseudomonas-Arten hat gezeigt, daB alle Isolate aus Flieder 
und mehrere aus Steinobst biochemische Merkmale besitzen, die mit denen von 
Garrett et al. fi.ir Pseudomonas syringae beschdebenen iibereinstimmen. Andere 
Isolate aus Kern- und Steinobst besaflen jedoch Merkmale, die sowohl fi.ir 
Pseudomonas syringae als auch fi.ir P. morsprunorum charakteristisch sind. Iso
late von P. syringae und P. morsprunorum engli&cher, Schweizer oder amerika
nischer Herkunft !assen sich an Hand ihrer biochemischen Leistungen unterschei
den, was bei den Isolaten deutscher Herkunft nicht der Fall ist. Dieses eigen
artige Phanomen wird schon von anderen Autoren erwahnt. Daher sollen weitere 
Tests zur Differenzierung der deutschen Isolate entwickelt werden. 

3. Nachweis und Erforschung pflanzlicher Mykoplasmen und ihrer Erreger

3.1. Gartnerisch nicht genutzte Pflanzen als Reservoir fiir mykoplasmaahnliche 

Organismen: PI a n t  a g o  co r o n  o p u s  (Marwitz, R. und Petzold, H.) 

Im Phloem vergilbungskranker Erdorchideen (Dactylorhiza majalis) aus dem 
Botanischen Garten Berlin-Dahlem lieflen sich elektronenmikroskopisch myko
plasmaahnliche Organismen feststellen. Am gleichen Standort dieser Erdorchi
deen fanden sich neben zahlreich,en symptomlosen Pflanz,en von Plan/ago coro

nopus (KrahenfuB-Wegerich) einige mit auffalliger Blattvergilbung. In Sieb
rohren dieser vergilbten Pflanzen waren reichlich mykoplasmaahnHche Organis
men von maximal 700 x 300 nm Gr6Be mit Hilfe des Elektronenmikroskopes 
nachzuweisen, die in gesunden Proben fehlten. Offenbar besteht ein epidemio
logischer Zusammenhang zwischen der Infektion beider Wirtspflanzen. Es wird 
versucht, die vermupichen Erreger der Vergilbung mit Cuscuta subinclusa und 
Cuscuta campestris auf ausdauernde Wirtspflanzen zu i.ibertragen. 

3.2. Elektronenmikroskopisch2 Untersuchungen am Leitgewebe von Birnen mit 

Adernvergilbung (Petzold, H., Marwitz, R. und Ozel, M., in Zusammenarbeit 
mit Kunze, L., vom Institut fi.ir Obstkrankheiten) 

Die Adernvergilbung der Birne mit weltweiter Verbreitung wurde fri.iher als 
Viruskrankheit angesehen, ohne daB der Nachweis eines Virus gelungen ist. 
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Symptome der Krankheit, die Ubertragbarkeit durch Pfropfung, die Moglichkeit 
der Eliminierung bei 36° C und die Unterdrudrnng der Symptome durch Oxyte
tracyclinhydrochlorid lassen dagegen eine Mykoplasma- oder Rickettsienatio
logie vermuten. Deshalb wurden Leitgewebeproben kranker und gesunder 
Baume der Sorten ,Alexander Lucas· und ,Gellerts· elektronenmikroskopisch 
untersucht. In den Blattstielen kranker wie gesunder Proben waren auffallige 
Verengung,en der Siebrohren festzustellen. Aber bisher fanden sich keine An
haltspunkte . fi.ir irgendwelche phytopathogenen Mikroorganismen oder Viren. 
Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

3.3. Untersuchungen zur Ubertragbarkeit des moglichen Erregers der Triebsucht 
des Apfels auf einen krautigen Wirt (Marwitz, R., Petzold, H. und Ozel, M.) 

Bisher wurden in triebsuchtkranken Apfelbaumen als moglidi.e Erreger dieser 
Krankheit mykoplasmaahnliche Organismen und neuerdings auch rickettsien
ahnliche Bakterien elektronenmikroskopis,ch nachgewiesen. Mit Hilfe von Cus
cuta subinclusa als Vektor gelang es, von 3 verschiedenen triebsuchtkranken 
Apfelbaumen der Sorte ,Golden Delicious· ein phytopathogenes Agens auf 
Catharanthus roseus ( = Vinca rosea) zu ubertragen, das auf den Blattern Adern
vergilbung, Chlorosen und Nekrosen hervorrief. Bei elektronenmikroskopischer 
Untersuchung des Phloems solcher infizierter Catharanthus-Pflanzen wurden 
mykoplasmaahnliche Organisrnen in den Siebrohren, nicht dagegen rickettsien
ahnliche Bakterien oder andere Krankheitserreger beobachtet. Durch diesen 
Nachweis erhalt die bereits vermutete Mykoplasmaatiologi,e der Triebsucht des 
Apfels eine neue Stutze. Versudi.e zur Ruckinfektion gesunder Apfelbaume 
werden zur Zeit durchgefi.ihrt. 

3.4. Elektronenmikroskopische Untersudmngen am Leitgewebe vergilbungs
kranker Weinreben (Marwitz, R., Petzold, H., in Zusammenarbeit mit 
Gartel, W. und Holz, B., vom lnstitut fi.ir Rebenkrankheiten) 

Die Vergilbungskrankheit der Weinrebe an Rhein, Mosel und Saar bedeutet 
stellenweis,e eine beachtliche Gefahrdung des Weinbaues. Wenngleich bisher 
der Erreger dieser Krankheit unbekannt geblieben ist, liegt bei der A.hnlichkeit 
mit der ,,Flavescence doree" die Vermutung einer Mykoplasmose nahe. Um
fangreiche transmissionselektronenmikroskopische Untersuchung,en am Leitge
webe kranker und gesunder Reben ergaben keinen Nachweis von Erregern, 
also auch von keinen mykoplasmaahnlichen -Organismen. Weg·en der Schwierig
keiten des Auffindens dieser Organismen in holzig,en Wirten, deren Quantitat 
jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen sein kann, werden die Untersu
chungen 197 5 noch ein letztes Mal wiederholt. 

3.5. Versuche zum fluoreszenzmikroskopis.chen Nachweis einer durch mykoplas-
maahnlichen Organismen verursachten Pflanzenkrankheit (Goszdziewski, M.) 

Zur Erleichterung des sonst nur mit dem Elektronenmikroskop durd1zufi.ihrenden 
Nachweises einer Mykoplasmaerkrankung wurde ein lichtmikroskopisches Nach
weisverfahren entwickelt, das gestattet, durch Farbung der Blattstiele mit Hilfe 
von Fast-Green oder Azur I im Fluoreszenzmikroskop unterschiedliche Fluores

zenzerscheinungen zu erhalten und das es ermoglicht, gesunde von kranken 
Pflanzen zu unterscheiden. Die Untersuchungen wurden durchgefi.ihrt an Catha
ranthus roseus, infiziert mit dem Erreger der Kleevergrunung und dem der Aster-
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vergilbung; Apfelbaumen der Sorte ,Berleps,ch' und ,Golden Delicious·, infiziert 
mit dem Erreger der Apfeltriebsucht; Callistephus chinensis, infiziert mit dem 
Erreger der Asternvergilbung und Pflanzen von Plantago coronmopus mit Ver
gilbungsersdJ.einungen. In allen Fallen konnten die lidJ.tmikroskopischen Be
funde durch den elektronenmikroskopischen Nachweis von Mykoplasmen in den 
Siebri:ihren der Blattstiele bestatigt werden. 

4. Rickettsienahnliche Bakterien als mogliche Erreger von Pflanz:mkrankheiten

4.1. Versuche zum elektronenmikroskopischen Erregernachweis in brennessel
blattri.gen Schwarzen Johannisbeeren (Petzold, H. und Marwitz, R., in Zu
sammenarbeit mit Krczal, H., vom Institut fi.ir Obstkrankheiten) 

Die Brennesselblattrigkeit der Schwarz,en J ohannisbeere (Atavismus, Reversion) 
zahlt zu den bedeutsamsten Krankheiten dieser Pflanze. Friiher wurde die Krank
heit als Virose angesehen, ohne daB es gelang, einen viri:isen Erreger festzustel
len. Sowjetische Autoren fanden erstmals elektronenmikroskopisch mykoplasma
ahnliche Organismen oder denen ahnliche Teilchen als vermutliche Erreger die
ser Krankheit. Unsere eigenen elektronenmikroskopischen Untersuchungen konn
ten diese Befunde vorerst nidJ.t bestatigen. Stattdessen fanden sich im Xylem und 
im Interzellularbereich der Leitbiindel in einigen Fallen rickettsienahnliche Bak
terien von etwa 1,6 x 0,3 µ Gri:iBe. In der Feinstruktur ahneln diese den Mikro
organismen, die neben mykoplasmaahnlichen Organismen in triebsuchtkranken 
A.pfeln oder allein in Kokospalmen mit Cadang-Cadang-Krankheit festgestellt
wurden. Die Rolle der rickettsienahnlichen Bakterien fi.ir die A.tiologie dieser
Krankheit kann erst durch weitere Untersuchungen geklart werden.

5. Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen zum Wirt-Parasit-Verhaltnis

und zur Feinstruktur der Oberflache pflanzlicher Schadorganismen

5.1. Versuche zum rasterelektronenmikroskopischen Nachweis mykoplasma

ahnlicher Organismen in der Wirtspflanze (Petzold, H., Marwitz, R. und 
Goszdziewski, M.) 

Die bisher einzige Nachweismethode von mykoplasmaahnlichen Organismen mit 
Hilfe des Transmissionselektronenmikroskopes setzt eine zeitraubende und auf
wendige Aufbereitung des Untersuchungsmaterials voraus. Letztere entfallen 
fi.ir das Rasterelektronenmikroskop, das obendrein raumliche Direktabbildungen 
von Objektoberflachen ermi:iglicht. Bisher war es mit dieser Methode nach vor
heriger Gefriertrocknung oder Critical point-Trocknung der Objekte nicht mog
lich, ,eindeutig mykoplasmaahnliche Organismen von anderen Zellinhalten oder 
Artefakten sidJ.er zu unterscheiden. Die UntersudJ.ungen werden fortgesetzt. 

5.2. Elektronenmikroskopische Untersuchungen zum Nachweis zytologischer und 

histologischer Veranderungen an mit mykoplasmaahnlichen Organismen be

fallenen Wirtspflanzen (Goszdziewski, M.) 

Die Untersuchungen haben zum Zi,el, die mi:iglichen Unterschiede im zytologisdJ.
elektronenmikroskopischen und histologischen Bereich zwischen gesunden und 
von Mykoplasmosen (MO) infizierten Pflanzen aufzuzeigen sowie die Ausbrei-
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tung der MO in der Pflanze festzustellen. Hierzu wurden Catharanthus roseus 
und Callistephus chinensis durch Pfropfung mit Asternvergilbung infizi-ert. Die 
erkrankten Pflanzen sowie die gesunden Kontrollpflanzen wurden von der SproB
bis zur Wurzelspitze in 10 Berekhe aufgeteilt. Aus diesen wurden dann Proben 
entnommen zur vergleichenden elektronenmikroskopischen Untersuchung. Trotz 
der augenfalligen Symptome in allen Bereichen der infizierten Pflanzen konnten 
bisher keine signifikanten Unterschiede zwisch,en den gesunden und den von 
MO infizierten Pflanzen gefunden werden. Die Untersuchungen iiber die Ver
breitung der MO zeigten, daB sie in allen Bereichen des Phloems von der SproB
bis zur Wurzelspitze zu finden sind. 

lnstitut iiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

1. Diagnose und Erforschung atiologisch unklarer oder neuer Pflanzenkrank

heiten mit Verdacht auf Mykosen

1.1. Welkekrankheit der Pferdebohne (Schneider, R., in Zusammenarbeit mit 
dem Pflanzenschutzamt Hamburg) 

Das als Erreger einer wirtschaftlich bedeutsamen Tracheomykose bei Pferde
bohnen nachgewiesene Fusarium stimmt mit keiner der bisher bekannten Arten 
iiberein. Der Pilz wurde als eine neue Art aufgefaBt und als F. intlexum be
schrieben. Reinkulturen dieses Welkeerregers bleiben unter Laborbedingungen 
steril, sind nur blaB gefarbt und bilden sehr iippig Chlamydosporen. Typische 
Konidien entstehen nur unter Einwirkung von langwelligem UV-Licht. Sie sind 
im Typ F. udum ahnlich. F. inflexum ist jedoch durch die insgesamt starker ge
kriimmten, oft nur schwach fuBzelligen Konidien sowie durch das Fehlen typi
scher Mikrokonidien eindeutig von F. udum verschi-eden. Im Verhalten in Rein
kultur erinnert es durch die geringe Neigung zur Sporulation und die intensive 
Chlamydosporenbildung an nicht sporodochienbildende Stamme der Sektion 
Elegans, die friiher als F. orthoceras bezeichnet wurden. Mi:iglicherweise hat in 
solchen Fallen, in denen F. orthoceras oder F. oxysporum f. ,sp. pisi Rasse 1 in 
der Literatur als Erreger einer Welkekrankheit an Vicia iaba angegeben wur
den, tatsachlich das hier als neue Art beschriebene Fusarium vorgelegen. 

Bei dem zunehmenden Anbau von Vicia faba ki:innte die von F. inflexum verur
sacMe Welkekrankheit erhi:ihte Bedeutung erlangen. 

1.2 . .l\tiologisch unklare Blattkrankheit der Tomate (Schneider, R., in Zusammen-
arbeit mit Criiger, G., vom Institut fiir Gemiis,ekrankheiten) 

Untersuchungen im Vorjahr hatten gezeigt, daB eine an Tomaten in Deuts,chland 
friiher noch nicht bekannte Blattkrankheit durch einen Pilz aus dem Formenkreis 
von Pleospora herbarum (Konidienstadium: Stemphylium botryosum) hervorge
rufen wird. Im Bereichtsjahr trat an Haustomaten i:irtlich verstarkter Befall auf, 
der angeblich zu deutlichen Ertragsminderungen fiihrte. 

Auf Pflanzenarten aus 9 Familien ausgedehnte Infektiorrsversuche mit dem hier 
vorliegenden an Tomate pathogenen Isolat waren nur an einigen Solanaceen 
erfolgreich, darunter Kartoffel, Capsium annuum und Solanum dulcamara. Be-
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richt,en aus England zufolge, wo inzwischen eine entsprechende Blattkrankheit 
an Tomaten gri:ifieren Schaden verursachte, sollen dort Tomatensorten unter
schiedlkh stark befallen werden. Die Priifung eines hiesigen Tomatensortiments 
ergab jedoch keine eindeutigen Unterschiede in der Anfalligkeit gegeniiber dem 
in Deutschland als Erreger aufgetretenen Stamm von St. botryosum. 

1.3 . ..i\tiologisch unklare Welkekrankheit bei Rettich (Gerlach, W., in Zusammen-
arbeit mit Leiber, E., vom Pflanzenschutzamt Frankfurt/Main) 

Umfangreiche Infektionsversuche unter Gewachshaus- und Freilandbedingungen 
an Rettich und Radies in verschiedenen Entwicklungsstadien erbrnchten den ein
deutigen Nachweis, dafi ein bestimmter Pathotyp von Fusarium oxysporum der 
Eneger der 1973 im Raum Frankfurt aufgetretenen vVelkekrankheit ist. Es han
delt sich dabei um den ersten derartigen Fall, der in Europa bisher festg·estellt 
wurde. 1974 trat die Krankheit in einem anderen Betrieb im Freiland auf. Bei 
weiterer Ausbreitung kann die Fusarium-Welkekrankheit zu einem emst,en 
Problem fiir den Rettich- und Radiesanbau werden. 

Bisher konnte der Erreger hier noch nicht an importiertem Saatgut nachgewie
sen werden; die Frage seiner Einschleppung mit Saatgut bleibt daher offen. 

1.4. Wurzel- und Knollenfaule bei Ca I a d  i um (Gerlach, W., in Zusammen-
arbeit mit Kiewnick, L., vom Pflanzensdmtzamt Bonn-Bad Godesberg) 

An Caladium, einer wertvoUen Blattpflanze, traten in umfangreichen Bestanden 
eines Spezialbetriebes im Rheinland beachtlkhe Ausfalle durch eine bis dahin 
noch nicht festgestellte Wurzel- und Knollenfaule ein. Zur Klarung der Atiologie 
auf breiter Basis untemommene Isolierungsversuche ergaben an mi:iglichen Er
regern derartiger Krankheitserscheinungen neben Art,en der Gattungen Rhizoc
tonia, Cylindrocarpon und Cylindrocladium vor allem Fusarien, iiberwiegend 
der Martiella-Gruppe. Infektionsversuche zur Ermittlung der Pathogenitat die
ser Pilze an verschiedenen Caladium-Typen sind eingeleibet. 

1.5. Bodenbiirtige Pilzkrankheiten an P h a  c e Ii a (Kri:iber, H., in Zusammen
arbeit mit Beckmann, E.-0., vom Institut fiir Nutzpflanzenforschung - Ge
miisebau - der Technischen Universitat Berlin) 

In fortgefiihrten Isolierungs- und Inf,ektionsversuchen wurden weitere boden
biirtige Pilze ermittelt, die an der als Griindiingungspflanze zunehmend an
g•ebauten Phacelia tanacetifolia Schaden hervorrufen und zur Vermehrung ge
langen. Die bisher als pathogen nachgewiesenen Pilze befallen Phacelia in allen 
Altersstadien. Zu empfidlichen Ausfallen im Bestand und zu starker Anreiche
rung der Erreger kam es aber nur im Keim- und Samlingsstadium der Pflanzen. 

1.6. Eine bisher unbekannte Faule an G er b e r a (Kri:iber, H., in Zusammen-
arbeit mit Plate, H.-P., vom Pflanz•enschutzamt Berlin) 

Frisch importierte Jungpflanzen von Gerbera zeigten in den vergangenen Jahren 
wiederholt eine Faule, die von der Wurzel auf alle oberirdischen Teile iiber
griff. Erkrankte Pflanzen gingen schliefilich zugrunde. Obwohl der wirtschaftliche 
Schaden bisher in Grenzen blieb, wird befiir,chtet, daB die Krankheit ein gri:i
Beres Ausmafi annehmen ki:inne. Bei Isolierungsversuchen war in krankem 

H 61 



Pflanzengewebe fast einheitlich Pythium irregulare nachzuweisen. In ersten In

fektionsversuchen rief dieser Pilz bislang aber nur eine auf die Wurzeln be
grenzte Faule hervor, die die Pflanzen wenig beeintrachtigte. Es bleibt zu kla
ren, ob zwischen dem isolierten Pythium und der volligen Faule von Gerbera
Jungpflanzen nicht doch ein ursachlicher Zusammenhang besteht. 

2. Fors.c:hungen iiber die Biologie und Taxonomie von Arlen phytopathologisch

wichtiger Pilzgattungen und iiber die von ihnen hervorgerufenen Pflanzen
krankheiten

2.1. Biologie und Taxonomie von Arten der Gattung Fu s a r i u m 

(Gerlach, W. und Nirenberg, H.) 

Im Berichtsjahr wurden weitere Isolate von einigen taxonomisch unklaren ader 
seltenen Fusarien gewonnen, di<e eine bessere Beurteilung der systematischen 
Stellung einzelner Arten ermoglichen. 

Die Forschungen iiber die morphalogische und bialagische Differenzierung in der 
Fusarium-Sektian Liseola wurden unter Einbeziehung weiterer wichtiger Isolate 

mit Infektionsv,ersuchen an Orchideen sowie Mais- und Reissamlingen varerst 
abgesd1lossen. Ihre Ergebnisse bestatigen, daB die in dieser Gruppe ermittelten, 
durch kanstante morphologische Merkmale abgrenzbaren Typen sich auch in 
ihren phytopathogenen Fahigkeiten unterscheiden. Auf Grund der auf breiter 
Basis erarbeiteten, iibereinstirnmenden Befunde erscheint eine weitergehende 
Aufgliederung der Sektion Liseola gerechtfertigt und infolgedessen die Auf
stellung einiger zusatzlicher Arten bzw. Varietaten notwendig. 

2.2. Biologie und Taxonomie von Arlen phytopathologisch wichtiger Pyknidien-

pilzgattung (Schneider, R.) 

Durch mehrfach wiederholte Infektionsversuche konnte Cercospora microsora 
als Erreg·er einer Rindenkrankheit an Linden nachgewiesen werden, die bisher 
alteren Literaturangaben zufolge falschlich mit dem Pyknidienpilz Pyrenochaeta 
pubescens in Verbindung gebracht warden war. Ein Vergleich der Original

kollektionen beider Pilze ergab, daB es sich bei dem von Rostrup 1899 als P.

pubescens bezeichneten Pilz hochstwahrscheinlich urn das Pseudostroma von 

C. microsora handelt. Auf Grund dieser Befunde erscheint es gerechtfertigt, die
Art P. pubescens einzuziehen.

2.3. Erforschung von P h y t o p h t h o r a - und P y t h i u m - Arten und von 

ihnen verursachte Pflanzenkrankheiten (Krober, H.) 

Die Uberlebensfahig�eit von Arten der beiden phytapathologisch wichtigen Gat
tungen irn Boden hat hinsichtlich des Auftretens und der Verbreitung der van 
ihnen verursachten Pflanzenkrankheiten maBgebliche Bedeutung. Die seit einigen 

Jahren laufenden Untersuchungen iiber die Umstande des Uberdauerns van Phy
tophthora-Arten wurden unter Gewachshaus- und Freilandbedingungen in be
lebten und entseuchten Boden fortgefiihrt. Die Ergebnisse weisen darauf hin, 
daB die Uberlebensfahigkeit grundsatzlich starker dur,ch die Temperaturverhalt
nisse als durch mikrobielle Einfliisse beeintrachtigt wird. Im einzelnen verhalten 
sich aber die verschiedenen Phytophthora-Arten sehr unterschiedlich. 
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2.4. Untersuchungen iiber P e r o n o s p o r a - und B r e m i a - Arten und von 
ihnen verursachte Pflanzenkrankheiten (Krober, H.) 

Die Erhaltung von obligaten Pilz.en aus der Familie der Peronosporaceen, iz. B. 
fur langfristige Untersuchungen, Rassenvergleiche, kontinuierliche Resistenzpri.i
fungen, ist in der Regel auflerordentlich aufwendig, da sokhe Pilz•e nur auf ihren 
lebenden Wirtspflanzen sich voll entwickeln und sporulieren konnen. Abhilfe 
hiervon konnte z. B. durch Lebenderhaltung der an sich nur kurzlebigen Sporen 
i.iber eine langere Zeitdauer in vitro •erreicht werden. Neben einer bereits in den 
vergangenen Jahren erprobten Methode, Sporen in trockener Ertle zu halten, 
wurde nunmehr bei mehreren Peronospora-Arten und Bremia lactucae unter
sucht, ob deren Sporen noch weniger aufwendig und sicherer in tiefg,efrorenem 
Zustand aufbewahrt werden konnen. Erste Versuche zeigten, daB die Keimfahig
keit aller unter verschiedenen Bedingungen eing,efrorenen Proben schon nach 
mehreren Wochen stark absinkt, ein geringer Prozentsatz an keimfahigen Sporen 
aber zunii,chst weiter erhalten bleibt. 

2.5. C o 11 e t o t r i c h um - Arten als Krankheitserreger an gartnerisch wichtigen 
Orchideen (Schulz, G.) 

Die nunmehr abgeschlossenen Untersuchungen ergaben, daB aus der Gattung 
Colletotrichum an gartnerisch kultivierten Orchideen in Deutschland bei weitem 
i.iberwiegend C. gloeosporioides vorkommt, vereinzelt auch C. crassipes. Als 
pathog,en konnten jedoch stets nur Isolate eines bestimmten Typs aus dem 
Formenkreis von C. gloeosporioides nachgewiesen werden, die ausschliefilkh 
von Orchideen stammten. Diese unterscheiden sich morphologisch und physiolo
gisch deutlich von anderen Stammen von C. gloeosporioides und sind offenbar 
streng auf Orchideen spezialisiert. Wiederholte lnfektionsversuche mit ihnen 
u. a. an Apfelfri.ichten, Eriken und Ficus verliefen stets erfolglos.

Vergleiche der pathogenen Colletotrichum-Sta.mme mit Diagnosen und verfi.ig
barnn Herbarproben, zeigten eine weitgehende Ubereinstimmung mit einigen 
bereits fri.iher an Orchideen besdiriebenen, spater jedoch durch v. Arx bei C. 
gloeosporioides einbezogene Arten. Auf Grund der in mehrjahrigen Untersuchun
gen an einem umfangreichen Material ermittelten Befunde wird vorgeschlagen, 
das an Orchideen pathogene Colletolrichum ki.inftig wieder als eigene, gegeni.iber 
C. gloeosporioides klar abgrenzbare Art anzusehen und aus Prioritatsgri.inden
dann als C. cine/um zu bezeichnen.

3. Forschungen zur Methodik der Isolierung, Kultur, Konservierung und
Differenzierung von phytopathogenen Pilzen

3.1. Untersuchungen iiber die Haltbarkeit phytopathogener Pilze in sterilen 
Erdsubstraten (Nirenberg, H.) 

Die langfristige Erprobung der Konservierbarkeit phytopathogener Pilze in ste
rilisierter Ertle ergab u. a. bisher, daB die hier gehaltenen, etwa 60 verschie
denen Vertreter der Gattung Fusarium wenigstens 3 Jahre bei Temperaturen 
von 6-8° C i.iberdauerten. Auch zahlreiche Arten anderer Gattungen der Moni
liales, Melanconiales und Sphaeropsidales haben unter den g1eichen Bedingungen 
diesen Zeitraum i.iberlebt. 
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4. Resistenzverhalten von Kulturpflanzen gegeniiber pilzlichen Krankheits

erregern

4.1. Untersudmngen iiber die Resistenz von RettidJ.- und Radiessorten 
gegeniiber Fu s a r i um - Welke (Gerlach, W.) 

Bei ersten Infektionsversuchen im Gewachshaus und im Freiland zum Nachweis, 
da13 Fusarium oxysporum f. sp. raphani ( = F. oxysporum f. sp. conglutinans Rasse 
2) der Erreger der 1973 erstmals in Deutschland festgestellten Welkekrankheit
an Rettich ist, zeichnete sich ein unterschiedliches Sortenverhalten ab. Di,e Ver
suche wurden daher an einem umfangreichen Sortiment fortgefiihrt, das ins
gesamt 22 hiesige Rettich- und Radiessorten umfa13te. Dabei traten gro13e Unter
schiede in der Anfalligkeit zu Tag•e; eine Radiessorte zeigte bishe:r in keinem
Versuch eindeutige Krankheitssymptome.

Im Berichtsjahr haben wiederum diagnostische Untersuchungen van eingesand
tem Pflanzenmaterial mit Verdacht auf Mykosen sowie die ldentifizierung zur 
B<estimmung iibersandter Pilzkulturen einen gro13en Teil der Forschungskapa
zitat des Instituts in Anspruch genommen. lnsgesamt wurden iiber 40 van Pflan
zenschutzamtern, Au13eninstituten der BBA und anderen Stellen iibermittelte 
Proben kranker Pflanzen diagnostiziert, etwa 200 Pilzisolate bestimmt und mehr 
als 300 Kulturen abgegeben. Die dem Institut im Rahmen der Deutschen Samm
lung van Mikroorganismen (DSM) angegliederte Arbeitsgruppe hat dabei ange
messen mitgewirkt. Die hier nunmehr verfiigbaren iiber 1 OOO definierten Rein
kulturen phytopathogener Pilze sind in dem -erstmals erstellten Gesamtkatalog 
der DSM enthalten .. 

Im Rahmen des Arbeitskreises Mykologie der Deutschen Phytomedizinischen 
Gesellschaft veranstaltete das Institut eine zweitagige Arbeitstagung zur Ein
fiihrung in die phytopathologisch wichtigen Pilzgattungen Phytophthora und Py

thium. Der Kreis der etwa 20 Teilnehmer setzte sich aus Fachref'.erenten der 
Pflanzenschutzamter, Mitarbeitern der Biologischen Bundesanstalt und einschla
giger Hochs,chulinstitute sowie der Industrie zusammen. 

Fiir das Bundessortenamt wurden 1974 insgesamt 16 Spinat-Ziichtungen auf Re
sistenz gegeniiber den Rassen A und B des Falschen Mehltaus gepriift. 

Institut fiir nichtparasitare Pilanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

1. Ernahrungsstorungen - Mangelkrankheiten

1.1. Untersuchungen iiber die Moglichkeit des Einsatzes ionenselektiver 
Elektroden bei der Nahrstofianalyse von Pflanzen zur Diagnose von 
Mangelkrankheiten (Schi:inhard, G. und Schenke, H.-D.) 

Bei der Diagnose von Eins·endungen auf nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 
kann es erforderlich sein, das Pflanzenmaterial auf verschiedene, evtl. im Mini
mum befindliche Elemente zu analysieren. Um derartige Analysen schneller 
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durchfiihren zu ki:innen, wurde die Einsatzmi:iglkhkeit der ionenselektiv,en Elek
troden gepriift. Es zeigte sich, daB besonders Chlorid und Nitrat mit ausreichen
der Genauigkeit in Roggen, Mais, Gras, Kopfsalat, WeiBkohl, Sellerie, Gurken, 
Apfel und Tomaten bestimmt werden ki:innen. 

1.2. Untersuchungen zur Bekampfung der Stippigkeit beim Apfel (Schi:inhard, G.) 

a) Spritzbehandlung

Gegen Stippigkeit wird in der Praxis mit Calciumsalzen gespritzt. Der Erfolg 
dieser Spritzungen ist sehr unterschiedlich, da Calciumsalze von den oberirdi
schen Organen der Pflanze nur schwer aufgenommen werden und die Aufnahme 
dariiber hinaus von V{itterung, Zeitpunkt und Anzahl der Spritzung,en abhangt. 
Da anorganische Nahrstoffe in Form organischer Komplexverbindungen haufig 
leichter von Pflanzen aufgenommen werden, wurden Spritzungen mit derartigen 
Komplexverbindungen an 54 Baumen .,Cox-Orange" durchgefiihrt und ihr Ein
fluB auf das Nahrstoffverhaltnis in Blattern und Fruchten sowie das Auftrnten 
der Stippigkeit untersucht. Die Spritzungen wurden durchgefiihrt mit Li:isungen 
der ADTA-Komplexe des Natriums, Eisens, Mangans, Zinks und Kupfers. 

b) Diingungsma6nahmen

In einem GefiiBversuch mit ,,James Grieve" auf den Unterlagen Malus IV, VII, 
IX und XI wurde der EinfluB der Calcium- bzw. Bordiingung auf die Nahrstoff
verhaltnisse in Blattern und Friichten sowie das Auftreten der Stippigkeit unter
sucht. 

c) Einflu6 der Unterlagen

Die in 6jahrigen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse der Abhangigkeit 
der Nahrstoffversorgung von .,James Grieve" auf den Unterlagen Malus IV, VII, 
IX und XI in Gefa.Ben sollen unter Freilandbedingungen vertieft werden. Dazu 
wurden auf dem Gelande der Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem 63 
Baume .,Cox Orange" auf den aktuellen Unterlagen M IX, EM 26 und MM 106 
gepflanzt. In den nachsten Jahren sollen durch DiingungsmaBnahmen, Anwen
dung von Herbiziden und unterschiedlicher Spritzbehandlung die Bedingungen 
erforscht werden, die eine wirksame Bekampfung der Stippigkeit gewahrleisten. 

1.3. Untersuchungen iiber den Einflu6 sehr hoher Spurennahrstoffgaben auf den 
Ertrag und den Spurennahrstoffgehalt in Boden und Pflanze (Kloke, A., in 
Zusammenarbeit mit Egels, W., Landwirts,chaftliche Untersuchungs- und For
schungsanstalt, Miinster/Westf.) 

Durch die jahrliche Diingung mit verschiedenen Spurennahrstoffen seit 1962 
wurde der Gehalt im Boden stark angehoben, wie aus nachfolgender Tabelle 
ersichtlich wird: 

Element Salz 

B 

kg Element/ Gesamtgehalt verfiigbarer 
ha/Jahr*) in ppm Gehalt in ppm 

0 
10 

n. b.

n. b.

0,18 

0,88 
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Co CoS04 • 7 H2o 0 5 n. b.
4 (8) 44 n. b.

Cu CuS04 • 5 H2o 0 13 10 
60 380 38 

Mn MnS04 2 H2o 0 220 63 
40 (80) 545 340 

Mo Na2Mo04 • 2 H2o 0 n. b. 0,27 
4 (8) n. b. 20,00 

Zn ZnS04 • 7 H20 0 63 n. b.
20 (100) 448 n. b.

') eingeklammerte Werte ,ab 1972 

Wesentliche Schaden traten durch di<ese jahrlich,en hohen Gaben an den an
gebauten Pflanzen bisher nicht auf. 

1.4. Untersuchungen iiber die Innenblaltnekrose bei Weiflkohl (Leh, H.-0., in 
Zusammenarbeit mit dem Arnt fiir Land- und Wasserwirtschaft, Abt. Pflanzen
schutz, Husum, und dem Institut fiir Gemiisekrankheiten der Biologischen 
Bundesanstalt, Fischenich) 

In den diesjahrigen Versuchen trat bei FriihweiBkohl (Spitzkohl) wiederum star
ker Befall durch Innenblattnekrose auf. Dabei waren an dem Standort mit der 
hochsten Befallsquote (Eesch/Holstein, mittl. Befall 43,5 °/o) praktisch keine Un
terschiede zwischen den verschiedenen Varianten festzustellen. In 2 Versuchen in 
Berlin-Dahl<em, (mittl. Befall 17,9 bzw. 8,8 °/o) nahm der Anteil kranker Pflanzen 
mit steigendem Angebot an Stickstoff zu (100 0/o N03-N > 50 0/o NH4 - N + 50 0/o 
N03-N), wobei gleichzeitig eine Parallelitat zwischen Kopfgr66e (Erntegewicht) 
und Befallsquote festzustellen war. Blattdiingung mit einem Versuchspraparat 
(Ca/Mg/N = 15/2/10) hatte keinen deutlichen Einflul3. - Im Versuch Fischenich 
lag die mittlere Befallsquote auf den Parzellen, die eine zusatzliche Calcium
diingung erhalten hatten, bei 2,5 0/o, auf den Parzellen ohne Ca-Diingung i. M. bei 
6,6 0/o. 

In einem weiteren Versuch in Eesch/Holstein mit spa.tern Weil3kohl (,Marner 
September") war der Befall wesentlich geringer als bei FriihweiBkohl (i. M. der 
verg1'eichbaren Parzellen 4,8 0/o); dabei lagen die Parzellen, auf denen ein N
Langzeitdiinger (Floranid) zur Anwendung gekommen war, mit 1,7 0/o deutlich 
unter dem Durchschnitt der iibrigen Parzellen mit gleicher N-Gabe als Kalk
ammonsalpeter (3,8-8,7 0/o). Eine zusatzliche Ca-Gabe verringerte die Befalls
quote nur unwesentlich. - Die Analysen des Erntegutes sind z. Z. noch nicht 
abgeschlossen. 

1.5. Untersuchungen Uber die Blattrandbraune (Randen) bei Kopfsalat 
(Leh, H.-0.) 

Die diesjahrigen Untersuchungen bestatigen, dal3 zwischen den verschiedenen 
Sorten erheblich€ Anfalligkeitsunterschiede gegen die Blattrandbraune vorhan-
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den sind, die mit dem Calciumgehalt eng korreliert waren: Die Sorte ,Ardito', 
die kaum von Symptomen betroffen war, besafi im Vergleich zu den iibrigen 
gepri.iften Sorten ('Blondine·, 'Liba', 'King', 'Primeur') betrachtlich hohere Ca-Ge
halte. 

Dari.iber hinaus wurde festgestellt, dafi die gepri.iften Sorten auch gegen Salat
faule (Halsfaule im fortgeschrittenen Stadium der Pflanzenentwicklung) unter
schiedliche Anfalligkeit zeigten: 'Ardito' < 'Liba' £>l 'Blondine' < 'King' < 'Pri
meur'. Die infizi,erten Pflanzen wiesen bei all en Sorten einen hoheren prozen
tualen Befall durch Blattrandbraune auf. Die entsprnchenden Analysen ergaben 
in den von Salatfaule betroffenen Pflanzen (im Vergleich zu gesunden Pflanzen 
der gleichen Sorte) um 20 bis 40 °/o niedrigere Ca-Gehalte. - Zur Aufklarung 
der kausalen Zusammen:hange sind weitere Untersuchungen erforderlich. 

2. Immissionsschaden an Pflanzen

2.1. Untersuchungen iiber den Einflufl von Kraftfahrzeugabgasen auf Pflanzen 

(Kloke, A. und Claussen, T.) 

Ziel der Untersuchungen war es, festzustellen, in welcher Weise Pflanzen auf 
Kraftfahrzeugabgase reagieren, wenn alle iibrigen Standortfaktoren, di-e das 
Pflanzenwachstum beeinflussen, optimal eingestellt sind. In •entsprechend durch
gefi.ihrten Begasungsversuchen wurde festgestellt, dafi unter den vorgelegenen 
Versuchsbedingungen und den gegebenen Berliner Klimaverhaltnissen Chloro
sen oder Nekrosen nicht auftreten, die Pflanzen aber mit einem allgemein 
schlechteren Wuchs auf die Begasung antworten. Blatter zeigen Nastien und 
nehmen auch am Tage Schlafstellung ein. Stark beeinflufit werden di<e generati
ven Pflanzenorgane: Verzogerung des Bliihbeginns, Verkiirzung der Brundauer, 
Abwurf von Bliitenknospen und vorzeitiger Abwurf von Bliitenblattern. Bis zu 
einem gewissen Grade kann dem Einflufi auf die generativen Organe durch •eine 
steigende Phosphatdiingung entgegengewirkt werden. 

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.) 

Die Untersudmngen wurden im Berichtsjahr mit Mohren, Buschbohnen, Tomaten, 
Weidelgras und Hafer als Versuchspflanzen und Quecksilber und Cadmium als 
Schadstoffe fortgesetzt. Mit steigenden Gaben (0, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 
250 ppm Cd bzw. Hg im Boden), bereits bei 10 ppm beginnend, sinkt der Ertrag 
bei allen gepriiften Pflanzen. Er erreichte bei Mohren und Buschbohnen schon 
bei 50 ppm Cd bzw. Hg den Wert Null, wahrend bei den iibrigen Pflanzen noch 
bei 250 ppm Cd bzw. Hg ein wenn auch geringer Ertrag erzielt wurde. Bisher 
vorlieg,ende Analys•endaten aus den Vegetationsversuchen des Jahres 1973 zei
gen, dafi mit steigendem Schwermetallgehalt im Boden auch der Gehalt in den 
Pflanzen ansteigt. 

2.3. Untersuchungen iiber den Einflu6 von Nahrstoffen auf die Aufnahme von 

Blei aus dem Boden (Leh, H.-0.) 

Die Analysen des Erntegutes (Mohren) aus einem Gefafiversuch ,ergaben, daB 
- ahnlich wie bei Erbsen, vgl. Jahresbericht 1973, S. P 66 - dmch steigendes
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Angebot an Phosphat die Pb-Aufnahme aus dem Boden vermindert wird; die 
Unterschiede in der Pb-Aufnahme in Abhangigkeit von der Applikationsform 
(PbCI2, PbS04) waren hei Mohren weniger stark ausgepragt als bei Erbsen. Die 
Wurzeln (Ruben) enthielten erheblich mehr Pb als die Blatter, wobei der weit
aus gr6J3ere Anteil in der Rinde lokalisiert war: In der PbCI2-Reihe betrug die 
Pb-Konzentration in der Rinde das 3,5- bis 5,2fache, in der PbS04-Reihe das 1,9-
bis 3,2fache des inner,en Teils der Ruben. 

An Hand eines weiteren GefaJ3versuches ergaben sich folgende Beziehungen 
zwischen dem Mineralstoffangebot und der Bleiaufnahme in die verzehrfahigen 
Teile von Kopfsalat: Bei sulfatbetonter Diingung war die Aufnahme von Pb we
s,entlich geringer als bei chlorid-/nitratbetonter Dungung. Durch steigendes An
gebot an Calcium (bzw. bei zunehmenden pH-Werten) nahm die Pb-Aufnahme 
betrachtlkh ab, wahrend ein zusatzliches Angebot an Phosphat in Verbindung 
mit sulfatischer Diingung die Pb-Aufnahme erhohte. Die Auswertung eines ent
sprechenden Vers.uches mit Knollensellerie ist noch nicht abgeschlossen. - Die 
Einfliisse der verschiedenen Nahrstoff- u. a. Bodenfaktoren auf die Pb-Aufnahme 
aus dem Boden bedurfen weiterer Untersuchungen. 

2.4. Schorfbildung bei Kartoffeln als Folge hoher Gaben von Kupfersulfat 
(Kloke, A., in Zusammenarbeit mit Kohn, S., vom Institut fur Bakteriologie) 

In einem Dauerdiingungsversuch mit hohen Gaben von Mikronahrstoffen werden 
im Freiland seit 1964 jahrlich 100 kg Cu/ha = 393 kg CuS04 • 5 H20/ha gediingt. 
Da Auswaschung und Entzug von Kupfer gering sind, liegt der Gesamt-Cu-Ge
halt des Bodens jetzt iiber 300 ppm. Neben einer Ertragsminderung bei Sellerie, 
Bus,chbohnen, Wei13kohl und Kartoffeln tritt bei Kartoffeln sehr starker Schorf
befall auf. Dieser Schorfbefall ist jedoch, wie entsprechende Untersuchungen 
zeigen, weder auf Actinomyces scabies noch auf Spongospora subterranea zu
ruckzufiihren. Er ist eine Folge des hohen Kupfergehalts im Boden und auJ3ert 
sich in einer RiJ3bildung und teilweisen Abhebung der aufleren Schichten der 
Kartoffelschale. Auf Boden, deren Cu-Gehalte durch jahrzehntelange Kupfer
spritzung oder haufige Dungung mit Miillkomposten oder Klarschlammen mit 
hohen Cu-Gehalten angehoben wurde, ist ein Auftreten moglich. 

2.5. Untersuchungen iiber Schaden an Straflenbaumen durch die Einwirkung von 

Auftausalz (Leh, H.-0. und Korff-Kruger, Annegret) 

Die Untersuchungen wurden insbesondere im Hinblick auf die Speicherung und 
Remobilisierung der phytotoxischen Salzkomponenten (Chlorid, Natrium) fort
gesetzt. Es kohnt:e bestatigt werden, daJ3 sowohl Chlorid als auch Natrium in 
betrachtlichem MaJ3e insbesondere im Zweigholz gespeichert und in der folgen
den Vegetationsperiode wieder mobilisiert werden. Detaillierte Untersuchungen 
uber die Konzentrationsanderungen von Chlorid und Natrium im Laufe der 
Vegetationsperiode ergaben ein unterschiedliches Verhalten der Schadstoffe in 
Kastanien und Linden, das zudem vom Grad der Schadigung abhangig war: Die 
Chloridgehalte der Blatter steigen im Laufe der Vegetationsperiode an; bei star
ker geschadigten Baumen errekhen sie ihr Maximum jedoch bereits wahrend 
der Sommermonate (bei Linden friiher als bei Kastanien) und sinken zum Ende 
der Veg,etationsperiode wieder ab. Die Cl-Gehalte im Zweigholz verhalten sich 
invers zu denen der Blatter. Natrium wird bei Kastanien erst beim Vorliegen 
einer starkeren Schadigung in gr6J3.erem Umfange aufgenommen, wahrend sich 
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Linden durch ein erheblich starker ausgepragtes Aufnahmevermogen fiir Na aus
zeichnen. Di,e Verlagerungsgeschwindigkeit des Na ist bei Linden in akro- und 
basipetaler Richtung geringer als bei Kastanien. - Die Ergebnisse beweisen, 
daB die Sekundarverlagerung von Chlorid und Natrium eine wesentlich gr6Bere 
Bedeutung fiir das Zustandekommen der Salzschaden bei StraBenbaumen hat als 
bisher angenommen wurde. 

2.6. Untersuchungen iiber Seba.den durch Erdgas und Auftausalz an Straflen-

baumen im Stadtgebiet von Braunschweig (Leh, H.-0.) 

Durch Untersuchung,en an Blatt-, Zweigholz- und Bodenproben wurde festgestellt, 
daB die im Braunschweiger Stadtgebiet aufgetretenen Schaden an StraBenbaumen 
z. T. auf die Einwirkung von Auftausalz zuriickzufiihren sind, z. T. die Falge der
Einwirkung von Erdgas (Methan), das aus undichten Gasleitungen austritt, auf
den Boden darstellen. In vielen Fallen treffen beide Ursachen als Schadfaktoren
zusammen. Es konnte gezeigt werden, daB die Mineralstoffgehalte in Blattern
und Zweigholz (bisher untersucht: N, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, Mn, Fe) je nach der
Schadenursache z. T. in erheblichem MaBe in unterschiedlicher Weise beeinfluflt
werden; z. B. sinken die Gehalte an Kalium und Calcium beim Vorliegen von
Erdgas(folge)schaden stark ab, wahrend sie unter den Bedingungen ,eines Salz
schadens eine zunehmende Tendenz aufweisen. Das Vorliegen eines Salzscha
dens ist stets durch hohe Chloridgehalte charakterisiert, wahrend die Gehalte
an Natrium nicht nur bei ,einem Salz-, sondern auch bei einem Erdgas(folge)scha
den ansteigende Tendenz aufweisen.

3. W echselbeziehungen zwischen Behandlungs- und Diingungsmaflnahmen und 

parasitaren Pflanzenkrankheiten

3.1. Der Einilufl von Unterlage und Calciumdiingung bei ,,James Grieve" auf das 

Auftreten von Phytophthora cactorum (Schonhard, G., in Zusammenarbeit 
mit Korber, H., vom Instiut fur Mykologie) 

Durch Phytophthora cactorum werden jahrlich erhebliche Ausfalle an Apfel
baumen beobachtet. Es soll deshalb geklart werden, ob einzelne Unterlagen (M 
IV, VII, IX und XI) und steigende Calciumgaben den Befall durch Phytophthora 

cactorum mindern konnen. Die Testung wird an abgeschnittenen Zweigen mit 
einer speziellen Infektionstechnik durchgefiihrt. 

3.2. Untersuchungen iiber den Einilufl der Stickstoffdiingung auf die Resistenz 

von Mais gegen parasitare Pflanzenkrankheiten und Scb.adlinge (Kloke, A., 
in Zusammenarbeit mit Kruger, W., Institut fur Getr,eide-, Olfrucht- und 
Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg) 

Der Monokulturversuch mit Mais (4. Versuchsjahr) mit 10 Versuchsgliedern in 
jeweils 4facher Wiederholung (Parzellengr6Be = 37- m2) bestatigte 197-4 die Be
obachtung, daB die Wurzelfaule durch Anwendung von Kalkstickstoff als N
Diinger (80 kg N/ha) reduziert wird. Die Befallsminderung ist um so gr6Ber, je 
spater die Dungung von Kalkstickstoff erfolgt. Der Befall mit Stengelfaule war 
gering und zeigte keine signifikante Beeinflussung durch die zu verschiedenen 
Zeiten g,egebenen verschiedenen N-Formen. 
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Neben den aufg·efi.ihrten Forschungsarbeiten wurden die Untersuchungen iiber 
den Einflufl anderer Nahrstoffe auf Bormangel bei Kohlriiben und Sellerie fort
gesetzt. Untersuchungen iiber Molybdan- und Magnesiummangel an Euphorbia 
pulcherrima wurden eingeleitet. Die Diagnose von eingesandtem Pflanzenmate
rial auf nichtparasitare Pflanzenkrankheiten erfolgte zum Teil mit Hilfe der 
chemischen Pflanzen- und Bodenanalyse in iiblicher Weise. 

Institut fiir Biochemie in Braunschweig 

i. Radiochemische Bestimmung von Phosphodiesterase (Lerch, B.)

Eine Reihe von Nucleotidestern wurde dargestellt und die Geschwindigkeit ihrer 
Hydrolyse durch Phosphodiesterase aus Zuckerriibenblattern untersucht. Das auf 
Grund seiner guten Spaltbarkeit und der Extrahierbarkeit des veresterten Phe
nols in organische Losungsmittel am besten geeignete Substrat war Desoxythy
midin-5'-phosphorsaure-2-methyl-4-nitrophenylester. Diese Verbindung wurde 
deshalb mit tritiiertem und durch praparative Diinnschichtchromatographie ge
reinigtem 2-Methyl-4-nitrophenol synthetisiert. 

2. Phosphodiesterase aus Weizenblattern (Wolf, G., vom Institut fi.ir Pflanzen-
pathologie der Universitat Gottingen, in Zusammenarbeit mit Lerch, B.)

Aus der tetraploiden Weizenart Triticum durum, die nur eines der drei Phos

phodiesteraseisoenzyme des hexaploiden Kulturweizens enthalt, wurde die Phos
phodiesterase nach einem vereinfochten Verfahren isoliert. Hiermit wird sie 
schon nach zwei praparativen Elektrophoresen in Polyacrylamidgel, von denen 
die zweite in Gel mit einem Konzentrationsgradienten ausgefi.ihrt wird, als reines 
Protein erhalten. 

Durch spezifische Anfarbung nach der Gelelektrophorese mit selbst synthetisiertem 
Desoxythymidin-3'-phosphorsaure-1-naphthylester konnte nachgewiesen werden, 
dafl die Phosphodiesterase aus T. durum, die bei pH 9,0 5'-Nucleotidester zu 
5'-Nucleotiden hydrolysiert, bei pH 6,5 auch 3'-Nucleotidester zu 3'-Nucleotiden 
spaltet. Sie ist damit das erste bekannte Enzym mit zwei Phosphodiester9-seak
tivitaten verschiedener Spezifitat im gleichen Molekiil. Das Vorhandensein von 
zwei aktiven Zentren wird auch durch die unterschiedlkhe Hitzestabilitat der 
beiden enzymatischen Aktivitaten wahrscheinlich gemacht. 

3. 1st die Verteilung der unspezifisch farbbaren Proteine, Esterasen und

Peroxidasen in der Kartoffelknolle ein Ausdruck fiir Nematoden-Resistenz?

(Loeschcke, V.)

Bei 27- Nematoden-resistenten deutschen Kartoffelsorten wurde im Vergleich zu 
nichtresistenten Sorten gepriift, ob sich eine Korrelation zwischen der Resistenz 
und den elektrophoretischen Spektren der Proteine sowie der Isoenzym-Muster 
von Esterasen und Peroxidasen herstellen la.flt. Dies war mit Knollen-Preflsaft 
in keinem Fall gegeben, so dafl es nkht moglich ist, mit diesem Analysenver
fahren dem Ziichter eine Schnellmethode zur Selektion in die Hand zu g•eben. 
Moglicherweise ist die Situation bei Untersuchung der Wurzel (Befallsort) infolge 
der Organspezifitat giinstiger. 
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4. Prilfung der breiten Anwendbarkeit von gelelektrophoretiscben Sortenidentifi

zierungen (Loeschcke, V. und Stegemann, H., in Zusammenarbeit mit J. Legler,
Landwirtschaftliche Untersuchungsanstalt, Hameln und A. Graveland, TNO,
Wageningen, Niederlande)

Die von uns gefundene Unabhangigkeit der Protein- und Esterase-Spektren der 
Knolle von Standort und Wachstumsbedingungen der Kartoffel wurde in iiber 
hundert Fallen von auswartigen lnstituten, insbesondere von der Landwirt
schaftskammer Hannover, gepriift. Es stellte sich heraus, daB man bei fast allen 
Untersuchungen mit dem Proteinspektrum allein auskommt, in Grenzfallen wur
den die Esterasen herangezogen und unsere Befunde bestatigt. Es ergab skh bis
her keine Begrenzung der Methode, auch bei den Friihkartoffeln von Importen 
aus dem Mittelmeerraum nicht, die bei zu· friiher Ernte wegen des noch nicht ganz 
abgebauten Anteils des ,,Unreife"-Proteins eine kleine Abweichung zeigen konn
ten. PflanzenschutzmaBnahmen hatten keinen EinfluB. 

5. Arbeiten an dem Bestimmungsschlilssel europaischer Kartoffelsorten auf der

Grundlage der Gel-Elektrophoresen (Stegemann, H. und Loeschcke, V., in Zu
sammenarbeit mit den Sortenamtern von 19 Staaten)

Die Herstellung der Pherogramme von Proteinen und Esterasen aus dem PreB
saft von Kartoffelknollen wurde im wesentlichen abg·eschlossen. Das Programm 
wurde auf die neuen Sorten der Lander-Richtsortimente fur 1974 erweitert und 
auch die Ts,chechoslowakei, Danemark, Norwegen, Spanien, Polen und Ungarn 
beriicksichtigt. Die Sorte MARITT A dient in allen Fallen als Referenzsorte. 

Zur Abrundung des Werkes wurden die verfugbaren Daten uber Eltern, ·wnd
art-Anteile, Resist,enz gegeniiber Viren (Y, A, S/M, X, X [Erstling], Blattroll), Pilz
krankheiten (Scharf, Krebs, Knollen/Kraut-Faule), Nematoden und der Eis•en
fleckigkeit aufgenommen, um spater eine Auswertung einer denkbaren Korre
lation von biochemischen mit phytopathologischen Parametern zu erleichtern. 
Eine tabellarische alphabetische Zusammenst•ellung aller zugelassenen europai
schen Sorten gibt einen schnellen Uberblick, in welchen Landern die betreffende 
Sorte zugelassen und unter welchem Spektrens,chliissel sie zu finden ist. 

6. Untersuchung gesunder und kranker Kartoffelknollen aus dem Iran

(Loeschcke, V. und Stegemann, H., in Zusammenarbeit mit Bode, 0., vom Insti
tut fur Landwirtschaftliche Virusforschung, Braunschweig)

Aus 4 verschiedenen Provinzen wurden Kartoffelknollien mit unterschiedlicher 
Bezeichnung gesammelt. An 47 Proben mit z. T. unbekannten Infekten sollte 
festgestellt werden, ob die einzelnen Proben selbstandige Sorten sind oder die 
gleiche Sorte unter mehreren Namen erscheint.-Es ergab sich, daB auf Grund der 
elektrophoretischen Protein- und Enzymspektren nur 8 ,,Sorten" iibrigbleiben, 
obwohl im Laufe der Jahrzehnte mehr lokale Sortennamen aufgetaucht sind. Die 
Bereinigung dieser Sortennamen war wiinschenswert, weil dadurch die Interpre
tation von Sorteneigenschaften, besonders die des phytopathologischen Verhal
tens, erleichtert wird und der Grundstock fur eine nationale Sortenliste gelegt ist. 

7. Immunologische Verwandtschaft und Antigenitat von Kartoffelproteinen

(Stegemann, H. und Francksen, H., in Zusammenarbeit mit Koenig, R., vom
Institut fur Virusserologie, Braunschweig)

Die Untersuchungen wurden nach der 2-dimensionalen Immuneliektrophorese 
na,ch Ressler, Clarke, Freeman und Laurell vorgenommen. Durch die Entwicklung 
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einiger Zusatzteile war die Ausfiihrung dieser Methode in unserer Apparatur zur 
vertikalen Elektrophorese serienma.Big moglich. 

Die Isolierung des ,,Unreife"-Proteins der Sorte GRATA mit Hilfe der papara
tiven eluierenden Elektrophorese im PAA-Gel war in ausreichender Menge ge
lungen, so daB dagegen ein spezifisches Antiserum (Kaninchen) gewonnen wer
den konnte. Hiermit gelang der Nachweis, daB das ,,Unreife"-Protein aus ver
schiedenen Sorten serologisch verwandt ist, und daB es in der reifen Knolle nicht 
mehr zu entdecken ist. Zur Untersuchung der Proteine aus reifen Knollen ande
rer Sorten stand bis jetzt nur ·ein polyvalentes Voran-Antiserum (Kaninchen) zur 
Verfugung. Die in der Polyacrylamid-Elektrophorese schnell wandernden Pro
teine mit pl-Werten um pH 5, deren Muster sehr sortenspezifisch und vielfaltig 
sind, sind a) untereinander und b) von Sorte zu Sorte verwandt und von relativ 
hoher Antigenitat. Der Molekiilbau dieser Gruppe ist demnach sehr ahnlich, so
weit es die antigenen Eigenschaften betrifft. 

8. Keimhemmungsmittel bei der Kartoifel und die Beeinilussung einiger
Isozymmuster im Vergleich zu der Ausbildung morphologischer Merkmale
(Stegemann, H.)

foe Kartoffelsorten 'LORI', 'SIEGLINDE', MARITTA' und 'VORAN' wurden un
behandelt oder behandelt mit A: Phenylcarbaminosaurederivaten (10/oig) und B: 
Propham (0,07 0/o)/Chlorpropham (1,27 0/o), jeweils 2 g/kg, in den Monaten Novem
ber bis Mai untersucht. Dabei wurden Referenzknollen und behandelte Proben im 
Abstand von 4 Wochen eingefroren und die Verteilung der Proteine, Esterasen, 
Peroxidasen und Phosphorylasen in einzelnen Knollenabschnitten als auch die 
Mengenrelation der einzelnen Komponenten verfolgt. 

Es stellte sich heraus, daB die Proteinspektren, ung·eachtet der Vorbehandlung, 
nicht starker variieren als bereits bekannt. Dberraschend war der Befund fiir 
Phosphorylasen. Hier treten im Februar die erwarteten Verschiebungen der 
Isozyme ein, aber sie sind (sortenabhangig und besonders ausgepragt bei SIEG
LINDE) behandelt oder unbehandelt gleichsinnig verandert. Das heiBt, eine 
Knolle mit gut ausgebildeten Keimen kann man im Phosphorylasespektrum nkht 
von der behandelten, ungekeimten Knolle unterschei:den. Daraus ergibt sich, dafl 
der Starkestoffwechsel von den Keimhemmern insoweit nicht beeinflufit wird, 
sondern nur spater erfolgenden Regelmechanismen unterdriickt werden (Abb. 2). 
- Ein gleiches gilt im abgeschwachten Mafi fiir eine Zone der Esterasen (Abb. 2),
was aber erst im Mai deutlich sichtbar ist.

9. Beziehungen der Phosphorylase-Aktivitat in der Kartoffelknolle zu der
Anfalligkeit gegeniiber Trockenfaulen (Shivaram, K. N.)

Als Startenzym des Starkeabbaus wurde die Konzentration der Phosphorylase 
in den Knollen von 9 verschiedenen Kartoffelsorten nach der Ernte im Oktober 
(gelagert bei 4° C im Dunkeln) in monatlichen Intervallen verfolgt. Daneben be
stimmten wir den Spiegel des freien Phosphats im Gewebe. 

Die Aktivitat der Phosphorylase ist na,ch der Ernte sehr hoch. Setzt man die 
hi:ichste Aktivitat der Phosphorylase, die sortenunabhangig im Januar/Februar 
erreicht wird, gleich 100 0/o, so fa.lit sie - mit einer Unterbredmng im April -
steil bis zum Juni/Juli ab (bis herunter zu 30 0/o). Der Gehalt an freiem Phosphat 
zeigte keine so •eindeutigen Tendenzen (4-15 µM/g Frischgewebe), obwohl bei 
vermehrter Phosphorylase-Aktivitat der Anteil von Pi geringer war und umge-
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kehrt. In diesen Fallen war der Gang der Phosphorylase-Konzentration etwa mit 
der erniedrigten Infektionsbereitschaft gegenuber Fusarium-Arten korreliert, eine 
Aussage, di,e aber noch i.iberpri.ift werden mi.iBte.

10. Isozyme der Phosphorylase: Umwandlung und biologische Bedeutung

(Shankar, V., Shivaram, K. N. und Stegemann, H., in Zusammenarbeit mit
Gerbrandy, J., vom Botanischen Institut der Freien Universitat Amsterdam/
Niederlande)

Von den mindestens 9 Isozymen der Phosphorylase in der Kartoffelknolle sind 
2 besonders stark beeinfluBt durch eine lnfektion mit Blattrollvirus, durch das 
Alter des Gewebes und durch die Keimung. Das ·elektrophoretisch etwas langsa
mer wandernde Isozym ist typis,ch fur frisch geerntete Knollen, es geht durch 
Frieren in das schneller wandernde i.iber. Durch 2tagige Dialyse (20° C) des durch 
Ammonsulfat-Fraktionierung angereichert•en Enzyms gegen Citratpuffer pH 6,5 
geht die .,schnellere" in die .,langsamere" Form i.iber, bei Dialyse gegen Phosphat
puffer pH 5,5 ·erfolgt das Gegenteil. Eine Umwandlung von .,langsam" in .,schnell" 
(aber nicht umgekehrt) ist mi:iglich durch partielle Proteolyse mit Trypsin, Chy
motrypsin und Papain (2-10 �tg/ml Rohsaft) in 3-4 Stunden bei 4° C. Die Akti
vitat des so gebildeten Phosphorylase-lsozyms bleibt auch nach 72sti.indiger In
kubation mit den Proteasen erhalten. Da die Substratspezifitat der 3 Proteasen 
ungleich ist, muB man schlieBen, daB die Pflanze die Regulation der Isozymbil
dung (das s,chneHere kann man stets in Starkeabbauphasen, das langsamere dann 
beobachten, wenn der Stoffwechsel in Richtung Synthese tendiert) i.iber die Ab
spaltung eines Polypeptids reguliert, welches fur die Infektionsbereitschaft wich
tig ist. 

11. Matrix-inkludierte Enzyme aus Kartoffeln (Shankar, V. und Stegemann, H.)

Phosphorylase spielt nicht nur als Startenzym des Kohlenhydratabbaus, sondern 
auch dadurch ·eine groBe Rolle, daB die Gleichgewichtslage der von ihr katalysier
ten Reaktion unter physiologischen Bedingungen zum Ab- und zum Aufbau ten
dieren kann. Die Inklusion in Polyacrylamid (PAA) nach bereits erfolgter elektro
phoretischer Trennung in PAA stabilisiert das gereinigte Enzym, so daB ein Ak
tivitatsverlust von 100 °/o nach 5 Tagen in Li:isung einem nicht einmal 20/oigem 
nach 3 Wochen in der Gelmatrix gegeni.ibersteht. Die anwendungstechnische Seite 
von Enzymreaktionen wird dadurch sehr erleichtert. Als erstes derartiges Beispiel 
fur ein Enzym mit hochmolekularem Substrat wurde li:isliche Starke und Phosphat 
vorgegeben und die Bildung von Glukose-1-phosphat durch Abnahme des anorga
nischen Phosphats verfolgt. Ca. 20 °/o ·des letzteren kann zu G-1-P umg•esetzt wer
den, die Syntheserate betragt knapp 1 �tM Pi/ml Gel/d. Sie ist weitgehend unab
hangig von der Oberflache der Gelpartikel, in denen das Enzym einges,chlossen 
ist, was fur Teilchen zwischen 30 und ea. 0,1 mm3 gepri.ift wurde. 

12. Pectin-methyl-esterasen: Hochempfindlicher Nachweis von Isozymen mittels

Gel-Elektrophorese und Differenzierung von Wirt- und Parasit-Enzymen

(Roeb, L.)

Die Pectinmethylesterase (PME) ist bei hi:iheren Pflanzen und Mikroorganismen 
weit verbreitet und bei Pflanzenkrankheiten haufig untersucht worden. Die Ak
tivitatsbestimmung der PME •erfolgte bisher durch Messen des freigesetzten Me-
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thanols oder haufiger durch Titration der entstandenen Carb6xylgruppen im 
pH-Stat. Beide Methoden sind jedoch unempfindlich und gestatten wegen des 
Einflusses vieler Ionen auf die Enzymaktivitat keine reproduzierbaren Werte. 
Es wurde deshalb ein neuer Nachweis fi.ir pflanzliche und mikrobielle PME ent
wickelt, der etwa tausendfa.ch empfindlicher ist als die herkommlichen Methoden. 
Das auch quantifizierbare Verfahren beruht darauf, daB sich in Polyacrylamid 
(PAA) eingeschlossenes Pectin nur schwach mit Methylenblau anfarben la.flt, 
wahrend die durch das Enzym gebildete Pectinsaure den Farbstoff stark bindet. 
Di,e Spaltung des Methylesters ist leicht zu lokalisi,eren und bietet den Vorteil, 
nach der Elektrophorese selbst von geringsten Mengen ungereinigter Proben 
Aussagen i.iber Isozymspektren zu machen. - Ferner war es moglich, im Gegen
satz zu den bisherigen Nachweisen, den inhibierenden EinfluB von Ionen auf die 
Enzymaktivitat zu pru.f.en, der bei den iriiheren Untersuchungen tiberlagert war 
von der besseren Extraktion des Enzyms aus dem Gewebe und somit eine er
hohte Aktivitat vortauschte. Phytopathologis,ch bedeutend ist der Befund, daJ3 
man durch fraktionierte Steigerung von bestimmten Metallsalzen differenzieren 
kann zwischen den PME der Pflanze als Wirt und denen der Mikroorganismen als 
Parasiten. 

13. Quantifizierung von mikrobiellen Cellulasen im Diffusionstest (Roeb, L.)

Cellulasen sind fiir die Pathogenese vieler Pflanzenkrankheiten Schliisselenzyme. 
Phytopathogene Pilze miissen beim Durchdringen der Zellwande die darin ent
haltene Cellulose abbauen, um an leichter zu verwertende Nahrstoffe in der Zelle 
zu gelangen, und kooperieren mit Polygalakturonasen, Pectinmethylesterasen 
und Pectintranseliminasen. Fur die letzteren gibt es befriedigende Nachweise, fiir 
die Cellulasen sind uns keine bekannt. Wir synthetisierten daher ein Substrat, 
bei dem der Farbstoff an 16sliche Cellulose (Carboxymethylcellulose) kovalent 
gebunden wird. Beim enzyma,tischen Abbau der Farbstoff-Cellulose-Molekiile 
werden diese so klein, daB sie diffundieren und ausgewaschen werden konnen. 
Der Durchmesser der Hofe stellt ein MaB fiir die Aktivitat des Enzyms dar. Der 
elektrophoretische Nachweis wurde ebenfalls versucht, gelang bisher jedoch 
nicht zufriedenstellend. 

14. Protease-Synthese der beiden Kartoffelfauleerreger Fu s a r i um c o e r u -
l e u m (Lib.) Sacc. und Fu s a r i um s u l p h u r e um Schlecht und ihre

Bedeuhmg fiir Pathogenitat (Roeb, L. und Stegemann, H., in Zusammen
arbeit mit Langerfeld, E., vom Institut fiir Botanik, Braunschweig)

Jeweils 14 Isolate von F. coeruleum 11.ITI1d F. sulphureum wurden in vitro auf die 
Syntheserate v·on lytischen Enzymen und insbesondere auf Prot•easen gepriift. 
Die Pilze wuchsen in Nahrlosungen mit 1 0/o Casein nach Hammarsten, 0,05 0/o 
KCl, 0,05 0/o MgS04 • 7 H20, 0,001 0/o FeS04 • 7 H20 und 0,5 0/o Fructose. Der pH
Wert wurde mit 0,2 M (Phosphatpuffer (Sorensen) auf 6 eingestellt, was dem pH 
des Kartoffelsaftes entspricht. 

Nach 14tagigem Wachstum bei 20° C im Dunkeln wurde das Myzel entfernt und 
das Filtrat auf polysaccharid- und protein-abbauende Aktivitaten untersucht. 
Dabei stellte sich heraus, daB bei beiden Pilzen eine gewisse Ubereinstimmung 
der Aggr,essivitat mit der Protease-Aktivitat besteht. Da die Feststellung der 
proteolytischen Aktivitat schnell und einfach ist, bietet sich dieses Verfahren fiir 
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ein Durchmustern verschiedener Isolate an. - Die Isolate mit der hi:ichsten pro
teolytischen Aktivitat wurden selektiert und fiir weit!ere Untersuchungen heran
gezogen. Bei Variation der C-Quelle (Glycerin; Fructose; Glucose; Galactose; 
Lactose; Maltose; Sacc:harose; Starke; Pectin; Carboxymethylcellulose) zeigte 
F. coeruleum die hi:ichste Enzymaktivitat bei Star�e, F. sulphureum bei Maltose.
Die proteolytische Aktivitat ist gering oder kaum nachweisbar, wenn den Pilzen
eine anorganis,che N-Quelle (KN03 ; NaN03 ; NH4N03 ; (NH4hS04) angeboten
wird. Organische N-Quellen (Albumin; Casein; Caseinhydrolysat; Gelatine; Ha
moglobin; Pepton) induzieren Proteasen in unterschiedlicher Aktivitat. Fur F.

coeruleum ist Albumin, fur F. sulphureum Pepton der giinstigste Protease-lnduk
tor.

a b A B a 

Abb. 2: Enzym-Elektrophoresen im Polyacrylamid-Gel 

links: Phosphorylasen; rechts: Esterasen 

a = unbehandelt, Entnahme Dezember 

b = unbehandelt 

A = Keimhemmer A 

B = Keimhemmer B 

b A B 

Probeentnahme bei b, A und B 
Ma-i/Juni. 

Phosphorylasen im Februar, Esterasen im 
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Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

Institut flir landwirtschaftli.che Virusforschung in Braunschweig 

1. Viruskrankheiten der Kartoffel

1.1. Untersuchungen iiber einen Stamm des Gurkenmosaikvirus von Kartoffeln 

(Bode, 0., in Zusammenarbeit mit Koenig, Renate, vom Institut hir Virus
serologie) 

In einer Versuchsparzelle mit 8 Kartoffelsorten trat an einer Reihe von Pflanzen 
starkes Wipfelrollen mit Krauselung der oberen Blatter auf. Ein aus diesen 
Pflanzen isoliertes Virus zeigte in seinen Eigenschaften grofle Ahnlichkeit zum 
Gurkenmosaikvirus. Auf Grund serologischer Untersuchungen ist das Virus als 
abweichender Stamm dem Gurkenmosaikvirus zuzuordnen. Die geernteten Knol
len wurden im Gewachshaus angesetzt. Dabei ergab sich bei 6 von 446 Knollen 
eine Ubertragung des Virus auf den Nachbau. Innerhalb der Parzelle wurde das 
gleiche Virus aus Pflanzen von Stellaria media isoliert. 

1.2. Untersudmngen iiber den Virusbefall von iranis.chen KartoHelsorten 
(Bode, 0., in Zusammenarbeit mit Stegemann, H., vom Institut fiir Biochemie) 

47 Kartoffelproben iranischer Landsorten wurden auf ihren Virusbefall unter
sucht. Die Proben stammten aus den westlichen Provinzen und vom Kaspischen 

Meer. Allgemein stark verbreitet waren X- und M-Virusinfektionen. Die Isolate 
des M-Virus wichen in ihren Eigenschaften stark von den europaischen ab und 
lieflen sich nicht durch Blattlause iibertragen. Infektionen des Blattrollvirus tra
ten nur in Proben aus Azerbeidjan auf. Neben dem Y-Virus wurde ein aphiden
iibertragbares Virus aus der Gruppe des henbane mosaic virus isoliert. Auf 

Grund des Proteinspektrums lieflen skh die Proben 8 verschiedenen Sorten zu
ordnen. Uberraschend war ein hoher Befall der Proben aus dem Gebi:et von 
Zandjan durch witches' broom und eine bisher unbekannte Virose, die zum 
fruhzeitigen Absterben der Pflanzen fiihrt. 

2. Untersuchungen iiber Virosen des Hopfens (Bode, 0., Huth, W. und
Lesemann, D.)

Durch kombinierte Hitzetherapie und Meristemkultur wurden virusfreie Pflanzen 
des Tettnanger Friihhopfens gewonnen. In den Ausgangspflanzen waren Infek
tionen des hop latent und des prunus necrotic ringspot virus nachgewiesen wor
den, wahrend in kieinem Fall bislang das Arabis mosaic virus zu isolieren war. 
In einer kleinen Anlage mit 40 Pflanzen wurden k•eine Neuinfektionen ermittelt, 
obwohl sich in direkter Nachbarschaft 8 Pflanzen befanden, die mit dem hop 

latent virus infiziert waren. Das virusfreie Material wurde so weit vermehrt, daB 
1 OOO Pflanzen hir eine Neuanlage in Tettnang zur Verfiigung standen. Im Gegen
satz zu virusinfizierten Anlagen zeigten di·ese Pflan'Zlen einen iiberraschend 
schnellen und gleichma.Bigen Wuchs. Die Untersuchungen sollen auf Sorten 
ausgedehnt werden, die im groflten Hopfenanbaugebiet in der Hallertau kul
tiviert werden. 
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3. Untersuchungen iiber Vir en der Gramin een

3.1. Ag ro p yr o n  mos a ic vi r us an Weizen (Huth, W.) 

An mehreren Stellen in der si.idlichen Umgebung von BraunsdJ.weig wurden 
virusinfizierte Pflanzen von Weizen und Quecke gefunden. Nach vorliegenden 
Untersuchungen handelt es sich in beiden Fallen um das Agropyron mosaic virus, 
welches in der Bundesrepublik erstmals bereits 1970 an Agropyron repens nach
gewiesen worden ist. Zur Diagnose wurden sowohl der thermale lnaktivierungs
punkt - er liegt unter 50° C - und der Wirtspflanzenkreis herangezogen. Die 
morphologisch sehr ahnlichen Viren des wheat streak mosaic und Hordeum 
mosaic sind auf Grund ihres anderen Wirtspflanzenkreis,es von den Isolaten zu 
untersd1eiden. Mit diesen Funden ist nachgewiesen, daB neben Agropyron repens 
auch Weizen eine natiirliche Wirtspflanze des Agropyron mosaic virus ist. 

3.2. Versuche m it B a r l e y y e l l o w m o s a i c v i r u s (BYMV) an Lolium 
(Huth, W.) 

Das am haufigsten in Deutschland vorkommende BYMV infiziert nicht nur Ge
treide; seine Hauptwirte sind vielmehr Lolium, Festuca, Agrostis u. a. Gerade 
diese mehrjahrigen Graser stellen zugleich ein gro.Bes Reservoir dieses Virus 
dar, von dem aus es durch Blattlause auf Getreide i.ibertragen werden kann. In 
einem gri:i.Beren Freilandversuch wurde bei 20 verschi<edenen Sorten von Lolium 
perenne das Verhalten auf die Infektion mit BYDV gepri.ift. Die Infektion er
folgte mittels Rhopalosiphum padi als Vektor. Der Ubertragungserfolg lag bei 
etwa 90 °/o. Die Reaktion der Pflanzen auf die Infektion war unterschiedlidJ.. Ne
ben starken Wachstumshemmungen bei den meisten kranken Pflanzen bli1eb bei 
anderen die Infektion ohne sichtbare Veranderung. Bei den im WadJ.stum ge
schwadJ.ten Grasern fi.ihrte die Infektion zu Verminderungen der Gri.inmasse bis 
zu ea. 90 °/o gegeni.iber den gesunden. Die Blatter dieser Pflanzen war,en zumeist 
spindelig und kurz. Blattverkri.immungen und seitliche Einschnitte an den Blatt
randern waren typisdJ.e Merkmale der Infektion. Blattverfarbungen, wie sie von 
Hafer oder Gerste <lurch BYDV hervorgerufen werden, traten selten auf. 

3.3. Ein Virus bei C y no s u r us c r is tat us (Huth, W.) 

Bereits im letzten Jahr wurde i.iber ein Virus bei Cynosurus cristatus berichtet, 
welches in RasenfladJ.en auftritt, mechanisch beim Mahen verbreitet wird und 
in den befallenen Flachen gro.Be Schaden verursacht. Im Berichtsjahr wurde 
dieses Virus erneut aus Kammgrasern isoliert, die aus dem 't'fordseeki.istenbe
reich stammten. 

Es handelt sich um ,ein spharisches Virus mit etwa 30 nm Durchmesser, welches 
mit dem aus England bekannten cocksfoot mottle virus verwandt zu sein scheint. 
Sein Wirtspflanzenkreis und das serologische Verhalten deuten jedoch darauf 
hin, da.B beide Viren nicht identisch sind. Von 71 bisher getesteten Grasarten 
wurden 39 infiziert. Der thermale Inaktivierungspunkt liegt bei i.iber 80° C. 

3.4. Ein Virus der m a i z e r o u g h d w a r f v i r u s - Gruppe bei Lolium 
(Lesemann, D. und Huth, W.) 

Nachdem 1973 erstmals in einem norddeutschen Zuchtbetri<eb mehrere Weidel
graser mit Krankheitssymptomen gefunden worden waren, die den vom maize 
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rough dwarf virus (MRDV) bei Mais hervorgerufenen Symptomen ahnelten, 
wurden im Berichtsjahr in •einem siiddeutschen Zuchtgarten ebenfalls mehrere 
Weidelgraser mit den gleichen Merkmalen gefunden. 

Elektronenmikroskopische Untersuchungen sowohl an Ultradiinnschichten wie an 
negativ kontrastierten Praparaten liefien Viruspartikeln von •etwa 70 nm Durch
messer erkennen. Ihre Morphologie ist der der MRDV-Partikeln ahnlich. Die 
Viren waren vorwiegend in vergri:ifierten Phloemzellen der histoiden Enationen 
nachzuweisen. Die Zellen ,enthielten aufierdem Viroplasmen und Tubuli, wie sie 
vom MRDV bekannt sind. Weit!eTe Untersuchungen zur Charakterisierung stehen 
noch aus. Jedoch kann es auf Grund seiner morphologischen Ahnlichkeiten den 
Viren der maize rough dwarf virus-Gmppe zugeordnet werden. 

3.5. Untersuchungen Uber Vektoren des co ck s fo o t  mi Id mo s a i c  v i r u s
(CMMV) (Rohloff, H.)

Aus der Kafergattung Lema (Chrysomelidae) halben di1e 'be:iiden Arten L. cyanella
Ul]d L. melanopa die Fahigkeit, die sechs iiberpriiften Stamme (Nr. 1, 5, 34, 39, 
47 und 51/8) des cocksfoot mild mosaic virus zu iibertragen. Die Kafer waren bis 
zu 6 Tagen nach der Virusaufnahme in der Lage, Testpflanzen zu infizieren. Die 
Vektorbefahigung der Kafer ist allerdings gering; es wurden 3-5 0/o der Test
pflanzen infiziert. 

4. Versuche zur Embryogenese von apikalen Meristemen von Apfel (Huth, W.)

Zur Elimini1erung von Viren aus Obstgehi:ilzen wird heute bereits vielfach mit 
grofiem Erfolg die Methode der Hitzetherapie angewandt. Sie ist jedoch nur be
dingt einsetzbar, da einig·e Viren auf diesem Wege nicht eliminiert werden ki:in
nn. Zur Befreiung der Pflanzen von diesen Viren eignet sich bevorzugt die Me
thode der Meristemkultur. Obwohl bei holzigen Gewachsen die Bildung von 
Kallusgeweben keine Schwierigkeiten bereitet, gelingt ·es nur selten, auf kiinst
lichem Nahrboden Differenzierungsvorgange zu induzieren. Im Berichtsjahr ist 
es erstmals gelungen, durch spezifis,che Kombinationen geeigneter Wuchsstoffe 
(Gibberellinsa.Ul'e und Kinetin) die Embryogenese sowohl bei 0,2 mm grofien 
Sprofispitzenmeristemen wie auch bei alteren Kallusgeweben einzu1'eiten. Dabei 
war es mi:iglich, je nach Wahl der Wuchsstoffkombination entweder die SproB
oder die Wurzelbildung zu induzieren. Bereits nach zweimonatiger Kultur diffe
renzierten sich bei dem hier verwendeten Nahrmedium bei 15 °/o der apikalen 
Meristeme Wurzeln. Die Differenzierungsvorgange scheinen durch Hinzugabe 
von Blutungssaft der Birke zum Nahrmedium begiinstigt zu werden. 

5. Untersuchungen Uber GemUsevirosen

5.1. Untersuchungen Uber eine neue Viruserkrankung an Spinat und Salat 

(Weidemann, H. L., Lesemann, D. und Paul, H. L.) 

In Nordrhein,Westfalen wurden im Jahre 1973 in Spinatbestanden schwere Seba.
den <lurch eine Virose festgestellt. Das Virus, das spharische Partikeln besitzt, 
war sowohl mechanisch als auch kurzfristig durch Blattlause iibertragbar. Die 
Ergebnisse aus umfangreichen Wirtspflanzentests sowie der Verdiinnungsend
punkt und der thermale Inaktivierungspunkt lassen vermuten, daB es sich dabei 
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um einen Stamm des Broad bean wilt virus handelt. Gesti.i.tzt wird diese Annahme 
durch Vergleiche mit einem australischen Isolat dieses Virus, auBerdem durch 

weitere elektronenmikroskopische und physikalische Untersuchungen. So konn
ten in Ultradi.i.nnschnitten von Blattern bestimmter Wirtspflanzen die Viren in 
tubularer Anordnung aufgefunden werden sowie EinschluBkorper in Membran
pakel:en, wie dies auch beim Broad bean wilt virus beobachtet wurde. Auch 

treten im Dichtegradienten die fi.i.r dieses Virus typischen drei Zonen auf, die 
Viruspartikeln mit unterschiedlichem Molekulargewicht enthalten. 

Vermutlich beschrankl sich diese Virose ni-cht allein auf Spinat. Im Laufe des 
Jahres 1974 konnten aus Proben erkrankter Salatpflanzen aus verschiedenen 
Teilen der Bundesrepublik Viren isoliert werden, die hinsichtlich ihrer Reaktion 
auf Testpflanzen dem im Spinat aufgefundenen Virus ahnelten. In einigen Fallen 
konnten auch hier sowohl die in Ultradi.i.nnschnitten sichtbaren tubularen An
ordnungen als auch die EinschluBkorper beobachtet werden. 

5.2. Untersuchungen zur Populationsdynamik von Blattlausvektoren im Iran 
(Weidemann, H. L.) 

An Hand von Gelbschadenfangen wurde das Ausma.B des Blattausfluges er
mittelt, um zu beurteilen, inwieweit das Gebiet um Hamadan (N.W.-Iran) als 
Vermehrungslage fi.i.r Pflanzkartoffieln geeignet ist. Als Vektor fi.i.r Kartoffel
virosen kam hauptsachlich Myzus persicae in Frage, deren Hauptflugzeit Mitte 
Juni war. Hinsichtlich weiterer, fri.i.her und spater einsetzender Flugmaxima 
zeigten sich regionale Unterschiede, deren Ursachen in den kleinklimatischen 
Verhaltnissen sowie in der WohndichtJe dieser Gebiete zu suchen sind. Warn
dienstfange sollten deshalb direkt in den Anbaugebieten durchgefi.i.hrt werden. 
Beobachtungen phanologischer Ereignisse konnen spater bei Prognosen mitver
wendet werden. 

Im Juli beginnt die Depression der Population, di1e mindestens bis Ende August 
andauert Myzus persicae .,i.i.bersommert" in dieser Zeit als Einzeltier an ge
schi.i.tzten Stellen auf verschiedenen Unkrautwirten. Mogliche Flug- und Besied
lungsmaxima im Herbst werden noch in Zusammenarbeit mit iranischen Stellen 
ermittelt. An Hand der im Vergleich zu mitteleuropaischen Verhaltnissen gerin
gen Flug- und Besiedlungsdichte kann das untersuchte Gebiet als gute Vermeh
rungslage bezeichnet werden. 

5.3. Untersuchungen zur Epidemiologie des Salatmosaikvirus (Rohloff, H. und 
Weidemann, H. L.) 

In einem mehrjahrigen Feldversuch wurde eine iepidemiologische Analyse der 
Salatmosaik-Virose durchgefi.i.hrt. Es wurden von 12 verschiedenen Salatsorten 
aus mehreren aufeinanderfolgenden Anpflanzungen Befallskurven ermittelt, aus 
denen i.i.ber geeignete Transformationen die apparenten Infektionsraten (r) be

rechnet werden konnen. Die apparente Infektionsrate ist eine Gr6Be, die die 
komplexen Wechselbeziehungen zwischen der Wirtspflanze, den Viren und 
ihren Vektoren sowie weiterer Einfli.i.sse beschreibt. Aus der Anderung dieser 
apparenten Infektionsrate lassen sich fi.i.r bestimmte Zeitraume Schatzungen 
durchfi.i.hren i.i.ber die auf den Epidemieverlauf signifikant einwirkenden Varia
blen. Hierbei interessi:eren vor allem die Wirkungen, die sich aus den Anderun
gen der Vektorpopulationen ergeben. Die Untersuchungen haben das Ziel, die fi.i.r 
das Salatmosaikvirus charakteristischen epidemiologischen Parameter zu er-
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mitteln, so daJ3 auf Grund einer hinreichend genauen quantitativen Besclu,eibung 
der Ausbreitung einer Viruskrankheit in Feldbestanden Entscheidungshilfon fiir 
Kontrollmaflnahmen der Praxis gegeben werden konnen. 

6. E lektronenmikroskopische Untersuchungen an P flanzenviren

6.1. Nachweis zweier verschiedener Rhabdoviren in Orchideen (Lesemann, D., 
z. T. in Zusammenarbeit mit Doraiswamy, Sabitha)

Eingehende Analysen der Partikelmorphologie und der pathologischen Zytologie 
der in einer grol3eren Zahl von Orei'J.ideenpflanzen nachgewiesenen Rhabdoviren 
ergab, dafl zwei verschiedene Virustypen vorkommen, Die Partikeln des ver
breiteteren Typs entsprechen den schon von Dendrobium und Phalaenopsis be
kannten Rhabdoviren. Ahnliche Partikeln wurden inzwischen noch in kranken 
Pflanzen der Gattungen Rhenantera, Coelogyne, Miltonia, Odontoglossum, Onci

dium, Paphiopedilum, Stanhopea und Vanda gefunden. 

Der zweite seltener angetroffe:rue Typ von Partikeln ahnelt im Gegensatz zu dem 
ersten Typ in der Partikelmorphologie und Zytopathologie den schon bekannten 
Rhabdoviren von anderen Pflanzen. Diese Partikeln traten in den Gattungen 
Cattleya, Laelia, Paphiopedilum und Phragmipedium auf. 

Beide Partikeltypen stehen in Bezi·ehung zu chlorotischen und nekrotischen Blatt
lasionen. Dabei fi.ihrt der erstgenannte Typ bei Phalaenopsis und Dendrobium zu 
Blattverlusten, bei Dendrobium ,sog1ar zum AJbsterben der Pflanzen. 

6.2. El ektronenmikroskopischer Nachweis von langen, fadenformigen virus-
ah nlkhen Partikeln in De n d r o b  i u m  (Lesemann, D.) 

Eine eingesandte Pflanze einer Hybride von Dendrobium phalaenopsis wies auf
fallige Nekrosen der Adem auf den Bliitenblattern sowie vereinzelt Nekrosen 
der Blattadern und eine starke Wuchsdepres·sion auf. Negativ kontrastierter 
Rohsaft der Bliitenblatter enthielt 10-12 nm dicke, fadenformige Partikeln mit 
Langen zwischen 1 OOO und 2 OOO nm. Ultradiinnschnitte der Bli:i.tenblatter ent
hielten in parenchymatischen ZeUen einzelne oder aggregiert liegende fibrillare 
Elemente, die den im Rohsaft vorhandenen fadenformigen Partikeln entsprechen 
diirften. Ahnlkhe Partikeln wurden im Rohsaft oder in Schnitten gesunder oder 
mit anderen Viren infizierter Dendrobien nicht gefunden. Es Hegt daher hochst
wahrscheinlich ein bisher nicht bekanntes Orchideenvirus vor, das an der unter
suchten Pflanze eine schwere Schadigung verursachte. 

7. Untersuchung tryptischer P epU.de des co ck s fo o t  m i  Id m o sa ic v i r u s
(Paul, H. L., in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut fi.ir molekulare
Genetik, Berlin)

Das cocksfoot mild mosaic virus (CMMV) zeigt als isometrisches Virus eine 
serologische Verwandtschaftsreaktion mit dem anisometrischen Tabakmosaik

virus (TMV). Dieser friihere, sehr iiberraschende Befund ist von groflem wissen
schaftlichen Int·eresse und kann nur <lurch Untersuchung•en der Virusproteine 
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geklart werden. Da die Struktur des Proteins des TMV bekannt ist, wurde ver
sucht, das Protein des CMMV zu untersuchen. Nachdem seine Aminosaurenzu
sammensetzung ermittelt war, wurden die tryptischen Peptide des Proteins durch 
zweidimensionale Di.innschichttechniken g,etrennt. Es konnten etwa 25 vernchie
dene Peptrde gefunden werden, die bei pH 6,4 alle kationisch wanderten. Die 
Analyse der einzelnen Peptide ist begonnen worden, bereitet allerdings bei den 
Peptiden des CMMV-Proteins betrachtliche Schwierigkeiten, da bisher mittels 
der i.iblichen saulenchromatographischen Techniken keine geni.igende Auftren
nung zu erzielen war. 

8. Reinigung und Konzentrierung von Pflanzenviren, die nur geringste Konzen

tration in der Wirtspflanze erreichen (Paul, H. L.)

Einige Virosen mit weiter Verbreitung und wirtschaftlkher Bedeutung (z. B. bei 
Gramineen) werden von Viren hervorgerufen, deren Konzentration in der Wirts
pflanze au.Berst gering bleibt. Fi.ir solche Viren fehlen bisher nicht nur die Daten 
fi.ir ihre eindeutige Beschrnibung, sondern es konnen auch die i.iblichen Diagnose
methoden nicht oder nur begrenzt eingesetzt werden. Der einzige dann noch mog
liche biologische Test ist langwierig und haufig unsicher. Daher wurde begonnen, 
nachdem einige apparative Voraussetzungen geschaffen worden waren, Anreiche
rungs- und Reinigungsverfahren fi.ir derartige Viren zu entwickeln. Ihre Proble
matik liegt darin, daB aus gm.Ben Rohmaterialmengen die geringen Virusquan
titaten von einer gm.Ben Menge chemisch ahnlich gebauter Stoffe (Eiwei.Be, 
Nukleoproteide) abgetrennt werden mi.issen. Gleichzeitig mi.issen die Verluste 
an Virus sehr gering gehalten und Inaktivierungen vermieden werden. Roh
pre.Bsaftmengen von jeweils ea. 1 1 wurden nach einer Gelfiltration und Be
handlung mit nichtionischen Detergentien im Zonalrotor zentrifugiert, wobei das 
sedimentierende Material in kurnen, steilen Zuck.ergradienten aufgefangen 
wurde. Diese wurden fraktioniert und kleinere Makromoleki.ile sowie das Gra
dientenmaterial durch Ultrafiltration (hollow fiber technique) vom Virus ab
getrennt. Eine weitere Konzentrierung und Reinigung des Virus lie.B sich 
durch di,e i.iblkhe Dichtegradientenzentrifugation erreichen. Pri.ifungen der Pra
parate im Elektronenmikroskop, im Spektralphotometer und der analytischen 
Ultrazentrifuge zeigten, da.B eine Anreicherung von Viren moglich ist, da.B aber 
der Reinheitsgrad noch nicht befriedigen kann. 

Fi.ir das Bundessortenamt wurden 92 Kartoff.elzuchtstamme im Rahmen der Wert
pri.ifungen auf Resistenz g,egeni.iber Blattroll-, Y- und A-Virus gepriift und in 
Resistenzklassen eingestuft. Zur Virusi.iberwachung wurden 204 Herki.infte von 
Oberstufen neu zugelassener Kartoffelsorten auf Virusbesatz untersucht. Bei 31 
Erbsenzuchtstammen wurde die Resistenz g,egeni.iber 3 Viren (pea leaf roll, pea 
enation und pea mosaic virus) bestimmt. 

36 Einsendungen von virusverdachtigen Gemi.ise- und Zierpflanzen durch Pflan
zens,chutzamter wurden untersucht und eine Virusdiagnose durchgefi.ihrt. 

31 Einsendungen von Orchideen und 6 Eins,endungen von Pilzen wurden auf 
Virusinfektion untersucht. 

H 81 



Institut fiir Virusserologie in Braunschweig 

1. Untersuchungen iiber Viren in holzigen Pflanzen

1.1. Untersuchungen iiber die Ausbreitung von Viren im Rebenbestand 

(Bercks, R. und Querfurth, Gertrud) 

Fur die Bekampfung der Reisigkrankheit der Reben ist von entscheidender Be
deutung, in welchem Umfang sich die an der Krankheit beteiligten Viren inner
halb eines Rebenbestandes ausbreiten· ki:innen. Aus diesem Grunde wurden im 
Jahre 1966 auf dem Versuchsfeld 27- Reben im Quadrat rnit einern Abstand von 
110 cm ausgepflanzt. Die Pflanzen enthielten entweder arabis mosaic virus, 
grapevine Janleaf virus oder tomato black ring virus. Die Reben wurden zwar 
jahrlich zuruckgeschnitten, waren aber wahrend der Vegetation sich weitgehend 
selbst uberlassen. Infolgedessen war das Laub der jeweils benachbarten Reben 
mehr oder weniger stark verflochten. Der Boden enthielt, wie eine Untersuchung 
von Weischer ergab, keine virusubertragenden Nematoden. 

Die einzelnen Pflanzen wurden ab 1967- jahrlich serologisch hinsichtlich der Aus
breitung der Viren getestet. In dem bisherigen Zeitraum von sieben Jahren 
konnte in keinem Fall eine Virusubertragung von einer zu einer anderen Pflanze 
beobachtet werden. Die Erg•ebnisse zeigen, daB das Auspflanzen von getestetem 
Pflanzgut bei gleichzeitiger Ausschaltung von virusubertragenden Nematoden 
einen W•eg zur Gesundung der Rebenbestande darstellen und damit die Ren
tabilitat des Weinbaues fordern wurde. Selbst wenn - womit bei Routineunter
suchungen gerechnet werden muB - nkht jede kranke Rebe ausgeschaltet 
wurde, ware die Virusausbreitung offenbar zumindest stark verzogert, sofern sie 
uberhaupt erfolgen wurde. 

1.2. Untersuchungen iiber atypische Formen der Reisigkrankheit der Reben 

(Bercks, R. und Querfurth, Gertrud, in Zusammenarbeit mit Bruckbauer, H. 
und Rudel, Maria, von der Landes-Lehr- und Forschungsanstalt fur Wein
und Gartenbau, Neustadt) 

Vorausgehende serologische Untersuchungen haben immer wieder gezeigt, daB 
in r,eisigkranken Reben verschiedene Viren vorkommen. Andererseits scheitert 
eine genaue Definition der Krankheit und damit auch ihre Eingrenzung an der 
grofien Vielfalt der Symptome. Letztere ki:innen durch die Rebsorten, di,e Virus
arten bzw. -stamme sowie die Umweltbedingungen beeinfluBt sein. Eine ein
deutige Beurteilung ist daher selbst erfahrenen Personen oft nicht moglich. Um 
diese Unsicherheiten soweit wi•e moglich zu beheben und damit die Chanc en fur 
eine richtige symptomatologische Beurteilung zu verbessern, werden von dem 
.,normalen" Symptombild der Reisigkrankheit abweichende Erscheinungen an 
Reben in Rheinland-Pfalz serologisch untersucht. Dabei sind bisher •einige der 
bereits bei fruheren Untersuchungen nachgewiesene Viren festgestellt worden. 
In einem Fall wurde jedoch ein noch nicht identifiziertes Virus gefunden, in an
deren Fallen besteht der Verdacht von Mischinfektionen. 

1.3. Serologisdier Routinenachweis von pl u m  p ox v i r u s  fScharka-Virus) 
(Casper, R.) 

In Zusammenarbeit mit der Landesanstalt fur Pflanzenschutz, Stuttgart, wurden 
annahernd 2 OOO Blattproben der vers,chiedensten Pflanzensorten aus Baden-
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Wiirttemberg mit Hilfe des Radialdiffusionstestes auf Scharkabefall untersucht. 
Dabei konnten Erfahrungen fiir den Routinenachweis von Scharka-Virus gesam

melt werden. Unspezifische Reaktionen, die bei der Testung einiger Pflaumen

sorten die Bonitierung erschwerten oder unmoglich machten, konnten durch 
Modifikation des Tests ausgeschaltet werden. lnzwischen ist Antiserum in gro
Be!'er Menge hergestellt worden und steht den Pflanzenschutzamtern sowie an
deren Institutionen in ausreid1endem MaBe jederzeit zur Verfiigung. 

1.4. Das ,,Da phn e - Y - V i r u s" , ein stabchenformiges Virus aus Seidelbast 

(Casper, R. und Lesemann, D., vom Institut fiir landwirtschaftliche Virus

forschung) 

Aus Seidelbast (Daphne mezerum) mit sehr variablen Symptomen, die •eine 

Virusinfektion vermuten lieBen, konnte ein stabchenformiges Virus auf Cheno
podium quinoa und Chenopodium amaranticolor iibertragen werden. Beide Wirte 
J1eagieren mit nekrotischen Lokallasionen, werden jedoch nicht systematisch infi
ziert. Das Virus kann aufgrund seiner Lange von ea. 750 nm zur Potato virus Y
Gruppe gezahlt werden. Es wurde sowohl in Seidelbast aus Ziergarten und 
Baumschulen als auch in wildwachsenden Pflanzen haufig gefunden und fiihrt 
nidJ.t selten zum Absterben der Pflanzen. Das nach Literaturangaben in Seidel
bast vorkommende Gurkenmosaikvirus konnte in den untersuchten Pflanzen 
nicht gefunden werden. 

2. Untersuchungen tiber Viren in Zierpflanzen

2.1. Virusuntersuchungen an Zierpilanzen 

(Koenig, Renate, z. T. in Zusammenarbeit mit Lesemann, D., vom Institut fiir 
landwirtschaftliche VirusforsdJ.ung, Waterworth, H. E., von der US Plant 
Introduction Station des USDA und Hein, A., von der Universitat Hohenheim) 

Der Na,dJ.weis und die Identifizierung von Viren bildet die Grundlage fiir die 
Wahl von SanierungsmaBnahmen im Zierpflanzenbau (z. B. Eliminierung von 
krankem Material, Bekampfung von Ubertragern, Ausschaltung von Virusreser
voiren in Unkrautern oder gleichz,eitig angebauten Kulturen, MaBnahmen zur 
Verhinderung von mechanisdJ.en Ubertragungen etc.). In diesem Jahr wurden 
Einsendungen von Crossandra, Freesien, Gerbera, Lilien, Nelken, Pelargonien 
und Usambaraveilchen mit Hilfe von Testpflanzen, Elektronenmikroskopie und 
Serologie auf das Vorkommen von Viren untersudJ.t. Nelken enthielten carna
tion mottle und Lilien das lily symptomless virus. Mit Versuchen zur Reinigung 
und ,serologisdJ.en Differenzierung der in Freesien vorkommenden gestreckten 
Viren wurde begonnen. In den iibrigen Einsendungen konnte bisher kein Virus 
festgestellt werden. 

Um die MoglidJ.keit der Anwendung von Einfachdiffusionstests zum Nachweis 
von narcissus mosaic virus in Narzissen und Nerinen zu priifen, wurden Anti
seren gegen das Protein des narcissus mosaic virus hergestellt. Ein aus Rhodo

dendron isoliertes Tymovirus konnte als serologisch abweichender Stamm des 
eggplant mosaic virus identifiziert werden. Mit Versuchen zur Identifizierung 
von gestreckten Viren in Statice wurde begonnen. Eines dieser Viren reagierte 
mit einem gegen bean yellow mosaic virus (Isolat aus Gladiolen) hergestellten 
Antiserum, nidJ.t aber mit Antiseren gegen andere Isolate des bean yellow mosaic 
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virus. Ein Antiserum gegen doppelstrangige RNS (Poly-I, Poly-C) wurde herge
stellt, um damit den Nac:hweis von Viren mit diesem Nukleinsauretyp in Zier
pflanzen und Pilzen zu erleic:htern. 

3. Untersuchungen iiber die Beteiligung von Antikorpern aus verschiedenen
Serumfraktionen bei Verwandtschaftsreaktionen

(Querfurth, Gertrud und Hercks, R.)

Die Serologie ist bisher noch das wichtigste Mittel zur Feststellung von Bezie
hungen zwisc:hen Viren und damit hir ihre Klassifizierung. Bei der Untersuchung 
der unerwarteten serologis,chen Beziehung zwischen dem gestreckten tobacco 
mosaic virus (TMV) und dem isometrischen cocksfoot mild mosaic virus (CMMV) 
hatte sich ergeben, da13 IgM-Antikorper eine besondere Rolle bei Reaktionen 
pflanzenpathogener Viren spie1'en konnen. Dies bestatigten Untersuc:hungen mit 
dem isometrisc:hen Molinia streak virus (MSV) und TMV. Die heterologen Reak
tionen zwischen MSV-Seren und TMV wurden teilweise von lgM-Antikorpern 
verursacht, wie immunelektrophoretische Auftrennungen deutlic:h machten. 

Diese iiber bisherige Vorstellungen hinausgehen:den Befunde waren Anla13, auch 
vers,chiedene Antikorper der IgG-Klass,e zu untersuchen. Die Auftrennungen von 
lgG erfolgte durc:h Elektrofokusierung in Sepharosegelen oder durch zweidimen
sionale Immunelektrophorese nac:h Laurel!. Antiseren gegen folgende Viren wur
den verwendet: TMV, CMMV, MSV und Phleum mottle virus. An homologen 
und heterologen Reaktionen waren teilweise unterschiedliche Fraktionen der 
IgG beteiligt. Nach vorlaufigen Ergebnissen liegen moglicherweise bei den Reak
tionen ,einzelner Viren unterschiedliche Verhaltniss•e vor. Die Untersuchungen 
werden fortgesetzt. 

4. Immun-Disk-Elektrophorese von Viren (Casper, R.)

Die elektrophoretisc:hen Untersuchungen am prunus necrotic ringspot virus wur
den fortgesetzt und auf andere Viren ausgedehnt. Bei der Auftrennung von vi
rushaltigen Rohsaften aus Gurkenkeimbla.Uern in niedrigprozentigen Polyacryl
amid-Agarose-Mischgelen wurden zwei Proteinkomponenten gefunden, die zwar 
auch in Rohsaften aus Keirnblattern gesunder Gurken gefunden werden konnen, 
jedoch nac:h der Virusinfektion verstarkt auftreten. Die Konzentration dieser 
Proteinkomponenten wird au13erdem von der Anzuchttemperatur der Gurken 
beeinflu13t. Hohere Anzuchttemperaturen (30° C) ziehen eine geringere Konzen
tration dieS'es Proteins in deri Gurkenkeimblattern nach sich. Niedrigere Tempe
raturen (20

° 

C) erhohen dagegen den Gehalt betrachtlich. Es ist noch ungeklart, 
ob dieses Protein bei der Virusvermehrung eine fordernde Rolle spielt oder ob es 
durch eine Abwehrreaktion der Pflanze verstarkt gebildet wird und die Virus
vermehrung hemmt. Es soll gepriift werden, ob diese Fraktionen Hilfestellung 
bei der Viruseliminierung durch Therapiema13nahmen (Gewebekultur, Hitzethe
rapie) geben konnen. 

5. Untersuchungen iiber Proteine des Kartoffel-X-Virus

5.1. Reduktionsmittel im Extraktionsmedium als Ursache fiir Veranderungen im 

Protein des Kartoffel-X-Virus (Koenig, Renate) 

Di,e Herstellung von mitreaktionsfreien Antiseren setzt die Reindarstellung von 
Viren voraus. Dab.eLwerden . dem Eflanzensaf.t in vielen Laboratorien routinema-
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Big Reduktionsmittel zugesetzt, da sie die Stabilitat verschiedener labiler Viren 
erhohen und auBerdem d�e Bildung von Phenoloxydationsprodukten, die sich 
wahrend der Reinigung an die Viren anlagern konnen, einschranken. Untersu
chungen an den beiden Proteinformen des Kartoffel-X-Virus ergaben, daB si,ch 
die Umwandlung der in der SDS-Polyacrylamidelektrophorese langsamwandem
den Form zur schnellwandemden Form im Pflanzensaft nur dann beobachten lieB, 
wenn dieser bei der Praparation auf pH 5,5 eingestellt und mit Reduktionsmitteln 
wie Ascorbinsaure, Natriumsulfit, Clelands reagent oder Mercaptoathanol ver
setzt wurde. Diese Untersuchungen zeigen, daB bei der Benutzung von Reduk
tionsmitteln wahrend der Reinigung von Pflanzenviren Vorsicht geboten sein 
kann (DFG). 

5.2. Untersuchungen iiber die nach Cyanogenbromidbehandlung erhaltenen Spalt
produkte der elektrophoretisch ,,schnellen" und ,,langsamen" Formen des 
Kartoffel-X-Virus-proteins (Koenig, Renate) 

Die SDS-Polyacrylamidelektrophorese bietet sich als relativ einfaches Mittel zur 
Molekulargewichtsbestimmung von Virusproteinen an. Allerdings wird die Zu
verlassigkeit dur,ch Anomalien bei einigen Proteinen gestort. Zur Untersuchung 
dieses Phanomens wurden die elektrophoretisch schnell (normal) und langsam 
(anomal) wandemden Formen des Proteins des Kartoffel-X-Virus mit Cyanogen
bromrd behandelt. Die erhaltenen Bruchsti.icke wurden in 12,5-prozentigen Poly
acrylamidgelen mit 0,05 M Natriumformiatpuffer bei pH 3,0 elektrophoretisch 
aufgetrennt. Dabei ergab sich, dafl die langsamwandernde Form ein zusatzliches 
Peptid enthalt. Durch diesen Befund wird die Problematik des anomaven Verhal
tens noch komplizierter, da nach den Ergebnissen des Fergusson plots beide 
Proteinformen ungefahr das gleiche Molekulargewicht haben sollten. Die Peptid
muster waren bei drei verschi,edenen J.solaten des Kartoffel-X-Virus, ein!>chliefl
lich des serologisch abweichenden B-Stammes, identisch, was darauf hindeutet, 
dafl bei diesem Virus Mutationen im Bereich des Methionine nicht haufig zu sein 
scheinen (DFG). 

6. Beitrag zum Gesamtvorhaben ,.Deutsche Sammlung von Mikroorganismen"

6.1. Anlage der Teilsammlung ,,Pflanzenviren und Seren" (v. Sydow, B.) 

Fur den im Berichtsjahr erschienenen Katalog ,, Deutsche Sammlung von Mikroor
ganismen" wurde das Teilgebiet ,, Pflanzenviren" zusammengestellt. Es wurden 
diejenigen Virus-Stamme bzw. -Isolate aufgenommen, die im Laufe der zuriick
liegenden Jahre in der Abteilung fur Virusfornchung bearbeitet wurden bzw. zur 
Zeit noch in Bearbeitung sind. Beriicksichtigung fanden dabei nur solche Virus
praparate, bei denen die Annahme einer Freiheit von Fremdinfekten berechtigt 
ist. 

Die Viren liegen wie folgt konserviert vor: Bei ea. - 20
° 

C Uefgefroren im Blatt 
oder im Rohsaft, der einen Zusatz von Glyzerin enthiilt; Blattmaterial nach Trock
nung iiber CaC12; gefriergetrocknetes Blattmaterial; Rohsaft oder gereinigtes 
Praparat, gefriergetrocknet. Da die Inaktivierungsgeschwindigkeit bei a11en Vi
ren auch im Trockenpraparat mit steigender Temperatur zunimmt, werden diese 
bei 0

° 

C gelagert. 
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6.2. Untersuchungen zur Stabilitat gefriergetrockneter Viren (v. Sydow, B.) 

Die Untersuchungen haben zum Ziel, virushaltig,e Trockenpra.parat,e mit mi:iglichst 
hoher und lang anhaltender Infektiosita.t herzustellen. Der Zusatz verschiedener 
sog. Schutzstoffe - einzeln oder in Kombination - bietet bei der Gefriertrock
nung die erfolgversprnchendste Mi:iglichkeit, ,eine stabilisierende Wirkung zu er
reichen. Es zeigte sich hierbei, dafl bei der Mehrzahl der untersuchten Viren Ak
tivita.tsverluste durch die Gefriertrocknung selbst im Vergleich zu der anschlie
Benden Lagerung nicht erheblich sind. Hierbei wurde auch die Frage nach dem 
Einflufl der Schutzstoffe auf die Thermostabilita.t der Infektiosita.t und, im klei

neren Maflstab, auch der Antigenitat gefriergetrockneter Viren behandelt. Dabei 
fanden Alfalfa Mosaic Virus und Potato Virus X besondere Berucksichtigung. Um 
s,chneller zu auswertbaren Ergebniss,en zu kommen, wurcien die Lagerungstempe
raturen einige Tage auf 65

° 

C erhi:iht. Hiernach trat der stabilisierende Effekt 
einiger Stoffe besonders deutlich hervor und entsprach den Ergebnissen nach 
Langzeitlagerung bei Raumtemperatur. 

Fortges,etzt wurden diese Untersuchungen mit dem Prunus necrotic ringspot virus, 

dessen besondere Labilita.t eine Konservierung auflerhalb der lebenden Pflanze 
bisher nicht mi:iglich machte. Durch die Gefriertrocknung des Preflsaftes gelang 
eine Erhaltung der Infektiositat bis mindestens uber zwei Monate. Hierbei wurde 
die stabilisierende Wirkung einzelner Schutzstoff-Kombinationen schon sofort 
nach der Gefriertrocknung und na,ch kurzer Lagerung ohne Erhi:ihung der Tempe
ratur deutlich. Um Anhaltspunkte uber eine eventuelle Wirkungsspezifitat der 
Schutzstoffe zu erhalten, wurden Untersuchungen mit einzelnen Disacchariden, 
die sich im Molekulaufbau weitgehend gleichen, begonnen. 

Zusatzlich zu seinen Forschungsaufgaben befaflt sich das Institut mit der Her

stellung von Antiseren gegen verschiedene Viren, die an Interessenten (wissen
schaftliche Institute, Pflanzenschutzamter, Zuchter) abgegeben werden. Im Be

richtszeitraum wurden u. a. Antiseren gegen Kartoffel-X-Virus, Y-Virus sowie 
S- und M-Virus (fur rund 700 OOO Einzeluntersuchungen), Antiseren gegen Prunus

necrotic ringspot virus, den Erreger der Stecklenberger Krankheit der Sauer

kirsche, sowie gegen verschiedene Viren in Zierpflanzen (z. B. Orchideen, Narzis
sen) abgegeben.

Aufleninstitute 

Institut iiir biologische Schadlingsbekampfung i,n Darmstadt 

Mit der Ubernahme des Gewachshauses wurde im Berichtsjahr der Neubau des 
Institutsgebaudes im wesentlichen abgeschlossen. Von personellen Engpassen 
abgesehen sind damit die Voraussetzungen geschaffen, die folgenden Schwer
punkte bei der Erfullung des Forschungsauftrages, der Entwicklung von Verfah
ren zur biologischen Scha.dlingsbekampfung, intensiv zu bearbeiten: Populations
dynamik als Weg zum integrierten Pflanzenschutz; Verwendung und Fi:irderung 
von rauberischen und parasitischen Nutzarthropoden; Insektenpathologie mit Be-
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tonung der mikrobiologischen Schadlingsbekampfung. An allgemeinen Aufgaben 
fallen regelma.Big an: Diagnose von kranken und toten Insekten, die von Inter
essenten aus dem Pflanzenschutzdienst, den Hochschulen und der Industrie ein
gesandt worden waren, Stammhaltung insektenpathogener Pilze, Bakterien und 
Viren, einschlieBlich des Austausches mit anderen Fachinstituten; Uberwachung 
von Sendungen mit Nutzinsekt!en aus anderen Faunenbereichen. 

1. Integrierte Schadlingsbekampfung

1.1. Weiterentwicklung einer Methode zur Prilfung der Auswirkung von 

Pflanzenschutzmitteln auch Nutzarthropoden im Laborator:i.um 

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

Um die Forderung des Pflanzenschutzgesetzes erfullen zu konnen, wonach un
notige Schaden an Tieren vermieden werden sollen, wurden die Arbeiten zur 
Entwicklung standardisierter Priifverfahren unter Verwendung von Eiparasiten 
der Gattung Trichogramma fortgesetzt. Die Richtlinien wurden in Zusammenarbeit 
mit der inzwischen gegriindeten internationalen Arbeitsgruppe fur diese Fragen 
verbessert und den Freilandbedingungen starker angepafit. Eine eigene Unter
gruppe wird die sachgerechte Priifung von Staffen mit neuartiger Wirkungsweise 
vorbereiten, wie sie bei der biotechnischen Bekampfung verwendet werden (z. B. 
Hormon-Praparate). Der Schwerpunkt der Priifungen lag im Berichtsjahr hei 
jenen Insektiziden, die eine gewisse Schonung der Nutzarthropoden erwarten 
lieflen. Besonders unschadlich waren Praparate auf der Basis des Bacillus thurin

giensis und einige Neuentwicklungen der lndustrie. Bei Mitteln mit starker An
fangswirkung wird die Persistenz gepriift. Die fur reproduzierbare Tests im La
boratorium erforderlichen Bedingungen liefien sich den Verhaltnissen im Frei
land besser anpassen. Dabei bewahrten sich Rebblatter als geeignete Unterlagen. 
Es gelang, eine Reihe von Insektiziden mit nur kurzdauernder Schadigung der 
gepriiften Nutzinsekten zu finden. Der Ubergang vom Labor- zum Freilandver
such unter Beibehaltung der wichtigsten Priifkriterien (Minderung der Nutzlei
stung) wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Obstkrankheiten in Dos
senheim (Dr. E. Dickier) naher untersucht (vgl. dortigen Bericht). 

1.2. Nebenwirkungen von Bodenherbiziden auf Nutzinsekten 

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

Das von der DFG geforderte Fornchungsvorhaben wurde auch auf die Priifung 
der Kontaktwirkung des Belages von Herbiziden ausgedehnt, die im Ruben- und 
Kohlanbau Verwendung finden. Dabei liefi sich ebenfalls (wie bei 1.1.) die Min
derung der Parasitierungsleistung von Nutzinsekten als Maflstab fi.ir den Grad 
der Schadigung heranziehen. Bei Trichogramma verhinderte der Belag von Lasso, 
Ramrod und Bidisin forte auf Glas und auf Ri.iben- bzw. Kohlblattern die Nutz
leistung dieser Eiparasiten fast ganz oder vollstandig, wahrend bei Semeron 
und vor allem bei Betanal nur mittelschwere bis leichte Schaden auftraten. Die 
Methode lieB sich auf Versuche an ganzen Pflanzen erweitern, wobei sie im 
Ka.fig zunachst von den Schadlingen mit Eiern belegt, dann behandelt und an
schlieBend zur Pri.ifung der Parasiten-Leistung mit Trichogrammen besetzt wur
den. Verglichen mit diesen Micro-Hymenopteren verti:ugen die rauberischen 
Larven der Florflioegen (Chrysopa carnea) in Mortalitatsversuchen mehr. Wahl-
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versuche erwiesen eine abschreckende Wirkung des behandelten Bodens auf 
Chrysopa-Larven. Auch hier soll die Methode im Sinne einer Leistungspriifung 
noch verbessert werden. Insgesamt tragen die bei 1.1. und 1.2. beschriebenen 
Entwicklungen dazu bei, eine Auswahl der verwendeten Pflanzenschutzmittel zu 
ermoglichen, die auch deren Nebenwirkung auf niitzliche Faunenglieder beriick
sichtigt. 

1.3. Biotechnische Veriahren zur Optimierung des Niitzlingseinsatzes (Hassan, S.) 

1973 und 1974 wurden Versuche zur Anlockung von Aphidophagen <lurch Behand
lungen von Obstbaumen mit Lock- und Nahrungsstoffen angelegt. Zugleich sollte 
die Lebensfahigkeit bzw: der Nutzeffekt dieser Tiere erhoht werden. Dabei war 
als allgemeine Tendenz zu erkennen, daB ,ein guter Anlodrnngserfolg nur dann 
erwartet werden kann, wenn man zu einem Zeitpunkt behandelt, zu dem die 
Niitzlinge in groBer Anzahl vorhanden sind und wenn deren Eiablage den Hohe
punkt erreicht hat. Haufige Kontrollen erlauben ,es, giinstige Applikationstermine 
in Anpassung an den Witterungsverlauf zu verwenden. In Versuchen an jungen 
Zwetschenbuschbaumen gelang es, wahrend der Hauptflugzeit der Niitzlinge 
<lurch Behandlungen der Baume mit Bierhefe in Zuckerwasser bei Chrysopa
Imagines eine Steigerungsrate um das dreifache, bei Chrysopa-Eiern um das 
fiinffache, bei Coccinelliden-lmagines um das sieben- bis achtfoche und bei Syr
phiden-lmagines um das sieben- bis vierundzwanzigfache zu erreichen. Da das· 
direkte Verspritzen der Lock- und Futterstoffe auf die Baume in einigen Versu
chen die Vermehrung von Schwarzepilzen begiinstigte, wurden andere Moglich
�eiten der Futterapplikation getestet. So fiihrte das Aufhangen von gelben, mit 
Lock- und Nahrungsstoffen getrankten Papierstreifen besonders bei Syrphiden
Imagines zu besseren Ergebnissen. Die Untersuchungen sollen fortgesetzt wer
den, um verbesserte Formen der Applikation und optimale Behandlungstermine 
zu finden. 

2. Massenzuchten von Schadinsekten

Zur Erprobung und Produktion von Nutzorganismen (Insektenpathogene und 
Entomophagen) miissen standig groBe Mengen an gesunden Schadinsekten ver
fiigbar sein. 

2.1. Zur Chemotherapie einer Mikrosporidiose an Apfelwicklern (Bathon, H.) 

In den Zuchten des Apfelwicklers (Laspeyresia pomonella) machte sich eine 
<lurch Nosema carpocapsae hervorgerufene Mikrosporidiose <lurch verminderte 
Fertilitat der Imagines und geringere Vitalitat der Larven bemerkbar. Da Selek
tionsmethoden zur Erlangung einer sauberen Zucht als zu aufwendig erscheinien, 
wurde nach einer Moglichkeit zur Chemotherapie gesucht. Hierzu schien Benomyl 
wegen seiner bereits bekannten guten therapeutischen Wirkung auf die Mikro
sporidiose von Hypera postica g<eeignet zu sein. Es wurden daher vers,chiedene 
Konzentrationen des handelsiiblichen Praparates dem Nahrmedium der Larven 
beigemischt. In den Versuch gelangten nur die Nachkommen hochgradig mikro
sporidoser Eltern. Es zeigte sich jedoch, daB durch dieses Mittel der Anteil mikro
sporidioser Larven geg�niiber der Kontrolle keine Anderung erfuhr. Die Vitalitat 
der Larven wurde dagegen von hoheren Konzentrationen (1 g Benomyl je kg Me-

H 88 



dium) vermindert. Zur Chemotherapie einer Mikrosporidiose der Larven des 
Apfelwicklers ist Benomyl demnach nicht geeignet. Dagegen verliefen Versuche 
mit den Imagines erfolgreich. lhrem Trinkwasser wurden die Praparate Fumidil
B, Nosemack und Benomyl beigesetzt (Konzentration: 0,1; 0,02 bzw. 0,025 0/o) und 
ans,chlieflend Eier und Imagines laufond nach Mikrosporidien untersucht. In der 
unbehandelten Kontrolle mit hochgradig mikrosporidiosen Imagines wi1esen auch 
die Eier eine starke Mikrosporidien-Infektion auf. Dagegen konnten bei Verwen
dung von Fumidil-B und Nosemack von stark infizierten Weibchen mikrospori
dienfrei<e Eier erhalten werden. Im Falle von Benomyl waren die Gelege nur 
schwach infiziert. Die genannten Mittel eroffnen somit eine Moglichkeit, die 
Apfelwickler-Mikrosporidiose iiber die Trinkwasseraufnahme der Imagines che
motherapeutisch zu behandeln. Die Versuche werden fortgesetzt. 

3. Histopathologie von Insektenkrankheiten

Die mittels histopathologischer Untersuchungen mogliche Diagnose von Insekten
krankheiten dient als Ausgangspunkt fiir die verbesserte Prognose des Schad
lingsauftretens, fiir die Gesunderhaltung von Massenzuchten und fiir das Auf
finden neuer Krankheitserreger fiir Bekampfungszwecke. 

3.1. Diagnostische Untersuchungen Uber Krankheiten in Freilaadpopulationen des 
Maisziinslers (Huger, A. M., in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst 
des Reg.-Prasidiums Nordbaden in Karlsruhe und dem Pflanzienschutzamt 
Frankfurt/Main) 

Um Auftreten, Schwankungen und Wirksamkeit mikrobieHer Begrenzungsfakto
ren in Populationen des Maisziinslers (Ostrinia nubilalis) kennenzulernen, wur
den 1973 im Rhein-Main-Dreieck und im Raum Karlsruhe mehrjahrige diagno
stische Untersuchungen eingeleitet. Von besond!erem Interesse sind dabei Infek
tionen mit der Mikrosporidie Nosema pyraustae, die nach Befunden in den USA 
zur Reduktion der Wirtspopulationen beitragt. In Anbetracht der germinativen 
Ubertragung der Mikrosporidien werden sowohl Falter als auch Diapauselarven 
untersucht. Bei den 1973/74 qn rund 1 500 Einzelti'eren durchgefiihrten Diagnosen 
zeigten die Populationen des Rhein-Main-Dreiecks keiil!erlei Infektionen, wahrend 
im Raum Karlsruhe die Verseuchung mit N. pyraustae an verschiedenen Stand
orten zwischen O und 73 0/o lag. Offenbar sind die Mikrosporidien bevorzugt in 
alteren Schadgebieten des Maisziinslers vorhanden. Versuche zu deren Ansi·ed
lung in mikrosporidienfreien Kalamitatsgebieten des Ziinslers, wie z. B. im Rhein
Main-Dreieck, sind daher angezeigt (s. u.). 

3.2. Versuche zur kiinstlichen lnfektion einer Freilandpopulation des 
Maisziinslers mit Mikrosporidien (Huger, A. M.) 

Aufgrund der vorgenannten Befunde sollte gepriift werden, ob es moglich ist, 
Freilandpopulationen des Maisziinslers (Ostrinia nubilalis) ·experimentell mit der 
Mikrosporidie Nosema pyraustae zu infizieren. Zu diesem Zweck wurde im Labor 
vermehrtes Sporenmaterial dieses Erregers zur Hauptflugzeit des Ziinslers am 
26. 7. 1974 auf einer Maisparzelle (1,4 a) bei Gernsheim (Hessisches Ried) mittels
Handspritze (2-4 bar) ausgebracht. Die Aufwandmenge betrug 3,5 · 1010 Sporen/a.
Zurn Schutz der Sporen gegen UV-Strahlung wurde der Spritzbriihe 1 0/o Mager-
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milchpulver zugesetzt. Die Ende September den Maisstengeln entnommenen Dia
pauselarven waren auf der Versuchsflache im Gegensatz zu den Kontrollen zu 
38 0/o mit Mikrosporidien infiziert. Ein ahnlich angesetzter Kafigversuch ergab 
sogar 94 0/o infizierte Larven. Damit ist ein Weg aufgezeigt, die Mikrosporidiose 
kiinstlich in Ziinslerpopulationen. einzubiirgern, zumal <lurch die germinative 
Mikrosporidieniibertragung eine Persistenz der Krankheit zu erwarten ist. Fiir 
die dazu erforderliche Mikrosporidienvermehrung konnte inzwischen eine ra
tionelle Methode entwickelt werden, die sich auf die Massenzucht des Ziinslers 
im hiesigen Institut stiitzt. 

4. Bakterienkrankheiten von Schadinsekten

4.1. Wirkung von Toxinen aus B a c i I I u s - Arlen auf die Honigbiene 
( A p i s me II i fi c a ) (Krieg, A.) 

Eine ausveichende Kenntnis iiber sog. Nebenwirkungen von an sich spezifischen, 
mikrobiellen Pflanzenschutzmitteln wie Bacillus thuringiensis ist sowohl wissen
schaftlich als auch anwendungstechnisch wichtig. Die von uns festgestellte Wirkung 
des sog. u-Exotins auf Bienen ist auf die Verwendung _nicht-sporulierter Kulturen 
beschrankt und tritt in kommerziellen Sporen-Kristall-Praparaten nicht auf. Un
tersuchungen iiber den Titerverlauf des u-Exotoxins in Kulturen von B. thurin

giensis, die unter Verwendung von Wachsmottenlarven als Testtier durchgefi.ihrt 
wurden, ergaben ein Aktivitatsmaximum nach etwa 9 Stunden Bebriitung (30

° 

C) 
und einen Abfall auf Null nach 24 Stunden. Dieser Abfall erfolgt gegenlaufig 
zum Proteinasetiter in der Kultur, so dafi eine hydrolytische Spaltung des Toxins 
angenommen werden darf. Die Proteinnatur des u-Exotoxins war bereits friiher 
nachgewiesen worden. 

4.2. Ultravioiett-Strahlenschutz fiir Insektenpathogene (Krieg, A.) 

Da das Sonnenli,cht (und nicht etwa Regen) d�e Wirksamkeit von Biopraparaten, 
speziell von B. thuringiensis-Belagen im Freiland schnell mindert, wiirde ein wirk

samer Strahlenschutz die Wirtschaftlichkeit derartiger Praparate und die Sicher
heit ihrer Anwendung wesentlich erhi:ihen. In Laborversuchen, dife von dieser 
Zielsetzung ausgingen, wurden Stoffen mit verschiedenen optisc:hen Eigenschaften 
auf ihre Schutzwirkung untersucht. Im Bereich der auf Bacillus thuringiensis

Sporen inaktivierend wirkenden kurzwelligen Ultraviol1ettstrahlung ( = UV) von 
254 nm Wellenlange erwiesen skh die bisher empfohlenen Schutzstoflie wie 
Milchpulver, Albumin oder Tusche, aber auch ein kommerzielles UV-Schutzmittel 
fur Biopraparate, als unzureichend. Bessere Resultate wurden erzielt mit Ribo
nuclieinsaure, die bei 260 nm, im Bereich des genetischen Materials, ihr UV-Ex
tinktionsmaximum hat, mit Riboflavin, das u. a. bei 267 nm UV absorbiert, und 
mit Dipicolinsaure, die u. a. bei 263 nm UV stark absorbiert. Den besten UV
Schutz ergaben jedoch natiirliche Fluorochrome (Berberin-S04 und Aesculin) und 
bestimmte kiinstliche Fluorochrome (Fluorescein-Na). Mit diesen war es mi:iglich, 
die dosisabhangige Uberlebensral!e der Sporen etwa um den Faktor 10 zu steigern. 

4.3. Wirkung von B a c i l l u s t h u r i n g i e n s i s auf Larven cier Fichtenbiatt-
wespe ( P r i s t i p h o r a a b i e t i n  a ) (Langenbruch, G. A. und Krieg, A.) 

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung umweltschonender und toxikolo
gisch unbedenklicher Pflanzenschutzmittel wurden die Versuche zur Bekampfung 
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von Larven der Fichtenblattwespe mit Bacillus thuringiensis fortgesetzt und auf 
kommerzielle Praparate vom Serotyp H3 ausgedehnt. Im Gegensatz zu den Pra
paraten vom Serotyp H1 erwies1en sich H3-Praparate als unwirksam. Um diesen 
Wirkungsunterschied zu klaren, wurden Proben der verschiedenen Praparate vor 
dem Biotest fraktioniert und zum Teil denaturiert. Nach den nun vorliegenden 
Ergebnissen ist die Wirkung von Bacillus thuringiensis-Pra.paraten des Serotyps 
H1 auf Blattwespen weder auf deren Gehalt an lebenden Sporen, noch auf den 
Oehalt an Kristall-1\-Endotoxin zuriickzufiihren. Vielmehr diirfte es sich um einen 
loslichen Faktor handeln, der u. U. ein Exotoxin, vielleicht aber auch ein Additiv 
darstellt. - Die unerwartete Wirkung von bestimmten kommerziellen Bacillus 

thuringiensis-Pra.paraten auf Nicht-Lepidopteren, z. B. Blattwespen-Larven, ist 
nach den vorliegenden Untersuchungen nicht zu verallgemeinern. In jedem Ein
zelfalle sollten die Ursachen ausreichend ergriindet werden, unabhangig davon, 
ob diese Zusatzwirkung erwiinscht ist oder nicht. 

5. Viruskrankheiten von Schadinsekten

5.1. Freilandversuch zur Bekampfung des Apfelwicklers mit Granuloseviren 

(Huber, J., in Zusammenarbeit mit Dickler, E., lnstitut fiir Obstkrankheiten, 
Dossenheim) 

Nach dem ersten kleinen Versuch vom Vorjahr im Odenwald, wurde 1974 auf 
dem Versuchsgelande des Institutes fiir Obstkrankheiten in Dossenheim eine 
8 Jahre alte Spindelbusch-Ertragsanlage mit Granuloseviren gegen den Apfel
wickler behandelt. Die 1/4 ha grofle Versuchsparzelle bestand aus 9 Reihen zu je
20 Baumen. Eine Reihe 1erhielt im Rahmen der routinemafligen Apfelwickler
spritzung des iibrigen Versuchsgelandes 4mal in Abstanden von 14 Tagen eine 
Behandlung mit Diazinon (Basudin 0,1 °/o). Zurn selben Zeitpunkt wurden zwei 
andere Reihen mit einer Virussuspension von 8 · 107 Viruskapseln/ml gespritzt. 
Dies entspricht 1-2 Larvenaquivalenten pro Baum. Zwei weitere Baumreihen 
erhi,elten 8 Virusbehandlungen mit derselben Konzentration in wochentlichen 
Abstanden. Als Schutz gegen Inaktivierung durch Sonnenlicht, als Haft- bzw. 
Netzmittel waren 0,6 °/o Magermikhpulver und 0,01 °/o Tween 80 zugesetzt. Die 
Mortalitat von Apfelwickler-Eilarven auf A.p.fleln von den virusbehandelten Bau
men betrug direkt nach den Spritzungen im Mittel 92 °/o. Sie sank im Verlauf der 
ersten Woche auf 83 °/o, im Verlauf der zweiten Woche bei nur 14tagigen Behand
lungen auf 72 0/o. Die im Vergleich zum Vorjahr relativ hohen Werte sind auf die 
in diesem Jahr geringe Sonneneinstrahlung zuriickzufiihren. Unter den Fanggiir
teln fanden sich an unbehandelten, an 2w6chentlich und wochentlich behandelten 
Stammen durchschnittlich 2,25; 0,075 bzw. 0,05 Diapause-Raupen der 2. Genera
tion je Baum. Dies entspricht einer Reduktion um 97 0/o bzw. 98 0/o. Die Kontrolle 
aller geernteten Apfel und des Fallobstes auf Apfelwicklerbefall ergab bei einem 
mittleren Behang von 180 A.pfeln pro Baum folgende Werte: unbehandelt: 4,4 0/o; 
Virus 4 x: 0,8 °/o; Virus 8 x: 0,7 °/o; Basudin 4 x: 0,7 °/o. Es zeigte sich somit bei glei
chem Behandlungsaufwand mit Granulosisvirus und mit einem Insektizid eine 
praktisch gleichstarke Befallsreduktion um 82,9 0/o bzw. 83,2 0/o. Ein Vergleich mit 
den Zahlen aus den Giirtel-Fangien zeigt, dafl die Dezimierung der Apfelwickler
population wesentlich grofler ist, als es nach der Apfelbonitierung den Anschein 
hat. Dies ist darauf zuriickzufiihren, dafl an virusbehandelten A.pfeln ein nicht un
erheblicher Teil der Larven noch nach Erreichen des Kerngehauses abstirbt. Bei 
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Anl'agen mit geringem Einflug von auBen wirkt sich dies positiv auf den Befall 
des folgenden Jahres aus. Der Versuch hat gezeigt, dafl mit dem Granulosevirus 
bei der Bekampfung des Apfelwicklers Resultate erhalten werden konnen, die 
mit den mit Insektiziden erzielten vergleichbar sind. 

5.2. Freilandtest von UV-Schutzmitteln fiir das Granulosevirus des Apfelwicklers 

(Huber, J.) 

Um die Wirkung von Schutzmitteln gegen die lnaktivierung der Viren <lurch den 
UV-Anteil des Sonnenlichtes zu untersuchen, wurde im Biotest der Aktivitatsver
lust von Granuloseviren auf Apfeln im Freiland bei Zugabe verschiedener Schutz
stoffe bestimmt. Beim ungeschiitzten Virus sank die Aktivitat von anfangs 100 °/o 
Mortalitat im Verlauf von 6 Wochen auf 42 0/o. Weger.. de::: schlsc:hten Witterung 
betrug die Sonnenscheindauer in diesem Zeitraum nur 230 Stunden (dies entspricht 
etwa 20 Sonnentagen). Der Aktivitatsvierlust verhielt sich proportional zum Loga
rithmus der Sonnenscheindauer. Durch Zugabe von 0,5 °/o Milchpulver konnte 
eine Aktivitatsverlangerung auf das 3- bis 4fache erreicht werden. 0,25 0/o Aes
culin zeigte in der ersten Woche eirre noch bessere Schutzwirkung (Faktor 5-6), 
sank aber spater unter die Wirkung des Milchpulvers ab. Vermutlich wurde es 
relativ schnell <lurch den Regen abgewaschen. Das Milchpulver wirkt gleichzeitig 
auch als Haftmittel, so daB es vor allem bei schlechtem Wetter die Ergebnisse we
sentltch verbessert. Die Versuche werden im Interesse der Entwicklung pestizid
freier Verfahren in der Schadlingsbekampfung fortgesetzt. 

5.3. Biotechnologische Forschung zur Produktion insektenpathogener Viren 

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

Das Projekt, das vom BMFT gefordert wird, zielt auf di<e Anwendung von hy
gienisch unbedenklichen Viren gegen bedeutsame Scha:dlinge wie z. B. die Kohl
eule (Mamestra brassicae). Nach einer schwierigen Anlaufphase mit Rationalisie
rung der Raupenzuchten und sanita.ren Mafinahmen zu deren Gesundhaltung wird 
zur Zeit die Optimierung der Virusproduktion im homologen Wirtstier und die 
Reinigung der Viruspraparate mit Hilfe der Gradientenzentrifugation (Saccharose
gradient) vorangetrieben. Bei dem produzierten Virus handelt es sich nicht mehr 
um eine Mischpopulation von Viren, sondern ausschliefllich um •ein weitgehend 
wirtsspezifisches Kernpolyedtervirus. Der verwendete Stamm wird morphologisch 
und biochemisch charakterisiert, um mit eindeutig definierten Erregern arbeiten 
zu konnen. Die hier entwickelten biotechnologischen Methoden sollen spater eine 
Groflproduktion derartiger Viren ermoglkhien, damit der Praxis selektive Prapa
rate im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes zur Verfiigung stehen. 

6. Pilzkrankheiten von Schadinsekten

6.1. Infektionsversuche mit M e t a r r h i  z i u m a n  i s o p l i a e gegen den 
Gestreiften Blattrandkafer ( S i t o n a l i n e a t u s ) 
(Muller-Kogler, E., in Zusamrnenarbeit mit Stein, W., Universitat Gieflen) 

Seit 1972 lauft ein Gewachshausversuch, bei dem rnit Metarrhizium anisopliae 

einmal kontaminierte Ertle (106, 107, 108 Sporen/cm3) jahrlich in ihrer Wirkung 
gegeniiber dem GestreiHen Blattrandkafer gepriift wurde. 1974 liefl sich diese 
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Wirkung nicht mehr hinreichend erfassen, da die Ertle nun fur die Entwicklung 
der Wirtspflanze (Erbse) und damit auch fur die der Kaferlarven zu ungunstig 
wurde. - Interessant und wichtig war aber die Feststellung, daB 1974 die Keim
zahlen von M. anisopliae in den Erdproben nur um jeweils etwa eine Zehner
potenz gesunken waren. Das bestatigt erneut die lange Lebensdauer von M. 
anisopliae-Sporen im Erdboden und regt an, diese Langzeitwirkung praktis,ch zu 
nutzen. 

6.2. Wirkung von systemischen Fungiziden auf insektenpathogene Pilze 

(Zimmermann, G.) 

Die systemischen Fungizide haben in den letzten Jahren durch die standig zu
nehmende Anwendung vor allem im Getreidebau eine wachsende Bedeutung 
erlangt. Im Rahmen eines DFG-Forschungsvorhabens wird untersucht, ob und in 
welcher Weise diese Mittel auf die als Begrenzungsfaktoren von Schadins'ekten 
wichtigen insektenpathogenen Pilze einwirken. Zunachst wurde der EinfluB von 
sieben amtlich zugelassenen systemischen Fungiziden in vitro auf die Konidien 
von Entomophthora thaxteriana und E. aphidis, zwei als Pathogene bei Blatt
lausen bekannten Pilzen, getestet. Die starkste keimhemmende Wirkung besaBen 
die Praparate Benomyl, Calixin, Imugan und Saprol. Cercobin M verhielt sich 
wesentlich weniger toxisch als das chemisch nahe verwandte Benomyl. Fur das 
kommende Jahr sind Gewachshaus- bzw. Freilandversuche geplant, bei denen 
der EinfluB dieser Mittel auf die Infektion und Verpilzungsrate bei Oetreide
blattlausen gepruft werden soll. - Gleichzeitig wurde auch die Wirkung von 
7 derartigen Fungiziden auf Fungi imperiecti in vitro untersucht, und zwar an 
funf haufig vorkommenden insektenpathogenen Pilzarten aus den Gattungen 
Beauveria, Metarrhizium und Paecilomyces. Als MaB fur die Schadwirkung 
eines Mitt!els diente neben der Bestimmung der Keimrate und der Entstehung 
eines Hemmhofes auch die Beeinflussung des Mycelwachstums. Eine besonders 
starke Keimhemmung verursachten die beiden Praparate Benomyl und Saprol, 
das Mycelwachstum wurde noch zusatzlich durch Calixin und Imugan beein
tra,chtigt. Die Mittel Plantvax und Milst:em zeigten eine geringe bzw. keine 
schadliche Wirkung. 

7. Applikation von Krankheitserregern zur Bekampfung von Schadarthropoden

Die fur chemische Pflanzenschutzmittel erarbeitete Applikationstechnik la.flt sich 
nicht immer auf mikrobielle Praparate ubertragen. Die im Laboratorium durch 
Biotests gewonn<enen Grundlagen werden im Feldversuch uberpruft, mit dem 
Ziel, eine den auszubringenden Nutzorganismen adaequate Applikationstechnik 
zu entwickeln. 

7.1. Bekampfung des Maisziinslers mit B aci l l u s  t h u r i n g  i e n  s i s

(Langenbmch, G. A.) 

Mit einem im Eigenbau erstellten Parzellengerat wurden die Untersuchung,en 
uber den EinfluB der Applikationst!echnik und des Anwendungstermins auf den 
Bekampfungserfolg fortgesetzt. In einem 60 Parzellen (a 70 m2) umfassenden 
Feldversuch im Hessischen Ried wurde ein amerikanisches Praparat als Spritz
pulver (2 kg/ha) mit einem Normalspritzbalken (500 I/ha, 4 bar) und einer Unter-
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blattspritzausrustung (1 OOO I/ha, 3,5 bar) sowie als Granulat (30 kg/ha) ausge
bracht. Die drei Applikationstennine richteten sich nach den Ergebnissen der 
Lichtfalle und cl.er Eiablage. Die Flachen wurden ein- bzw. zweimal behandelt 
(Termiue 1 und 3). Trotz des verzettelten Flugverlaufs uIJ1d der ungiinstigen 
Witterung konnten bei einem Befall von 80 Larven/100 Pflanzen (unbehandelt) 
wesentlich hbhere Bekampfungserfolge als im Vorja�r erzielt werden. So ergab 
eine einmalige Granulatanwendung zum ersten Termin eine Larvenmortalitat 
von 61 °/o und ein zweimaliger Einsatz des Normalspritzbalkens fiihrte zu einer 
Abtbtung van 73 0/o. In beiden Fallen schnitten die Bacillus-thuringiensis-For

mulierungen besser als das ,chemische Vergleichsmittel ab. Durch Konzentrirerung 
der Spritzbriihen, Steigerung des Drucks und weitere Veranderung der Applika
tionstermine wird eine kostiengiinstigere Bekampfung angestrebt. Dies wird dazu 
beitragen, der Praxis selektive Praparate ohne die bei den jetzt zugelassenen 
Mitteln unerwunschten Nebenwirkungen verfiigbar zu machen. 

7.2. Vernebelung von Ba c i 11 us - t h u rin g i e n  sis - Praparaten 

(Langenbruch, G. A.) 
Mit einen speziell ausgerusteten Schwingfeuer-Nebelgerat und einem Kaltnebeler 
wurden zwei kommerzielle Bacillus-thuringiensis-Pra.par,atie ausgebracht. In ei
nem wiederaufgefangenen Nebel wurden Maisblattstucke getaucht. Der anschlie
Bende Biotest zeigte beim Maiszunsler (Ostrinia nubilalis) keine Wirkungsunter
schiede g,egeniiber der unvernebelten Ausgangssuspension. Die wirksamen Agen
tien des Praparates wurden durch die neuartige Ausbringungsweise also nicht 

geschadigt. Wurden dagegen von den im Gewachshaus eingenebelten Mais
pflanzen Blattstucke entnommen, so war die Mortalitat der Maiszunsler im La
borversuch geringer als bei den Pflanz•en, die unter gleiochem Praparateaufwand 
mit einer Handspritze behandelt warden waren. Auch der Einsatz des Schwing
feuergerates im Freiland ergab gegen den Maiszunsler noch kein befriedigendes 
Ergebnis. Die Ursache dafiir wird in der Formulierung der Praparate bzw. Nebel
suspension gesehen; weitere Verbesserungen werden zusammen mit den zu

standig•en Firmen auch im Hinblick auf spatere Einsatze im Gewachshaus er
arbeitet. 

Institut ftir Get:reide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten in 
Kiel-Kitzeberg 

Die Aufgaben des Instituts umfassen die UntJersuchungen aller Schadorganismen 
an Getreide, Olfriichten und Futterpflanzen. Die vorwiegend populationsbkolo
gischen Arbeiten dienen zunachst der grundlegenden Zweckforschung und haben 
das Ziel, zum Verstandnis der epidemieartigen Vermehrung der pathogienen 
Mikroorganismen und des Massenwechsels der Schadinsekten beizutragen. Die 
Untersuchungen sind zugleich auch Ausgangspunkt fiir die Entwicklung spe
zieller Verfahren, die sich in integrierte Brekampfungsverfahren einbauen lassen. 
- Neben den Forschungsaufgaben hat das Institut zahlreiche Getreidesorten auf
Resistenz gegen FuB-, Ahren- und Blattkrankheiten gepruft. Daruber hin�us
wurde fiir · Resistenz- und spezielle Fungizidpriifungen InJiektionsmaterial von
insgesamt 8 pilzlichen Schadorganismen fiir eine Flache van insgesamt 20 120 m2 

hergestellt. AuBerdem wurden zahlreiche Einseudung•en untersucht, Diagnosen
gestellt und Auskiinfte iiber die Schadorganismen erteilt.
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1. Krankheiten an Getreide

1.1. Ertragsuntersuchungen bei Weizenanbau nach anfalligen und nicht anfalligen 

Vorfriichten (Mielke, H.) 

Die Ertragsuntersuchungen von mehr•eren Weizensd:ilagen, auf denen jeweils 
die gleiche Sorte nach anfii.lligen und nicht anfii.lligen Vorfriichten angebaut wa
ren, sollten dazu beitrag,en, die Bedeutung der Vorfrucht fiir das Auftreten der 
Fuflkrankheiten und die Hohe der Weizenertrage exakt zu bestimmen. An den 
4 Versuchsorten ergaben sich die folgenden Ertragsunterschiede: 

Versud1sort Vorfrucht nachgebaute W eizenertrag in 
W eizensorte dz/ha 

Datgen Hafer Diplomat 71,9 
Winter-Roggen Diplomat 49,9 

Bohnhusen Zudcer-Riiben Diplomat 67,1 
Sommer-Weizen Diplomat 33,4 

Dammhof Winter-Raps Caribo 64,4 
Winter-Weizen Caribo 47,4 

Gr. Schlamin Winter-Raps Diplomat 85,8 
Winter-Weizen Diplomat 38,6 

Infolge des starken Befalls durch Fuflkrankheiten der Arten Ophiobolus graminis 

und Cercosporella herpotrichoides waren auf den Weizenschlagen mit anfii.lligen 
Vorfriichten Ertragsverluste von 26-55 °/o aufgetreten. 

1.2. Untersuchungen iiber den Befall und Sporulation der Halmbruchkrankheit an 
Winterweizen-Pflanzen (Mielke, H.) 

Es war das Ziel der Untersuchungen, das Ausmafl des Befalls und der Sporu
lation von Cercosporella herpotrichoides .an j111'Il'g•en, noch Jelben,den Weizenpflan
zen im Friihjahr festzust,ellen, um die dadurch bedingte Gefii.hrdung der Weizen
kulturen absd:iatzen zu konnen. Weizenpflanzen mit der Vorfrucht Winterraps 
waren weniger befallen und wiesen aud:i eine kleinere Sporulationsrate auf als 
diejenigen aus der Monokultur. Die Hohe der Sporulationsrate hing offenbar 
vom Anteil der befalltenen Pflanzen ab, der bei Proben aus der Monokultur 
wesentlich hoher war. 

1.3. Entwicklung einer einfachen Fungizidtestmethode gegen die Halmbruch-

krankheit (Mielke, H.) 

An Weizenstoppeln und Queckenrhizomen, die von Cercosporella herpotrichoi

des befallen waren, konnte im Herbst und Friihjahr durch Fungizidapplikationen 
die Sporenbildung von der Halmbruchkrankheit giehemmt werden. Auf Grund 
dieser Tatsache wurde durch Verwendung von sporulierendem Infektionsmaterial 
und Benomyl (3 g/4 1) als Standardmittel eine Fungizidtestmethode entwickelt, 
mit der allgemein die Wirksamkeit und Wirkungszeit von Fungiziden in relativ 
kurzer Zeit •ermittelt werden kann. 
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1.4. Untersuchungen ilber die Entwicklungsrichtung von Laufhyphen der Schwarz-
beinigkeit an Weizenpflanzen (Knoth, K. E.) 

Um chemische Beka.mpfungsmethoden �einschlie.Blich der Beizung der Saat) gegen 
Ophiobolus graminis zu erarbeiten, ist es erforderlich, den Verlauf der Ausbrei
tung von Laufhyphen des Erregers zu kennen. Dazu wurden im Sommer und im 
Winter im Gewa.chshaus bei Temperaturen von jeweils etwa 25° und 10° C mit 
0. graminis infizierte Sommerweiz,enkorner zwischen Glasplatten in Zellstoff
zur Keimung und zum Wachs1en gebracht. Ohne die sonst durch Ertle bedingte
Sichtstorung konnte das Wachstum so direkt verfolgt werden. Die Untersu
chungen ergaben, daB die Laufhyphen des Erregers in der Regel zum Wurzel
hals hinwachsen und zwar stets dann, wenn die Pflanz,en spat befallen werden.
Bei Frilhbefall konnen die Laufhyphen offenbar dem Wurzielwachstum bis zu
einer noch genauer zu bestimmenden Tiefe hin folgen.

1.5. Untersuchungen ilber die Wirkung verschiedener Fungizide auf die partielle 
Taubahrigkeit an Winterweizen (Mielke, H.) 

Es war das Ziel der Untersuchungen, die fungizide Wirkung von zuna.cb.st 6 ver
schiedenen Pra.paraten speziell gegen Fusarium culmorum festzustellen. Hierfilr 
muBte das Auftreten des Weizenmehltaues, der den Befall von Fusarium uber
deckt und die Ermittlung des Schadens storen kann, ausgeschaltet werden. Zu 
diesiem Zweck wurde eine Mehltau-resistente Weizensorte nach dem Ahren
schieben mit Fusarium culmorum infiziert und mit Fungiziden behandelt. Die 
Ertragsergebnisse zeigten, daB nur zwei der Mittel eine Wirkung gegen F. cul

morum aufwiesen; die Wirkung reicb.te aper nicht aus, um die zwiscb.en infizier
ten und nicb.t infizierten Kontrollparzellen bestiehenden Ertragsunterschiede auf
zuholen. 

1.6. Untersuchungen ilber den Einflu6 von unterschiedlkher Kalk-, Kali- und 
Phosphordilngung auf die Entwicklung der Braunspelzigkeit und der Blatt
dilrre an Sommerweizen (Mielke, H. und Knoth, K. E., in Zusammenarbeit 
mit Finger, H., Bundesanstalt fur Milcb.forscb.ung in Kiel) 

Mit dem Ziel, Verfahren zur B1eka.mpfung von Septoria nodorum zu entwickeln, 
die sich im Rahmen von integrierten Beka.mpfungsmaBnahmen einsetzen lassen, 
wurden Untersuchungen uber den EinfluB von unterschiedlicb.en Kalk-, Kali- und 
Phosphordilngungen auf die Pyknidien- und Pyknosporenbildung am infizierten 
Sommerweizien durchgefilhrt. Die Pyknidien-Za.hlungen und Pyknosporen-Auf
schwemmungen (von Spelzen und Fahnenbla.ttem) lieBen erkennen, daB an Wei
zenpflanzen von Parzellen mit einer Huttenkalk-Dungung oder mit hohen Kali
und Phosphorgaben (120 kg K20/ha und 120----180 kg P205/ha) im Durcb.schnitt 
weniger Pyknidien und Pyknosporen gebildet wurden als an denjenigen von 
Mischkalk- und Null-Parziellen. 

1.7. Untersucb.ungen zur Resistenz gegen FuO-, Blatt- und Xhrenkrankheiten 

(Mielke, H. und Knoth, K. E.) 

Es ist das Ziel der Untersuchungen, resistente Sorten aufzufinden, mit denen die 
durch FuB-, Blatt- und Ahrenkrankheiten auftretenden Scha.den ohne den Einsatz 
von Fungiziden - somit ohne Belastung der Umwelt - vermindert werden 
konnen. Zu diesem Zweck wurden ilber 1 800 Arten, Sorten, Sta.mme und Her
kunfte von Weizen, Roggen, Triticale, Gerste und Hafer auf Resistenz gegen 
folgende Erreger geprilft: 

H 96 



1. Ophiobolus gramm1s, 2. Cercosporella herpotrichoides, 3. Septoria nodorum,

4. Fusarium culmorum, 5. Septoria avenae, 6. Helminthosporium avenae, 7. Hel

minthosporium sativum und 8. Typhula incarnata.

Die Resistenzpriifungen wurden mit Hilfe kiinstlicher Infektionen im Gewachs
haus und im Freiland durchgefiihrt. Im Vergleich zu Weizen, Gerste und Triticale 
erwiesen sich die untersuchten Hafersorten als resistent gegeniiber 0. graminis 

var. graminis. In der CercosporeJJa-Resistenzprufung zeigten 13 Winterweizen
sorten und -stamme keinen bzw. nur geringen Halmbruch. Gegeniiber Septoria 
nodorum zeichneten sich 3 Winter- und 11 Sommerweizensorten und -stamme 
durch eine geringe Anfalligkeit aus. An 11 Winter- und Sommerweizensorten 
sowie -stammen wurde ein geringer bis mittlerer Fusarium-Befall festgestellt. 
Alle untersuchten Haferarten und -sorten wiesen hohen Septoria avenae-Befall 
auf. 

Alle untersuchten Haferarten und -sorten wa!.1en gegeniiber Helminthosporium 
avenae anfallig. Der Befall wurde infolge der trockenen Witterung im Mai wie
der iiberwachsen. 

Gegeniiber Helminthosporium sativum blieben die untersuchten Sommergersten
und Hafersorten nicht befallsfrei. Im Durchschnitt zeigten die Hafiersorten hier 
eine geringere Anfalligkeit als die Sorten der Sommergerste. 

Bei Typhula incarnata konnten zwischen den gepriiften Wintergerstensorten 
deutliche Unterschiede im Befall beobachtet werden. 

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

Bekampfung

2.1. Einflu8 von Ackerbaumaflnahmen auf die Wurzel- und Stengelfaule des 

Maises (Kruger, W.) 

Das Ziel der Arbeiten war es, das durch die Stengelfoule v,erursachte Umbrechen 
des Maises und den dadurch bedingten Schaden zu verhindern, der dadurch ent
steht, daB umgebrochene Pflanzen vom Mahdrescher nicht erfaBt werden. Bei 
einem Sorten- x Stickstoff- x Wuchshemmstoff-Versuch in Freising (Bayern) wurde 
die Stengelfaule des Maises jedoch nicht gesichert beeinfluBt. Auf einem humo
sen Sandboden im Nordwesten Deutschlands zeigte sich bei einem Giille- x Kali
Versuch, daB die Stengelfaule des Maises durch Ausbringung von Kali verringert 
wurde. 

Mais nach 6-7jahriger Monokultur und im Wechsel mit einer Sommergetreide
art brachte unterschiedliche Ergebnisse. Bei drei Versuchen in der R heinebene 
war bei geringem Befall keine Wirkung auf die Stengelfaule Z\l beobachten. Im 
Nordwest,en Deutschlands lagen dagegen die Befallswerte nach Wechsel mit 
Sommergerste hoher. - Die Wurzelfaule war nur in einem Versuch in der Rhein
ebene nach standigem Maisanbau geringfiigig starker vertreten. Mehr anderte 
sich dagegen das Pilzspektrum der befallenen Wurzeln. Faulstellen der Wurz,eln 
von Mais im Fruchtwechsel batten einen hoheren Anteil an Fusarium monili
forme und Aureobasidium bolleyi. 
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2.2. Epidemiologische Studien iiber Pilze, die Wurzel- und Stengelfaule beim 

Mais verursachen (Rogdaki, C. und Kruger, W.) 

Im Jahre 1974 wurde •ein Vorhaben mit dem Ziel begonnen, grundlegende Unter
suchungen uber die Entwicklung der Wurzel- und Stengelfaule des Maises durch
zufuhren, um letztlich eine in1:Jegrierte Bekampfung dieser wichtigen Maiskrank
heiten zu erhalten. Bei einer laufenden Befallsaufnahme rnehrerer Sorten in Kiel 
und in der Rheinebene wurde deutlich, daB sich das Pilzspektrum besonders 
regional und zeitlich in den befallenen Wurzeln anderte. - In einem anderen 
Versuch wurde beobachtet, daB unter unseren klimatischen Bedingungen die 
Stengelfaule bevorzugt an der unterirdischen Stengelbasis begann. Die Pilze 
wuchsen nach der Befruchtung der Kolben aus der kranken Sl!engelbasis in den 
oderirdischen Teil hinein und zersetzten das Stengelgewebe. Dieser Befall der 
Stengel war sortenbedingt. 

2.3. Einilu6 der Saatgutaufbereitung und der Ernte des Maises auf die Saatgut-

qualitat (Kruger, W.) 

nefe Temperaturen im Fruhjahr bedingen oft ein schlechtes Auflaufen der Saat 
und sind die Ursache fur einen luckigen Bestand, der zu Ertragsausfallen fuhrt. 
In diesen Untersuchungen wird daher den Grunden nachgegangen, die zu diesem 
schlechten Auflaufen fuhren. Basierend auf den Ergebnissen sollen Verbesserun
gen im ProzeB der Saatgutaufbereitung empfohlen werden. 

Um einen Eindruck von der Qualitat der Maissaat zu erhalten, wurde handels
ubliche Saat von 37 Hybriden 1. im Freiland, 2. im ,.Kaltetest" und 3. bei 18 bis 
20° C auf Keimungs- und Scha:digungsgrad beurteilt. Mit Ausnahme einer Saat
probe keimten alle Sorten unter gunstigen Bedingungen im Gewachshaus sehr 
gut - etwa zu 95-98 °/o. Im Freiland und auch im Kaltetest Hef die Saat meh
rerer Hybriden schlechter auf. Bei funf von ihnen lag der Prozentsatz sogar unter 
75 0/o. Der Befallsgrad des Mesokotyls entsprach dem Auflaufen und stieg mit 
abnehmenden Keimungswerten an; die Werte waren im Freiland am hochsten. 

In einem weiteren Versuch wurde festgestellt, daB die Aufbereitung der Saat 
oder die Lage des Vermehrungsgebietes einen EinfluB hatte. Saatproben einiger 
Hybriden, di-e in verschiedenen Gebieten vermehrt wurden, keimten unterschied
lich und waren auch unterschiedlich befallen. Dieser Aspekt wird weiter ver
folgt. 

Bei einer Beizmittelprufung mit Saat unterschiedlicher Qualitat kam zum Aus
druck, daB bei schlecht keimender Saat und unter kuhlen Keimbedingungen das 
Beizmittel TMTD etwas wirksamer war als Captan. Ein ebenfalls gepruftes 
Quecksilber-Praparat und einige andere Fungizide erreichten nicht die Werte der 
beiden zuerst genannten Mittel. Bei sehr gut keimender Saat war das Auflaufen 
auch ohne Beizmittel gut. Die Ergebnisse zeigten somit, daB eine Beizung mit den 
jetzt zur Verfiigung stehenden Mitteln nicht ausreicht, um auch bei schlecht kei
mendem Saatgut ein befriedigendes Auflaufen zu erreichen. 

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

Die Versuche wurden mit dem Ziel angelegt, die Biolog_ie des Erregers zu erfor
schen und die Wirkung des Kalkstickstoffes zur Bekampfung der Krankheit 
<lurch spezielle ApplikationsmaBnahmen noch zu verbessern. Die Fahigk,eit des 
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Pilzes Sclerotinia sclerotiorum Fruchtkorper zu entwickeln, wurde durch die 
Ernahrung wahrend der Sklerotienbildung beeinflufit. Im Experiment batten 
sowohl Kohlenhydrat- als auch Stickstoffquellen einen Einflufi. Von den Kohlen
hydraten stimulierten Glukose, Fruktos,e, Laktose und Raffinose die Apothezien
Bildung, von den N-Tragern waren es Glycin und Tyrosin. Die meisten Frucht
korper wurden jedoch von Sklerotien gebildet, die auf sterilisierten Haferkomem 
wuchs,en. 

Im Boden wurde die Apothezien-Bildung durch mafiige Feuchtigkeit kaum be
einflufit. Es fand nur eine Verzogerung von einigen Tagen statt. Ohne Einflufi war 
auch die Zufuhr von Luft zum Boden, wenn pro Woche fur 1 bzw. 1/2 Stunde Luft
durch die Erdschicht geblasen wurde, in der .die Sklerotien lagen. Ohne sicht
baren Effekt war auch eine Beregnung mit einer Wassermenge van 5, 10 und 20 
mm Hohe nach der Kalkstickstoff-Applikation. - Eine grofiere Wirkung hatte 
die Temperatur. Besonders nachteilig war eine 14tagige Frostperiode (- 15° C) 
mehrere Wochen vor der Apothezien-Bildung. 

Nicht geklart ist die Ursache der guten toxischen Wirkung des Kalkstickstoffes 
auf den Pilz. Selbst 18 Tage nach der Kalkstickstoff-Applikation, also zu einer 
Zeit, in der die toxische Wirkung bei der herrschenden Temperatur hatte abge
klungen sein mi.issen, wurde die Keimung frisch ausgelegter Sklerotien doch 
noch stark gehemmt. 

2.5. Der Befall des Rapses durch die Phoma-Faule (Kri.iger, W.) 

Der Pilz Phoma lingam (Leptosphaeria maculans) trat bisher hauptsachlich in 
West,europa auf und hat dart starke Verluste verursacht. In Schleswig-Holstein 
ist der Pilz seit 1970 an Raps bekannt, jedoch war der Befall bisher gering. In der 
letzten Vegetationsperiode trat die Krankheit aber starker auf, so dafl es moglich 
war, in fi.inf Sorten-Versuchen den Befall der verschiedenen Sorten zu beurteilen. 
Nach bisherigen Ergebnissen sind Unterschiede im Befallsgrad vorhanden. Wei
tere Beobachtungen in den folgenden Jahren sind aber notwendig, um ein allge
meines Urteil fallen zu konnen. 

3. Krankheiten an Kulturgrasern und Futterleguminosen

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

(Teuteberg, A.) 

Die Untersuchungen batten das Ziel, das Vorkommen, die Verbreitung und die 
wirtschaftliche Bedeutung der an Futter- und Rasengras,ern vorkommenden patho
genen · Pilze zu klaren. Im Berichtsjahr wurde das in den letzten Jahren gesam
melte Pilzmaterial weiter ausgewertet und au_f systematische Zugehorigkeit hin 
untersucht; die Arbeiten erstreckten sich besonders auf za hlreiche DrechsJera
Isolationen. 

Von Freilandbeobachtungen des Berichtsjahres verdient insbesondere das ver
breitet starke Auftreten van ,,Hexenringen" in Rasenflachen (Erreger Marasmius 
oreades und andere Basidiomyceten), durch di,e niederschlagsreiche Witterung 
begi.instigt, Beachtung. Eine sicher wirkende, chemische Bekampfung dieser Pilze 
(Giefiverfahren mit Fungiziden) ist bisher noch nicht moglich. An verschiedenen 
Standorten Schleswig-Holsteins wurden an Dactylis glomerata (Knaulgras) ver-
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breitet BlattHecken beobachtet, aus denen zahlreiche Phoma-Isolate gewonnen 
werden konnten, die zunachst in Infektionsversuchen auf ihre Pathogenitat iiber

pri.ift werden miissen. 

3.2. Untersuchungen iiber Blattkrankheiten der Ackerbohne (Teuteberg, A.) 

Die Ackerbohne verdient als eiweiflreiche Futterpflanze und aus Fruchtfolge
griinden (winterfeste Sorten) erhohte Beachtung. Es wurden daher in der zweiten 
Halfte des Berichtsjahres Untersuchungen iiber Blattkrankheiten der Ackerbohne 

neu aufgenommen. In den Untersuchungen wird angestrebt, einen Uberblick iiber 
Vorkommen und Verbreitung von Blattkrankheiten der Ackerbohne zu g,ewinnen 

und Methoden zur Resistenzpriifung von Sorten und Stammen gegeniiber wich
tigen pilzlichen Krankheitserregern zu erstellen. Mit einigen frisch aus Feldbe
standen isolierten Stammen von Botrytis tabae, dem Erreger der Schokoladen

fleckenkrankheit, wurden im Gewachshaus erste Versuche zur Infektionsmetho
dik durchgefiihrt. Unter giinstigen Bedingungen (15-20° C, hohe Luftfeuchte) ist 
die Infektion nach Bespriihen von Pflanzen mit Sporensuspensionen bereits nach 
etwa 24 Stunden sichtbar; Versuche mit einzelnen isolierten Blattern in Petri
schalen ergaben bisher gleiche Ergebnisse. Die Erarbeitung eines Resistenztestes 
ist in Vorbereitung. 

4. Entomologische Forschungsthemen

4.1. Untersuchungen zur Populationsdynamik der Weizengallmiicken 

(Basedow, Th.) 

Mit dem Ziel, di<e Ursachen der meist starken Schwankungen des Weizengall
miickenauftretens zu klaren und so Ansatzpunkte fiir eine gezielte Bekampfung 
zu finden, wurde in den drei teilisolierten Untersuchungsgebieten die Entwick
lung der seit dem Sommer 1969 iiberwachten Populationen der Weizengallmiicken 

weiterverfolgt. Soweit die Untersuchungen bisher ausgewertet werden konnten, 
untermauern sie die bisher g,efundenen Ergebnisse, besonders beziiglich des Ein

flusses von Bodenraubern und der Abhangigkeit des Miickenfluges von der Bo
denfeuchtigkeit. Besondere Aufmerksamkeit galt der Zucht der Muck.en unter 
verschiedenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. Durch die Klarung 

des Zusammenspiels dieser Faktoren soil es ermoglicht werden, anhand der Wit
terungsbedingungen im Friihjahr den Zeitpunkt und die Starke des Miicken
fluges vorherzusagen. 

4.2. Die Siedlungsdichte rauberischer Arthropoden der Bodenoberilache im 

landwirtschaftlichen Bereich (Basedow, Th., in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe ,,Integrated Control in Cereal Growing" der Organisation 

Internationale de la Lutte Biologique contre les animaux et les plantes 
nuisibles) 

Diese Untersuchungen, die ,eine Bestandsaufnahme der Nutzinsekten der Boden
oberflache liefern und den Einflu.B von Schadlingsbekampfungsaktionen auf diese 
klaren sollen, wurden mit denselben Methoden wie im Vorjahr fortgesetzt. So
weit die Fallenfange aus Deutschland (Schleswig-Holstein, Niedersacl:rnen, Bay

ern), Holland und Schweden bereits ausgewertet werden konnten, zeigten sie im 

ganzen wiederum eine erstaunliche Haufigkeit der Laufkafer in Getr,eidefeldern. 

Um die Einwirkungen groBflachiger Anwendung von Insektiziden zu untersud1en, 
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wurden breitenwirksame und mehr selektiv wirkende Insektizide in verschiede
nen Formulierungen uberpruft (Spritzmittel und Staub). Es zeigte sich, dafi die zu 
unterschiedlidlen Jahres:oeiten erscheinenden Laufkaferarten sehr verschieden 
auf die Behandlungen reagierten. W erden Kafer zu Beginn ihrer Fortpflanzungs
periode getotet, so wird die Populationsdichte am starksten reduziert und es ist 
- bei groflflachiger Insektizidausbringung - mit einer mehrjahrigen Auswir
kung zu rechnen.

4.3. Untersuchungen zur Prognose des Auftretens der Getreideblattlause 

(Basedow, Th.) 

Wie viele andere Schadinsekten tret-en auch die Getreideblattlause in manchen 
Jahren in grofler Menge auf, wahrerrd si,e in anderen Jahren kaum zu finden sind. 
Um das Massenauftreten redltzeitig erkennen und steuern zu konnen, sind pro
gnostisdle Verfahren erforderlich, die moglichst langfristigere Voraussagen ge
statten als die bisher bekannten. Mit diesem Ziel wurde im Berichtsjahr mit zwei 
grundlegenden Untersuchungen begonnen. Auf norddeutschen Getreidefeldern 
wurden drei Arten angetroffen: die Traubenkirschen-Haferblattlaus (Rhopalosi
phum padi), ·die Grofie Getreideblattlaus (Macrosiphum avenae) und die Bleiche 
Getreideblattlaus (Metopolophium dirhodum). Eine zeitsparende zahlenmaflige Er
fassung von Blattlauskoloni,en an Weizenahren erwies sich bisher zumindest fiir 
R. padi als moglich, wenn man die Lange der befallenen Ahrenstrecke in Zenti
metern mifit und dann die Zahl der Blattlause aus einer empirisch gewonnenen
Tabelle abliest.

4.4. Zur integrierten Bekampfung der drei wichtigsten Rapsschadlinge 

(Sdlutte, F. und Schulz, H.) 

In den Untersudlungen wird angestrebt, die Zahl der Behandlungen im Raps, der 
von allen landwirtschaftlichen Kultmen am haufigsten mit Insektiziden behandelt 
wird, drastisch zu senken. Zur Entwicklung einer integrierten Bekampfung ist in 
einem 800 ha groflen Versuchsgebiet fiir ein Jahr (1973) kein Winterraps ange
baut warden. Dadurch fand die erste Generation der Kohlschotenmiicke keine 
Moglichkeit, die Eier abzulegen; und Populationsdichte dieser Art wurde dadurch 
einschneidend reduziert, dafi in dem Gebiet in diesem Jahr die Kohlschotenmuck!e 
nicht bekampft werden mufite. Der Einflufl der Mafinahme auf die Populations
dichten der beiden anderen, flugtuchtigeren Schadlinge - Kohlschotenriifller und 
Rapsglanzkaf.er - war nicht so deutlich od•er zumindest nicht so deutlich zu er
kennen, weil erstens das Gebiet an einer Seite nicht von anderen Rapsflachen 
isoliert war und zweitens auf dem Vergleichsgebiet im Winter 1973/74 fast alle 
Rapsfelder infolge ungunstiger Witterung auswinterten. Fur den Einsatz des er
probten Verfahrens in der Praxis mussen daher entweder besser isoliert liegende 
Gebiete oder grofiere Areale gewahlt werden. Durch di,e Forderung, auf noch 
groflere Flachen einheitlich die gleiche Mafinahme durchzufiihren, diirften die 
schon bei dem Grofiversuch aufgetretenen gesellschaftspolitischen Aspekte eine 
noch grbfiere Bedeutung gewinnen. 

4.5. Einsatz von Wachstumsregulatoren zur Verzogerung der Knospenbildung 
von Rapspflanzen (Schutte, F.) 

Die Untersuchungen stehen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer inte
grierten Bekampfung der wichtigsten Rapsschadlinge. Sie haben das Ziel, die 
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Entwicklung des Winterrapses so lange zu verzogern, da6 die kurzlebigen Kohl
schotenmucken nicht zur Eiablage kommen. Damit soll der gJ.eiche Effiekt erzielt 
werden, der in dem Grofiversuch <lurch Verzicht von Winterrapsanbau erreicht 
wurde. Ein derartiger Verzicht bedingt in dem Jahr, in dem statt Winterraps 
Sommerraps angebaut wird, einen Minderertrag von etwa 5 dz/ha; daher wird 
nach einer Moglichkeit gesucht, dtese Verluste zu vermeiden. Von den bisher 
getesteten Wachstumsregulatoren haben sich zwei Praparate in den Gewachs
haus- und Freilandversuchen als geeignet erwiesen, den Bluhtermin der Raps
pflanzen um etwa 4 Wochen zu verzogern. Es sind aber noch weitere Untersu
chungen zur Art der Applikation, der Dbsierung und zum Einflufi auf die Ertrage 
notwendig. 

4.6. Untersuchungen iiber die Populationsdynamik des Maikaiers 

(Schutte, F. und Hauss, R.) 

Die im Sommer 1974 aufgenommenen Untersuchungen haben das Ziel, den 
Wirtspflanzenkreis der Engerlinge des Maikafers (Melolontha melolontha) zu 
erfassen, um nach Kenntnis der geeignetsten Futterpflanzen MaBnahmen zur Re
gulation der erwarteten Massenvermehrungen entwick,eln zu konnen. In den 
bisher nur im Laboratorium durchgefiihrten Untersuchungen sind die Wurzeln 
von fiinf haufig vorkommenden Grasern und die des Lowenzahns in ihrer Eig
nung als Futterpflanzen miteinander verglichen worden. In einem am 2. 9. 1974 
ang·elaufenen Versuch sind die Gewichte der Engerlinge im Vergleich zu den je
weiligen Anfangsgewichten um folgende Prozentsatze gestiegen: 

Nahrungspflanze 

Lowenzahn 
Wiesenschwingel 
Deutsches Weidelgras 
Knaulgras 
Wiesenrispe 
Lieschgras 

Gewichtszunahme in °/o 
(am 26. 11. 1974) 

428 
157 
139 
83 
62 
15 

Die Wurzeln des weitverbreiteten Unkrautes Lowenzahn sind als Futter der En
gerlinge somit weitaus besser geeignet als die Wurzeln der fiinf haufig vorkom• 
menden Graser. 

5. Allgemeine pflanzenschutzliche Aufgaben im landwirtschaftlichen Bereich

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

Durch die Umstellung wird angestrebt, objektive und quantitative Oaten uber 
das Auftreten von Schadorganismen zu erhalten, um allein anhand dieser Mel
dungen, Vorhersagen uber das Auftreten der Schadorganismen, Hinweise auf die 
R,esistenz von Sorten, Angaben uber die wirtschaftliche Bedeutung einzelner Or
ganismen und andere Hilfen sowie Auskunfte fur Forschung und Praxis erhalten 
zu konnen. Schon die ersten Erprobungen der zu diesem Zwe·ck entworfenen 
Richtlinien und Meldebogen haben die gewunschten Erg,ebnisse g,eliefert. Es lieB 
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sich ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Kohlschotenmiicke sowie 
des Rapskrebses und den durchschnittlichen Flachenertragen von Winterraps er
kennen; der Schaden der Kohlschotenmiicke fiel mit zunehmender Gr6Be der Fel

der deutlich ab; der Erfolg pflanzenschutzlicher MaBnahmen lieB sich beurteilen; 
ferner ergaben sich Ansatzpunkte fur die Vereinfachung und Verbesserung von 
Prognosen sowie Hinweise auf ungeloste Probleme und auf Moglichkeiten zu 
ihrer Losung. 

Institut iiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
in Munster mit Auflenstelle Elsdod 

1. Taxonomie und Verbreitung pflanzenschadlicher Nematoden

1.1. Die Klassifizierung der 13 in Deutschland haufigsten Heterodera-Arten auf 
Grund von Larvenmerkmalen (Wouts, W. M.) 

Die Taxonomie der Gattung Heterodera beruht in erster Linie auf Zystenmerk
malen. Mit standig zunehmender Anzahl der beschriebenen Arten reichen diese 
Merkmale zur Tr,ennung der Arben nicht mehr aus. Deshalb wurde versucht, bei 
den Larven weitere geeignete Unterscheidungsmoglichkeiten zu finden. An je 
20 Larven von drei Populationen jeder der 13 in Deutschland haufigsten Arten 
wurden 30 verschiedene Kennzeichen untersucht. Von ihnen erwiesen sich die 
Lange von Korper, Mundstachel, Schwanz und hyalinem Schwanzteil, die Korper
breite und die Lage des Medianbulbus als taxonomisch wichtig. Die Anzahl der 
Lippenringe, die Kopfform und die Gr6Be und Form der Stachelki:ipfe sind eben
falls verwendbar, aber schw1eriger zu beschreiben und zu erkennen. Mit den ge
nannten Merkmalen wurde ein Schlussel ausgearbeitet, mit dessen Hilfe die mei
sten der untersuchten Arten voneinander unterschieden werden konnen. W o 
kein,e geeigneten Larvenmerkmale vorhanden waren, wurden Zysten miteinbe
zogen. Der Vorteil dieses Schliissels liegt nicht nur in erweiterten Bestimmungs
moglichkeiten, sondern vor allem darin, daB man diese 13 Arten auch dann be
stimmen kann, wenn nur Larven und keine Zysten zur Verfugung stehen. Im 
Laufe der Untersuchungen wurden zwei Arten zum ersten Male in Deutschland 
nachgewiesen und drei weitere noch unbeschriebene Arten gefunden. 

1.2. Untersuchungen iiber Vm:kommen .und Verbreitung pflanzenparasitarer 
Nematoden in Deutschland (Sturhan, D.) 

Die Untersuchungen iiber die Nematodenfauna W·estdeutschlands konnten in ver
starktem Umfang weitergefuhrt werden. Sie konzentrierten sich zunachst insbe
sondere auf die Bundeslander Bayern und Schleswig-Holstein, wo Bodenproben 
in zahlreichen unterschi,edlichen Biotopen gesammelt.wurden. 

Etliche Phytonematoden konnten dabei erstmals fur Deutschland nachgewiesen 
werden: in Bayern wurde eine neue Xiphinema-Art gefunden, womit dann von 
dieser Gattung 7 Arten bei uns bekannt sind. Neben 9 bereits benannten Longi

dorus- und Paralongidorus-Arten wurden etliche noch nicht beschriebene Arten 
nachgewiesen, darunter einige Formen aus der L. elongatus-Gruppe. Von der 
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Gattung Heterodera konnten u. a. mehrern Arten aus der H. avenae-Gruppe erst
mals gefunden werden. Neben Hirschmanniella gracilis kam gelegentlich auch 
H. loofi vor. In Bodenproben aus Waldern wurden Paratrophurus bursifer un1d
Hoplotylus iemina erneut mehrfach beobachtet.

1.3. Untersuchungen Uber die Nematodenfauna des Iran (Sturhan, D.) 

Die Analys,e von eigenem Sammlungsmaterial aus dem Iran ergab u. a., daB von 
der Gattung Xiphinema 10 und von Longidorus 9 Arten in diesem Land vorkom
men, von Paralongidorus eine Art, von Trichodorus und Paratrichodorus insge
samt 4 und von der Gattung Heterodera mindestens 9 Arten, darunter jeweils 
unbeschriebene Formen. Die Gattung Cacopaurus wurde 1974 erstmals fur den 
Iran nachgewiesen. 

1.4. Erhebungen Uber die Verbreitung pflanzenschadigender Nematoden in 

ursprUnglichen Waldern und angrenzenden Kulturflachen (Weischer, B.) 

Im Innern einiger alter Laubwalder wurcJ.,en pflanzenschadigende Nematoden nur 
in geringer Arten- und Individuenzahl gefunden. An Stellen mit starkerem krau
tigen Unterwuchs waren sie ,etwas zahlreicher. Am Waldrand und in angrenzen
dem Dauergriinland waren die Zahlen_ am hochsten. Die Artenzahl sank im an
grenz•enden Ackerland wieder ab, die Individuenzahl nicht. In den untersuchten 
Fallen kamen die im Ackerland gefundenen pflanzenschadigenden Nematoden 
im Wald nicht vor. Sie sind also nicht Bestandteil der urspriinglichen Nematoden
fauna des Waldes, sondern im Laufe der Nutzung eingeschleppt warden. Die Un
tersuchungen geben wichtige Aufschliisse iiber die Bedeutung der Verschleppung 
fiir das Auftreten und die geographische Verbreitung pflanzenschadigender Ne
matodenarten. 

2. Biologie und Bekampfung zysten- und gallenbildender Nematoden

2.1. Versuche zur Bekampfung von Heterodera-Arten mit systemisch wirksamen 
Substanzen (Thielemann, R. und Steudel, W.) 

a) Heterodera schachtii

Im Versuchsjahr wurden in Zuckerriiben iiberwiegend Vergleichsversuche mit in 
die Saatreihe ausgebrachten systemischen Granulaten und Spritzmitteln durch
gefiihrt und mit der Gabe von 5 kg aktiver Substanz (AS)/ha Aldicarb ( = 50 kg/ 
ha Temik 10 G) auf die zugestrichene Saatreihe nach der Saat verglichen. Dabei 
ergab sich, daB mit 2-3 kg AS/ha Aldicarb in die Saatreihe hinsichtlich der Stei
gerung des Ruben- und Zuckerertrages der gleiche Effekt erzielt wurde wie mit 
5 kg AS/ha Aldicarb auf di•e Reihe. 

Ein kg AS/ha Aldicarb in die Reihe war weniger wirksam als 2-3 kg; die hohe
ren Gaben fiihrten in einigen Fallen zu einem verzogerten Auflauf (- 10 °/o) der 
Riibenkeimlinge. Die Wirkstoffe der systemischen Nematizide Curaterr und Ne
macur beeinfluBten den Ruben- und Zuckerertrag weniger giinstig als Aldicarb. 

Die Untersuchungen zum EinfluB der Praparate auf die Populationsdynamik von 
Heterodera schachtii, die fiir den praktischen Wert des Verfahrens von ausschlag
gebender Bedeutung sind, sind noch nicht abgeschlossen. 
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b) Heterodera avenae

Die im Vorjahr im Gewachshaus eingeleiteten Versuche, durch Aufspritzen von 
Vydate-Emulsimren auf auflaufenden Hafer den Befµll mit Heterodera avenae zu 
senken, wurden auf dem Versuchsfeld weitergefiihrt. Der Erfolg der Behandlung 
auf das Wachstum der Versuchspflanzen und die Zahl der neugebildeten Zysten 
war jedoch wesentlich niedriger als der einer Behandlung mit T,emik 10 G, 5 kg 
AS/ha breitwi.irfig nach der Saat. Fur den praktischen Einsatz ist das Verfahren 
daher nicht geeignet. 

2.2. Untersuchungen zur Einwirkung von Griindiingungspflanzen auf 

Heterodera-Arten (Thielemann, R.) 

Auf entsprechende Abstande vereinzelte Pflanzen von Petronovaraps, Olrettich 
und Gelbsenf wurden so ausgegraben, dafl ihr Wurzelbereich jeweils in Tiefen
zonen von je 10 cm bis zu einer Tiefe von 50 cm getrennt erfaflt und anschlie
flend auf frische Zysten untersucht werden konnte. Rapswurzeln enthielten immer 
die meisten Zysten in der Bodenkrume bis zu einer Tiefe von 20 cm. Die Ent
[wicklung setzte rasch ein und schon 7 Wochen nach der Saat waren die mei
sten Zysten ausgebildet. Bei Olrettich und Gelbsenf waren in den oberen 20 cm 
viel weniger Zysten zu finden als bei Raps. Die meisten wurden in der Tiefe 
zwischen 20 und 40 cm gefunden, wobei die Entwicklungsdauer im Mittel ea. 12 
Wochen betrug. Bei beiden Formen wurden ab dem 100. Wachstumstag auch in 
50 cm Bodentiefe noch neu gebildete Zysten gefunden. Aus Mangel an weiteren 
Pflanzen muflten die Untersuchungen nach dem 120. Wachstumstag abgebrochen 
werden. Die Ergebnisse bringen Erklarungsmoglichkeiten fur die sehr unter
schiedliche Beurteilung der .,Resistenz" von Olrettich oder Gelbsenf gegeni.iber 
dem Ri.ibennematoden Heterodera schachtii.

2.3. Versuche zur Populationsdynamik und zum Auftreten hiologischer Rassen 

von Heterodera avenae bei Daueranbau anfalliger und resistenter Hafer

sorten (Steudel, W. und Rumpenhorst, H. J.) 

Der auf dem mit Heterodera avenae verseuchten Teil des Versuchsfeldes laufende 
Dauerversuch mit anfalligem und resistentem Hafer unter Einsatz van Aldicarb 
wurde weitergefiihrt. 1974 ist die Zahl Iebensfahiger Eier und Larven erstmalig 
wieder angestiegen, nachdem bisher ein stetiger Ri.ickgang zu verzeichnen war 
(vgl. Tabelle). 

Hafersorte 'Silva'; Zahl der lebensfahigen Eier und Larven je 100 ml Boden 

Lehm Sand 

1970/71 980 3 821 

1971/72 816 1 937 

1972/73 236 509 

1973/74 171 516 

1974/75 525 1 330 
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3. Biologie und Bekampfung wandernder Wurzelnematoden eins.chliefllich der

Virusiibertrager

3.1. Versuche zur Biologie und Bekampfung von Trichodorus spp. (Steudel, W.) 

In Kleinversuchen rnit ausgesuchten Tieren und Tabaksarnlingen in Sandkultur 
gelangen die ersten Ubertragungen des Tabak-Rattle-Virus (TRV) in Block
schalchen. Der Anteil infizierter Versuchspflanzen nahm rnit steigender Zahl von 
Trichodoren je Blockschalchen zu. Im Gegensatz zu 1973 waren die Bedingungen 
fur das Auftreten der durch TRV verursachten Stippigkeit der Kartoffeln irn Ver
suchsgebi'et nicht giinstig, so daB in den Kontrollparzellen nur ea. 5 0/o stippiger 
Knollen gefunden wurden. In den behandelten Parzellen wurden je nach Praparat 
und Anwendungsart 0,2-4,2 °/o stippiger Knollen beobachtet. Jm Durchschnitt 
wirkte eine Behandlung mit hoher Aufwandmenge zur Pflanzzeit besser als eine 
einrnalige _ Spritzung auf die Blatter irn Juni/Juli (0,71 0/o gegeniiber 1,96 0/o im 
Mittel aller Versuchsglieder), <loch ware das zweite Verfahren angesichts der 
hohen Mittelkosten wirtschaftlicher. 

3.2. Untersuchungen iiber Direktschaden durch ektoparasitare Nematoden 

an Reben (Weischer, B.) 

In Mitteleuropa werden Reben durch zahlreiche wandernde Wurzelnernatoden 
angegriffen. Uber die Art der Schadigung und den Ablauf der Parasitierung ist 
noch sehr wenig bekannt. In Agarschalen rnit Wurzelstiicken von Reben suchten 
Larven und Adulte von Xiphinema index bevorzugt junge Seitenwurzeln auf. Be
reits von einem Artgenossen angestochene Wurzeln wirkten starker anlockend 
als intakte, so daB sich an einigen kleinen Wurzeln oft groflere Gruppen von Ne
matoden ansammelten, wahrend benachbarte ahnliche Wurzeln unbeachtet blie
ben. Besaugte Wurzeln z,eigten schon nach wenigen Stunden Verbraunungen, 
und etwas spater Verformungen. Unter dem Einflufl der Nematoden wurde das 
Langenwachstum zunachst verlangsamt und dann ganz eingestellt. Solche Wur
zeln sind nicht mehr funktionsfahig. Die Untersuchungen sind von groflem prak
tischen Interesse, da sie <lurch die Aufkliirung des Schadlingsvorganges Mog
lichkeiten fiir eine gezielte Abwehr aufzeigen konnen. 

Mittels der ex Solanum andigena-Sorten lass·en sich neben Pathotyp A zwei 
weitere Gruppen unterscheiden. Gruppe II (3 Vorkommen) unterscheidet sich von 
reinem A-Typ dadurch, dafl ein etwas hoherer Zystenbesatz an Hi-Sorten zu be
obachten ist. Ein echter Differenzialwirt ist nicht vorhanden. 

Da diese Populationen mit A-resistenten Sorten einen gering•en Riickgang der 
Verseuchung bewirken, ware es aus wirtschaftlichen Grunden statthaft, sie als 
eigenen Pathotyp herauszustellen. 

Die Gruppe III umfaflt all die Populationen von H. rostochiensis, die einen star
ken Zystenbesatz an A-resistenten Sorten verursachen. Mittels zweier Differen
zialwirte - S. spegazinii Klon 64. 898/391, S. oplocense Klon 65. 318/12 - lassen 
sich die Populationen Pont, Obersteinbach und Harmerz als eigenstandige Patho
typen bestimrnen. Dies ist j,edoch mehr oder weniger von rein wissenschaftlichem 
Interesse, da in der Bundesrepublik die Ziichtung auf umfassende Resistenz bei 
H. rostochiensis angelegt ist. Sorten mit A- und Harmerz-Resistenz sind nach
bisherigen Versuchen auch resistent gegeniiber allen anderen bisher gefundenen
Populationen.
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Resistenzverhalten verschiedener Populationen von Heterodera rostochiensis 
gegeni.iber dem Testsortiment 1974

Populationen 

Klone 
Ho-

Klings- Wei- Ober- Har-
Ru-

Gen A hen- Pont ten-
ried 

moos mersd. steinb. merz 
moor 

Cobra H1 R r r r A A A A 
66. 1044/112 Fb R R R R R R R R 
65. 346/19 V3 R r R R R R R R 

67. 38/7 V2 A a A A A A A R 

64. 898/391 Fa R A A A R A A A 
65. 318/12 R a A a A R A a 

R = resistent r = schwadl resistent a = schwadl an,fallig A = anfallig 

4. Biologie und Bekampfung sprofiparasitarer Nematoden

Brux 

A 
R 

R 

R 

A 
R 

4.1. Untersuchungen zur Bekampfung von Blattalchen (Aphelenchoides fragariae 
und A. ritzemabosi) in Erdbeervermehrungsbestanden (Burckhardt, F.) 

Durch ·einmalige Gaben von 5 und 10 g/m2 Nemacur in Granulatform lassen sich
auch in stark mit Aphelenchoides spp. infizierten Erdbeervermehrungsbestanden
nematodenfreie Mutter- und Jungpflanzen erzielen. In trnpischen Kulturen wird
Nemacur auch als Spritzpraparat mit gutem Erfolg eingesetzt. Zur Pri.ifung der Eig
nung dieser Anwendungsart bei der Erdbeervermehrung wurden ki.instlich mit
beiden Blattalchenarten infizierte Pflanzen mit Nemacur gespritzt. Die Wirk
stoffmenge entsprach 5 g Granulat/m2

• Nachfolgende Untersuchungen im Abstand
von drei Wochen bis zur Ernte der Jungpflanzen ergaben einen nur geringen
Ri.ickgang der Populationen in den Mutterpflanzen. Der Befall der Jungpflanzen
war in den Kontrollen und den beharrdelten Parzellen annahernd gleich. Es wur
bis zu 3 OOO Blattalchen je 20 g Pflanzenherzen festgestellt. Anscheinend dringt
der Wirkstoff nicht durch die wachshaltige Kutikula in die Blattspreite ein, so
dafi die Spritzbri.ihe abflieflt. Die Wirkstoffmengen, die dadurch in den Wurzelbe
reich gelangen und von den Pflanzen aufgenommen werden, reidren nicht aus, um
die Blattalchen abzutoten. Aus mit Blattalmen vers�uchten Erdbeervermehrungs
bestanden kann man zur Zeit nur bei Verwendung der Granulatform von Temik
und Nemacur gesunde Jungpflanzen gewinnen.

4.2. Untersuchungen ilber die Art der Probenahme zur Feststellung des 
Blattalchenbefalls in Erdbeervermehrungsbestanden (Burckhardt, F.) 

Fi.ir die Untersuchungen auf Blattalchen werden normalerweise die Herzen der 
Erdbeerpflanzen herausgeschnitten. Da diese Pflanzen dadurch fi.ir die Vermeh
rung ausfallen, ist das Verfahren bei kleinen hochwertigen Bestanden wie z. B. 
Klonen und Vorstufenpflanzgut ein merklicher wirtschaftlicher Verlust. Es wurde 
untersumt, ob eine Pri.ifung der Bli.itenknospen, die zur Erzielung kraftigerer 
Mutterpflanzen in diesen Bestanden ohnehin entfernt werden, ebenfalls zuver
lassige Auskunft i.iber den Befall mit Blattalchen geben kann. Aphelenchoides

fragariae uIJld A. ritzemabosi vermehren sich auch in den Bli.itenknospen. In noch 
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geschlossenen Bliitenknospen sind die Nematoden etwa ebenso zahlreich wie in 
einer entsprechenden Menge Pflanzenherzen. Sobald die Bliiten sich entfalten, 
werden weniger Tiere gefunden. Bei Trockenheit erfolgt in den Bliiten keine Ver
mehrung mehr und bei starkem Regen wird ein Teil der Nematoden abgespiilt, 
so daB man keine zuverlassigen und vergleichbaren Ergebnisse mehr erzielt. Zur 
Feststellung des Blattalchenbefalls von Zuchtbestanden ist also die Untersuchung 
geschlossener Blutenknospen geeignet. Dadurch bleiben die Pflanzen erhalten. 

4.3. Untersuchungen an biologischen Rassen von Ditylenchus dipsaci (Sturhan, D.) 

Bei Populationen der sog. ,,Riesenrasse" von Ackerbohnen aus Marokko und aus 
England wurden 2n>50 Chromosomen festgestellt. Ahnliche Abweichungen im 
Chromosomenbestand, der bei ,, normalen" biologischen Rassen von D. dipsaci 

n = 12 und 2n = 24 betragt, waren zuvor schon bei Populationen von Vicia faba 

aus Bayem und von Plantago maritima nachgewiesen warden. Es lieBen sich Indi
viduen der Ri'esenrasse aus Bayern mit Normaltieren fertil kreuzen. Bei Kreu
zungen mit dem Marokko-Stamm entstanden ebenfalls Fi-Nachkommen. Der Nach
weis ihrer Fertilitat steht jedoch noch aus. 

5. Physiologische und chemische Beziehungen zwischen Nematoden und

Pflanzen unter besonderer Beriickskhtigung der Nematodenresistenz

5.1. Klassifizierung der in der Bundesrepublik vorkommenden Pathotypen der 
Kartoffelnematoden (Rumpenhorst, H.J.) 

Durch den sich standig verstarkenden Anbau von Kartoffelsorten mit Nematoden
resistenz g-ewinnen die Untersuchungen iiber die Verbreitung von Pathotypen 
sowie ihre Klassifizierung zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung. Unter Mit
wirkung einiger Pflanzenschutzdienststellen gelang es, weitere vom Typ A von 
H. rostocfi.iensis abweichende Populationen zu finden, und zwar im Raum Fulda
und in Bayern. Niitzlich ware eine noch groBere Beteiligung. Die um Fulda ent
deckten Vorkommen gehoren zur Art Heterodera rostochiensis, aus Bayern wurde
ein neues Auftreten von H. pallida gemeldet.

5.2. Erarbeitung eines internationalen Testsortiments zur einheitlkhen 
Klassifizierung von Pathotypen der Kartoffelnematoden in der EG 
(Rumpenhorst, H.J.) 

Die im Vorjahr begonnenen Versuche wurden 1974 mit leicht verandertem Sor
timent und erweiterter Populationszahl fortgesetzt. Die Versuche besitzen neben 
der rein wissenschaftlichen eine bedeutende wirtschaftliche Bedeutung fur die EG 
und moglicherweise dariiber hinaus. Durch die einheitliche Bezeichnung der Patho
typen ware es erstmals moglich, die Resistenz in- und auslandischer Kartoffel
sorten zu beurteilen und direkt zu vergleichen. Dadurch wiirden Nachpriifungen 
der Resistenzeigenschaften zumindest von Sorten aus der EG iiberfliissig. Die 
diesjahrigen Ergebnisse lassen hoffen, daB zumindest fur Pathotypen von Hete

rodera rostochiensis ein einheitliches Schema aufgestellt werden kann, auch 
wenn die Einordnung der deutschen Populationen nicht ganz einfach ist. Die Po
pulation Obersteinbach entspricht in etwa dem niederlandischen Typ B und 
konnte mit dem Typ C zu einem Pathotyp zusammengefaBt werden. Dagegen 
nehmen Pont und Harmerz vorerst noch eine Sonderstellung ein. Harmerz ahnelt 
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dem niederlandischen Typ C, besitzt aber eine groflere Aggressivitat und diirft.e 
eher zwischen C und D (niederlandische Nomenklatur) einzuordnen sein. Um 
Verwechslungen zu vermeiden, wird es notig sein, eine ganzlich neue Nomen
klatur bei H. rostochiensis runld H. pallida vorzunehmen. 

5.3. Untersuchungen iiber morphologisch-anatomische und chemis,ch

physiologische Ursachen der Resistenz bei Kartoffeln gegeniiber 

Heterodera rostochiensis (Rumpenhorst, H.J.) 

Es sind eine Reihe unterschiedlicher Reaktionen zwischen anfalligen und resi
stenten Kartoffelsorten bekannt, z. B. Hypersensibilitatsreaktionen und ver
starkte oder abgeschwachte Bildung einzelner Stoffwechselkomponenten. Eine 
Vielzahl der Reaktionen hat jedoch mehr oder weniger sekundaren Charakter. 
Hierzu gehoren die Anhaufung phenolischer Verbindungen sowie das Spektrum 
an Aminosauren, Zuckern und vielleicht auch Wuchsstoffen. Auf jeden Fall zei
gen die bisherigen Untersuchungen, dafl man sich davor hiiten mufl, Einzelbe
funde direkt fur die Resistenz verantwortlich zu machen. Die eigentlichen Ursa
chen diirften in ·einem komplexen Zusammenspiel zwischen Nematoden und 
Wirtspflanze liegen, wobei die Entscheidung, ob es zu einer Resistenzreaktion 
kommt oder nicht, schon recht friihzeitig fallt. 

Untersuchungen des Resistenzmechanismus besitzen zur Zeit rein wissenschaft
liche Bedeutung, konnen aber spater fur die Ziichtung von allgemeinem Interesse 
werden. 

5.4. Methodische Versuche zur Resistenzpriifung von Zuckerriiben gegen 

Heterodera schachtii (Steudel, W.) 

Die durch die GFP geforderten Versuche zur ganzjahrigen Priifung von Zucker
riiben auf Resistenz gegen Heterodera schachtii wurden abgeschlossen. Insbeson
dere wurde der Einflufl der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit auf die 
Vermehrung des Nematoden untersucht. Dariiber hinaus wurde in umfangreichen 
Versuchsreihen die Frage des Verhaltnisses der an den Wurzeln festsitzenden 
und der nur durch Ausschla.mmen auffindbaren Zysten untersucht. Diese Frage 
ist fur die Vereinfachung der Versuchs- und Priifarbeiten von ausschlaggebender 
Bedeutung. 

Erste Versuche mit Hafer und Heterodera avenae in Behringer-Gefaflen zeigten, 
dafl nach Kiihlung des Ausgangsmaterials das ganze Jahr iiber in einem Klima
raum bei 20° C Arbeitstemperatur eine Vermehrung des Schadlings stattfand und 
in Serienversuchen vergleichbare Ergebnisse erzielt werden konnten. 

6. Biologie und Bekampfung im Zuckerriibenbau schadlicher Nematoden

6.1. Versuche zur Populationsdynamik des Riibennematoden 
H e t e r o d e r a s c h a c h t i i (Steudel, W.) 

Die Auswertung der im Spatherbst 1973 im rheinischen Befallsgebiet in den Feld
versuchen g-ezogenen Bodenproben ergab eine nur mittelstarke Vermehrung von 
Heterodera schachtii unter Zuckerriiben. Als Ursache kommt die trockene Witte
rung im Sommer in Betracht. Erstmalig seit 1968 konnte in den mit Temik 10 G, 
5 kg AS/ha auf die Reihe nach der Saat, behandelten Vergleichsparz·ellen keine 
Vermehrung unter Zuckerriiben beobachtet werden. Da die Ersteinwanderung 
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von Larven in die Wurzeln durch den Wirkstoff des Aldicarb verhindert wird, 
und im Sommer infolge der Trockenheit nur eine eingeschrankte Einwanderung 
moglich war, erhartet dieses Ergebnis die Befunde in den Fruchtfolgeversuchen 
und ist fur die kommenden Arbeiten von gro.Ber praktisdi.er Bedeutung. Im Jahre 
1974 waren die Beziehungen zwischen dem Vorbefall von Heterodera schachtii 
und dem Ertrag der Zuckerruben erstmalig durch starkes Auftr,eten von Vergil
bungsviren erheblich gestort. 

6.2. Monokultur von Zuckerriiben bei Auftreten von H e  t e r o d e r a 

s cha c h t ii (Thielemann, R.) 

Auch im 11. Anbaujahr des Elsdorfer Monokulturversuchs konnte durch den 
Einsatz von Temik 10 G (5 kg AS/ha nach der Saat auf die Reihe) ein Mehrertrag 
von 15 °/o an Ruben und Zucker erzielt werden, so da.B die Leistung der mit dem 
Nematizid behandelten Parzellen praktisch weiterhin der in einer Fruchtfolge 
ohne Nematoden erzi-elbaren entsprach. Erstmalig wurde auch dieser Versuch 
starker von Vergilbungsviren befallen. Die mit Temik 10 G behandeltJen Par
zellen blieben weitgehend verschont, wahrend die zweimal mit Metasystox zur 
Ausschaltung von Vergilbungsinfektionen behandelten KontrollparzeUen starker 
vergilbten. Der Mehr,ertrag von 15 °/o an Ruben und Zucker kann demnadl im 
Versuchsjahr 1974 nicht nur auf den Nematodenbefall zuruckgefiihrt werden, 
sondern ist als kombinierter Vergilbungs- und Nematodenschaden anzusehen. 

7. Wechselbeziehungen zwischen Nematoden und anderen Organismen

7.1. Untersuchungen Uber die interspezifiscbe Konkurrenz bei Blatt- und Stengel-

aldJ.en (Weisdler, B.) 

Die Populationsentwicklung von Stengelalchen (Ditylenchus dipsaci) ist bei 
Anwesenheit von Blattalchen ( Aphelenchoides ritzemabosi) deutlich gehemmt, 
wahrend die Entwicklung der Blattalchen durch gleidlzeitigen Befall mit Stengel
alchen gefordert wird. In beiden Fallen ist der Einflufi der anderen Nematoden
art im jeweils typischen Pflanzengewebe geringer als im weniger typischen. 
Die Hemmung von D. dipsaci wird wahrsdleinlidl durch die von den Blattaldlen 
verursachten chemischen Veranderungen bedingt, wahrend die F6rderung der 
Blattalchen auf den durch die Stengelalchen hervorgerufenen histologischen Ver
anderungen im Stengelgewebe beruhen durfte. Da Mischpopulationen aus meh
reren schadlichen Nematodenarten unter natiirlichen Bedingungen weit haufiger 
sind als Befall mit nur einer Art, ist die Untersuchung der gegenseitigen Beein
flussung der Nematoden von grofiem praktischen und wissenschaftlichem In
teresse. 

8. Ubertragereigenschaiten verschiedener Herki.infte von A p h i s f a b a e fi.ir das

Schwache Vergilbungsvirus der Zuckerriibe (Nagi, A. und Thielemann, R.)

Alle bisher untersuchten europaischen Herkunfte von Aphis tabae (A. f.) erwie
sen sidl als sehr schwache Ubertrager des SVV, weshalb die v,ersuche des Be
ridi.tsjahres mit einer einzigen Mischpopulation weitergefiihrt wurden. A. f. kann 
SVV auf Zuckerruhen iibertragen, aber sdi.einbar quantitativ so minimal, dafi 
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sehr lange Latenzzeiten p. I. zu erwarten sind. An getopften Ruben im Gewachs
haus ist es wegen der weniger guten Entwicklungsmoglichkeit der Pflanzen oder 
wegen der nicht optimalen Beleuchtungsverhaltnisse sehr schwierig, sichtbare 
Vergilbungssymptome zu •erzielen. Ruckinfektionen von diesen latenten Virus
tragern mit einem sehr infektionstuchtigen Laborstamm von Myzus persicae 
(M. p.) verliefen aber positiv und bestatigten die Anwesenheit von SVV in den 
Versuchsruben. In einem Freilandversuch unter blattlausdichten Gazehauben 
und Infektion von SVV mit Myzus persicae oder Aphis iabae (A. f.) erschienen 
auch nach Ubertragung durch A. f. nach 4-6 Wochen Vergilbungssymptome. Sie 
blieben aber wahrend der ganzen Vegetationszeit erheblich schwacher als die 
mit dem gleichen Virusisolat von M. p. verursachten Vergilbungssymptome. Fur 
das Verstandnis der Epidemiologie der Vergilbungskrankheit sind diese Befunde 
von erheblicher grundsatzlicher Bedeutung. 

Institut fiir Gemiisekrankheiten in Fischenich 

Neben den nachfolgend dargestellten Schwerpunkten der Forschungsarbeiten 
wurden noch einige weitere Themen bearbeitet: 

Vergleichende Prufung von neuen Wirkstoffen zur Bekampfung des Gurken
mehltaus sowie zum Einsatz gegen Kohlfliegen an Kohl und Rettich. Die Versuche 
mit Beizmitteln zur Ausschaltung der Samenubertragung von Phoma lingam an 
Kohl wurden fortgesetzt. Das Institut beteiligte sich ferner an Versuchsprogram
men zur Kia.rung der Ursachen der Innenblattnekrose des Kohls und zur Er
fassung der an Chinakohl auftretenden Bakterien- und Pilzkrankheiten. 

In Am'fshilfe wurden verschiedene Resistenzprufungen (Septoria-Blattflrecken
krankheit des S,ellerie, Kohlhernie ,an Herbstriiben, Echter Me'hl,tau a:n Erbsen, 
Gurkenmehltau) vorgenommen. 

Uber nicht zugelassene, jedoch von der gemiisebaulichen Praxis erwiinschte 
Anwendungsbereiche fur Pflanzenschutzmittel wurden Unterlagen zusammen
getragen. Bei der Erstellung der Quarantanelisten der EG wurde mitgewirkt. 

1. Biologie und Bekampiung von Bakterien- und Pilzkrankheiten

1.1. Gurkenmehltau - Untersuchungen zur ldentiiizierung des Erregers, An

falligkeit von Freilandgurkensorten und Briiheaufwand bei Bekampiung 

unter Glas (Cruger, G.) 

Nach 1971 und 1972 konnten auch 1974 in der Pfalz wiederum an Freilandgurken 
mit Gurkenmehltaubefall Kleistothecien festgestellt werden. Sie sind der Gattung 
Erysiphe zuzuordnen. Anhand der nunmehr dreijahrigen Beobachtungen ergeben 
sich gewisse Zweifel, ob di·e Zahl der Asci pro Kleistothecium eine eindeutige 
Moglichkeit darstellt, zwischen den Arten E. cichoracearum und E. polyphaga zu 
differenzieren. Bei dem untersuchten Material lagen die Mittelwerte der Asci
zahlen uberwiegend im Bereich der Uberschneidung der fur E. cichorncearum 
bzw. E. polyphaga in d€r Liter.atur ,g.enannten Wert:e. 
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Die verschiedenen Konidi1enformen, die in Verbindung mit dem Kleistothecien
Auftreten beobachtet wurden, haben die Zweifel neu belebt, ob Konidienmerk
male (auflere Form, Keimschlaudiansatz und -form, Vorhandensein von Fibrosin
korpern) eine sichere Methode zur Itlentifizierung der in Frage kommenden 
Erreger des Gurkenmehltaus darstellen. 
Unter dem relativ geringen Befallsdruck des Jahres 1974 zeigte die Freiland
gurkensorte 'Witlo' (2 Resistenzgene) im Vergleich zu einer anfii.lligen Sorte 
vollig ausreidiende Toleranz gegen den Gurkenmehltau, wodurdi eine chemische 
Bekampfung eriibrigt wird. Neuziiditungen mit 3 Resistenzgenen blieben unter 
den verscharften Bedingungen kiinstlicher Infektion im Gewachshaus bis auf 
kleine Befallsstelllen an den Keimblattern und ersten echten Blattern befallsfrei. 
Zur Klarung der Bedeutung der Bri.i.hemenge bei Spritzungen zur Bekampfong 
des Gurkenmehltaus bei Unterglaskulturen wurdie eine Versudisreihe mit unter
sdiiedlichen Wasseraufwandmengen aufgenommen. Bei der Steigerung von 1 OOO 
iiber 2 OOO auf 4 OOO 1 Wasser/ha (bei gleichbleibender Konzentration) ergab sich. 
fiir ,ein nicht systemisches Praparat eine deutliche Verbesserung des Bekamp
fungserfolges. In der Vergleichsreihe mit einem locosystemischen Praparat be
deutete die erhohte Briihemenge nur eine minimale Resultatsverbesserung. 

1.2. Falscher Mehltau an Radies und Salat - Uber die Anialligkeit des 
Sortiments (Criiger, G.) 

Insgesamt wurden 26 Treib- und Freiland-Radiessorten auf ihre Anfalligkeit 
gegen Falschen Mehltau (Peronospora parasitica) mehrfadi gepriift. Danach steht 
fest, dafl grundsatzlidi alle Sorten befallen werden, einzelne Sorten jedodi eine 
besondere Empfindlichkeit besitzen. 
Fiir die Erhaltung des Infektionsmaterials hat sich die beim Blauschimmel des 
Tabaks benutzte Methode - Konidi1en in trockene Ertle mischen und ei;frieren 
- bewahrt. Bisher konnte nachgewi-esen werden, dafl bei -40° C die Virulenz 
iiber mindestens 7 Monate erhalten bleibt.
Das international vereinbarte Programm zur Ermittlung der vorkommenden 
Rassen von Bremia Jactucae (Fa1scher Mehltiau an Salat) wurde aufgenommen. 
Nach den ersten Ergebnissen kommen ohne Zweifel ·auch in der Bundesrepublik 
Deutschland mehrere Rassen vor. Auch Salatsorten fiir die eine ,.Resistenz gegen 
4 Rassen" angegeben wird, werden befallen. Die Grundlage fiir di-e Resistenz
ziiditung bei Kopfsalat zu verbessern ersdieint dringend erforderlich, da die che
mische Bekampfung wegen der besonderen Riickstandssituation auf erhebliche 
Sdiwierigkeiten st6Bt. 

1.3. S e p t o r i a - Blattfleckenkrankheit beim Knollensellerie - Minimaler 
Fungizidauiwand und Schadensschwelle (Criiger, G.) 

Vergleichend bei zwei Knollenselleriesorten 'Invictus' (sehr anfallig) und 'Roka' 
(ma.Big anfii.llig) wird das Standardfungizid (Fentinacetat + Maneb) in ver
schiedenen Aufwandmengen und zu unterschiedlichen Terminen gespritzt. Uber 
regelmaflige Befallserhebungen kann von einer rein prophylaktischen Spritzung 
gegen die Septoria-Blattfleckenkrankheit abgegangen werden. Bei weniger an
fii.lligen Sorten und bei geringerem Hefallsdruck kann die Aufwandmenge redu
ziert werden. 
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1.4. Kohlhemie an Kulturkreuzbliitlem - Untersuchungen zur Frage der in der 
Bundesrepublik Deutschland auftretenden Populationen und Rassen von 
P l a s m o d i o p h o r a b r a s s i c a e sowie des Resistenzverhaltens von 
B r a s s  i c a spp. gegeniiber der Kohlhernie (Mattusch, P.) 

Im Mittelpunkt der Arbeiten stand im Jahre 1974 die Erstellung einer einheit
lichen Nomenklatur der Erregerpopulationen. Auf Anregung des Instituts fi.ir 
Gemusekrankheiten und der Stichting voor Plantenveredelung in Wageningen 
wurde in Zusammenarbeit mit anderen auslandismen Institutionen ein aus je
weils 5 Sorten von Brassica campestris var. rapa (= B. rapa var. rapa), B. napus 
und B. oleracea besteheilldes Testsortiment zusammengestellt. 

Die ersten Ergebnisse der Prufung di<eses Sortiments in 9 lnstitutionen wurden 
anla13lich einer Eucarpia-Tagung in Dundee diskutiert. Es ergab sich, daB von 
den 15 gepruften Erregerherkunften 3 einander entsprachen. Zwei dieser Erreger
isolate stammten aus Grofibritannien und eines aus der Bundesrepublik Deutsch
land. Als Nomenklatursystem wurde das auch fi.ir die Getreiderostrassenbenen
nung verwendete Habgood-System gewahlt. Mit diesem System ist nunmehr 
auch fi.ir Plasmodiophora brassicae die Moglichkeit gegeben, verschiedene Her
kunfte dieses in den letzten Jahren merklich starker schadigenden Erregers in
ternational_ miteinander zu vergleichen und somit Grundlagen fi.ir die Resistenz
forschung und -zuchtung zu schaffen. 

1.5. Py th i u m  spp. an Gemiiseleguminosen - Untersuchungen zur Pathogeni
tat der verschiedenen Py t h i um - Spezies gegeniiber Erbse und Buschbohne 

(Mattusch, P.) 

Neben der Prufung des Erbsen- und Buschbohnenhandelssortiments wurden 
Testungen der Nachkommenschaften der 1972 selektierten Erbsenlini1en mit der 
jeweils als Selektionsorganismus verwendeten Pythium-Art vorg·enommen. Bei 
einem Teil der Linien konnte ein gegenuber den W•erten der jeweiligen Aus
gangspopulation merklich hoherer Anteil nicht auflaufgeschadigter Pflanzen fest
gestellt werden. 

Die Tests der F2-Generationen der 1973 in Zusammenarbeit mit eirrer Zuchter
firma vorgenommenen Kreuzungen von anfalligen und nicht anfalligen Stammen 
sollen zur Beantwortung der Frage beitragen, ob die unterschiedliche Anfallig
keit der bisher gepruften Sorten und Zuchtstamme genetisch bedingt ist. Das 
Material konnte dann als Pythium-Resistenztrager fiir weitere zuchterische Ar
beiten verwendet werden und zur Schaffung ertragssicherer Sorten beitragen. 

1.6. B o t r y t i s c i n e r e a und S c l e r o t i n i a s c 1 e r o t i o r u m an Busch
bohne - Untersuchungen zur Wirksamkeit fungizider Wirkstoffe 

(Mattusch, P.) 

Aufgrund der feuchten Witterung in diesem Sommer war der Befallsdruck hoher 
als im Vorjahr. Wahrend 1973 die unbehandelte Kontrolle 13,8 °/o Botrytis- un1d 
0,8 °/o ScJerotinia-Befall aufwies, lagen die Werte 1974 bei 17,2 °/o und 8,8 °/o fiir 
die anfalligere Sorte. 

Es ergab sich, dafi die gepruften Bekampfungsmittel bei der im Versuchszeitraum 
herrschenden Witterung un-d bei dem vorhandenen Befallsgrad vor allem bei zum 
Lagern neigenden, starker befallenen Sorten nicht in der Lage waren, den Befall 
zu mindern. Eine einmalige Spritzung von 0,05 °/o Benomyl bzw. 0,05 0/o Bavistin 
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in die Vollblute war noch am gunstigsten zu bewerten, erbrachte jedoch ledig
lich bei einer durch hcihere Standfestigkeit allgemein wesentlidi schwacher be
fallenen Sorte einen befriedig·enden Biekampfungserfolg. 

1.7. Fungizidresistenz :__ Untersuchungen zur spezifischen Empfindlichkeit phyto
pathogener Pilze und zur Resistenzentwicklung gegeniiber systemischen Fun

giziden (Meyer, E.) 

Die Untefsuchungen zur spezifischen Empfindlichkeit und zur Resistenzbildung 
phytopathogener Pilze gegenuber systemisdien Fungiziden wurden insbesondere 
mit dem Erreger der Brennfleckenkrankheit an Bohnen (Colletotrichum lindemu
thianum) und mit dem Echten Mehltau an Gurken (Sphaerotheca fuliginea, Ery
siphe sp.) fortgesetzt. Zwischen 20 verschiedenen Herkunften von Colletotrichum 
lindemuthianum zeigten sich insbesondere gegen den Wirkstoff Tridemorph und 
gegen Benzimidazolfungizide deutliche Empfindlichkeitsunterschiede anhand ihres 
Wachstums auf fungizidhaltigen Nahrboden bei Konzentrationen von 0,1 mg 
Wirkstoff/l. 

Von einigen Colletotrichum-Herkunften konnten durch versdiiedene Selektions
verfahren gegen Benzimidazolfungizide resistente Stamme gewonnen werden, 
deren Resistenz auch nach wirkstofffreier Kultur erhalten blieb. Weitere Unt,er
suchungen befassen sich mit den Wuchseigenschaften der Stamme in vitro und 
deren Pathogenitat. 

Aus Gewadishauspopulationen des Echten Mehltaus an Gurken konnt1en dui-ch 
Uberprufung ihrer Fungizidvertraglichkeit auf behandelten Gurkenkeimblattern 
gegen Benzimidazolfungizide resistente Stamme isoliert werden. 

Fur vergleichende Untersudiungen an V1erschiedenen Gurkenmehltaustammen 
wurde zu deren getrennter Erhaltung eine Anlage, bestehend aus 6 Kulturkabinen 
entwickelt. Die Kabinen werden konidienfrei beluftet und stehen unter geringem 
Uberdruck, so daB eine langfristige, getrennte Erhaltung und Bearbeitung der 
Mehltaustamme moglich ist. 

2. Untersudmngen zur Biologie unc!. Bekampfung tierischer Schadlinge

2.1. Verfahren der Kohlfliegenbekampfung - Entwicklung von Methoden fiir 
den groflflachigen Anbau (Cruger, G.) 

Die Gemeinschaftsversuche mit mehreren Dienststellen des Pflanzenschutzdien
stes der Lander wurden fortgesetzt. Im Direktsaatverfahren wurden Kohlsamen
pillen mit Zusatzen des Fungizids Thiram und des Insektizids Mercaptodimethur 
gesat. Von Standort zu Standort sehr stark wechselnd wirkten sich die Zusatze 
aus. Positiven Effekten standen negative Wirkungen, vermutlich durch schlechte 
Keimbedingungen bei Trockenheit bedingt, gegenuber. 

Zur Kohlfliegenbekampfung bewahrte sich bei der Direktsaat das Spritzverfahren 
bei oder unmittelbar nadi der Saat. Insektizide mit den Wirkstoffen Chlorfen
vinphos und Bromophos-athyl konnen dabei auch in Tankmischung mit den Her
biziden Desmetryn und Propachlor ausgebracht werden. 

2.2. Verminderung des Insektizideinsatzes bei der Kohlfliegenbekampfung und 
Ermittlung von Schadensschwellen (Maack, G.) 

Als Grundlage fur di'e Erarbeitung von Sdiadensschwellen wurden in Kohlbestan
den Flugzeiten und Eiablagezahlen der Kohlfliege erfaflt. 
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In zwei Weifikohlversuchen (Friih- und Spatweiflkohl) wurden in Stufen herab
gesetzte Chlorfenvinphos-Aufwandmengen - 100 mg bis 1 mg aktive Substanz 
(AS) pro Pflanze - als Granulat zur Ein2!elpflanzenbehandlung gepriift. Auf 
einigen der Versuchsparz·ellen wurde der Befallsdruck durch die zusatzliche Aus
bringung (20 Stuck pro Pflanze) von in Zuchten gewonnenen Kohlfliegeneiern 
kiinstlich gesteigert. Unter den vorliegenden Versuchsbedingungen reichte ein 
Wirkstoffaufwand von 3 mg AS pro Pflanze noch aus, um den Befall fast vollig 
zu verhindern. Auch bei einem Wirkstoffaufwand von 1 mg AS pro Pflanze er
gab sich noch eine deutlich erkennbare Reduktion des Kohlfliegenbefalls. 
Im iibrigen war die Beeinflussung des Ertrags bemerkenswert gering. Die Insek
tizidanwendung bewirkte eine Ertragssteigerung um ·etwa 5 °/o, die zusatzliche 
Eiablage fiihrte zu einer Ertragsminderung von etwa 4 °/o. 
Gefaflversuche mit verschiedenen Kohlarten sind auf Schadensschwellenermitt
lungen in Abhangigkeit von der Pflanzengr6Be bei Befallsbeginn und der Wasser
versorgung ausgerichtet. 

lnstitut flir Obstkrankheiten in Dossenheim 

1. Viren und Mykoplasmen als Schaderreger bei Obstgewachsen und ihre

Ubertragung durch Vektoren

1.1. Untersuchungen i.iber die Triebsucht des Apfels 

1.1.1. Ertragsminderung bei Jungbaumen (Kunze, L.) 

Auch 1974 wurde an den experimentell infizierten Baumen der Sorte 'Golden 
Delicious' auf M 4 das Fruchtwachstum durch den Krankheitsbefall stark ge
hemmt. Bei den meisten Friichten betrug der Durchmesser 50-60 mm, nur knapp 
5 °/o der Apfel erreichten mit einem Durchmesser von mehr als 70 mm eine han
delsiibliche Grofle. Das durchschnittliche Fruchtgewicht lag bei den kranken 
Baumen je nach Starke der Infektionsquelle zwischen 55 und 95 g gegeniiber 
195 g bei den gesunden Vergleichsbaumen. Aufierdem war die Zahl der Friichte 
bei den infizierten Baumen wegen des geringeren Kronenvolumens wes·entlich 
niedriger als bei den gesunden Kontrollen. 

1.1.2. Testmethoden (Kunze, L.) 

Ein seit Friihjahr 1972 laufender Versuch mit zwei verschiedenen Pfropfverfahren 
fur den Nachweis latenten Triebsuchtbefalls wurde nach insgesamt 3 Vegetations
perioden abgeschlossen. Dabei konnten mit Hilfe der Wurzelpfropfung etwa die 
gleichen Ergebnisse ·erzielt werden wie mit der schwieriger durchzufiihrenden 
Zwischenveredlung. Mit beiden Verfahren wurden von 8 latient befallenen Apfel
baumen 7 erfaflt. In einigen Tests trat allerdings nur eine sehr leichte Reaktion 
auf. Hier konnten zweifelhafte Falle durch die Ausdehnung der Beobachtungs-
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dauer um eine Vegetationsperiode abgesichert werden. Beri.icksichtigt man den 
geringeren Anwachserfolg bei der Zwischenveredlung, so ist der Prozentsatz der 
erkrankten Testpflanzen bei beid·en Verfahren etwa gleich. 

1.2. Histopathologische Untersuchungen an pear decline-kranken Birnbaumen 

(Seemi.iller, E.) 

Der Nachweis des Birnenverfalls (pear decline). der auf histopathologischen Un
tersuchungen an der VeredlungssteHe beruht, ist verhaltnismafiig unsicher, da die 
an der UntersuchungssteUe auftretenden Veranderungen oft nicht charakteristisch 
sind. Zur Erarbeitung einer besseren Nachweismethode wurden von kranken und 
gesunden Baumen stammend·e Wurzel- und Rindenproben verschiedenen Alters 
sowie Blattstiele systematisch untersucht. Dabei zeigte sich in den Rindenproben 
aller Altersstufen und in den Blattstielen eine krankheitsspezifische Kallosebil
dung im Phloem. In den Wurzeln konnten dagegen keine deutlichen Unterschiede 
zwischen kranken und gesundren Baumen festgestellt werden. Damit scheint die 
allgemein akzeptierte Hypothese nicht zuzutreffen, daB die durch diese Krankheit 
verursachten Schaden auf eine Empfindlichkeit der Unterlage gegeni.iber dem 
Krankheitserreger zuri.ickzufi.ihren sind, di•e Edelsorte dagegen tolerant sei. 

1.3. Untersuchungen zur Ubertragung des Scharka-Viru.s durcb. Blattlause 

(Krczal, H. und Kunze, L.) 

Von den bisher bekannten drei Stammen des Scharka-Virus wurden im Verlauf 
eigener Untersuchungen zwei auch in der Bundesrepublik festgestellt, der Ne
krotische Stamm und der Gelbstamm. Die meisten Ubertragungsversuche mit 
Blattlausen, i.iber die in den vorhergehenden Jahren berichtet worden war, wur
den mit dem Gelbstamm durchgefi.ihrt. Da nach Sutic die Erbse durch das Schar
ka-Virus systemisch infiziert wird, wurde untersucht, ob auch krautige Pflanzen 
fi.ir die Ausbreitung der Scharka von Bedeutung sein konnen. Zunachst inter
essierte, ob eine Ri.icki.ibertragung des Virus auf Steinobst moglich ist. Fi.ir die
s,en Zweck wurden Erbsen- und Tabakpflanzen (Nikotiana clevelandii) mittels 
PreBsaftverimpfung mit dem Gelbstamm infiziert und, nachdem sie systemisch 
erkrankt waren, als Infektionsquellen fi.ir Ubertragungsversuche benutzt. Mit 
Hilfe der Gri.inen Pfirsichblattlaus (Myzus persicae) gelang es, das Virus sowohl 
von der Erbse als auch von Tabak auf Pfirsichsamlinge zu ii.bertragen. Ubertra
gungsversuche zwischen den g,enannten krautigen Pflanzen waren ebenfalls er
folgreich. Die Untersuchungen ergaben ferner, daB die Erbse eine gute Infek
tionsquelle ist. Von den bisher verwendeten lndikatoren zeigte der Pfirsich die 
beste Reaktion. 

1.4. Ausbreitung von Steinobstviren durch Wurzelkontakt in der Baumschule 
(Kunze, L.) 

In einer Baumschulreihe mit 40 cm Pflanzabstand wurden 1972 einjahrige Pfir
sichsamlinge durch Okulation mit dem Prunus necrotic ringspot virus infiziert 
und erkrankten im folgenden Jahr mit den i.iblichen Symptomen. Zwischen den 
infizierten blieben einzelne Pflanzen unbehandelt. Einige von diesen entwickel
ten ein Jahr spa.ter, also 1974, ebenfalls Symptome. Ein Test mit Prunus serrulata 

'Shirofugen' ergab, daB von den 42 ursprii.nglich gesunden Kontrollpflanzen in
zwischen 15 mit dem Prunus necrotic ringspot virus infiziert waren. Dies zeigt, 
das bei ha.ufig .auf.tretenden Steinobstviren eine. Virusausbreitung in der Baum-
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schule nicht nur iiber das Vermehrungsmaterial, sondern auch durch Wurzel
kontakt erfolgen kann. Die Bedeutung einer Virustestung bei Obstgeholzen 
wird damit erneut unterstrichen. 

1.5. Untersuchungen Uber Viruskrankheiten der Erdbeere 

1.5.1. Befall importierter Pflanzen (Krczal, H.) 

In den letzten Jahren wird in steigendem Mafle Erdbeerpflanzgut importiert. 
Um beurteilen zu konnen, wie grofl dabei die Gefahr einer Einschleppung von 
Viren ist, wurden stichprobenartig Untiersuchungen auf Virusbefall durchgefiihrt. 
Dabei konnten, auch bei zertifizi:ertem Material, iiberraschend hohe Befallszahlen 
festgestellt werden. So waren z. B. von je 20 untersuchten 'Gorena· und 'Red 
Gauntlet'-Pflanzen 18 bzw. 9 mit dem strawberry mottle virus infiziert. Bei 1einem 
anderen Import von 'Gorena· wurde sogar ein Viruskomplex festgestellt. Isoliert 
wurde das strawberry mottle, das mild yellow edge und ein bisher noch nicht 
naher identifiziertes Virus. 

Der Nachweis des bisher in der Bundesrepublik noch nicht vorkommenden mild 
yellow edge ist alarmi'erend. Bei einer Einschleppung besteht die Gefahr, dafl 
der Erreger durch die bei uns vorkommende Erdbeerblattlaus (Chaetosiphon 

fragaetolii) in den Bestanden ausgebreitet wird und als Folge davon hobie Ernte
verluste entstehen. Nach auslandischen Erfahrungen kann der Ertrag um 75 °/o 
gemindert werden. Aus diesem Grunde sollte nur Pflanzgut eingehihrt werden, 
das nachweislich von virusgetesteten Mutterpflanzen abstammt. 

1.5.2. Warmwasserbehandlung (Krczal, H.) 

Mit Hilfe der Warmetherapie ist es unter bestimmten Voraussetzungen moglich, 
von virusverseuchten Erdbeersorten wieder gesunde, for die Vermehrung ge
eignete Mutterpflanzen zu gewinnen. In der Regel wird hierhir eine Warmluft
behandlung durchgehihrt. Aufgabe der Versuche ist, zu klaren, ob hir diesen 
Zweck auch eine Warmwasserbehandlung geeignet ist. Da dieses Verfahren be
reits zur Gewinnung von nematodenfreiem Pflanzgut verwendet wird, konnten 
bei einer Wirksamkeit auch gegen Viren erheblidle wirtschaftliche Vorteile 
erzielt werden. In den Versudlen wurden mit dem strawberry mottle infizierte 
Erdbeeren 10, 20, 30 oder 60 min in ein Wasserbad von 37,5° C getaucht. Nach 
der Behandlung traten, vor allem nach der langsten Einwirkungszeit, Blattscha
den auf. Die Pflanzverluste waren jedoch geringer als erwartet. Die Uberpriifung 
der Pflanzen auf Virusbefall ergab aber, dafl es unter den genannten Bedingun
gen nicht gelungen war, das strawberry mottle virus zu eliminieren. Die Unter
suchungen werden mit anderen Temperatur/Zeit-Kombinationen fortgesetzt. 

2. Biologie und Bekampfung von Bakterien und Pilzen

2.1. Untersuchungen Uber das Blattfleckenproblem beim Apfel 
(G1aiser, T., Gastwissensch.aftler d.er LaJ11dwirtsdlaftlichen Aka,dem.ie Posen, 
Seemtil,1'er, E. 'll:rud Schmidle, A.) 

B1,attf1ecken sind in den letzten J,ahren in!.besondere, bei den Sort•en 'Cox Orange' 
und 'Golden Delic ious· zu einem ernsten Problem geworden. Zur Klarung der 
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Frage, ob bei der Entstehung der Blattflecken auch Pilze eine Rolle spielen kon
nen, wurden umfangreiche Isolierungen vorgenommen. Von den meisten Fleck.en 
konnten Alternaria spp. isoli:ert werden. lnfektionsversuche ergaben, daB ein be
stimmter Typ, der A. mali Roberts entspricht, an Verletzungen unter hoher 
Feuchte Blattflecken verursachen kann. 

2.2. Resistenz von Erdbeeersorten gegeniiber der Rhizomfaule 
(P hy t op h t h o  r a c a ct o r  u m) (Seemiiller, E.) 

Die Rhizomfaule verursacht hauptsachlich in den badischen Anbaugebieten be
trachtliche Seba.den, wobei allerdings bei den einzelnen Sorten deutliche Unter
schiede bestehen. Zur Priifung der Resistenz wurde zunachst eine Infektions
methode erprobt, mit der Ergebnisse erzi·elt werden kormten, die dem Sortenver
halten unter Anbaubedingungen entsprechen. Bei den eigentlichen Resistenz
tests wurden in den Herbstmonaten 18 Sorten gepriift. Als sehr anfallig erwiesen 
sich 'Glasa', 'Regina' und 'Tamella'. Ma.Big anfallig waren 'Vola', 'Elista' und 
'Gorella', wahrend 'Senga Sengana', 'Senga Gigana', 'Senga Precosana', 'Senga 
Pantagruella', 'Hummi Grande', 'Hummi Genta' und 'Hummi Ferma' sich weit
gehend resistent zeigten. Mit den restlichen Sorten wurden uneinheitliche Ergeb
niss,e erzielt. 

3. Schaden an der Rinde und am Holz beim Kern-, Stein- und Strauchbeerenobst

3.1. Untersuchungen iiber Le u co s t  o m a  p e r s o n  i i  (Va Is a - Krankheit) 
an Siillkirschen (Goring, M. und Schmidle, A.) 

Die VaJsa-Krankheit ist in den Siifikirschenanlagen verbreitet, die Ausfalle sind 
bei anfalligen Sorten von groBer wirtschaftlicher Bedeutung. Infektionsversuche 
und histologische Untersuchungen des Rindengewebes von Siifikirschen ergaben, 
das L. personii auBer durch Wunden, nach einem durch Friihfroste beschleunigten 
Blattfall auch iiber Blattnarben in den Baum eindringen kann. Wahrend der 
Winter- und Friihjahrsmonate ruft der Pilz ausgedehnte Nekrosen hervor. Mit 
Beginn des Saftstromes bildet sich ein Wundperiderm, das den Erreger in der 
Rinde nicht mehr weiter vordringen la.flt. Wahrend der Vegetationszeit kann 
der Pilz aber im Holz unter dem Kambium weiter vordringen, wobei der in der 
Entwicklung begriffene Jahreszuwachs nicht befallen wird. Aus diesen Ergeb
nissen la.flt sich beim natiirlichen Befall das Auftreten von zwei Nekrosetypen 
erklaren, solchen mit periodischer Uberwallung jeweils wahrend der Vegeta
tionszeit und solchen, die kontinuierlich vergroBert werden. 
Infektionsversuche an Astabschnitten von Siifikirschen ergaben, daB Tafelsorten 
wesentlich anfalliger sind als Konservensorten, diese wiederum anfalliger als 
Br·ennsorten. 

3.2. Untersucbungen iiber die Pathogenese des parasitaren Himbeerrutensterbens 
(Seemiiller, E. und Grunwald, J., in Zusammenarbeit mit Schill, R., Institut 
fiir systematische Botanik der Universitat Heidelberg) 

Die fortgeftihrten Untersuchungen erstreckten sich im Berichtszeitraum haupt
sachlich auf die <lurch die Larven der Himbeerrutengallmiicke (Thomasiniana 

theobaldi) verursachten Seba.den. Rasterelektronenmikroskopische Untersuchun-
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gen ergaben, dafl an den Larvenbefallsstellen die auflere Peridennschicht durch
lochert ist. Es konnte nachgewiesen werden, dafl die Beschadigung durch die 
sog. Dornchen erfolgt, die die Larven in zahlreichen Reihen umgurten. Obwohl 
die Beschadigung nur oberflachlich ist, sterben unter den Befallsstellen groflere 
Rindenpartien ab. Dies ist moglicherweise auf ein toxisches Larvens,ekret zu
ruckzufuhren. Isolierungsversuche an den Larvenbefallsstellen, die schon zu 
einem fruhen Zeitpunkt mit Mikroorganismen besiedelt werden, ,ergaben, dafl 
die Larven nicht mit einem bestimmten Pilz vergesellschaftet oder auf Bakterien 
angewiesen sind. Der an Ruten stark pathog,ene Pilz Leptosphaeria coniothyrium 

besiedelt die Befallsstellen erst verhaltnismaflig spat. 

3.3. Untersuch ungen i.iber die Schadwi rkung de s Apfelbaumglasfli.iglers 

Synan the don my op a e i or mi s (Dickler, E.) 

Der Apfelbaumglasflugler S. myopaeformis findet in modemen Apf,eldichtpflan
zungen optimale Entwicklungsbedingungen. Die Larven dieser bisher in Deutsch
land unbedeutenden Sesia-Art dringen bevorzugt in Adventivwurzelansatze an 
der Unterlage von hochveredelten Pillarbaumen ein und zerstoren Rinde und 
kambiales Gewebe. Uber die Auswirkung der Frafltatigkeit der Larven auf den 
Ertrag war bisher nichts bekannt. Zur Klarung dieser Frage wurden 1974 in einer 
6jahrigen Apfel-Pillar-Anlage bei Heidelberg jeweils 50 Baume der Sorten 
'!dared', 'Maigold', 'Grany Smith' und 'Mutsu' durch mehrmalige Punktapplika-

Abb. 3: Starke Adventivwurzelbildung an hochveredelter M-9-Unterlage (links). 
Angeschnittene Befallsstelle mit Larve von Synanthedon myopaeformis (rechts). 
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tionen an der Unterlage mit 2,5 °/oigem Folidol-01 befallsfrei gehalten. Jeweils 
50 benachbarte Biiume wurden nicht behandelt und waren bei 3 Boniti,erungen 
stark befallen. Bei der Auswertung der Erntegewichte konnten bei den schwach
wuchsigen Sorten '!dared' und 'Grany Smith' mit 22,2 °/o und 20,5 0/o erhebliche 
Ertragsverluste infolg,e Glasfluglerbefall nachgewiesen werden. Die beiden stark
wuchsigen Sorten 'Maigold' und 'Mutsu· zeigten einen sehr unregelmii.Bigen Be
hang. Die geringen Ertragsminderungen bei befallenen Biiumen um 4,43 0/o bzw. 
3,80 0/o sind nicht gesichert. 

4. Untersudmngen zur Epidemiologie von Krankheiten und zur Populations

dynamik von Schadlingen im Obstbau als Grundlage zur Prognose und

Bekampfung

4.1. Einflufl der Temperatur auf die Ausbreitung von P h y  to p h t h o  r a 

c ac to r u m  in der Apfelrinde (Alt, D. und Schmidle, A.) 

Die Untersuchungen sollen Anhaltspunkte geben, unter welchen Witterungsbe
dingungen eine Bekiimpfung des Erregers erfolgen mufl bzw. unterbleiben kann. 
Aufler hoher Feuchtigkeit ist die Temperatur entscheidend fur das Ausmafl der 
durch die Kragenfiiule verursachten Schiiden. Um den Einflufl dieses Faktors bei 
der Ausbreitung von P. cactorum in der Apfelrinde zu ermitteln, wurden einjiih
rige, getopfte Veredlungen von 'Cox Orange' auf M 9 und M 11 beimpft. Die 
infizierten Biiume wurden anschlieflend gruppenweise mehrere Wochen lang bei 
80 0/o rel. Feuchte unterschiedlichen, konstant gehaltenen Temperaturen von 5 
bis 33° C ausgesetzt. Bei 27° C verursachte der Erreger bei 'Cox Orange' auf 
beiden Unterlagen die groflten Nekrosen. Bei 5° und 33° C war der Pilz kaum 
mehr in der Lage, sich in der Rinde auszubreiten. 'Cox Orange' auf M 11 war 
immer anfiilliger als auf M 9. 
Parallel dazu wurde das Wachstum des Pilzes in vitro untersucht. Die hierbei 
gewonnenen Ergebnisse stimmen mit den an Jungbiiumen erzielten weitgehend 
uberein. 

4.2. Verbreitung der S an-Jose-Schildlaus Qu a d  r a s p  i d i o t  u s

p e r n ic i o s u s  

4.2.1. Verwehung durch den Wind (Dickier, E.) 

Das Ziel dieses Versuches ist, die Ausbreitung von Qu. permcwsus durch den 
Wind zu ermitteln und uber mehrere Jahre zu verfolgen. Zurn Nachweis der 
riiumlichen Dispersion wurden Fangpflanzen (Apfelbiiume und Kurbisfriichte) in 
Abstiinden von 4 m zu einem kunstlichen Befallsherd gepflanzt bzw. ausgebracht. 
Im Berichtsjahr kam es uberraschend zu einem volligen Zusammenbruch der 
SJS-Population im kunstlichen Befallsherd, so dafl die Ergebnisse der Vorjahre 
nicht bestiitigt werden konnten. Weitere Auswertungen sollen Aufschlufl geben, 
ob hierfur die beobachtete hohe Parasitierung <lurch Prospaltella perniciosi ver
antwortlich ist, oder ob noch weitere Mortalitiitsursachen hinzukommen. 
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4.2.2. Verschleppung mit importierten Apfeln (Dick.ler, E., in Zusammenarbeit mit 
Ferrari, R., Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria, Firenze/Italien) 

Die im Rahmen einer vom Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und 
Forsten eingeleiteten Zusammenarbeit konnte 1974 abgeschlossen werden. In 
zweijahrigen Untersuchungen wurden SJS-befallene Apfel italienischer Herkunft 
in Dossenheim und Florenz unter gleichen Bedingungen praxisiiblich gelagert. 
Die monatlichen Auswertungen auf :Mortalitat und Fertilitat fuhrten auch im 
zweiten Untersuchungsjahr zu einer Ubereinstimmung der Ergebnisse an beiden 
Standorten und zu einer Bestatigung der Resultate des Vorjahres. Somit kann 
gesagt werden, daB nach einer 4monatigen CA-Lagerung von Apfeln mit einer 
Verschleppung der SJS nicht mehr zu rechnen ist. 

5. Einfliisse von Pflanzenschutzmittel und Bekampfungsversuche

5.1. Untersuchungen Uber die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf 
Nutzarthropoden im Freiland (Dick.ler, E., in Zusammenarbeit mit Hassan, S., 
Institut fur biologische Schadlingsbekampfung) 

Das Ziel der Untersuchungen ist, Richtlinien fur eine amtliche Priifung von Pflan
zenschutzmitteln auf ihre Wirkung gegeniiber Entomophagen im Freiland zu 
erstellen. Eine umfassende Aussage dariiber ist nur dann moglich, wenn die 
Priifungen sowohl im Laboratorium als auch unter Freilandbedingungen mit der 
gleichen Art durchgefiihrt werden. Da fur Trichogramma sp. bereits eine standar
disierte Laborpriifmethode vorlag (Franz und Hassan), wurden in Dossenheim 
die Freilanduntersuchungen mit diesem im Obstbau bedeutenden Eiparasiten 
eingeleitet. Erste Vorversuche zeigten, daB Priifbedingungen und Ergebnisse nur 
dann reproduzierbar sind, wenn die Priifungen mit den positiv phototaktischen 
Trichogrammen in Kafigen durchgefuhrt werden. Es wurde ein Kafigtyp ent
wickelt, der um getopfte 3jahrige Apfelbii.ume angebracht wird und der weitge
hend Freilandbedingungen ,entspricht. Zwei Stunden nach der Applikation der 
Praparate werden die Trichogrammen freigelassen und nach einer weiteren 24-
stiindigen Vorexpositionszeit Karten mit Eiern von Sitotroga eingehangt. Als 
Versuchsparameter dient die Parasitierungsleistung an d·en Koder,eiern. In Expe
rimenten wurde zunachst die Dichte der Eiparasiten und der Kodereier variiert 
und als giinstigste Relation 5 OOO Trichogramma auf 15 OOO Sitotroga-Eier pro 
Baum ermittelt. Die Ergebnisse der ersten Priifungen mit Fungiziden lassen deut
liche Unterschiede zwischen den Prii.paraten und zur Kontrolle erkennen. 

5.2. Freilandversuche zur Bekampfung des Apfelwicklers mit Granuloseviren 
(Dickler, E., in Zusammenarbeit mit Huber, J., Institut fur biologische 
Schadlings bekampfung) 

Siehe Bericht Institut fur biologische Schadlingsbekampfung. 
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5.3. Versuche zur Bekampfung der Johannisbeergallmilbe Phy t o p  t u  s r i b  i s

(Krczal, H.) 

Die Johannisbeergallmilbe ist der gefahrlichste Schadling der Schwarzen Johan
nisbeere. Sie verursacht sowohl durch ihre Saugtatigkeit als auch durch die Dber
tragung des Erregers der Brennesselblattrigkeit schwere Ernteverluste. Eine wirt
schaftliche Bekampfung der Milbe war bisher nur mit Endosulfan moglich. Da 
jetzt die Wartezeit fiir Endosulfan bei der Schwarzen Johannisbeere 60 Tage 
betragt, kann es nicht mehr gegen den Schadling eingesetzt werden. Aus diesem 
Grunde wurde eine Reihe van Wirkstoffen auf ihre Eignung. zur Bekampfung der 
Milbe untersucht. Gepruft wurden Praparate auf der Basis van Schwefel, Benomyl, 
Diazinon, Dimethoat, Kelthan, Pyrethrum, DP 1410 und Nemacur. Die bisher 
durchgefiihrten Bonitierungen lassen schon jetzt erkennen, daB keines der ein
gesetzten Praparate eine ausreichende Wirkung gegen die Johannisbeergallmilbe 
besitzt. 

6. Einflufi von Kulturmafinahmen auf Befall durch Krankheit.en und Schadlinge

6.1. Untersuchungen iiber Fruchtberostungen des Apfels in Abhangigkeit von der 
Sti<kstoffgabe (Schmidle, A.) 

Fruchtberostungen sollen nach Angaben in der Literatur u. a. durch Temperaturen 
ab + 4° C und darunter sowie durch den Einsatz bestimmter Pflanzenschutzmit
tel wahrend und nach der Blute ausgelost werden. In eigenen Versuchen mit 
getopften 'Golden Delicious'-Baumen, die wahrend der Blute im Phytotron 8 Stun
den lang Temperaturen van - 0,5 bis - 1,0° C ausgesetzt warden waren, zeig
ten die Friichte bei steigenden Stickstoffgaben zunehmende Berostungsstarke. Die 
Unterschiede im Berostungsgrad der Baume mit der Diingungsstufe 2 g rein N 
zur Stufe 6 bzw. zur Stufe 12 g rein N waren signifikant. Damit bestatigen sich 
fruhere, im Freiland gewonnene Ergebnisse. 

6.2. Untersuchungen iiber den Einflufi von Diingung und Bodenbehandlung beim 

Apfel (Dickler, E., Krczal, H., Kunze, L., Schmidle, A. und Seemiiller, E.) 

Fur diesen langjahrigen mehrfaktoriellen Versuch wurde 1969 eine Apfelanlage 
van 0,6 ha aufgepflanzt mit den Sorten 'Golden Delicious' und 'Cox Orange' auf 
MM 104. Edelsorten und Unterlagen waren frei van Mosaik- und Gummiholz
Virus und in ihrer Herkunft einheitlich. Gepriift werden organische und minera
lische Dungung in je 2 verschieden hohen Gaben sowie ganzjahrige Bodenoffen
haltung und Grundungungseinsaat. Die Dungergaben werden dem Entwicklungs
verlauf der Baume entsprechend jahrlich gesteigert. 1973 erhielten die Parzellen 
,,hohe organische Dungung" 400 dz/ha und die Parzellen .niedrige organische 
Dungung" 200 dz/ha Stallmist. Dies entspricht der Gabe von 100 bzw. 50 kg N/ha 
eines Volldiingers fiir die Parzellen .,hohe" bzw. ,,niedrige mineralische Dun
gung". Die Gaben wurden 1974 um 50 0/o ,erhoht. Als Grundiingung wurden alter
nierend Kruziferen und Leguminosen eingesat. 
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Die bisherigen Auswertungen zeigten bereits Unterschiede zwischen den einzel
nen Behandlungen. Sie waren besonders deutlich zwischen den often gehaltenen 
und den eingesaten Parzellen. Die wichtigsten Ergebnisse sind in der folgenden 
Tabelle zusammengefaBt: 

Stickstoff 
Mehlige 

Frost-
Boden- 0/o Tr. Mehltau 

Blattlaus- Apfel-
Apfel-

Apfel-
i:: eier/m larus bef. 

spanner-
blattgall-

2 behand- srubst. bef. Triebe/ eier/m wickler 
>-< lung Apfel- Baum 

Schnitt- Triebe/ 
Schnitt- O/o 

milben1)/ 
0 holz Behand- Blatt [/J blatter holz 

lung 
1969-74 1973 1973 1974 1974 1974 1974 1974 1973 

·i:: Einsaat 2,45 11,28 19,40 5,46 105 0,31 14,5 1 812 

offen 2,55'' 15,21" 21,30 11,15" 352" 0,39 24,3' 1 930 
� 

":>< 
Einsaat 2,67 16,30 26,00 2,18 19 0,12 14,4 1 468 

0 

offen 2,79" 28,60" 36,30" 10,29" 95" 0,70" 38,5" 1 696" 

P < 5 °/o •• = p < 1 0/o 1) Eriophyes maJinus

Das Institut hat neben seinen Forschungsaufgaben folgende Tatigkeiten ausge-
fi.ihrt: 

Zur Orientierung i.iber die Entwicklung der Virustestung bei Obstgeholzen wur
den durch Umfrage bei den Teststationen wieder die Baumschulbestande an 
virusgetesteten Obstunterlagen und -veredlungen ermittelt. Der Anteil der virus
getesteten an den verkaufsfahigen Pflanzen belief sich im Herbst 1974 bei den 
vegetativ vermehrten Apfelunterlagen auf 42 0/o und bei der Birnenunterlage 
Quitte A auf 27 °/o. Die Umfragenergebnisse wurden zusammengestellt und an 
verschiedene Dienststellen, u. a. an alle Pflanzenschutzamter, verteilt. 

Bei der Neufassung der Einheitsbestimmungen fi.ir Deutsches Markenerdbeer
pflanzgut des Verbandes der Landwirtschaftskammern hat das Institut, in Zu
sammenarbeit mit dem Institut fi.ir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenfor
schung und dem Pflanzenschutzdienst, an der Festlegung der Toleranzen fi.ir 
Krankheiten und Schadlinge mitgewirkt. 

Im Rahmen des Gemeinschaftsprogrammes zur Erforschung und Bekampfung des 
Feuerbrandes wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut fi.ir Bakteriologie, 
dem Pflanzenschutzdienst von Schleswig-Holstein und dem Bund Deutscher Baum
schulen als Erganzung zu der bestehenden Versuchsanlage auf der Insel Fohr in 
Schleswig-Holstein noch zwei weitere Versuchspflanzungen mit Birne, Apfel und 
Ziergeholzen erstellt. AuBerdem befindet sich im Raum Heidelberg fi.ir Ver
gleichszwecke eine Anlage im Aufbau, in der zu einem spateren Zeitpunkt Re
sistenzpri.ifungen an einem umfangreichen Apfel- und Birnensortiment durchge-
fi.ihrt werden konnen. 

In der Zeit vom 11. bis 12. 6. 1974 wurde in Heilbronn die Arbeitstagung der 
Fachreferenten fi.ir Pflanzenschutz im Obstbau durchgefi.ihrt. 
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lnstitut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

1. Kontamination von Grund- und Oberflachenwasser, sowie der Nachbarschaft

mit Umweltchemikalien

1.1. Untersuchungen iiber den Stickstoffhaushalt der Weinbergsboden unter 

besonderer Beriicksichtigung der Nitratauswas,chung und der Kontamination 

des Grundwassers und der Fliisse mit Nitrat (Gartel, W.) 

Um zu prufen, in welchem Mal1e durch den ZufiuB aus Bachen, Kanalen und
sanstigen Rinnsalen, die ihren Ursprung z. T. in den Weinbergen haben und die
Siedlungen passieren, eine Anreicherung des Mas·elwassers mit Nitrat stattfindet,
wurden Wasserproben jeweils aberhalb und unterhalb samtlicher Orte an beiden
Fluflufern und aus allen Rinnsalen, die in die Masel einmunden, entnammen. Der
Nitratgehalt im Wasser der Masel und der Nebenfhisse schwankte zwischen
20 mg/1 und 452 mg/1. Der Durchschnitt van 298 Proben betragt 81 mg/1; bei einer
50/oigen Irrtumswahrscheinlichkeit streuen die Werte zwischen 74 und 86 mg/1
N03 • Die Extremwerte sind nicht in der Masel zu finden, sandern in den kleinen
zuflieflenden Bachen. Um die taglichen Fluktuatianen des Nitratgehaltes im Ma
selwasser an einem bestimmten Standart verfolgen zu konnen, wurden an der
Bernkasteler Maselbrucke an allen Werktagen Wasserproben entnammen. Der
Nitratgehalt in den insgesamt 192 untersuchten Proben schwankt zwischen 29
und 113 mg/1; der Durchschnitt betragt 60 mg/1 N03 • Die Streuung liegt bei einer
Irrtumswahrscheinlichkeit van 5 0/o zwischen 59 und 61 mg/1 N03 • Offensichtlich
besteht ein Zusammenhang zwischen den Niederschlagen und dem Anstieg des
N03-Gehalts im Moselwasser. Mit grofler Wahrscheinlichkeit stammt das Nitrat,
das den gewohnlich plotzlichen Anstieg der N03-Konzentratian im Maselwasser
bewirkt, aus den W einbergen.

2. Beeintrachtigung durch fehlerhafte Kulturtechniken und deren Behebung

2.1. Verstarkte Einlagerung von Nitrat in Trauben bei hohen N-Gaben auf 

staunassen Standorten (Gartel, W.) 

Der Nitratgehalt des Weines wird unter bestimmten Bedingungen als Kriterium 
fur die Beurteilung eines eventuellen Wasserzusatzes herangezagen. Nach Reb>e
lein enthalten Traubenmoste und Traubenweine im Mittel 4,8 bis 6,3 mg/1 N205 ; 

im Einzelfall kann der Nitratgehalt zwar sehr hoch sein, doch sall der Quotient 
N205/ Asche, unabhangig van der Herkunft der Trauben und von der Art der 
Weinbereitung, annahernd konstant bleiben. Da der Nitratgehalt von Leitungs
und Brunnenwasser haufig um das funf- bis zehnfache hoher ist als der durch
schnittliche Nitratgehalt des Traubensaftes, wird ein erhohtes Nitrat/Asche-Ver
haltnis als zusatzlicher Beweis fur eine Wasserung herangezogen. Um zu prufen, 
ab die Annahme Rebeleins zutrifft, wurde di'e Korrelation zwischen der Summe 
von K + Ca + Mg + Na einerseits und dem N205-Gehalt 124 verschiedener 
Maste aus Dungungsversuchen, die sich an acht verschiedenen Standarten befin-
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den, berechnet. Dabei zeigte sich, daB zwischen dem Nitratgehalt des Mostes und 
der Summe der in der Asche vorwiegend enthaltenen Kationen, keine signifi
kante Korrelation (r = 0,0222) besteht. Die Zusammenhange zwischen den Katio
nen und dem Nitratgehalt des Mostes sind demnach nicht eindeutig genug, um 
den Quotienten Asche/N205 als Kriterium fur die Beurteilung eines Mostes oder 
Weines heranziehen zu konnen. Auch der absolute N03-Gehalt des ,Mostes oder 
des Weines ist ungeeignet, Aussagen iiber einen Zusatz nitrathaltigen Wassers 
zu machen. Trauben aus einem Quarzsand-Vegetationsversuch mit normaler 
,,Voll-Nahrlosung" nach Hansteen-Cranner lieferten namlich Moste, die zwischen 
283 bis 1 345 mg/1 N205 enthielten. N03-Gehalte iiber 100 mg/1 N205 wurden 
auch in einem Diingungsversuch mit verschiedenen anorganischen und organi
schen Stickstoffverbindungen (280-350 kg/ha N) auf staunassem Standort fest
gestellt. Es hat den Anschein, als ob die Rebwurzeln aus nitrathaltigen Losungen, 
wie sie im Vegetationsversuch bzw. auf dem staunassen Standort gegeben waren, 
gro13e N03-Mengen aufnehmen, die aber nur z. T. metabolisiert werden. Der 
Uberschu13 wird in die reifenden Beeren verfrachtet und gelangt beim Keltern in 
den Most. Auf Arealen, die stauende Nasse aufweisen, ist die Stickstoffdiingung 
daher moglichst knapp zu halten. Sie soll etwa in der Hohe des jahrlichen Ent
zugs, rund 100 kg/ha N, liegen. 

3. Beeintradltigung durch mangelhafte oder iiberhohte Nahrstoffzufuhr und

deren Behebung

3.1. Bormangel als Ursad!.e krustenformiger Nekrosen der Rinde (Ga.rte!, W.) 

In Vegetationsversuchen gelang es ein bisher umstrittenes Symptom des Bor
mangels zu erzeugen. MaBgebend war hierbei, daB der Mangelzustand nicht 
gleich beim Austrieb, sondern erst viel spater, im Sommer, induziert wurde. Wie 
in heiBen, trockenen, unbewasserten Gebieten, in denen die mangelhafte Ver
sorgung der Reben mit Bor unvermindert wahrend des ganzen Sommers anhalt 
(z. B. Chile), traten auch im Vegetationsversuch wahrend des Ubergangs der 
Adlse in den Sekundarzustand eigenartige Ansdlwellungen und Verfarbungen 
unter der Rinde der Internodien ein. Sie entstehen durch Hypertrophie des Kam
biums, das kallos anschwillt und schlie13lich nach Kollabieren von Zellpartien, in 
fur Bormangel charakteristischer Weise nekrotisiert. Au13erlich nimmt man die 
Verdickungen als braunlich durdl die Rebe scheinende unregelmaBige, sporadisch 
iiber das Internodium verteilte Platten wahr, die zuweilen hockerartig hervor
stehen. Diese Symptome ahneln dem in Argentinien und Chile auftretenden 
,, chlorotischen Blattkrauseln" ,(Chlorotic leaf curl), dessen Ursache noch nicht be
kannt ist. In extr,emen Fallen umfassen die Anschwellungen das gauze Interno
dium, das dann so aussieht, als ob es kallos aufgetrieben ware. In diesem Sta
dium entstehen tiefe Langsrisse in der Rinde, die an die in Californien beschrie
bene Rebenviros,e ,,corky bark" erinnern. In Siidfrankreich wurden ahnlidle 
Symptome unter dem Namen ,,protuberances" beschrieben. An Grenache und 
Carignan treten sie in Form reliefartig hervorstehender dunkel glanzender Kru
sten in Erscheinung. Durch die erstmalig im Vegetationsversuch erzeugten 
Symptome konnten bisherige Zweifel und Unklarheiten iiber die Natur der 
,,Rindenkrusten" beseitigt werden. 

H 125 



4. Beeintrachtigungen durch Viren, Pilze und Mycoplasmen und deren

Behebung

4.1. Versuche zur negativen Selektion der Reisigkrankheit und der Rollkrankheit 

(Stellmach, G.) 

Krautige Testpflanzen wurden in Abkehr von den iiblichen Gepflogenheiten im 
Freien kultiviert und zum Nachweis von NEPO-Viren in Reben benutzt. Als Sub
strat wurde gesi·ebte vulkanische Schlacke (Lavalit) verwendet. Ch. quinoa rea
gierte im Freien sehr zuverla.ssig und mit ·eindeutigen Symptomen. Der Anwen
dungszeitraum fur das Testpflanzenverfahren wurde hierdurch auf die Hochsom
mermonate erweitert. Indikatorreben, auf rollkranke Unterlagen g,epfropft, rea
gierten innerhalb von 8 Wochen, wenn die Pfropfr·eben in einem Holzspane-Torf
Gemisch wuchsen. Beide Verfahren sind Beitra.ge zur Ausarbeitung von praxis
reifen Routinetests zum Nachweis wirtschaftlich bedeutender Rebenvirosen. 

4.2. Eliminierung von Viren durch Thermo-Therapie (St,ellmach, G.) 

Topf-Reben, die aus noch griinen Knospen unter intermittierendem Spriihregen 
in vulkanischer Asche (Lavalit) herangezogen worden waren, zeigten eine bisher 
nicht gekannte Hitzetoleranz. Durch diese Anzucht wird die Bildung drahtiger, fe
ster Wurzeln begiinstigt. Diese, umgeben von einem porosen Substrat, scheinen 
ausschlaggebend fur -eine hohe Hitzetoleranz von Reben zu sein. Bei Temperaturen 
um 15° C erfolgt di,e Bildung drahtiger Wurzeln bereits dann, wenn die Reben 
noch griin sind. Unter diesen Voraussetzungen ist eine besonders hohe Effekti
vita.t der Thermo-Therapie gewa.hrleistet. Sie kann durch die Behandlung mog
lichst kleiner Rebenorgane weiter gesteigert werden. So konnten wurzelechte 
Reben, die aus Knospen von weniger als 2 mm i. D. gewonnen worden waren, 
erfolgreich der Hitzebehandlung unterzogen werden. Wurzelreben, die aus gro
fi,eren virusfreien Griinstecklingen im Spriihregen gewonnen worden waren, dien
ten als Pfropfunterlage fur virusverseuchte Einzel-Augen, die in di,eser Form be
handelt wurden. 

4.3. B o t ry t i s c i n  e r e a Pers. als Ursache schwerer Ausfalle in Rebschulen 

(Cartel, W.) 

Reihenweises Absterben von Pfropfreben schon wenig•e Wochen nach dem Ein
schulen verursachte in einem Betrieb Schaden von rund 100 OOO DM. Als Ursache 
wurde eine bisher noch nicht beobachtete Befallsform der jungen Sprosse durch 
Botrytis cinerea erkannt. Wa.hrend des Vortreibens der gepfropften Reben 
zwecks Kallusbildung in Gewa.chsha.usern oder geheizten Beeten werden die sich 
aus den Knospen des Edelreises entwickelnden Triebe ha.ufig von Botrytis be
fallen, wenn sie nicht mit geeigneten Fungiziden geschiitzt werden. Durch Ver
sagen eines angewandten Benzimi:dazol-Pra.parats nistete sich der Parasit in zahl
reiche Vortreibkisten mit jeweils etwa 400 Reben ein. Beim Einschulen der Pfropf
reben wurden die befallenen Tri-ebe nicht ausgebrochen, und es fand auch keine 
weitere Behandlung mit einem Botrytizid statt. Unter der Bodenschicht, mit der 
das Edelreis zum Schutze gegen Sonneneinstrahlung abgedeckt wird, griff der 
Pilz von den Triebstiimpfen, die nach dem Befall wa.hrend des Vortreibens iibrig
gebli,eben waren, auf die Basis der neugebildeten Triebe iiber und verursachte 
von aufien nicht sichtbare lnfektionsherde. Erst als die neuen Triebe vergilbten, 
welkten und schhefilich vertrockneten, wurde man auf den Vorgang aufmerk-
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sam. Das sofortige Abdecken des Edelreises und die griindliche Behandlung der 
fr.eigestellten Triebe mit Kontaktbotrytiziden verhinderten das Fortschreiten der 
Infektionen. In einigen Fallen konnte ein ,erneutes Austreiben festgestellt wer
den. 

4.4. Seba.den in Bindeweide ( S a  Ii x p u r p u re a L.), verurs acht durch 

G I o m e re I I a m i  y a b e a n  a (Fuk.) v. Arx im Mitteimoseigebiet 

(Holz, B.) 

Glomerella miyabeana kann bekanntlich an Bmdeweiden empfindliche Schaden 
verursachen. Das Vorkommen des Pilzes konnte •erstmals fur das Mittelmosel
gebiet nachgewiesen werden. Die Ausbreitung der Krankheit konnte mit kupfer
haltigen Fungiziden verhindert und eine Gesundung des B,estandes erreicht wer
den. Da sich nur gesunde Weidengerten zum Binden der Reben verarbeiten las
sen und dieses Bindematerial im Moselgebiet noch haufiger verwendet wird, 
stellt die Bekampfung der Krankheit eine im Weinbau notwendige wirtschaft
liche MaBnahme dar. 

4.5. Zur Ubertragb arkeit pilzlicher Krankheiten durch Bindeweiden (Holz, B.) 

Weiden, die zum Aufbinden von Reben verwendet werden, sind haufig von 
Pilzen befallen. Es wurde histologisch und durch Ubertragungsversuche gepriift, 
ob durch pilzbefallene Weiden Erkrankungen, insbesondere der Rinde und der 
Borke, der Weinrebe hervorgerufen werden konnen. Nach dem vorliegenden 
Ergebnis ist im allgemeinen durch Bindeweiden keine Ubertragung einer fiir den 
Weinbau im Moselgebiet bedeutsamen Rebenerkrankung zu befiirchten. 

5. Priifung von Mittein gegen Krankheitserreger, Schadlinge und

unerw iinschten Pfl anzenbewuchs

5.1. Untersuchungell iiber die Resistenz von B o t  r y t i s  c i n e  re a gegen iiber 

s ystemischen Fungiziden mit Hilfe des Sch aiendiffusionstestes (Holz, B.) 

Aus den Ergebnissen der Unt:ersuchung von Botrytis-Stammen aus dem Mosel
gebiet auf ihre Resistenz gegeniiber systemischen Fungiziden mit Hilfe des Scha
lendiffusionstestes nach Gartel muB in diesem Weinbaugebiet auf eine weit ver
breitete Resistenz von Botrytis cinerea geg•eniiber bereits zugelassenen und noch 
in Priifung befindlichen systemisch wirkenden Botrytiziden geschlossen werden. 
Da in Weinbaugebieten, in denen resistente Botrytis-Stamme nachgewiesen wer
den, Kontaktfungizide anstatt der systemischen Fungizide eingesetzt werden 
sollen, um einen hinreichenden Schutz vor Sauer- und Stielfaule zu gewahrlei
sten, sind Resistenzuntersuchungen von besonderem wirtschaftlichen Interesse. 

5.2. Friihzeitige Bewertung von Botrytiziden mit Hilfe eines Laborverf ahrens 

(Gartel, W.) 

Mit dem im Jahresbericht 1973, S. 129-130, beschriebenen Verfahren wurde die 
Wirksamkeit von Botrytiziden wiederholt an Gescheinen und Trauben in ver
schiedenen Entwicklungsstadien, z. T. nach Tauchen in fungizide Briihen, meist 
aber nach Entnahme aus Freiland-Spritzversuchen, gepriift. Die Methode erwies 
sich als sehr gut reproduzierbar; sie hatte, besonders im Sommer, eine ,,Trenn
scharfe", die bei den nach den amtlichen Priifrichtlinien durchgefiihrten Bonituren 
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Abb. 4: 

Verhalten zweier Botrytis-Stamme 
verschiedener Herkunft im Schalen
diffusionstest. - Links oben: 
Benomyl-Resistenz eines Botrytis
Stammes aus Bernkastel (keine 
Hemmhofbildung); rechts ohen: 
vergleichsweise nicht resistenter 
Botrytis-Stamm (isoliert von 
,,Briisseler Trauben") bei Anwen
dung des gleichen Fungizi,ds wie 
links (mit Hemmhofbildung); links 
unten: Wirkung des Kontakt
Fungizids Euparen auf den Beno
myl-resistenten Botrytis-Stamm aus 
Bernkastel; rechts unten: Wirkung 
von Euparen aiuf ,den gleichen 
Stamm wie rec:hts oben. 

nicht zu erreichen ist. Bereits wenige Wochen nach der Bliite (Erbsenstadium der 
Beeren) war es moglich, ein umfassendes Bild iiber die Wirksamkeit der in Prii
fung befindlichen Praparate samt der verschiedenen Applikationsvarianten zu 
gewinnen. Die ,,amtliche" Herbstbonitur bestatigte mit wenigen Ausnahmen die 
Ergebnisse der fn'ihzeitigen Labor-Bewertungen. 

Das Verfahren brachte daruber hinaus wertvolle Informationen iiber die Wirkung 
systemischer Botrytizide beim Einsatz vor der Blute .. Schon vor dem Bliihen mit 
Praparaten auf Benzimidazol-Basis behandelte Gescheine wurden im Test bei der 
Prufung wahrend und kurz nach der Blute in erheblich starkerem Mafle von 
Botrytis befallen als unbehandelte oder mit den bisher zugelassenen Kontakt
botrytiziden behandelte. Bei Kombination eines systemischen Botrytizids mit 
einem Kontaktbotrytizid wurde die Wirkung des letzteren deutlich verschlech
tert (siehe Abb. 5). Das Vorhandensein gegen die Benzimidazole resistenter Bo
trytisstamme kann den haufig beobachteten Zusammenbruch der behandelten 
Gescheine oder Trauben nicht in vollem Umfang erklaren. Die immer wieder 
festgestellte bevorzugte Bildung von Abszissionszonen an den Verzweigungen 
des Rappens deuten darauf hin, dafl die gepruften systemischen Botrytizide direkt 
oder uber ihre Abbauprodukte auf das Gewebe wirken. Angesichts der Vielfalt 
und Reproduzierbarkeit der mit jeder Testserie gewonnenen Information er
scheint das Verfahren als vorzuglich fiir die Vorprufung geeignet. Bei regneri
schem Herbstwetter wie 1974, das die Wirkung der Botrytizide bis zur letzten 
Bonitur vor der Lese so stark mindert, dafl kaum noch Unterschiede festgestellt 
werden konnen, sind die durch die Laborprufung erhaltenen Hinweise besonders 
wertvoll. 

5.3. Zur Methodik der Auswertung von Spinnmilbenversuchen im· Weinbau 

(Englert, W. D.) 

Die Richtlinien der BBA sehen vor, dafl bei Versuchen zur Prufung der Wirksam
keit von Akariziden gegen Spinnmilben im Weinbau vor Versuchsbeginn, nach 
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STUNOEN IN tEU<HTEM MEOIUM 

t tDLPET-PRREPRRRT <121.2> 

V tDLPET-PRREPRRRT <121.2> + 
SYSTEMISCHES 6DTRYTIZIO <121.121S:> 
R6 :2. VDRBLUETESPRITZUNG 

N tDLPET-PRREPRRRT <121.2> + 
SYSTEMISCHES BDTRYTIZIO <121.121S:> 
RB I. NRCHBLUETESPRITZUNG 

Abb. 5: EinfluB eines sytstemischen Fungizids auf Benzimidazol-Basis auf den zeitlichen 
Verlauf des Botryti-sbefalls von Trauben im Labortest. Statt sie zu verzogern, 
for<lert das Mittel die Ausbreitung des Pilzes: je foiiher der Einsatz, de-sto 
starker ,die Stimulierung. Die Wirkung ,des Kontaktbotrytizids wird hierbei 
deutlidl versdlledltert. 
Bewertung: 1 his zu 5 °/o Befall 

2 bis zu 25 °/o Befall 
3 iiber 25 °/o Befall 

8 und nach 14 Tagen die lebenden Stadien auf 25 Rebblattern ausgezahlt werden. 

Pro Mittel wird fur jede Bonitur nach der Gleichung von Henderson und Tilton 

der Wirkungsgrad errechnet. Freilandversuche mit mehreren Wiederholungen 
zeigten, daB die Wirkungsgrade stark streuen: je kleiner der Wirkungsgrad, 
desto groBer die Streuung. In unseren Versuchen lag der mittlere Befall von 

Milben pro Blatt bei 13, moglicherweise sind die Ergebnisse bei wesentlich star
kerem Befall aussagekraftiger. Um zuverlassige Ergebnisse zu erhalten, miiBten 
entweder pro Parzelle mehr Rebblatter auf Spinnmilben untersucht oder Wieder
holungen durchgefiihrt werden. Dies ist mit einem hohen Arbeitsaufwand ver
bunden und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Bei starkem Milbenbefall ist zu 
befiirchten, daB eine uner_wiinschte Mortalitat bei der Aufbewahrung der Milben 
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eintritt. Wir haben daher eine fri.iher i.iblic:he Spinnmilbenbi.irstenmasc:hine ein
gesetzt. Diese besteht aus zwei gegeneinander rotierenden Bi.irsten, die 8 cm 
breit sind. Unter den Bi.irsten rotiert eine mit Vaseline bestrichene Glasscheibe, 
auf der Spinnmilben und ein Teil der Sommereier festkleben. Obwohl nicht mehr 
als etwa 50 Rebblii.tter auf einmal abgebiirstet werden konnen, da sic:h sonst auf 
der Glasplatte zu viele Fremdkorper (Perldriisen, Blatthaare und Nymphenhaute) 
ansammeln, wird Zeit und Arbeit gespart. Im Gegensatz zu dem Auszahlen der 
Milben unter dem Binokular, konnen groBe Mengen Rebblii.tter mit der Bi.irsten
maschine sc:hnell abgebiirstet und, ohne Zeitdruck, genau ausgezahlt werden. Bei 
sehr starkem Milbenbefall geniigt es, nur einzelne Kreissektoren auszuzahlen. 
Die Biirsten sollten noch verbessert werden, damit ein hoherer Anteil der Som
mereier miterfaBt wird. Moglicherweise konnte dann in der gleichen Weise auc:h 
die Anzahl der abgelegten Wintereier und im Friihjahr die Anzahl der bereits 
geschliipften Erstlarven ermittelt werden. 

5.4. Schwere Seba.den durch Wild in Jung- und Ertragsanlagen (Englert, W. D.) 

Im Friihjahr 1974 wurden in Ertragsanlagen wiederholt starke Schaden an Knos
pen und jungen Trieben festgestellt. Die geschadigten Triebe befanden sich ge
wohnlich in einer Hohe von 40-70 cm. Diese Tatsache sowie die erfolglose 
Suche nac:h DickmaulriiBlern und Erdraupen lieB vermuten, daB Rehe den Scha
den verursacht hatten. Erstaunlicherweise war ein GroBteil der jungen Triebe 
nicht in der dem Rehwild typischen Art und Weise abgebissen, sondern offen
sichtlich abgerupft, so daB ein FraBbild entstand, das auf Erdraupen oder Dick
maulri.iBler hindeutete. Beim abendlic:hen Ansitz konnten mehrere Rehe beobac:h
tet werden, die langsam durch die Zeilen der Drahtanlage zogen und an den 
jungen Trieben asten. Am nac:hsten Tag konnte der gesamte Wechsel zu einer 
im Tal gelegenen Wiese verfolgt werden. Innerhalb dieses Wechsels war der 
Sc:haden besonders hoch. Im Laufe des Jahres wurden in Junganlagen wiederholt 
erhebliche Schaden durch Hasen und Kaninchen beobachtet. Da nicht immer die 
Moglichkeit gegeben ist die gefii.hrdeten Anlagen einzuzaunen, wurden zwei 
WildverbiBmittel bisher leider ohne sichtlic:hen Erfolg gepriift. 

5.5. laborzuchtmethoden des Geiurchten DickmaulriiBlers O t i o r r y n c h u s 

s u l ca t u s  F. (Englert, W. D.) 

Die Pri.ifung von Bodeninsektiziden zur Bekampfung des Gefurchten Dickmaul
riiBlers im Freiland ist schwierig. Die Kafer treten meist kesselartig auf, da sie 
jedoch nachts weit wandern konnen, miissen die Priifparzellen sehr groB angelegt 
werden. In den letzten Jahren ergaben Freilandversucbe gegen den Dickmaul
riiBler keine gesicherten Ergebnisse. Es besteht daher groBes Interesse an einem 
Verfahren, das es ermoglicht, groBe Mengen von DickmaulriiBlern im Labor zu 
ziichten. Die 1973 begonnenen Versuche hatten zunachst wenig Erfolg: aus 23 OOO 
Eiern erreichten nur 13 Kafer das Imaginalstadium. Die Zuchtmethode wurde 
daraufhin verbessert: die Eier wurden in Topfe iibertragen, die mit fein gesieb
ter, sterilisierter Ertle gefiillt waren. Bis Anfang Dezember schliipften in diesem 
Substrat 30 Kafer; 500 ausgewachsene Larven stehen kurz vor der Verpuppung. 
Weitere 3 OOO Larven verschiedener Stadien entwickeln sic:h. zufriedenstellend. 
Um zu verhindern, daB die frischgeschliipften Kafer in das Gewii.chshaus und in 
das Freiland entkommen, werden iiber die Topfreben, in denen sich die Larven 
im letzten Stadium befinden, Plastiktiiten gestiilpt und mit einem Gummiband 
verschlossen. Mit einem Fohn wird iiber ein Sc:h.lauchsystem Luft in die i.iber die 
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Topfreben gestillpten Plastiktuten geblasen. Einige feine Einstiche in die Tute 
sorgen fiir einen leichten Abzug, so daB in den Tuten stets frische Luft ist. Ob 
Kafer geschlupft sind, erkennt man an dem fiir den DickmaulruBler typischen 
BlattrandfraB. Vorversuche haben gezeigt, daB mit der gleichen Anordnung die 
Wirksamkeit von lnsektiziden gegen den DickmaulruBler gepruft werden kann. 

lnstitut fiir Zierpilanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Die Wissenschaftler des Institutes waren auch im abg,elaufenen Jahr wieder sehr 
stark durch administrative Aufgaben beansprucht. Es wurde eine umfassende 
Stellungnahme zur Bedeutung der Nelkenwickler abgegeben, bei der auch die 
Argurriente zu behandeln waren, die gegen die derzeitigen Quarantanebestim
mungen geltend gemad:it werden. Die in Anlage 1, Ziffer II der Pflanzenbesd:iau
verordnung aufgefiihrten Zierpflanzenkrankheiten und -schadlinge wurden auf 
ihre aktuelle Bedeutung hin uberpruft. Ferner wurden Unterlagen uber die Bio
logie und Bekampfung von Krankheitserregem und Schadlingen zusammenge
stellt, die von anderen Landem zur Aufnahme in die Quarantanelisten der EG 
vorgeschlagen worden waren. Dr. Sauthoff nahm in Brussel an einer Verhand
lung iiber Quarantanefragen teil. Er hielt Vortrage anlafilich einer EG-Experten
konferenz in San Remo sowie auf der ,,Ahlemer Betriebsleitertagung 1974" in 
Hannover und wirkte mit bei der Erarbeitung von Richtlinien fiir die Priifung 
von Fungiziden gegen Botrytis, Blattfleckenpilze, Rost und Echten Mehltau im 
Zierpflanzenbau. 

Dr. Kemner nahm in Brussel an einer von der EG-Kommission einberufenen Be
spred:iung iiber die Bestrahlung von Nelkensd:inittblumen teil und besuchte im 
Auftrage der Kommission phytopathologische Institute in San Remo, Pescia und 
Mailand. Wie in den Vorjahren wurden diagnostische Untersuchungen fiir 
Pflanzenschutzamter durchgeftihrt. Am 15. urrd 16. Mai veranstaltete das lnstitut 
in Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzamtem in Kassel die 4. Arbeitstagung 
der Fachreferenten fiir den Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau. 

1. Untersuchungen iiber die dur,ch X a n t h o m o n a s p e I a r g o n i i hervorge-

rufene W elkekrankheit der Pelargonien

In der Bundesrepublik Deutsd:iland werden jahrlich iiber 40 Millionen Pelar
gonien produziert. Die Xanthomonas-Welkekrankheit, die nod:! nid:it chemisch 
bekampft werden kann, verursacht in vielen Betrieben katastrophale Verluste. 
Der Erreger besiedelt groBe Teile der Pflanze, bevor sid:i Symptome zeigen. Er 
kann daher mit Stecklingen von gesund aussehenden Mutterpflanzen in die 
Folgekultur iibertragen werden. Dies ist die Hauptschwierigkeit bei der Bekamp
fung der Krankheit. Einige besonders leistungsfahige Spezialbetriebe versuchen, 
gesundes Vermehrungsmaterial durch Meristemkultur zu gewinnen. Fiir die 
meisten Gartnereien ist ein so aufwendiges Verfahren jedoch nicht anwendbar. 
Es wird deshalb gepriift, ob das Problem auf einfad:iere Weise geli:ist werden 
kann. Kulturbedingungen, die die Widerstandsfahigkeit der Pelargonien er
hi:ihen, ki:innten zu verminderter Besiedlung der Triebspitzen fiihren, von denen 
die Steck.linge geschnitten werden. Umgekehrt wiirde ,eine wesentliche Verschie
bung der Disposition in Richtung auf erhi:ihte Anfalligkeit die Mi:iglid:ikeiten der 
visuellen Selektion verbessern. 
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1.1. Einflufi der Temperat ur auf den X an t ho mo n as - Befall (Sauthoff, W.) 

Die Versuche wurden in Gewii.chshauskabinen bei 10°, 15°, 20° , 25
° 

und 30
° 

C 
durchgefiihrt. Da nur 4 Kabinen zur Verfiigung standen, konnten allerdings im
mer nur 4 Temperaturstufen gleichzeitig gepriift werden. Die Versuchspflanzen -
Pelargonium zonale der Sorte 'Rubin' - wurden mit Bakteriensuspensionen 
inokuliert, und zwar entweder an den Wurzeln oder durch Injektionen in die 
Blattstiele. 

Bei 10° C kam das Wachstum der Pelargonien vi:illig zum Stillstand. Eine Tem
peratur von 15° C war im Winter fiir die Versuchspflanzen optimal. Im Sommer 
wuchsen sie bei 20-25° C am besten. Die bei 30° C gehaltenen Pflanzen lieflen 
eine deutliche Wachstumshemmung erkennen; die neu gebildeten Blatter waren 
stark chlorotisch. Es ist also festzustellen, daB Pelargonien, die im Mediterran
gebiet an trockenen, tagsiiber sehr heiflen Siidhii.ngen ausgezeichnet gedeihen, 
eine konstante Temperatur von 30° C nur schlecht vertragen. 

Symptome der Xanthomonas-Welke traten bei 10° C erst nach 6-8 Wochen und 
dann auch nur an ·einem Teil der Pflanzen auf. Es ist jedoch bemerkenswert, dafl 
ein Befall bei so niedriger Temperatur iiberhaupt mi:iglich ist. Pflanzen, die 8 Wo
chen nach der Inokulation noch keine Symptome erkennen lieflen und dann bei 
ea. 20° C weiterkultivi•ert wurden, erkrankten fast ausnahmslos innerhalb .von 
4 Wochen. 

Eine Uberwinterung der Pelargonien bei etwa 10° C, wie sie zur Bekii.mpfung der 
Xanthomonas-Welke gelegentlich empfohlen wird, la.fit einen durchschlagenden 
Erfolg also nicht erwarten! Mit steigender Temperatur traten Xanthomonas

Symptome zunehmend schneller auf. Nach Wurzelinokulation galt das bis zu 
einer Temperatur von 20° C. Bei 20°, 25° und 30

° C waren die Befallszahlen an
nii.hernd gleich, sofern die Pflanzen in Tonti:ipfen standen. Wie sich infizierte 
Pelargonien verhalten, die in Kunststoffti:ipfen kultiviert werden, muB vorerst 
noch offen bleiben. Nach Blattstielinokulationen nahm der Befall mit steigender 
Temperatur bei immer kiirzeren Inkubationszeiten wider Erwarten bis 30° C zu. 
Es kann im Augenblick noch nicht entschieden werden, welcher Temperaturbereich 
fiir das Erkennen infizierter und die Selektion gesunder Pflanzen unter prakti
schen Verhii.ltnissen am giinstigsten ist. Die Versuche muflten Ende August abge
broch·en werden, weil Haushaltsmittel fiir den Betrieb des Gewii.chshauses nicht 
mehr zur Verfiigung standen. 

1.2. Einilufi des Alters der Pe largonien auf den X a n t h o m o n a s - Befall 

(Sauthoff, W.) 

Es wurden Pelargonien im Alter von 8, 12 und 16 Wochen mit Bakteriensuspen
sionen an den Wurzeln inokuliert. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf 
bin, daB die Anfii.lligkeit der Pflanzen mit zunehmendem Alter abnimmt. 

1.3. Einflufi steigender NPK-Gaben auf den X an t ho m o n a s - Befall 

(Sauthoff, W.) 

Die Versuchspflanzen erhielten. Stickstoff, Phosphor und Kali im Verhaltnis 
1 : 1 : 1. Die Nahrstoffmenge wurde in 6 Stufen gesteigert. Von jedem Einzel
nii.hrstoff wurden in geli:ister Form wi:ichentlich 1,88 bis 60 mg je Pflanze verab
reicht. Der Befall war bei Diingergaben, die 1-3 Stufen unter dem pflanzenbau
lichen Optimum lagen, am stii.rksten und bei der ,hochsten Gabe um 40-50 °/o 
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geringer. Diese Differenz ist statistisch gut gesichert. Die Befallsminderung wird 
allerdings durch eine erhebliche Uberdungung erreicht. Es wird jetzt gepruft, ob 
das Nahrstoffangebot bei Verwendung ballastarmer Salzkombinationen noch 
erhoht und der nachgewiesene Effekt dadurch verstarkt werden kann. 

2. Untersuchungen Uber die Biologie des SUdafrikanischen Nelkenwicklers

Seit 1968 wird an Nelkenschnittblumen, die aus ltalien in die Bundesrepublik 
Deutschland importiert werden, der Sudafrikanische Nelkenwickler (Epichori
stodes acerbella Walk.) gefunden. Der aus Sudafrika stammende Schadling hat 
sich an der Italienischen Riviera fest eing,eburgert und den dort heimischen Mit
telmeer-Nelkenwidder (Cacoecimorpha pronubana Hbn.) weitgehend verdrangt. 
Seit kurzem wird der Siidafrikanische Nelkenwickler, der offenbar eine erheb
lich groflere okologische Valenzb esitzt, auch aus Sudfrankreich haufiger gerneldet. 
Die Einfuhr des Schadlings in die Bundesrepublik Deutschland ist verboten, weil 
er nach allen vorliegenden Daten eine ernsthafte Gefahr fur-den deutschen Nelken 
anbau darstellt. Diese Bestimmung der Pflanzenbeschauverordnung beriihrt wirt
schaftliche Interessen und ist deshalb Gegenstand lebhafter Auseinandersetzun
gen. Die Beantwortung der dabei aufgeworfenen Fragen verlangt eine einge
hende Kenntnis der Biologie des Schadlings, iiber die bisher noch wenig bekannt 
ist. Dies ist der Ausgangspunkt der Untersud:mngen, uber die im folg·enden be
richtet wird. 

2.1. Untersudmngen zum Wirtspflanzenkreis des SUdafrikanischen 

Nelkenwicklers (Kollner, V.) 

Der Siidafrikanische Nelkenwickler tritt nicht nur an Nelken auf; er ist auch an 
Chrysanthemen, Liatris und Rosen gefunden warden. Es mufl deshalb damit 
gerechnet werden, dafl nach einer moglichen Einschleppung in deutsche Garten
baubetriebe nicht nur Nelken, sondern auch andere Kulturen gefahrdet sind. Die 
Untersuchungen sollen klaren, welche anderen Zierpflanzen befallen werden 
konnen. 

Die Aufzucht von der Eilarve bis zum Falter gelang bisher auf folgenden Pflan
zen: Achimenes, Ageratum, Azalea, Begonia, Bellis, Chrysanthemum, Cyclamen, 
Euphorbia pulcherrima, Fuchsia, Gerbera, Hyacinthus, Impatiens, Kalanchoe, 
Pelargonium, Primula, Saintpaulia, Tagetes, Tradescantia, Tulipa, Veltheimia. 

Auf folgenden Pflanzen starben die Raupen immer ab: Dieffenbachia, Phalaenop
sis, Spathyphyllum, Viola. 

2.2. Untersuchungen Uber die Entwicklungsgeschwindigkeit des SUdairikanischen 

Nelkenwicklers bei verschiedenen konstanten Temperaturen (Kollner, V.) 

Der Siidafrikanische Nelkenwickler ist plurivoltin, d. h. ·es werden mehrere Gene
rationen im Jahr durchlaufen. Um abschatzen zu konnen, wie rasch sich dieser 
Schadling in deutschen Gewachshauskulturen an Nelken zu entwickeln vermag, 
werden die Entwicklungszeiten fur Eier, Raupen und Puppen bei + 10°, + 15°, 
+ 20°, + 25° und + 30° C experimentell ermittelt. Die bisherigen Befunde sind
in der folgenden Tabelle zusammengefaflt. Die Entwicklungszeit ist in Tagen an
gegeben; es handelt sich hier um Mittelwerte aus hundert oder mehr Einzelbeob
achtungen.
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Ei 
Larve 
Puppe 

+ 10° C

39,5
149,3
51,5

+ 15° C

19,8
50,5
22,0

+ 20° C

11,9
31,9
13,5

+ 25° C

1,0

23,1
8,4

+ 30° C

6,6
21,4

2.3. Untersuchungen iiber den Einilufi niedriger Temperaturen auf die Lebens-

fahigkeit des Siidafrikanischen Nelkenwicklers (Kemner, V.) 

Die Gefahr einer festen Einbiirgerung des Siidafrikanischen Nelkenwicklers in 
Deutschland besteht dann, wenn die Tiere im Freien iiberwintern konnten. Im 
Hinblick darauf wird der EinfluB niederer Temperaturen auf die Lebensfahigkeit 
des Siidafrikanischen Nelkenwicklers untersucht. 

Eigelege, Larven, Puppen und Falter wurden in Kiihlschranken unterschiedlich 
lange verschiedenen konstanten Temperaturen ausgesetzt und anschlieflend bei 
Zimmertemperatur weiterbeobachtet. In der folg,enden tabellarischen Zusammen
stellung der bisher vorliegenden Befunde ist die Expositionszeit in Tagen ange
geben, nach denen die Tiere a) noch lebten, sich weiterentwickelten und Nach
kommen erzeugten, b) zwar noch lebten, sich aber nur begrenzt weiterentwickel
ten und keine Nachkommen erzeugten, c) gestorben waren. 

Die jeweils unter c) angegebenen Werte wurden zu den Tageshochsttemperaturen 
in Beziehung g·esetzt, die in Berlin in 2 m Hohe in den Wintern von 1908/09 bis 
1970/71 (aufler 1917/18) gemessen worden sind. Wenn man annimmt, daB die 
Nelkenwickler ungeschiitzt in der Baum- und Strauchschicht iiberwintern, in dem 
Bereich, fiir den die in 2 m Hohe gemessenen Werte als charakteristisch angese
hen werden konnen, so ergibt sich, daB in 9 von 62 Jahren keine Tiere iiberlebt 
hatten. 

Die Frage, ob die Nelkenwickler in den anderen 53 Jahren den Winter iiberlebt 
hatten, kann auf Grund der bisher vorliegenden Versuchsergebnisse nicht beant-

Entwicklungs-
stadium + 50 oo 

a) 35 25 
Ei b)

c) 40 30 

a) < 183* 15 
Larve b) > 183* 20 

c) > 183* 25 

a) 40 20 
Puppe b) 55 30 

c) > 55* 35 

a) < 55* < 20* 
Falter b) 55 20 

c) > 55* > 20*

' Versuche noch nicht abgeschilossen 
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Temperatur 
-20 

20 

25 

10 
15 
20 

5 
15 
20 

< 10* 
10 
15 

_50 

10 

15 

5 

10 

5 

10 

2 

3 

-100

2 

1 

2 

1 



wortet werden, weil iiber die Wirkung von W echseltemperaturen auf die Le
bensfahigkeit noch zu wenig bekannt ist. Mit entsprechenden Versuchen wurde 
begonnen. 

2.4. Untersuchungen i.iber die Wirkung von Gammastrahlen auf die Lebens- und 

Fortpflanzungstatigkeit des Si.idafrikanischen Nelkenwicklers (Kemner, V.) 

Nach italienischen Untersuchungen mit Gammastrahlen reicht eine fur Nelken
schnittblumen unschadliche Dosis aus, um Nelkenwickler abzutoten oder zu steri
lisieren. Eine Bestrahlung aller fur den Export bestimmten Nelkenschnittblumen 
bietet daher vielleicht eine Mi:iglichkeit, den internationalen Handel zu erleich
tern. 

Im Rahmen einer von der EG-Kommission veranlaflten internationalen Gemein
schaftsaktion werden im Hahn-Meitner-Institut Eier, Larven und Puppen des 
Siidafrikanischen Nelkenwicklers mit Gammastrahlen bestrahlt. Die Lebens- und 
Fortpflanzungsfahigkeit der bestrahlten Tiere werden beobachtet. 

lnstitut ii.ir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Munden 

1. Schwarzkiefernsterben, verursacht durch den Pilz S c 1 e r o d e r r i s

l a g e r b e r g i i

1.1. Sind bei verschiedenen Schwarzkiefernherki.inften Unterschiede im 

Befallsgrad festzustellen? (Siepmann, R.) 

Die in den Jahren 1972/73 begonnenen Infektionsversuche zur Klarung der An
falligkeit verschiedener Schwarzkiefernherkiinfte wurden 1974 mit Herkiinften 
aus Deutschland, Osterreich, Belgien, Frankreich, Jugoslawien, Griechenland, 
Italien und der Tiirkei fortgesetzt. Die Infektion der im Freiland stehenden 
6jahrigen Pflanzen erfolgte im Juli durch Eintauchen der Langtriebe in eine 
Sporensuspension des Pilz,es. Anschlieflend wurden die Pflanzen 3 Wochen lang 
mittels Spriihanlage feucht gehalten. - Nach Entwicklung einer speziellen Un
tersuchungstechnik konnte bereits im August Myzel von Scleroderris lagerbergii 

in den aufleren Zellen der toten Epidermis und Hypodermis der Langtriebe nach
gewiesen werden. Weitere Untersuchungen sollen klaren, ob und wann das 
Myzel das lebende Rindengewebe erreicht und ob sich dann Unterschiede in der 
Reaktion der einzelnen Schwarkiefernherkiinfte ergeben. 

1.2. Verbreitung des Triebsterbens in der Bundesrepublik Deutschland 

(Siepmann, R., in Zusammenarbeit mit Lang, K. J., Forstbotanisches lnstitut 
in Miinchen und Schi:inhar, S., Baden-Wiirttembergische Forstliche Versuchs
und Forschungsanstalt in Wittental) 

Kartierungen iiber das Vorkommen von Scleroderris lagerbergii haben ergeben, 
dafl der Pilz, ·entgegen den bisherigen Vorstellungen, in fast allen Landern der 
Bundesrepublik Deutschland vorhanden ist. Sein Auftreten ist hier mit mehr oder 
weniger starken Schaden in jiingeren Schwarzkiefernkulturen verbunden. 
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2. Untersudmngen iiber die Nadelschiitte der Kiefer

2.1. Vergleichende phanologische Untersuchungen an Lop h o d  e r  mi um 
p i n  a s t r i und N a em a c y c I u s  n iv e u s im Freiland (Rack, K.) 

In Fartsetzung der friiheren Arbeiten wurde in einer 15jahrigen Schwarzkiefern
kultur der jahreszeitliche Sparenflug beider Pilzarten fortlaufend registriert. Es 
zeigte sich hierbei, dafi im Sammerhalbjahr Lophodermium, im Winterhalbjahr 
Naemacyclus dominiert. - Die bekannte Tatsache, dafi die Sparenverbreitung 
fast ausschliefilich van den Niederschlagsverhaltnissen gesteuert wird, hat sich 
erneut bestatigt. Im einzelnen konnte festgestellt werden, dafi der fiir das Spa
renausschleudern erforderliche Schwellenwert bei Naemacyclus wes•entlich tiefer 
liegt als bei Lophodermium. 

2.2. Vergleichende physiologische Untersuchungen an Lop h o d  e r  mi um 

p i n  a s  t r i und N a  em a c y c I u s  n iv e us (Rack, K.) 

Nadeln, auf denen beide Pilze gemeinsam vorkammen, finden sich in der Natur 
weniger haufig als statistisch zu erwarten ware. Der aben aufgezeigte Unterschied 
in der Phanalagie des Sparenfluges konnte hierfiir eine Erklarung sein. Als wei
tere Griinde der unterschiedlichen Nadelbesiedlung kannten unterschiedliche 
Feuchtigkeitsanspriiche und die gegenseitige wachstumshemmende Wirkung bei
der Pilze ermittelt werden. 

3. Untersuchungen iiber ein Knospensterben an der Sitkafichte

(Rack, K., in Zusammenarbeit mit Paetzhaldt, M., Arnt f. Land- u. Wasserwirt
schaft Itzehae, Abt. Pflanzenschutz, Rellingen)

Die Untersuchungen iiber die Atialagie des Knaspensterbens an der Sitkafichte 
wurden fortgesetzt. Die zunachst ausgesprochene Vermutung eines Nahrstoff
mangelschadens kannte in experimentellen Versuchen nicht erhartet werden. 
Auch hat dieser Faktarenkamplex keinen Einflufi auf die Anfalligkeit gegeniiber 
bestimmten, gelegentlich gefundenen Knaspenpilzen. Das Knaspensterben scheint 
vielmehr unmittelbar mit der Einwirkung bestimmter abiatischer Faktaren in Ver
bindung zu stehen. Es sind daher Temperatureinfliisse (Friih- und Spatfrost) und 
mechanische Schadigungen in die Untersuchungen mit einbezagen warden. 

4. Untersuchungen iiber den lnfektionsverlauf der Rotfaule der Fichte
(Siepmann, R.)

Unsere Kenntnisse iiber den Infektiansverlauf bei Fames annosus basieren iiher
wiegend auf kiinstlichen Infektiansversuchen, die an jiingeren Baumen durchge
fiihrt warden sind. Um zu priifen, ab die hier gewonnenen Ergebnisse auf nati.ir
liche Verhaltnisse iibertragen werden diirften, sind Versuche eingeleitet warden, 
die die natiirlichen Bedingungen wahrend einer Pilzinf.ektian starker als bisher 
beriicksichtigen: Es wurden die Wurzeln nur verletzt, nicht aber infiziert. Die 
Infektian soll van den im Boden befindlichen Sparen bzw. Myzelteilen erfolgen. 
Diese Y.ers,uche machten die genaue Bestimmung des Infektionspatentials im 
Boden erforderlich. Das Ziel der Untersuchungen liegt u. a. auch darin, festzu
stellen, welchen Einflufi die Bodenart und das Alter der Baume auf das Zustande
kommen einer Infektian haben. 
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5. Zusammenstellung von Kulturcharakteristika holzzerstorender Basidiomyceten

(Siepmann, R.)

Die Zusammenstellung eines Bestimmungsschli.issels zur ldentifizierung holzzer
storender Basidiomyceten nach Myzelmerkmalen wurde fortgesetzt. Als Ergan
zung ist damit begonnen worden, auch den Infektionsverlauf, den Fauletyp, die 
Wirtspflanzen und die wirtschaftliche Bedeutung des zu erwartenden Schadens 
aufzunehmen. 

6. Untersuch ungen iiber die G no m o n  i a - Blattbraune der Buche (Butin, H.)

Die durch Gnomonia errabunda verursachte Krankheit ist in den letzten Jahren in 
verschiedenen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland wiederholt und ver
starkt aufgetreten. Da i.iber die epidemiologischen Voraussetzungen der Krank
heitsentstehung noch wenig bekannt ist, wurden entsprechende Untersuchungen 
eingeleitet, einschlieBlich der Schadensverhiitung und -bewertung. Neu ist zu
nachst die Feststellung, daB auBer der Bildung der typischen Blattflecken auch 
junge Aste befallen und zum Absterben gebracht werden konnen. Hierdurch kann 
sich der wirtschaftliche Schaden erhohen. An Hand von Daten i.iber den jahrlichen 
Verlauf der Witterung konnte gezeigt werden, daB ein starker Befall in der Regel 
mit hohen Ni1ederschlagswerten im Fri.ihjahr g·ekoppelt ist. Daraus ergibt sich die 
Moglichkeit prognostischer Hinweise. Weiterhin scheinen gallbildende Insekten 
als Vektoren bei der Entstehung der Krankheit eine Rolle zu spielen. - Bei den 
begonnenen, experimentellen Untersuchungen soil geklart werden, ob Bezie
hungen zu den ebenfalls zu Gnomonia errabunda gestellten, aber auf Acer, Pla

tanus und Tilia vorkommenden Pilzformen bestehen und ob diese Baumarten 
dann epidemiologisch berucksichtigt werden miissen. 

7. Erstes Auftreten von Ph o m  o p s  i s  co t o n e  a s  t r i an der Zwergmistel in
der Bundesrepublik Deutschland (Butin, H., in Zusammenarbeit mit Kniewnick,
L., Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg)

In den stadtischen Anlagen von Koln wurde erstmals im Herbst 1971, spater auch 
wiederholt in den folgenden Jahren, an absterbenden Pflanzen von Cotoneaster 

dammeri Schneid. ein imperfekter Pilz beobachtet, der jetzt als Phomopsis coto
neastri Punithaligam bestimmt werden konnte (Erstbeschreibung durch E. Punit
haligan in Trans. Brit. mycol. Soc. 60. 1973, 157-160). Da iiber die parasitolo
gische Bedeutung dieses Pilzes noch nichts bekannt war, wurden Infektionsver
suche an eingetopften Cotoneaster-Pflanzen durchgefiihrt. Die Ergebnisse haben 
bereits •erkennen lassen, daB Phomopsis cotoneastri nur stark geschwachte, 
nichtturgeszente Pflanzen anzugreifen vermag. Die Untersuchungen werden fort
gesetzt. 

8. Vergleichende Untersuchungen an Mi c ro s  p h a  e r  a alp h i t o ide s und
M. h y po p h y 11 a (Eichenmeh ltau) (Butin, H., in Zusammenarbeit mit
E. 0. Speer)

Unt:ersuchungen am Typusmaterial von Microsphaera hypophylla haben ergeben, 
daB zwischen dieser Art und Microsphaera alphitoides weder in den Fruchtkor
perrnerkmalen noch bei den Konidien Unterschiede vorhanden sind. Die fiir M. 
hypophylla angegebenen Merkmale (u. a. spinnwebenartiges Myzel auf der Blatt
unterseite, starkere Verzwe:igung der Fnichtkorperanhangsel) konnten schlieB
lich experimentell durch bestimmte Ausrichtung von Blattern, auf denen sich 
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Myzel und Fruchtkorperanlagen von M. alphitoides befanden, erzeugt werden. 
Die Ergebnisse sprechen insgesamt fur die Auflosung von Microsphaera hypo
phylla bzw. fiir ihre Einordnung als Synonym zu Microsphaera alphitoides. -

Die bis vor kurzem noch aktuelle Frage der epidemiologischen Bewertung von 
M. hypophylla als ,.neue" Eichenmehltauart kann demnach jetzt fallengelassen

werden.

Gemeinschaitliche Einrichtungen 

Bibliotheken in Berlin-Dahlem und Braunschweig 

Die Bibliotheken gehoren mit ea. 80 OOO Banden und mehr als 2 OOO laufenden 

Zeitschriften zu den gr6Bten Spezialsammlungen wissenschaftlicher Literatur auf 
dem Gebiet der Phytomedizin in Mitteleuropa. Sie sind dem Leihverkehr der 

deutschen Bibliotheken angeschlossen. Die Handbuchereien der sieben AuBen
institute werden von der Bibliothek Braunschweig betreut. - In der Biblio

thek Braunschweig konnte erstmalig ein Zeitschriften-Leseraum eingerichtet 

werden, in dem die 200 wichtigsten Zeitschriften fur die Wissenschaftler der 

Anstalt und die auswartigen Besucher ausgelegt werden. - Am 64. Deutschen 
Bibliothekartag beteiligte sich die Bibliothek Braunschweig mit einer Ausstellung 
von Schriften zum Thema ,.Kraut- und Knollenfaule der Kartoffel". - Durch die 
zunehmende Auskunftserteilung der Dokumentationsstelle und durch die ,.Biblio
graphie der Pflanzenschutzliteratur, Neue Folge" sind die Bestande der Biblio
theken starker bekannt geworden. Dadurch ist bei den Bibliotheken ein erhebli

cher Anstieg des Leihverkehrs sowie der Benutzung am Ort zu verzeichnen. -
Die Bestande der Bibliotheken Berlin-Dahlem und Braunschweig bilden die Vor
aussetzung fur die Arbeit des Dokumentationsschwerpunktes und des Informa

tionszentrums. 

Dokumentationsschwel"punkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzensdmtz in 

Berlin-Dahlem 

Der Dokumentationsschwerpunkt hat die Aufgabe, die wiss,enschaftliche Litera
tur auf den Gebieten Pflanzenschutz einschlieBlich Vorratsschutz, Phytopatho

logie und deren Grenzgebieten zu erfassen, auszuwerten und nachzuweisen. Die 
gesammelten Literaturdaten werden beim Rechenzentrum der Universitat Bonn 
und dem Bundespresse- und Informationsamt in Bonn zur Weiterverarbeitung in 
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen aufgenommen. Die Zusammenarbeit 
mit der Zentralstelle fiir Agrardokumentation und -information in Bonn hat sich 
im Berichtszeitraum gut entwickelt. Erstmals konnten Schlagwortregister fiir die 

.,Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, Neue Folge" erstellt werden, und die 
Bereinigung des Vokabulars sowie die Durchfiihrung von Retrievaltests mit dem 
EDV-System GOLEM II wurden fortgesetzt. 

Anla.Blich des Deutschen Dokumentartages in Bonn-Bad Godesberg im Okto

ber 1974 fand eine Vorfiihrung dieses Systems mit Datenmaterial des Doku
mentationsschwerpunktes Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz statt. Eine Da

tensichtstation (Terminal) wurde in Berlin-Dahlem installiert. Sie wird die Mog

lichkeit bieten, den Teil des 1erfaBten Datenmaterials, der in Bonn beim Bundes
presse- und Informationsamt eingespeichert ist, direkt zu benutzen. Mit dem Ziel 
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eines Zugriffs zum gesamten erfaBten Datenmaterial (z. Z. 130 OOO THel) wurden 
erste Verhandlungen in Berlin gefi.ihrt. Die Zahl der vom Dokumentationsschwer
punkt beantworteten Anfragen stieg weiter an. 134 Interessenten, darunter 47 
aus dem Ausland, besuchten im Berichtszeitraum die Dokumentationsstelle, um 
sich uber ihre Arbeitsweise und ih11e Leistungen zu informieren. Mit einer probe
weisen Zulieferung von Daten zum Internationalen Agrardokumentationssystem 

AGRIS der F AO wurde begonnen. 

Iniormationszentrum fiir tropischen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Im Berichtsjahr wurden der Literaturdienst und die Informationsmoglichkeiten 
iiber Fragen des Pflanzenschutzes in tropischen Landern voll in Anspruch ge
nommen. Die Anfragen stammen wie in den }etzten beiden J ahren iiberwiegend 
aus Landern der Dritten Welt. Sie schlieBen Themen aus allen Bereichen des 
praktischen Pflanzen- und Vorratsschutzes ein. Starker als bisher schaltete sich 
die Forderungsg·esellschaft fi.ir Entwicklungslander (GA WI) bei der Literaturnach
frage fi.ir neue landwirtschaftliche Entwicklungsprojekte, die von der Bundes
republik Deutschland in Agrarlandern der tropischen Zonen durchgefi.ihrt werden, 
ein. So sind zu den alteren betreuten Projekten in Tunesi-en, Peru, Iran und Indo
nesien drei weitere in Spanien, Marokko und Togo hinzugekommen. Ein groBer 
Teil der Anfragen kam direkt aus dem Ausland von Universitaten und ander·en 
staatlichen Forschungseinrichtungen und landwirtschaftlichen Versuchseinrichtun
gen. Beteiligt waren hieran: Indien, Thailand, Philippinen, Bangladesch, Taiwan, 
Tiirkei, Tansania, Sudan, Nigeria, Brasilien, Columbien, Trinidad und Mexiko. 

Positiv wirkten sich hierbei die Zusammenarbeit bzw. die Kontakte des Informa
tionszentrums mit der Deutschen Stiftung fi.ir internationale Zusammenarbeit, der 
Bundesstelle fi.ir Entwicklungshilfe und dem Arbeitskreis ,,Pflanzenschutz in den 
Tropen" der Deutschen Phytomediziniscben Gesellschaft aus. Eine Erweiterung 
des Aufgabengebietes ist bei einer Mitarbeit von INTROP an der internationalen 

Agrardokumentation und Information der F AO zu erwarten. 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im 
Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Wie in den Vorjahren wurde die wissenschaftlich-technische Mitarbeit der Dienst
stelle bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Pflanzen

schutzes fortgesetzt, insbesondere bei der Novellierung des Pflanzenschutzge
setzes, der Anderung der Pflanzenbeschauverordnung und der Uberpriifung wei
terer einschlagiger Rechtsvorschriften. Ferner wirkte die Dienststelle mit bei der 
fachlichen Beratung der mit d,er Durchfi.ihrung des Pflanzenschutzes betrauten 
Stellen und hatte die Federfi.ihrung in einem ArbeitsausschuB iiber Fragen der 
Pflanzenquarantane. Die Sammlung der in- und auslandischen Rechtsvorschriften 

in den Bereichen des Pflanzenschutzes und der Pflanzenbeschau wurde fortge
setzt; eine Auswahl auslandischer Einfuhrbestimmungen wurde nach Ubersetzung 

in den ,,Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen" abgedruckt. Weitere Arbeit 
erforderte die Erganzung und Nutzung des in der Dienststelle verwalteten Ar
chivs fi.ir Pflanzenschutz (L. Quantz). 

Im Bereich des Melde- und Warnd:i.enstes wurden die eingehenden Beobachtungen 
und Meldungen iiber das Auftreten von Krankheiten und Schadlingen in der 
Bundesrepublik laufend gesammelt und ausgewertet. In einem Arbeitskreis uber 
die Neugestaltung des Meldewesens werden neue Wege einer qualitativ und 
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quantitativ verbesserten Datenerhebung gesucht und gemeinsam mit dem Pflan
zenschutzdienst an ausgewahlten Schadorganismen, insbesondere in Getreide 
und Olfruchten, versuchsweise erprobt. 

Im Berichtsjahr wurde die Bearbeitung wirtschaftlicher Fragen im Pflanzenschutz 
{unter Auswertung von Literatur und Unterlagen des Meldedienstarchivs) fort
gesetzt (M. Scholz). Dabei standen insbesondere zwei Bereiche im Vordergrund: 
Einmal wirkte die Dienststelle an der Auswertung der 1973 vom Institut fur 
Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg {vergl. Jah
resbericht 1973, S. 100-101) geplanten und van den Pflanzenschutzamtern durch
gefuhrten Erhebungen ii.her das Auftreten und die Verbreitung ausgewahlter 

Schadorganismen mit. Zurn anderen wurde in einer Ubersicht die wissenschaft
liche und praktische Entwicklung der Beobachtungs- und Erhebungsverfahren 
des Meldedi,enstes im deutschsprachigen Raum kritisch untersucht. Dabei wurde 
wieder die Notwendigkeit einer umfassenderen quantitativen Ermittlung der 
Schaderregerwirkung auf den pflanzlichen ProduktionsprozeB deutlich. Arbeiten 
zur mengen- und nicht nur wertzahlmaBigen Erfassung dieser Vorgange sind auch 
in dem System eines integrierten Pflanzenschutzes im Hinblick auf die Bestim
mung von Schadens- bzw. Verlustschwellen unerlaBlich. 

IV. Wissenschaftlicbe Zusammenarbeit

1. Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen;
Lehrtatigkeit

1.1. Inlandische Einrichtungen 

Mit dem auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen Universitats- und Hochschulinsti
tuten besteht eine ·enge Zusammenarbeiit, die in der Te>ilnahme der Ordinarien fur Phy
topathologie und Pflanzenschutz an den ,r,egelmaBigen Arbeitssitzungen des Deutschen 
Pflanzenschrutzdienstes und in der T,atsache zum Ausdruck kommt, daB wis,senschaftliche 
Mitarbeiter der Bundesanstalt Vorlesungen und Ubungen an Universitaten und Hoch
schulen halten. 

Folgende Wissensch-aftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

1.1.1. als auBerplanmaflige Professoren: 

Wiss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. B u t i n

Dir. und Prof. Prof. Dr. rer. nat. F r a n  z 

Dk. und Prof. Prof. Dr. agr. K I o k e 

Pras,ident und Professor 
Prof. Dr. agr. S c huh m a n n 

Dir. und Prof. Prof. Dr. phil. nat. S t e f f a n 

Dir. und Prof. Prof. Dr. rer. nat. S t e g e m a n  n 

H 140 

Universilat Gottingen 
Forstliche Fakultat Hann. Munden 

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fakultat fur Biologie 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Universitat Mainz 
Naturwi.ssenschaftliche Fakultat 
Fachbereich Biologie 

Univ,ersitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 



1.1.2. als Honorarprofessor: 

Dir. und Prof. Prof. Dr. phil. nat. St e f f  a n  

1.1.3. ,als Privatdozenten: 

Ltd. Dir. und Prof. Dr. agr. G e r I a c h 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. L au x 

Dir. und Prof. Dr. rer. hort. S a u t h o f f 

1.1.4. als Lehrbeauftragte: 

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. C a s p  e r 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. L a u  x 

Dir. und Prof. Dr. rer. nat. S c h m i  d I e 

Wiss. Angest. Dr. phil. S ch m� d t 

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. W e  i s  c h e r 

Freie Universitat Berlin 
Naturwissenschaftliche Fakultat 
Fachbere-ich Biologie 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtsch:aftliche 
Entwicklung 

Techn. Universitat ,Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Univer.sitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fak,ultat 

Freie Universitat Berlin 
Fachbereich Philo.sophie urud Sozial
wis,s,enschaften 
(Informations- und Dokumentations
w�ssenschaften) 

Univernitat Heidel'berg 
Fakultat fiir Biologie 

Techn. Univer,sitat Berlin 
F,achbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Universitat Gottingen 
Landwirtsch·aftliche Fak!ultat 

Wiss. Oberrat Dr. P a u  I hat fiir das SS 1974 und das WS 1974/75 einen Lehr,auftrag der 
Universitat Gottingen, Institut fiir Pflanzenpathologie und Pf1anzenschutz, wahr,genommen. 

Mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken mit im Rahmen des 
laufenden (einjahrigen) Seminars fiir Entwicklungshilfe des Instituts fiir ,auslandi,sche 
Landwirtschaft an der Technischen Universitat Berlin und vertreten dort Spezialgebiiete 
des Pflanzenschutzes. 

Al\.lfgrund des von der Bundesregierung beschlossenen Sofortprogmmrns fiir den Um
weltschutz i.st eine interrninisterielle Projektgruppe "Umweltchemika1ien" ins Leben 
gerufen worden, die unter Beteiligung der Biologischen Bundesamstalt einen Beitrag 
zum Umweltschutzprogramm der Bundesregierung erarbeitet hat. Innerhalb ,der Pro
jektgruppe sind unter Mitwirkung der Biologischen Bundesanstalt Forschl\.lngspI.anungs
gruppen ge'bildet worden, die s,ich unter anderem ·mit den folgenden Themen befossen: 
Beurteilung von Herbiziden unter Umweltgesichtspunkten, Vermiruderung des Binsatzes 
von Pestiziden, Unter,suchung der UmweMgefahrdung durch · Metalle, Organochlorver
bindungen, Phosphate, Nitrate, Streusalze, Waschmittelzusatze und andere Stoffgruppen 
sowie Automatisierung von Analysenverfahren. Wi.ssenschaftler der Bundesanstalt ar
be,iten mdt in ver·schiedenen Arbei-tsgruppen, die sich mit Umweltfra,gen befa.ss,en. 

Die prakUsche Dmchfiihrung des Pflanzenschutzes obliegt den Pflanzenschutzamtern (der 
Lander) und ihren Bezirksst·ellen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen fiihrt zu ,stiindi
gen Kontakten der Institute ,der Bunde,s,anstalt mit den an ihren Forschungen besonders 
interessierten Pflanzenschutzamtern und zu regelmafi;igen Arbeitssitzungen des Deutschen 
Pf1anzenschutzid,ienstes, in denen Fragen und Wiinsche, die sich bei der Durchfi.ihrung 
de.s Pflanzenschutzes ergeben, an die Bundes,anstalt herangetr·agen und die Pfl.anzen
schutzamter von den neuesten Forschung·sergebnis·sen unterrichtet werden. Auch mit 
den Fachinstituten auf den Gebieten der Landwirtschaft, des Garten-, Obst- und Wein
baus sowie der Forstwirtschaft besteht, z. B. durch deren Beteiligung an der amtlichen 
Priifung von Pflanzenschutzmitteln und -geriiten, eine gute Zusa:mmenarbeit, ebenso 
mit dem Deutschen Wetterdienst und mit den z·ahlreichen am Pflanzen- ,un,d Vornats
schutz interessierten Fachverbanden und den von diesen ,gebildeten Arbeitsgemein
schaften. 
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Ltd. Dir. und Prof. Dr. U 11 r i c h wurde erneut in den Ausschu6 ,.Kartoffelziichtung und 
Pflanzguterzeugung" ,gewahlt. Nach seiner Wahl zum 1. Schriftfiihrer der Vereinigung fiir 
angewandte Botanik iibernahm er die Schriftleitung und Herausgabe der Zeitschrift 
,.Angewandte Botanik". Wissenschaftlicher Direktor Dr. M a  a ·s wurde in den Aus
schu6 fiir Pflanzenschutz der Deutschen Landwirtschans-Gesellschaft berufen. Zwei 
Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten als Beisitzer in Fachgruppen ,des Verbandes 
Deutscher Landwirtschaitlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten. Die Bundes
anstalt ist im ,.Standigen Ausschu6 fiir Vorratshaltung und Schadlingsbekampfung" 
sowie in der ,.Arbeitsgruppe zur Priifung der Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf 
Nutzarthropoden" vertreten. Prof. Dr. S t e f f a n  wurde zum 1. Vorsitzenden der 
Deutschen Entomologischen Gesellschaft ,gewahlt; er griindete die ab November 1974 
ersche,inende neue ,.Zeitschrift fiir das Gesamt,gebiet der wissenschaftlichen Entomologie, 
ENTOMOLOGICA GERMANICA" und wirkt als Heraus,g,eber derselben. Ah, Vertreter 
der Bundesanstalt wurde Dir. und Prof. Dr. S c h ii t t e in die Herausgebergemeinschaft 
des ,.Anzeige!"s fiir Schadlingskunde, Pflanzen- und Umweltschutz" aufgenommen. 

Durch Be1strahlungsversuche hat sich zwischen dem Institut for nichtparas.itare Pflanzen
krankheiten der Bundesanstalt •und ,dem Hahn-Meitner-Institut fiir Kerniorschung in 
Berlin-Wannsee eine engere Zusammenarbeit ergeben. Das Institut fiir Pflanzenschutz
mittelforschung pflegt Kontakte mit dem Institut fiir okologische Chemie der Gesell
schaft fiir Strahleniorschung. Dir. und Prof. Prof. Dr. K 1 o k e wirkt als Sachverstand1ger 
fiir Fo,r,schung·svorhaben im Geschafbsbereich des 1Bundesministers fiir Ernahrung, Land
wirtschaft und Forsten zum Thema ,,Strahlenschaden bei Nutzpflanzen". 

Der Prasident 1und Professor der Bundesianstalt, Prof. Dr. S c h u h  m a n  n , wurde in 
den Beirat der VDI-Kommission ,.Reinhaltung der Luft" berufen. Zwei Wissenschaftler 
der Bundesanstalt gehiiren dieser Kommission als Mitarbeiter in Fachgruppen an. Dir. 
und Prof. Prof. Dr. K I o k e wirkt a:ls Sachberater der Zentralstelle fiir Abiallbeseitigung 
des Bundesgesundheitsamtes. Der letztere sowie Wis·s. Dir. Dr. Lyr e werden auch zu 
Beratungen ,des Wissenschaftlichen Beirats fiir Diingungsiragen herangezogen. 

Im Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschait wirkten im Berichtsjahr: 

Wiss. Dir. Dr. W e  i n  m a n  n 

Dir. und Prof. Prof. Dr. F r  a n  z 

als Mitglied ,der Kommission fiir Pflan
zenschutz-, Pflanzen:behandlungs- und 
Vorratsschutzmittel, der Abteilung 
,.Analytik" und der Arbeitsgruppe 
,.Pflanzenschutzmittel - Wasser" 

als Mitglied der Kommission fiir Pflan
zenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und 
Vorratsschutzmittel 

Weitere Wissenschaftler der BundesanstaH arbeiten - in der Deutschen For-schung,s
gemeinschaft - aktiv mit in der Arbeitsgruppe ,,Analytik" der Kommission fiir Pflan
zenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel, im Schwerpunktprogramm ,,Ver
halten und Nebenwirkungen von Herbiziden im Boden und in Kulturpflanzen" 'sowie in 
der Arbeits,gruppe ,.Blei" der Kommission fiir Umweltgefahren. 

Der mit der Bibliothek der Biologischen Bundes,ansta:lt in Berlin-Dahlem verbundene 
Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz pflegt im Rahmen 
der kooperat,iven Landbaudokumentation mit de·r Zentralstelle fiir Agrardokumentation 
und -information in Bonn-Bad Godesberg •sowie mit anderen Dokumentations,stellen auf 
dem Gebiet der Landbauwissenschaften eine enge Zusammenarbeit. Der Dokumentations
schwerpunkt ist aktiv tatig im Arbeitskreis der Berliner Dokumentationsstellen in der 
Deutschen GeseI!schaft fiir Dokumentation, in <lessen Vorstand Wis,s. Dir. Dr. L a ux 
gewahlt wu11de, in der Gesellschait fiir Bibliothekswesen und Dokumentation des Land
baues, deren Vorstand Wiss. Dir. Dr. L a ux als stellvertretender Vorsitzender ange
hiirt, und im Arbeitskreis Dokumentation, Information, Bibliothek der Deutschen Phyto
medizinischen Gesellschait, aI,s de,ssen Leiter Wiss. Dir. Dr. Laux bestatigt wurde. 
Dr. L a u  x gehiirt dem Prasidium der Deutschen Gesellschait fiir Dokumentation an. 
Der Senator fiir Wissenschaft und Kunst in Berlin berief Wis•s. Dir. Dr. L a ux in die 
Kommission fiir das Dokumentations- und Archivwesen des Informationsbeirntes bei den 
Senatoren fiir Schulwesen sowie fiir Wissenschaft und Kunst in Berlin. Dr. L a u  x wurde 
zum Vorsitzenden dieser Kommi,ssion gewahlt. 
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Wiss. Dir. Dr. K o  h s i e k gehort dem HauptausschuB der Priifungsabteilung fiir Land
maschinen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft sowie dem AusschuB fiir Mechani
sierung von Feldversuchen, Bewertungsgruppe .,Parzellenspritzgerate" der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft an. Es besteht eine Zusammenarbeit mit dem ,Deutsch.en Nor
menausschuB (DNA). Normengruppe Landmaschinen und Ackerschlepper. 

1.2. Auslandische und internationale Einrichtungen 

Internationale Beziehungen we11den von der Bundesanstalt und ihren Instituten zu den 
entsprechenden Fachinstituten und Fachorganisationen in der ganzen Welt unterhalten. 
Im Berichtsjahr wurden neue Beziehungen angekniipft bzw. ergab sich eine engere 

Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen: 

Kommission der Europaischen Gemeinschaften (Buro Eurisotop), Briissel/Belgien 

Zoologisk Institut, Kgl. Veterinaer- og Landboh0jskole, Kopenhag•en/Danemark 

Istituto di Entomologia agraria presso l'Universita degli Studi die Milano, Mai
land/Italien 

Instituto Tenol6gico y de Estudios Superiores en Agricultura, Monterrey, N.L./ 
Mexiko 

Osservatorio per le malattie delle pLante di Sanremo, San Remo/Italien 

Istituto Sperimentale per la floricoHura, San Remo/Italien 

Canada Department of Agriculture, Vancouver/Kanada 

Inter-Governmental Maritime Consultativ Organization (IMCO); Sub-Committee 
on the Carriage of Dangerous Goods 

Die Zusammenarbeit mit dem 

Plant Pests and Disea·ses Re!Search Institute in Teheran-1Evin/Iran 

wurde enger gestaltet, nicht zuletzt durch die Entsendung von Experten nach dem Iran 
und die Fortbildung iranischer Wissenschaftler in der Bundesrepublik. Im Rahmen einer 
Informationsreise besuchte der Staatsekretar fiir den Forschungsbernich im Landwirt
schaftsministerium des Iran, M i r  h e y  d a r , die Bundesanstalt. 

Dir. und Prof. Dr. B o d e gehort der European Association for Potato Research an. 
Die zweijahrige Zusammenarbeit zwischen Dr. D d c k  1 e r  und dem Istituto Sperimentale 
per la Zoologia Agraria in Florenz/Italien zur Frage der Verschleppungsgefahr der 
San-Jose-Schildlaus (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) durch importiert,e .Apfel wurde 
abgeschlossen. 
Dr. E b i n  g wurde Mitglied der Chromatography Discus1sion Group, Nottingham/EngJ.and. 

Im Rahmen der deutsch-rumanischen Zus,ammenarbeit auf dem Gebiet der Agrarforschung 
besuchte Frau Dr. Eva F u c h s  als Spezialistin fiir Rostkrankheiten des Getrnides in der 
Zeit vom 19. 6. bis 3. 7. 1974 rumanische Forschungsinstitute und Versuchsstationen. 

Dir. und Prof. Dr. G a  r t e  1 hielt vom 18. bis 22. Februar 1974 im Rahmen der vom 
OECD organiisierten :internationah"n Fortgeschrittenen-Lehrgange tiir Weinbau in Zar,a
gossa/Spanien Vorlesrungen iiber Rebenernahrung, Rebenkrankheiten und Rebschad
ling,e. Er wurde gelegentlich der konstituierenden Sitzmng der Studiengruppe fur inte
grlerte Schadlingsbekampfung im W•einbau (Lausanne, 27. bis 28. 2. 1974) zum Feder
fiihrenden des Arbeiitskreises .,Pilzliche Krankheiten" gewahlt. 

Der wis1senschaftl. Mitarbeiter Dr. Hu t h ist Mitglied der European working group on 
gramineae virus disea·ses. 

Von ·der .,European PJ.ant Protection Organization" wurde Wiiss. Oberrat Dr. K r ii g e r  
gebeten, -als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei der Sektion .,Monokultur bei 
Getreide" mitzuar'beiten. 

Wiss. Dir. Dr. L a u  x ,ist Mitglied eines von der Arbeitsgruppe Landwirtschaft ,des Aus
schus·ses fiir wissenschaftlich-technische Information und Dokumentation der Kommission 
der Europaischen Gemeinschaften in Luxemburg berufenen Sachverstandigenausschusses 
fiir Frngen der Dokument,ation der tropischen und subtropischen Landwirtschaft. 

Wiss. Oberrat Dr. P a  u I ist weiterhin als Mitglied des wisserrschaftlichen Beirats des 
Istituto die Virologia Applicata, Turin/Italien, tatig. 

Dir. und Prof. Dr. S c  h ii t t e war fiir ,die Zeit vom 10. 3. bis 10. 4. 1974 beurlaubt, um 
in Bolivien an einem von der FAO in Auftrng gegelbenen landwirtschaftlichen Entwick
lung·sprojekt mitzuarbeiten. 
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In der Zeit vom 1. 8. bis 21. 8. 1974 hielt er sich im Rahmen der deutsch-rumanischen 
Zuisammenarheit im Bereich der Agr.arforschung in Rumanien auf, um Erfahrungen iiber 
die Prognose von Schadorganismen a,usrutauschen. 

Im iibrigen wird beziiglich <der internationalen Z.usa,rnrnenarbeit auf die Angaben in den 
vora.u,sgegangenen Jahresberichten verwiesen. 

2. Mitgliedschaft bei deutschen, auslandischen und internationalen

wissenschaftlichen Organisationen

Unverandert

V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheint monatlich, Aufl. 1 300)
1974 erschien der 26. Jahrgang (192 S.) 

2. Mitteilungen aus der Biologis,chen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft Berlin
Dahlem
(erscheinen nach Bedarf. Aufl. unterschiedlich)
1974 erschienen:

Heft 156 Der Gelbrost, Puccinia striiiormis West. III. Die Spezialisierung. Von
K. H a s  s e b r a u k  und G. R o b b e I e n. 150 S., 2 Abb.

Heft 157 Untersudrnngen iiber die Wirkung von Bodenherbiziden auf Irnrnissions
standorten im rheinischen Braunkohlenrevier. Von P. N i e m a n n. 176 S., 
11 Abb. 

Heft 158 Der Feuerbrand des Kernobstes, hervorgerufen von Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al. Von W. Z e 11 e r. 121 S., 2 Abb., 1 Farbtafel 

Heft 159 Common names von Schadgastropoden in 12 Sprachen. Von D o r a  
G o d  a n. 91 S. 

Heft 160 Untersuchungen uber die Anfalligkeit verschledener Getreidearten gegen 
den Erreger der Schwarzbeinigkeit, Ophiobolus graminis Sacc .  Von H. 
M i  e Ik e. 61 S., 12 Abb. 

Heft 161 Gaschrornatographie der Pflanzens.chutzrnittel. Tabellarische Literaturrefe
rate IV. Von W. E b i n  g. 101 S. 

3. Amtliche Pflanzenschutzbestirnrnungen, Neue Folge
(erscheinen nach Bedarf in Heften von ea. 200 Seiten Umfang.
3 bis 4 Hefte bilden einen Band. Aufl. 750).
1974 ersc:hi.en: Band 33, Heft 3 und Inhaltsverzeichnis zu Band 33.

4. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis (Merkblatt 1). 23. Aufl., Nachtrag zur 2. Erganzungs
lieferung (Aufl. 5150). DIN A 5 quer, 59 S.

5. Merkblatter
(erscheinen nach Bedarf; Aufl. 3 OOO bis 10 OOO)

Nr. 29 Verzeichnis nicht bienengefahrlicher Pflanzenschutzmittel. Nachtrag zur
4. Aufl., DIN A 5, 11 S.

Nr. 40 Verzeichnis der Wartezeiten fiir Pflanzenschutzmittel-Anwendungen. 2. Aufl., 
DIN A 5, 39 S. 

6. Bibliographie der Pflanzensdrntzliteratur, Neue Folge
(Aufl. 1 100)
1974 erschienen:
Band 8, Heft 4, Band 9, Heft 1-4

7. Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheinen in Jahresbanden, Aufl. 1 200)
1974 erschien:
20. Jahrgang 1973, 180 S.
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8. Richtlinien fiir die amtliche PJ)iifung von Pflanzenschutzmitteln. Hrsg. von der Biologi
schen Bundesanstalt f.iir Land- und Forstwirtschaft. Bearbeitet von der Abteilung fiir
Pflanzenschutzmittel und -gerate. Loseblattsammlung. (Aufl. 1 200).

9. Anleitung fiir die Beobachter und Sachbearbeiter im Pflanzenschutz-Warndienst. Hrsg.
von der Biologisch.en Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft ,Berlin-Dahlem.
Bearbeitet in der Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegen heiten im 
Pflanzenschutz, Berlin. Loseblattsammlung. (Aufl. 1 200). 1974 erschien die 2. Liefe
rung, 31 Seiten.

10. Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin und Braunschweig.
(Fuhrer), englischer Text. - Bearbeitet von R. ·B a r t  e I s. 23 S. 

Abteilung flir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

1. Nachtrag zur 2. Erganzungslieferung vom Februar 1974 fiir das Pflanzenmittel-Verzeich
nis (Merkblatt Nr. 1, 23. Auflage, der Biologischen Bundesanstalt)

2. 13. Bekanntmachung iiber die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vom 15. November
1973 (Bundesanzeiger Nr. 226 vom 4. Dezember 1973)

3. 14. Bekanntmachung iiber die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vom 15. Januar
1974 (Bundesanzeiger Nr. 18 vom 26. Januar 1974)

4. 15. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe
vom 10. April 1974 (Bundesanzeiger Nr. 91 vom 16. Mai 1974)

5. 16. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe
vom 28. Juni 1974 (Bundesanzeiger Nr. 135 vom 25. Juli 1974) Nachrichtenbl. Deut.
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26, 1974, 126-127

6. 17. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe
vom 1. Oktober 1974 (Bundesanzeiger Nr. 194 vom 16. Oktober 1974)

7. Zusatzliche Angaben zur 16. Bekanntmac:hung vom 28. Juni 1974 (Nachrichtenbl.
Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 127-128)

b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Bibliothek Braunschweig, Bibliothek Berlin-Dahlem mit Dokumentationsscbwerpunkt 
Pflanzenkrankheiten und Pflanzenscbutz und Informationszentrum fiir tropiscben Pflanzen
scbutz in Berlin-Dahlem 

K o ch, W.: Was versteht man unter integriertem Pflanzenschutz? Praxis der Naturwis
senschaft 23. 1974, 197-200. 

K o ch ,  W.: Tropische Knollenpflanzen und ihre Krankheiten. Nachrichtenbl. Deut. Pflan
zenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 120-135. 

B a r t e l s ,  W.; K i e n l e ,  M. L.; L a u x ,  W.; M icat e k ,  M.; St e i n h a u s e n ,  W.,; 
St r e ck e r ,  B. und W e i  1 a n d ,  G.: Referateorgane und Bibliographien auf dem 
Gebiet der Phytomedizin. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 80. 1973, 449-465. 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im 

Pf!anzenschutz in Berlin-Dahlem 

Qu a n t  z ,  L.: Im Jahre 1972 auf Bundesebene erlassene Rechtsvorschxiften. Jahresbe
richte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 19. 1972. 1973, 178-182. 

Qu a n t  z, L.: Im Jahre 1973 auf Bundesebene erlassene Rechtsvorsch,riften. Jahresbe
richte des Deutschen Pflanzensdmtzdienstes, 20. 1973. 1974, 158-160. 

Sch m i d t ,  G.: Die wichtigsten Krankheiten und Scruadlinge an Kulturpflanzen in der 
Bundesrepublik Deutschland im Anbaujahr 1972 (November 1971 bis Oktober 1972). 
Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 19. 1972. 1973, 5-36. 

Sch m i d  t ,  G.: Laufende Bearbeitung (AbschluB) der Sachgebiete Insekten und Schiid
linge fiir die .,Brockhaus Enzyklopiidie in 20 Bd." (17. Aufl. des GroBen Brockhaus). 
Wiesbaden 1974, Bd. 18-20. 
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Abteilung Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelprilfung in Braunschweig 
Laboratorium fiir chemisdle Mittelprilfung 

0 r t  h , H. und B a r t  e 1 s , R.: Gesetzgebung in der Bundesrepublik vorbHdlich. Er
nahrungsdienst - Deutsche Getreidezeitung 29, 19, 1974, 10. 

W e i n m a n n, W.: Merkblatt Nr. 40. Verzeidmis ,der Wartezeiten fiir Pflanzenschutz
mittelanwendung. 2. Aufl., 39 S. DIN A 5, Marz 1974. 

W e i n  m a n  n , W.: Zur Einfi.ihrung der elektronischen Datenverarbeitung in ,das Zu
lassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln. Gesunde Pflanzen. 26. 1974, 90-94. 

W e i n  m a n  n , W.: Entwurf · fiir eine ,,Allgemeine Richtlinie fiir die Durch.fiihrung von 
Riickstandsversuchen. Entwurf von Merkblatt Nr. 41 der Biologischen Bundesanstalt, 
Juli 1974. 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriliung in Braunschweig 

E h 1 e , H.: Resistenzbildung bei Schadpilzen nach Anwendung systemischer Fungizide. 
Gesunde Pflanzen 26. 1974, 121-126. 

H e i d  1 e r ,  G.: Die Pri.ifung und Zulassung von Herbiziden fiir das Anwendungsgebiet 
Futter- und Zuck:erriiben. Zuckerriibe 23. 1974, 21-22. 

L y r e, H.: Nebenwirkung von Pflanzenschutzmitteln aus der Sicht ihrer Prufung und Zu
lassung. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 17-19. 

L y r e  , H.: Aufgaben und Arbeiten des Laboratoriums fiir botanische Mittelpriifung der 
Biolog. Bundesanstalt in Braunschweig. Gesunde Pflanzen 26. 1974, 96-99. 

Laboratorium fiir zoologische Mittelprilfung in Braunschweig 

H e  r f s , W.: Untersuchungen zur Biologie der Salatwurzellaus Pemphigus bursarius (L.). 
Z. Angew. Entomol. 74. 1973, 225-245.

H e r  f s, W.: Uber einige internationale Aktivitiiten im Bereich der zoologischen Mittel
priifung. Gesunde Pflanzen 26. 1974, 100-106. 

R o t h e r  t, H.: Bearbeitung der lndikation: ,,Vorratsschadlinge in belegten Speichern" im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens. Gesunde Pflanzen 26. 1974, 117-120. 

Institut fiir Pflanzenschutzmitteliorschung in Berlin-Dahlem 

E b i n  g, W.: Belastung des Areals der Bundesrepublik Deutschland eins.chlieB!ich West
Berlin durch tatsachlich ausgebradlte Herbizidmengen sowie Erfassung der beobachte
ten unerwiinschten Nebenwirkungen. Ber. Landwirtsch. N. F. 51. 1974, 742-755. 

E b i n  g, W.: Gaschromatographie der Pflanzenschutzmittel. Tabellarische Literaturrefe
rate IV. Mitt. Biol. Bundesanst. Land- u. Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 161. 1974. 

G e  i k e, F.: Zur Wirkungsweise einiger ausgewahlter Herbizidgruppen. Gesunde Pflan
zen 26. 1974, 110-115. 

G e  i k e, F.; P a r  a s h e r, C. D. und M i:i 1 t g e n, H.: Thin-layer Chromatographic· Me
thod for the Detection of o-Aminolevulinic Acid Dehydratase Inhibitors. Z. Analyt. 
Chem. 270. 1974, 366-367. 

G e  i k e_, F.; M i:i 1 t g e n ,  H. und P a r  a s h er, C. D.: Simple Screening-Test for t he De
tection of Peroxidase Inhibitors. Z. Analyt. Chem. 270. 1974, 367-368. 

P f 1 u g m  a c h e  r, J. und E b i n  g ,  W.: Reinigung von Phosphorsaureinsektizidruckstan
den in Gemiiseextrakten durch Gelchromatographie an Sephadex LH-20. J. Chromatog. 
93. 1974, 457-463.

S c h u p  h a  n ,  I.: Zurn Metabolismus von Phenylharnstoffen. II. Abbau und Metabolism us 
von Monolinuron-0-methyl 14C im Boden. Chemosphere 3. 1974, 127-130. 

S c  h u p  h a  n, I.: Zurn Metabolismus von Phenylharnstoffen. Ill. Metabolismus von Mono
linuron-0-methyl 14C in Chlorella pyrenoidosa. Chernosphere 3. 1974, 131-134. 

S c  h u p  h a  n, I.: Erforschung der Pflanzenschutzrnittel und ihres Verbleibs mit Hilfe 
radioaktiv rnarkierter Wirkstoffe. Gesunde Pflanzen 26. 1974, 130-133. 

H 146 



Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik 

La n g e r  f e 1 d, E.: Identifizierung van Phoma exigua Desm. var. ioveata (Foister) 
Boerema an faulen Kartoffelknollen. Nachridltenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 26. 1974, 163-164 . 

S c  h 6 b e  r, B.: Tagung der Sektion Pathology der E.A.P.R. in Dundee vom 19. 3.-23. 3. 
1974 . Nachrichtenbl. Deut. Pflanzensdlutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 158-159. 

S c  h 6 b e  r, B.: Methoden zur Testung van Kartoffelknollen auf Resistenz gegen Braun
fiiule (Phytophthora infestans) und Scharf (Streptomyces scabies). Potato Res., 17. 
1974, 354 -355. 

S t u b b s, R. W.; F u c h s, Eva; V e  c h t, H. and B a s s e t, E. J. W.: The International 
Survey of Factors of Virulence of Puccinia striiiormis Westend. in 1969, 1970 and 
1971. Wageningen 1974, 88 S. (Techn. Ber. Nederlands Graan-Centrum 21). 

Institut fiir Unkrautforsdmng in Braunschweig 

M a a s, G.: Chemical weed control in Brassica oleracea L. with special reference to the 
sorption capacity of the soil. Proc. XIX. Intern. Hort. Congr. Vol. 1 A, 1974, 233. 

M a a s, G. und P e s t  e m  e r, W.: Die Bedeutung des Humusgehaltes im Boden fur die 
Einsatzmoglichkeit van Herbiziden. Industr. ,Obst- u. Gemtiseverw. 59. 1974, 121-122. 

M o  o s a v i , M. R.: Sortenspezifische Empfindlichkeit van 24 Reissorten gegenuber Buta
d1lor. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunsc:hweig) 26. 1974, 65-66. 

N i e m a n n, P.: Untersumungen tiber die Wirkung van Bodenherbiziden auf Immissions
standorten im rheinischen Braunkohlenrevier. Mitt. Biol. Bundesanst. Land- u. Forst
wirtsch,. Berlin-Dahlem, H. 157, 1974, 1-176. 

N i e m a n n, P.: Schwierigkeiten mit Bodenherbiziden auf ,,Flugascheboden". Landw. Z. 
Rheinland 141 .(14). 1974, 695. 

P e s t e m e r, W.; H a n s c h, R. und Sa d o w s k i, J.: Extraktion, Clean-up und gas
chromatographische Bestimmung van Medinoterb-acetat in sorptionsstarken Boden 
und Zuckerruben. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 
20-22.

Institut fiir Zoologie in Berlin�Dahlem 

G o d  a n, D.: Common names van Schadgastropoden in 12 Sprachen. - Mitt. Biol. Bundes
anstalt. Land-Forstwirtsdt. Berlin-Dahlein 159. 1974 . 

G o d  a n, D.: Les degats des Limacides et des Arionides et leur importance economique 
en Republique Federale d'Allemagne. - Haliotis 3. 27-31. 

G o d  a n, D.: L'influence des herbicides sur les limaces. - Haliotis 3. 125-130. 

S t e f f  a n, A. W.: Entomologica germanica - eine neue deutsche entomologische Zeit
schrift. - Mitt. Deut. Entomol. Ges. fBerlin) 32. (2). 35. 

S t e f f  a n  , A. W.: Torridincolidarum tres novae species e regione aethiopica (Coleop
tera: Sphaerioidea). - Rev. Zool. Bot. africaines (Brussel) 87 (4 ). 633-64 6. 

S t e f f  a n, A. W.: Bericht tiber den 14 . Internationalen Entomologenkongre.6 Canberra 
(1972) und eine Nachkongre.6reise durc:h Papua-Neuguinea. - Mitt. Deut. Entomol. 
Ges. (Berlin) 32. (3/4 ). 37-4 4 .  

S t e f f  a n, A. W.: Zurn 70jii.hrigen Bestehen der Societas Entomologica Bohemoslovaca. 
- Mitt. Deut. Entomol. Ges. (Berlin) 32. (5). 69-71.

S t e f f  a n  , A. W.: Qualitative Unterschiede in Energieflu.6, Nahrungskreislauf und Pro
duktivitii.t van Flie.6gewii.sser-Dkosystemen. - Verh. Ges. Okologie Saarbrucken 1973. 
181-191.

S t e f f  a n, A. W.: Laudatio f.tir den Fabricius-Preistrager 1973, Herrn Professor Erwin 
Schimitschek aus Wien. - Mitt. Deut. Entomol. Ges. N. F. (Stuttgart) 1 (1). 84 -88. 

S t e f f  a n, A. W.: A new device to attract and sterilize pest insects in the field, 
especially aphids (Homoptera: Aphidina). - Proc. of the FAO/IAEA Symposium 
.. Sterility principle for insect control" Innsbruck 1974 . 9 Seiten; International Atomic 
Energy Agency, Wien. 
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St e f f  a n, A. W.: Laufende Bearbeitung der Sachgebiete ,,Okologie, Soziologie und 
Parasitologie der Tiere" fur die ,,Brockhaus Enzyklopadie in 20 Banden" (17. Aufl. des 
GroBen Brockhaus) Wiesbaden 1974, Bd. 18-20. 

St ii b e  n, M.: Fliegenzucht mit einfachen Mitteln. - Aquarienmagazin 8 (8). 334 -337. 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 
W o h  1 g e m  u t h, R.: Ein einfaches Merkmal zur Unterscheidung der Quarantaneschad

linge Tribolium confusum und Tribolium castaneum (Coleoptera; Tenebrionidae) 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26 (12). 1974, 188-189. 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut fiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

K 6 h n , S.: Agrobacterium tumeiaciens (Smith et Townsend) Conn als Erreger von Blatt
und Stengeltumoren an Chrysanthemen. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 26. 1974, 97. 

K 6 h n, S.: Eine NaBfaule an Saintpaulien, hervorgerufen <lurch Erwinia carotovora var. 
chrysanthemi Dye. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 
161-162.

M a r  w i t z, R.; P e t z  o Id, H. und O z  e I, M.: Untersuchungen zur Ubertragbarkeit des 
m6glichen Erregers der Triebsucht des Apfels auf einen krautigen Wirt. Phytopathol. 
z. 81. 1974, 85-91.

W e b b, L. E.: A study of test media used for the identific ation of soft-rotting Erwinia 
species. I. Utilization of c arbohydrates. Phytopathol. Z. 80. 1974, 267-278. 

Z e 11 e r, W.: Der Feuerbrand des Kernobstes hervorgerufen von Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 158. 1974, 121 S. 

W o h  I g e m  u t h , R. und M a r  w i t  z , R.: Ein einfaches Merkmal zur Unterscheidung der 
Quarantaneschadlinge Tribolium confusum und Tribolium castaneum (Coleoptera; 
Tenebrionidae). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974 . 

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

Ge r I a c h, W.: Phytopathologic al problems in the cultivation of palms. Conference on 
Plant Protection in Tropical and Sub-Tropic al Areas, 4 .-15. Nov. 1974, Manila/ 
Philippinen. Federal Agenc y for Ec onomic Cooperation, Eschborn, 1974, 23-25. 

Ge r I a c h, W. und N i r e n b e r g, H.: Kulturen phytopathogener Pilze am Institut fur 
Mykologie der Biologischen Bundesanstalt Berlin-Dahlem. Aus: Deutsche Sammlung 
von Mikroorganismen (DSM). Catalogue of Strains. Mi.inchen: Gesellschaft friir Strah
len- und Umweltforsch.ung mbH. 1974, 93-168. 

K r 6 b e  r, H. und St a h  1, M.: Wurzelfaule an gartnerisch wichtigen Kakteen durch 
Pythium irregulare Buisman. Phytopathol. Z. 81. 1974, 38-4 8. 

PI a t e, H.-P. und Sc h n e i d e r, R.: VerticiJJium-Welke an Liatris spicata. ,Gartenwelt 
74. 1974, 16-17.

Sc h n e i d e r, R. und K i e  w n i c k, L.: Echter Mehltau auf Anthurium scherzerianum 
Schott. Phytopathol. Z. 79. 1974, 364 -367. 

Sc h n e i d e r, R. und L e i b e r, E.: Embellisia hyacinthi de Hoog et Muller als Krank
heitserreger an Treibhyazinthen. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Brauns.chweig) 
26. 1974, 1-4 .

St a h  1, M. und K r 6 b e  r, H.: Eine neue Pythium-Wurzelfaule an gartnerisch wichtigen 
Kakteen. Gartenwelt 74. 1974, 4 65-4 66. 

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 
F o r  o u g h  i, M. und K I o k e, A.: Bli.itenendfaule an Citrullus vulgaris (Schrad.) - Was

sermelone. Plant & Soil 40. 1974, 57-64 . 

K I o k e , A.: Blei, Zink und Cadmium in Boden und Pflanzen. Staub - Reinhalt. Luft 34. 
1974, 18-21. 
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K 1 o k e, A.: Lead - Zinc - Cadmium - Enrichment in Soils and Plants. Staub - Rein
hart. Luft in Englisch 34. 1974, 20-24 . 

K 1 o k e, A.: Luftverunreinigung und Gemusebau. Der Erwerbsgartner 28. 1974, 4 02-4 04 . 

K 1 o k e ,  A. und Sch e n k, H.-D.: Quecksilber und Cadmium in Boden und Pflanzen. 
Europaisches Kolloquium uber Probleme im Zusammenhang mit der Kontamination 
des Menschen und seiner Umwelt durch Quecksilber und Cadmium. Luxemburg 3.-5. 
Juli 1973. EUR 5075, 83-97. 

Le h, H.-0.: Untersuchungen uber Toleranzunterschiede van StraBenbaumen gegenuber 
Auftausalze (Natriumchlorid) unter besonderer Berucksiditigung ihres Aufnahmever
haltens. SchrHtenreihe ,, Grun ist Leben", hrsg. vom Bund deutscher Baumschulen 
(BdB) e. V. Pinneberg, 1974, 15 S. 

Institut fiir Biochemie in Braunschweig 

Steg e man n, H.: Prosperties of and Physiological Changes in Storage Proteins, in 
Chemistry and Biochemistry of Plant Proteins. Ed,s. J. B. Harborne and C. F. Van 
Sumere. Academic Press (London) 1974, 71-88. 

R o e  b , L.: Eine neue Technik zur in-situ-Bestimmung von Enzymen in Pilzkulturen, dar
gestellt an Polygalakturona.sen. Phytopathol. Z. 79. 1974, 359-363. 

W o 1 f, G. und Le r c h, B.: Genome Analysis in the Triticinae Using Isoenzymes of 
Phosphodiesterase. Proc. 4 th Internat. Wheat Genetics, Symposium Missouri Agr. 
Exp. Sta., Columbia, Mo. 1973, 885-889; auch abgedruckt in Wheat Information Ser
vice 38. 1974, 17-19. 

F r a n c k  s e n  , H. mid G a r a d i  , R.: Complete Recovery of Proteins in Cencentrators 
and Some Drawbacks, Revealed by Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Z. Anal. 
Chem. 271. 1974, 34 0-34 4 .  

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

lnstitut fiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

B e r c k s, R.; Q u e r f u rth, G. und Le s e m a n n, D.: IgG and IgM antibodies in 
distant serological relations of plant pathogenic viruses. Phytopath. Z. 80, 1974, 
233-24 3.

H u t h, W.; P a  u 1, H. L.; Q u e r  f u r  t h, G. und Le s e  m a n  n, D.-E.: Molinia streak

virus: a virus with sometric particles from Molinia coerulea. Intervirology 2. 1973/74, 
34 5-351. 

K o h  1 e r, E. und R o h  1 o f f, H.: Homologies in Nucleotide Sequences of RNA-Phages 
QB and R 17. Z. Naturforsch. 29 c 1974, 4 33-4 36. 

K o e n  i g, R. and Le s e m  a n  n , D.: A potyvirus from Gloriosa rothschildiana. Phytopath. 
z. 80. 1974, 136-14 2.

P a  u 1, H. L.; H u t h, W. and Q u e r  f ur t h, G.: Cocksfoot mild mosaic virus - Phleum

mottle virus: A comparison. lntervirology 2. 1973/74, 253-260. 
P a  u 1, H. L.: SDS-Polyacrylamide gel electrophoresis of virus proteins as a tool for 

detecting the presence of virus in plants. I. Phytopath. Z. 80. 1974, 330-339. 
W e i d e m a n n, H. L.: Der EinfluB von Tetracyclin auf die Vermehrung des Kartoffel

Blattrollvirus im Vektor Myzus persicae. Experientia 29. 1973, 1558-1559. 

W e i d e m a n n, H. L.: Blattlause an Hackfn'ichten. Anleitung fur die Beobachter und 
Sachbearbeiter im Pflanzenschutz-Warndienst, Hrsg. Biologische Bundesanstalt fur 
Land- und Forstwirtschaft Braunschweig 1974 . 

W e i d e m a n n, H. L.: Viruskrankheiten im Gemusebau. Der Erwerbsgartner 27. 1974, 
104 6-104 9. 

lnstitut fiir Virusserologie in Braunschweig 

B e r k  s , R. und Q u e r f ur t h , G: Investigations on serum fractions responsible for 
cross-reactions between phytopathogenic viruses. Mikrobiologija (Beograd) 10. 1973, 
9---14, ausgeliefert 1974 . 
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B erc k s, R.; Qu e r f u r t h, G. and L e s e m a n n, D.: IgG and IgM antibodies in 
distant serological relations of plant pathogenic viruses. Phytopath. Z. 80, 1974, 
233-24 3. 

C a s p e r, R.: Das Rosenmosaik - eine tuckische Viruskrankheit. Gartenwelt 74. 1974, 
226-227.

G i v  o r  d, L. and Ko e n i g, R.: Okra mosaic virus, C.M.I./A.A.B. Descriptions of Plant 
Viruses No. 128. 1974 . 

Hu t h, W.; P a u l, H.-L.; Qu e r f u r t h, G.; L e s e m a n n, D.: Molinia streak virus; 
a virus with isometric particles from Molinia coerulea. Intervirology 2. 1973/74, 
34 5-351. 

Ko e n  i g , R. and G iv o r d , L.: Serological interrelationships in the turnip yellow 
mosaic virus group. Virology 58. 1974, 119-125. 

Ko e n i g, R. and L e s e  m a n  n, D.: A potyvirus from Gloriosa Rothschildiana. Phyto
path. Z. Sil. 197-4, 135-14 2. 

Ko e n i g, R.; Le s e m a n n, D.; Bru n t, A. A. and Ku h n e, H.: Narcissus mosaic 
virus found in Nerine bowdenii. Identification aided by anomalies in SDS PAGiE. 
Intervirology 1. 1973, 34 8-353. 

Ko e n i g, R. and S h e p ard, J. F.: Factors influencing the ratio of the two electro
phoretic forms of potato virus X protein. 66th Annual Meeting American Phytopa
thological Society and 4 0th Session Canadian Phytopathological Society Vancouver, 
L. C., August 11-15, Abstr. 286, 1974 .

P a  u 1, H.-L.; Hu t h, W. and Q u e r  f u r  t h, G.: Cocksfoot mild mosaic virus - Phleum 
mottle virus: a comparison. Intervirology 2. 1973/74, 253-260. 

Aufleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

F r a n z, J. M.: Naturliche Feinde von Insekten - Einburgerung der Schlupfwespe Pro
spaltella perniciosi zur biologischen Bekampfung der San-Jose-Schildlaus. Begleit
veroffentlichung zum Wissenschaftlichen Film C 862/1963. Institut £ur den wissen
scb:aftlichen Film, Gottingen 1974, 14 pp. 

F r a n z, J. M.: Aufgaben des Instituts fur biologische Schadlingsbekampfung (BBA) 
Darmstadt. (Kurzfassung eines Vortrages.) Angew. Ornithologie 4. 1973/74, 51-53. 

F r a n z, J. M.: Dr. Erwin Muller-Kogler 65 Jahre. Nachrichtenblatt Deut. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 26. 1974, 4 7-4 8. 

F r a n z, J. M.: Monitoring the health status of pest populations as a contribution to
wards the establishment of economic thresholds. OEPP/EPPO Bull. 3 (3). 1973, 85 -88. 

Fra n z, J. M.: Erste Einfuhren zur biologischen Unkrautbekampfung in Europa. Nach
richtenblatt Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 108. 

F r a n z, J. M.: Die Prufung von Nebenwirkungen der Pflanzenschutzmittel auf Nutz
arthropoden im Laboratorium - ein Sammelbericht. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 
81. 1974, 14 1-174 .

Ha s s a n, S. A.: Eine Methode zur Prufung der Einwirkung von Pflanzenschutzmitteln 
auf Eiparasiten der Gattung Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) -
,Ergebnisse einer Versuchsreihe mit Fungiziden. Z. Angew. Entomol. 76. 1974, 
120-134 .

Ha s s a n, S. A.: Beitrage zur Okologie und zum Schadauftreten von Delia (Hylemya) 
platura Meigen (Diptera: Anthomyiidae) an Spargel in Nordbaden. Nachrichtenblatt 
Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 81-84 . 

Ha s s a n, S. A.: Flugverlauf und Fangergebnisse mit farbigen Leimtafeln von Imagines 
der Fliege Delia (Hylemya) platura Meigen (Diptera: Anthomyiidae) in Spargel
anbaugebieten Nordbadens. Nachrichtenblatt Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 
26. 1974, 85-88.
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H a s s a n, S. A.: Die Massenzucht und Verwendung von Chrysopa-Arten (Neuroptera, 
Chrysopidae) zur Bekampfung von Schadinsekten - ein .Sammelbericht. Z. Pflanzen
krankh. Pflanzensch. 81. 1974 . 

H u g e r, A. M.: Methoden und Bedeutung der Diagnose von Insektenkrankheiten. 
Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 81. 1974, 372-388 .

K r i e g, A.: Arthropodenviren. Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 1973, 328 S. 
K r i e g, A.: Uber die Moglichkeiten einer mikrobiologischen Bekampfung von Wachs

motten. Z. Angew. Entomol. 74. 1973, 3 37- 3 4 3 .  
K r i e g, A:. Bekampfung von Schadinsekten mit Bacillus thuringiensis. Umschau in 

Wissenschaft und Technik 74 (3 ). 1974, 87. 
N i k  l a  s, 0. F.: Familienreihe Lamellicornia, Blatthornkafer. In: Schwenke, W. (edit.) 

.,Die Forstschadlinge Europas", Verlag P. Parey, Hamburg und Berlin 2. 1974, 8 5-129 .  

Institut fiir Getreide-, OJ.frudtt- und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg 

B a s e d  o w, Th. und S c  h ii t t e, F.: Uber die untersd1iedliche Anfalligkeit einiger Win
terweizensorten gegeniiber den beiden Weizengallmiickenarten Contarinia tritici 
(Kirby) und Sitodiplosis mosellana (Gehin) (Dipt., Cecidomyidae). - Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 122-125. 

K r ii g e r, W. und R e i n e r, L.: EinfluB von Saattermin, Bestandesdichte und Sorten 
auf die Stengelfaule des Maises. Z. Acker- und Pflanzenbau 139. 1974, 172-18 5. 

K r ,ii g e r, W.: Untersuchungen iiber die Epidemiologie des Rapskrebses, verursacht 
durch Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. - 4 .  Internat. Raps-KongreB, GieB en 
1974 . 

M i  e 1 k e, H.: Versuchsergebnisse aus der BBA Kitzeberg vom Standort des Bezirkes 
der Landwirtschaftsschule Lensahn. - Versuchsberichte der Landwirtschaftsschule 
und Wirtschaftsberatungsstelle Lensahn in Zusammenarbeit mit dem Versuchs- und 
Beratungsring Lensahn/Holstein 26. 1974, 42-4 5. 

T e u t e b e r g, W.; B r a n d e n b u r g e r, H.; M i e l k e, H. und E f f l a n d, H.: Zur 
Lage der Halmbruchkrankheit bei Weizen. - Bauernblatt/Landpost 18. 1974, 
1623-1632. 

M i  e 1 k e, H.: Untersuchungen iiber die Anfalligkeit verschiedener Getreidearten gegen 
den Erreger der Schwarzbeinigkeit, Ophiobolus graminis Sacc .  - Mitt. Biol. Bundes
anst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 160. 1974, 1 -61 . 

S c  h ii t t e, F. : Warum fur den Meldedienst noch mehr zahlen? Gesunde Pflanzen 26.

H. 7, 1974, 1 -7.

Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforsdtung in Miinster 
mit Au6enstelle Elsdorf 

S t  e u d e  1, W.: Zur Bekampfung des Riibennematoden. Wriirttemberg. Woch·enbl. f. Land
wirtschaft Nr. 10. 1974 . 

S t  e u d e  1, W.: Zur Bekampfung des Riibennematoden. Bad. Landw. Wochenbl. Nr. 17. 
1974, 922-923 . 

S t  e u d e  1, W.: Trockenjahre fiirdern Vergilbungskrankheit. Deutsche Zuckerriibenzei
tung 10 (3 ). 1974, 7. 

S t  e u d e  1, W.: Versuchsergebnisse zur Wirkung einiger systemischer Nematizide auf 
das Auftreten der durch das Tabak-Rattle-Virus verursachten Stippigkeit der Kar
toffel. Nachrichtenblatt Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 165- 167. 

W e i s  c h e r, B.: Uber das Vorkommen pflanzenparasitiirer Nematoden in Torf und 
Blumenerden. Mededel. Fae. Landbouwwetensch. Rijks-Univ. Gent 38. 1973, 1287 bis 
1290. 

W e i s  c h e r, B.: Xiphinema-Arten europaischer Weinberge. Weinberg und Keller 21.

1974, 61-76. 
W e i s  c h e r, B.: Recent studies on nematodes transmitting grapevine viruses. Riv. Patol. 

Veg. Ser. IV, IX. 1973, Suppl. 1973, 81 -89 . 
W o u t s, W. M. und W e i s  c h e r, B.: The authority of the subfamily name Heterode

rinae. Nematologica 19. 1973, 63-65. 

H 1 51 



Institut fiir Gemiisekrankheiten in Fischenich 

C r ii g e r ,  G.: Einflull der Schadorganismen auf die Qualitat des Gemiises. Deutsche 
Gartnerborse 74. 1974, 455, 473-474, 494-495, 513-514. 

C r ii g e r, G.: Starkes Auftreten des Falschen Mehltaus (Erreger: Pseudoperonospora 
cubensis [Berk & Curt.] (Rostow) an Hausgurkenkulturen im Rheinland. Nachrichten
bl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 145-148. 

C r ii g e r ,  G. und K a m p e ,  W.: Kohlfliegenbekampfung bei gepflanztem und gesatem 
Kohl. Gemiise 10. 1974, 126-128. 

C r ii g e r ,  G. und M a t t u  s c h ,  P.: Forschungsprogramm des Instituts fur Gemiisekrank
heiten der BBA. Der Erwerbsgartner 28. 1974, 1029-1030. 

Mat tu s c h ,  P.: Die Hohlherzigkeit, eine physiologische Storung von Samen der Ge
miiseerbse (Pisum sativum L.). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 
25. 1973, 179-182.

Institut fiir Obstkrankheiten in Dossenheim 

D i c k  1 e r, E.: Der Rindenwidder (Enarmonia formosana Scop.) als Schadling in s.iiJ3-
kirschenjunganlagen und Moglichkeiten seiner Bekampfung. 2° Atti Convegno del 
Ciliegio, 14.-16. 6. 1972, Verona, 483-489. (ersch. 1974) 

D i c k  1 e r , E. und H o  f m a n  n , K.: Zurn Massenauftreten des Apfelbaumglasfliiglers 
Synanthedon myopaeformis Brkh., Lepid., Aegeriid., in Apfeldichtpflanzungen: Nega
tive Auswirkung von Kulturmallnahmen. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 26. 1974, 52'---54. 

K u n z e ,  L. als Mitautor in: Progres realises dans la connaissance de Ja sharka. Docu
ment de synthese du Comite scientifique de J'OEPP sur la sharka. EPPO Bull. 4.

1974, 1-125. 

P e t z  o 1 d, H.; M a r  w i t  z ,  R. und K u n z e , L.: Elektronenmikroskopische Unter
suchungen iiber intrazellulare rickettsienahnlidJ.e Bakterien in triebsuchtkranken 
Apfeln. Phytopathol. Z. 78. 1973, 170-181. 

S c h m i d  1 e ,  A.: Developments and trends in oder to reduce fungicides in fruit· 
culture. Abstract of the papers presented in The 5th Plant Medicine Congress of 
Iran, 1974, 59. 

S e e m  ii 11 e r ,  E.: Zur Bekampfung des Feuerbrandes in den USA. Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26. 1974, 33-36. 

S e e m  ii 11 e r, E.: Infektiositat und Pathogenitat verschiedener Pilze an Himbeerruten. 
Phytopathol. Z. 80. 1974, 340--354. 

Institut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

En g l e r t, W. D.: Revision der Gattung Metzneria Zeller (Lepid., Gelechiidae) mit Bei
tragen zur Biologie der. Arlen. Zeitschrift fur angewandte Entomologie 75. 1974, 
381-421.

G a  r t e  1, W.: L'excoriose de la vigne. Bulletin de J'O.I.V. 47. 1974, 293-321. 

G a  r t e  l ,  W.: Le fletrissement des grappes. Causes et traitements. Bulletin de l'O.I.V. 
47. 1974, 669--677.

G a  r t e  1, W.: Riickstand von Botrytiziden auf Trauben. Obstbau, Weinbau (Bozen) 11.

1974, 250-251. 

G a  r t e  1, W.: El enjutamiento o desecacion de los racimos, causas y tratamiento. Sim
posio Internacional de Viticultura. Mexico 21-29 Octubre 1973, 134-139. 

G a r t  e 1 , W.: Untersuchungen iiber den Einflull von Fungiziden auf das Ausstollen von 
Sporen durch die Fruchtkorper des Erregers der Schwarzfleckenkrankheit (Phomopsis 
viticola Sacc.). Weinberg und Keller 21. 1974, 267-280. 

G a  r t e  1, W.: Die Mikronahrstoffe - ihre Bedeutung f.ur die Rebenernahrung unter 
besonderer Beriicksichtigung der Mangel- und UberschullersdJ.einungen. Weinberg 
und Keller 21. 1974, 435--508. 

H o  1 z ,  B. und E n g l e r t ,  W. D.: Wetter, Entwicklung der Reben, Krankheiten, Schad
Jinge und Schadigungen in den Weinbergen der Bundesrepublik DeutsdJ.land im 
Jahre 1972/73. Weinberg und Keller 21. 1974, 163-182. 

H 152 



H o  I z, B.: Schaden an Bindeweide (Salix purpurea L.), verursacht cturch Glomerella 
miyabeana (FUK). v. ARX im Mittelmoselgebiet. Weinberg und Keller 21. 1974, 
541 -547. 

S t  e 11 m ac h, G.: Hohere Anforderungen an die Vermehrungsbestande. - Anmerkung 
zur geanderten Rebenpflanzgutverordnung. Der Deuts,che Weinbau 29. 1974, 615-616. 

S t  e 11 m ac h, G.: Beobachtungen an rollkranken Pfropfreben im Gewachshaus. Wein
berg und Keller 21. 1974, 375-376. 

S t  e 11 m ac h, G.: Einige aktuelle Aspekte der ,,Entartung" von Reben. Deutsches Wein
bau-Jahrbuc:h 25. 1974, 45-52. 

S t  e 11 m ac h, G. und R ii d e  l, M.: Die 5. Tagung der Internationalen Arbeitsgruppe 
zum Studium der Viren und Virosen der Rebe. Salic e-Terme, Italien, 17.-19 . Sep
tember 1973. Weinberg und Keller 21. 1974, 4 -18. 

lnstitut fiir Forstpflanzenkrankhei!en in Hann. Miinden 

B u t  i n, H. und Pa e t z  h o l d t, M.: Schaden an Juniperus virginiana L. durch Phomop
sis juniperovora Hahn. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 26. 1974, 36-39. 

R a c k  , K.: Frostanaly se in einer Douglasienkultur unter Beriicksichtigung von Phomop
sis pseudotsugae. Allg. Forst- u. Jagdztg. 145. 1974, 154--162 . 

R ac k, K.: Applikationsmethoden fur das Ausbringen von Pestiziden im Forst. DVGW
Sduiftenreihe. Trinkwassertalsperren und Forstwirtschaft. Wasser Nr. 1. 1974, 
69 -74 . 

R ac k, K. und B u t  i n, H.: A quick method for the production of Dothistroma pini 
spores in culture. Europ. J. Forest. Pathol. 3 .  1973, 2 0 1-209 . 

S i e p m a n n , R.: Isolierung und Bestimmung von Basidiomyc eten und anderen Filzen 
aus waldlagerndem Buchenholz (Fagus sylvatica). Material u. Organismen 8. 1973, 
271 -292 . 

S i  e p m  a n  n, R.: Zurn Vorkommen von Fames annosus (Fr.) Karst. im Boden von Fich
tenbestanden (Picea abies Karst.). Europ. J. Forest. Pathol. 4. 1974, 74--88. 

Z i m m e r m a n n, G.: Untersuchungen iiber Art und Ursache von Verfarbungen an 
Bergahom-Stammholz (Acer pseudoplatanus L.). Forstwiss. Cbl. 9 3 .  1974, 247-261 . 
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Biologische Bundesanstalt iiir Land-undForstwlrtschaft 

Federnl Biological Researo.1 Centre for .A�Jricu.lture and Fores',ry 

President: Professor Dr. Gerha1 d S c h u h  m a n n 
Headquartern: D a3 Braunschweig, Messeweg 11/12 

The Biologische Bundesans:alt ist the successor oft the earlier Biolo
gische Reichsanstalt (German Biological Centre) at Berlin-Dahlem, 
which in tum datecl from the Biologische Abteilung fur Land- und 
Forstwirtschaft des Kaiserlichen Gesundheitsamtes (Biological Divi� 
ion of the Royal Health Office) foundet ir, 1898. It has its seat in 

Berlin and Braunschweig and supports external Institutes at seven 
places in the Federal Republic of German"{< 

The tasks of the :fiederal Centre result from the law· for the protection 
of cultivated plants and include: 

Investigat10n;;; :on pests (insects, mites, snails, rodents etc,) and 
pathogens (fungi. bacteris:L viruses) and th . development of 
suitable control method;;; 

Explorations of th-a manyfold problems of non-parasitk distur
bances (nutritional deficiencies, :1ir pollutior1 etc.) on cultivated 
plants· 

Studles of resistanc.s, especially testing for· resistance against 
pests, pathogens and climatic influences in order to provide the 
basis for fruitful ·,,v-ork in the :1reeding of resistant varieties, 

Investigation of U1e natural enemies of pests and pathogens with 
the aim to find organisms suitable for biological control, 

Study of the epidemiology of pC:,ts and pathogens as a basis for 
pr diclion and warning services and for plant quarantine measu
res; 

Investigation 0£ weeds and suitable means for t heir conlroi.; 

Study of storage pests and diseases and development of methods 
for their control; 

Investigation of action, :possibilities of application and ,;ide 
effects of pesticide:-; 

E1q,loration of the residue problems resultin[T from the appB· 
cation of pe:,!;icides. 

Th'i) aim of the whole research work of foe Federal Centre is th£ 
d�velopm=ni oi scientifk foundations for effective, hygienic and 
environmentally harmless plant protection. 




