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I. Aufgaben

Die Aufgaben der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft er
geben sich vor allem aus dem Pflanzenschutzgesetz vom 10. Mai 1968 (Bundes
gesetzblatt IS. 352). Zu ihnen gehoren: 

Das Studium der tiel'lischen Schiidlinge (Insekten, Milben, Schnecken, Nage
tiere usw.) und der Erreger von Pflanzenkrankheiten (Pilze, Bakterien, Vi
ren) sowie die Entwicklung von geeigneten Bekiimpfungsverfahren; 

die Suche nach Moglichkeiten, das Auftreten von Schiiden durch pflanzen
hygienische, insbesondere pflamienbauliche und fruchtfo!getechnische MaB
nahmen zu vermeiden; 

die Bearbeitung der vielseitigen Probleme der durch n.ichtparasitare Ursachen 
verschiedenster Art (Erniihrungsstorungen, Luftverunreinigungen usw.) an 
Kulturpflanzen auftretenden Schiiden; 

die Resistenzforschung, insbesondere di,e Resistenzpriifung, also die Priifung 
der Kulturpflanzensorten auf Widerstandsfiihigkeit gegen tierische Parasiten 
und Krankheitserreger, in enger Zusammenarbeit mit der Resistenzziichtung; 
die Erforschung der Resistenz von Schadorganismen gegen Pflanzenschutz
mittel; 

das Studium der natiirlichen Feinde von Krankheitserregern und Schiidlingen 
mit dem Ziel ihrer Nutzanwendung bed der biologischen Schiidlingsbekiimp
fung; 

die Erforschung der Epidemiologie von Krankheitserregern und des Massen
wechsels von Schiidlingen. Diese Untersuchungen schaffen die wissenschaft
lichen Grundlagen fiir eine zuv,erliissige Vorhersage tind damit fiir den Warn
dienst sowie fiir 'MaBnahmen der Pflanzenquarnntiine; 

die Erforschung der Unkriiuter und der zu ihrer Bekiimpfung geeigneten 
Mittel und Verfahren; 

die Bearbeitung der zahlreichen Probleme des Vorratsschutzes; 
die Erforschung der Wirkungsweise und Einsatzmoglichkeiten von Pflanzen
schutzmitteln sowie ihJ.1er Nebenwirkungen auf das biologische Gleichgewicht 
in der Natur (Umweltschutz); 

di,e Bearbeitung der sich aus dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ergeben
den Riickstandsprobleme im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch und 
Tier und die Forderungen der Hygiene, wie sie z. B. durc:h die Lebensmittel
gesetzgebung vorgesc:hrieben sind. 

Das Ziel der gesamten Forschungsarbeit in der Biologisc:hen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft ist die Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen 
fiir einen wirkungsvollen, hygienisch und umweltmii.Big unbedenklichen und wirt
schaftlich vertretbaren Pflanzenschutz. Im Mittelpunkt aller Bemiihungen steht 
die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen mit dem Ziel der Sic:herung der Ertriige 
in der Land- und Forstwirtsc:haft und der Abwendung von Gefahren fiir die Ge
sundheit von Mensch und Ti,er; d. h. u. a. auch diie Gewiihrleistung der Versor
gung der Bevolkerung mit gesunden pflanzlichen Erniihrungsgiitern. Die bisher 
und in Zukunft aus okonomischen und agrarpolitisc:hen Grunden notwendig,en 
Veriinderungen im Anbau unserer Kulturpflanzen werden dabei ebenfalls be
achtet. 
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Neben den genannten Forschungsaufgaben hat die Bundesanstalt als Bundesober
behorde auch administrative Aufgaben erheblichen Umfanges. Die wicht1igste der 
iibertragenen Aufgaben ist die Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
sowie die Priifung von Pflanzenschutzgeraten und -verfahren. Pflanzenschutzmittel 
diirfen gewerbsma.Big nur vertri!eben und eingefiihrt werden, wenn sie von der 
Bundesanstalt nach eingehender Priifung zugelassen worden sind. 

Die Sammlung und Auswertung der wiss,enschaftlli.chen Literatur iiber Pflanzen
krankheiten, Schadlinge und Pflanzenschutz aus den zahlreichen Fachzeitschriften 
und -biichern der ganzen Welt (zur Zeit mehr als 35 OOO Veroffentlichungen jahr
lich!) durch die DokumentationssteUe der Bundesanstalt erlaubt eine schnelle 
Information der Wissenschaftler in Forschung und Praxis. 

Der Pflanzenschutzmeldedi!enst, der statistisches Mat,edal iiber das Auftreten und 
das AusmaB der durch Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen verursach
ten Seba.den sammelt, hat eine zentrale Bedeutung fiir die Beratung des Bundes
ministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten. 

Eine wichtige Aufgabe ist die Beteiligung an Pflanzenschutzprojekten in Entwick
lungslandern. Seit mehreren Jah11en sind standig einige Wiss,enschaftler der Bun
desanstalt an solchen Projekten beteli.ligt. 

Eine Dienststelle der Bundesanstalt befaflt sich mit der Sammlung und Auswer
tung der im In- und Ausland ,erlassenen Gesetze und Verordnungen auf den 
Gebi,eten des Pflanzenschutzes und der Pflanzenbeschau. Ihre Arbeit ist fiir die 
mit der Ein- und Ausfuhr von Agrarprodukten zusammenhangenden Frag,en von 
grofler Bedeutung. 

Der Anteil der eigenen Erzeugung am volkswirtschaftlichen Gesamtverbrauch 
an Nahrungsmitteln betragt in der Bundesrepublik durchschnittlich 70 °/o; die 
fehlenden Nahrungsmittel miissen eingefiihrt werden. Da auch die tierische Pro
duktion von dem Umfang der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz der 
Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Schadlinge, die Ertragsm!inderungen von 
durchschnittlich 10 bis 15 °/o verursachen, fiir die Nahrungsmittelproduktion in 
ihrer Gesamtheit - ihr Wert in der Bundesrepublik wird mit rd. 30 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 PflanzenschutZJes auf 'Mensch, Tier und Umwelt 
zu verhindern. Di!e Verwirklichung dieser Ziele wird entscheidend vom Fort
schritt der wissenschaftlichen Forschung und der technischen Entwicklung be
stimmt. 

II. Organisation und Personal

Die Organisation der Biologischen Bundesanstalt ist auf Seite A 8 des Jahres
berichtes 1962 darg,estellt. Aufgrund ,eines Erlasses des Herrn Bundesministers 
fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten vom 24. 9. 1968 sind mit Ablauf des 
Jahres 1968 folgende Institute aufgelost worden: 

a) Institut fiir Geratepriifung in Braunschweig

b) Institut fiir gartnerische Virusforschung in Brerlin-Dahlem

c) Institut fiir Griinlandschadlinge in Oldenburg
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Die dezentralisierte Organisation der Bundesanstalt ist weitgehend eine Falge 
der historischen 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 iibertragenen Aufgaben zweckmafliger, einfacher und wirtschaftlicher
zu erfullen.

Gliederung und personelle Besetzung 

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

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

Amtskasse (Einheitskasse)1)
3301 Braunschweig Forschungsanstalt, Bundesallee 50
Leiter: Alois D i ck, Regierungsoberamtmann

Abteilungen, Institute und Aufleninstitute 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Leiter: 
Dr. p hil. Hans O r t  h , Botaniker 
Direktor und Professor 

Planung und Leitung der Mittel- und Geratepriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. phil. Hans O r t  h , Botaniker 
Direktor und Professor 

Institut fur Pflanzenschutzmittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter (bis 30.9.1970): 
Dr. phil. Paul S t e i n  e r , Entomologe 
Direktor und Professor 

Laboratorium fur ch,emische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Wolfram W e i n m a n n ,  Biochemiker 
(Diplom-Chemiker) 
Wissenschaftlicher Oberrat 

1) Die Amtskasse erledigt auch Geschafte fiir: 
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
die Forschungsanstalt fur Landwirtschaft, 
die Bundesforschungsanstalt fiir Kleintierzucht und 
das Luftfahrt-Bundesamt. 
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wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Claus-Henning R 6 de r, Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
Wissenschaftlicher Rat 

Dr. rer. nat. Walter D o  b r a t, Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter (ah 1. 9. 1970) 

Dr. rer. nat. Erich F i n  g e r , Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Werner P ii s c h e  1- E m de n, Lebensmittelchemiker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Adolf R 6 p s c h , Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Laboratorium fiir botaniscbie Mittelpriifung 
33 Braunsch weig, Messe weg 11/12 

Leiter: 
Dr. agr. Helmut L y  r e , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlich.er Oberrat 

wissenschaftliche Mitarbei ter: 
Dr. agr. Helmut E h 1 e , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. agr. Wilfried-Gerd H e i d  1 e r, Phytopathologe 
(Diplom -Landw.irt) 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 2. 1970) 

Dr. agr. Josef M a r t i n, Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
Regierungslandwirtschaftsrat z. A. (ah 1. 4. 1970) 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 
33 Braunsch weig, Messe weg 11/12 

Leiter: 
Dr. phil. Paul S t e i n e r , Entomologe 
Direktor und Professor (bis 30. 9. 1970) 

wissenschaftliche Mi tarbei ter: 
Dr. rer. nat. Walter H e r  f s, Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat (ah. 1. 10. 1970 Leiter des Laboratoriums) 

Dr. 11er. nat. Hans B e c k e r , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Wolf-Dieter M ii n c h, Forstentomologe 
wissenschaftlicher Angestellter 



Institut fiir Pflanzensdrntzmittelforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: 
Dr. phil. Hans O r t h , Botaniker 
Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr.-Ing. Winfried E bin g, Chemiker 
wissenschaftlicher Ang,estellter 

Dr. rer. nat. Friedbemd G e i k e , Biochemiker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Adolf K o fi m a n n , Chemiker 
wissenschaftlicher Ang,estellter 

Georgios S e r  w a s  , Diplom-Landwirt 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. rer. agr. Wilfried-Gerd H e i d I e r , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 1. 1970) 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Jochen P f I u g m  a ch e  r, Diplom-Chemiker 
wissenschaftliche Forschungskraft (ab 1. 2. 1970) 
-- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Institut fiir Anwendungstechnik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr.-Ing. Heinrich K o h s  i e k , Diplom-Ingenieur 
wissenschaftlicher Angestellter 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. agr. Diet,er Bre d e m e i e r, lic.-nat. und Diplom-Landwirt 
wissenschaftlicher Angestellter 
- Vergiitung aus Zuwendungen Dritter -

Botanische und zoologische Abteilung 

Leiter: 
Dr. phil. habil. Karl M a y e r , Zoolog,e 
Leitender Dir.ektor und Professor (bis 31. 3. 1970) 
N. N. (ab 1. 4. 1970) 

Institut fiir Botanik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Manfred H i  11 e , Phytopathologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Dr. rer. nat. Eva F u  c h s , Phytopathologin 
wissenschaftliche Angestellte 
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Dr. phil. Alfred N o 11 , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Barbel S c h 6 b e r , Biologin 
wissenschaftliche Angestellte 

Dr. agr. Eduard L a n  g e r f e 1 d , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
- Vergutung aus Zuwendungen Dritter -

Institut fur Unkrautforschung 

5035 Fischenich, Kreiis Koln, Marktweg 60 

Leiter: 

Dr. rer. hort. Gerd C r ii g e r , Phytopathologe 
(Diplom-Gartner) 

Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Georg M a a s , Biologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. phil. Wolfram R i c h t e r , Botaniker 

wissenschaftlicher Angestellter 

Peter Ni e m a n n  , Phytopathologe 

(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

- Vergiitung aus Zuwendungen Dritter -

Dr. agr. Jan L e  11 e y, Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftliche Forschungskraft 

- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Institut fur Zoologie 
1 Berlin 33 DaMem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiiter: 

Dr. phil. habil. Karl M a y e r, Zoologe 

Leitender Direktor und Professor (bis 31. 3. 1970) 

wissenschaftliche Mi tarbei ter: 
Dr. phil. nat. Werner Re i c h m u  t h, Zoologe 

Wissenschaftlicher Oberrat 
(mit der Wahrnehmung der Geschafte des Institutsleiters ab 1. 4. 1970 beauftragt) 

Dr. phil. Dora G o d a n  , Zoologin 

wissenschaftliche Angestell te 

Dr. rer. nat. Mechthild S t ii b e n , Zoologin 

wissenschaftliche Angesteme 

Institut fur Vorratsschutz 

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

Leiter: 

Dr. phil. Walter F r e y, Entomologe 

Wissenschaftlicher Direktor 
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wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. phi!. nat. Richard W o h 1 g e m u  t h , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Mikrobiologisdie und chemische Abteilung 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Heinz S t o 1 p , Mikrobiolog,e 
Leitender Direktor und Professor (bis 30. 6. 1970) 

Dr. agr. Wolfgang Ge r 1 a c h ,  Phytopatholog,e 
(Diplom-Giirtner) 
Wissenschaftlicher Direktor 
(mit der vertretungsweisen Leitung beauftragt) 

Institut fiir Bakteriologie 
1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise0Str. 19 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Heinz S t o 1 p , Mikrobiologie 
Leitender Direktor und Professor (bis 30. 6. 1970) 

wissenschaftliche Mi tarbei ter: 
Dr. rer. nat. Hans P e t z o 1 d , Biologe 
Wissenschaftlicher Rat 
(mit der Wahrnehmung der Geschaft,e des Institutsleiters beauftragt) 

Dr. rer. nat. Sigfrid K 6 h n , Botaniker 
wissenschaftlicher Angest,ellter 

Dr. rer. nat. Dietrich M a fl f e 11 e r , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

lnstitut fiir Mykologie 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: 
Dr. agr. Wolfgang Ge r I a c h, Phytopathologe 
(Diplom-Giirtner) 
Wissenschaftlicher Direktor 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. agr. Heinz K r 6 b e r , Phytopathologe 

(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Rainer M a r w i t z , Biologe 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 11. 1970) 

Dr. rer. nat. Roswitha S c h n e i d e r , Botanikerin 
wissenschaftliche Angestellte 

Institut fiir nichtparasitiire Pflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

Leiter: 
Prof. Dr. agr. Adolf K 1 o k e, Agrikulturchemiker 
(Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Direktor 
(beurlaubt bis 5. 11. 1970 zur Wahrnehmung einer Auslandst iitigkeit 
am Plant Pests and Diseases Institute, Teheran/Iran) 
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wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Hans-Otfried L e h , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
(fur die Dauer der Beurlaubung des Institutsleiters mit der Wahrnehmung 
der Geschii.fte beauftragt) 

Dr. rer. nat. Gunter S c h o n h a r d , Radiochemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Institut fur Biochemie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leit,er: 
Dr. rer. nat. Hermann S t e g e m a n  n , org. Chemiker und Biochemiker 
(Diplom-Chemiker) 
Wissenschaftlicher Direktor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. Burkhard L e r c h , org. Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. rer. nat. Volkmar L o e s c h c k  e, org. Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. rer. nat. et Dr. med. Kirumakki Narayana S h i v a r a m  , 
org. Chemiker und Mediziner 
wissenschaftlicher Angestellter 
- Vergiitung aus Zuwendungen Dritter -

Dr. rer. nat. Hermann B o  s e r, org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 15. 3. 1970) 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

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

Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Hans Ludwig P a u  1 , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Prof. Dr. phil. habil. Kurt H e i n z e , Entomolog,e 
wissenschaftlicher Angestellter (wegen einer Auslandstatigkeit beurlaubt) 

Dr. rer. nat. Winfried H u  t h , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
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Dr. rer. nat. Dietrich-Eckhardt L e s e  m a n  n, Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Hans Ludwig W e i d e m a n n  , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellt,er 

Institut fur Virusserologie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Ruprecht B a r t e I s , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestell 1::er 

Dr. rer. nat. Rudolf C a s p e r , M. Sc., Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Renate K o e n i g, (Ph. D.). Diplom-Biologin 
wissenschaftliche Angestellte 

Au6eninstitute 

Institut fi.ir biologische Schadlingsbekampfung 
61 Darrnstadt, Kranichstedner Stra13e 81 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Aloysius K r i e g  , Mikrobiologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Dr. rer. nat. Alois H u g e r , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. phil. Erwin M ii 11 e r  - Ko g I e r, Phytopathologe 
wissensc:haftlicher Angest,ellter 

Dr. rer. nat. Otto Friedrich Ni k I a s , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Klaus F a b r i t i u s , Zoologe 
Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung (bis 30. 9. 1970) 

Institut fur Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
2305 Kiel-Kitzeberg, Schlol3koppelweg 8 

Leiter: 
Dr. phil. Claus B u h 1 , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Friedrich S c h ii t t e , Entomologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Dr. phil. Hans R o c k m a n n , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
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Dr. agr. Wilhelm Kr u g e r  , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. sc. agr. Arnulf T e u t e b e r g , Mlikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. agr. Horst M i e 1 k e , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Ang,estellter 
- Vergutung aus Zuwendungen Dritter -

Dr. rer. nat. Thies B a s  e d o  w , Entomologe 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Karl-Ernst Kn o t h, Diplom-Landwirt 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

lnstitut fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
44 Munster/Westf., Toppheideweg 88 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Bernhard W e i s c h e r , Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Fridgard B ur c k  h a r d  t , Phytopathologin 
(Diplom-Gartnerin) 
wissenschaftliche Angestellte 

Dr. rer. nat. Hans Jurgen R u m p  e n  h o  r s t , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. rer. nat. Dieter S t u  r h a  n, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. sc. agr. Harro R e e p m e y e r , Phytopathologe 
wissenschaftliche Forschungskraft 

- Vergutung aus DFG-Mitteln -

AuBenstelle
5153 Elsdorf/Rhld. 
Durener StraBe 71 

Leiterin: 
Dr. agr. Rosmarin T h  i e I e m a n  n , Phytopatologin 
(Diplom-Landwirtin) 
wissenschaftliche Angestell te 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. agr. Aref Na g i, Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergutung aus DFG-Mitteln-
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Institut fiir Gemi.isekrankheit,en 
5035 Fischenich, Kreis Koln, Marktweg 60 

Leiter: 
Dr. rer. hort. Gerd C r ii g e r , Phytopathologe 
(Diplomgartner) 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Institut fi.ir Obstkrankheiten 
6901 Dossenheim uber Heidelberg, Schwabenheimer Strafle, Postfach 73 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. Herbert K r c z a 1 , Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Dr. agr. Erich D i c k l e r , Entomologe 
(Diplom Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Ludwig K u nze , Diplom-Biologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. agr. Erich S e e m ii 11 e r , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Institut fiir Rebenkrankheiten 
555 Bernkastel-Kues, Bruningstra.B•e 84 

Leiter: 
Dr. der Bodenkultur Wilhelm G ii r t  e 1 , Phytopathologe 
(Diplom-Ingenieur) 
Wissenschaftlicher Direktor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. sc. agr. Gunther S t  e 11 m a c h , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Dr. rer. nat. Gunter B r e n d e 1 , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 31. 8. 1970) 
Dr. rer. nat. Martin H e r i n  g , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Institut fiir Zierpflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 

Leiter: 
Dr. rer. hort. Walter S a u  t h o  f f, Phytopathologe 
(Diplom-Giirtner) 
Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 

Dr. rer. nat. Volkhard K 611 n e r ,  Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
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Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten 
351 Hann. Mi.inden, Kasseler StraBe 22 

Leiter: 
Prof. Dr. rer. nat. Hednz B u t i n , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. August K 6 r t i n g , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Rolf S i e p m a n  n , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Bibliothek 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. phil. habil. Johannes K r a u s e , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 30. 9. 1970) 

wiss,enschaftlicher Mitarbeiter: 
Gerhard B o e n i g k 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 10. 1970) 

Bibliothek mit Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflan
zenschutz und Informationszentrum fiir tropischen Pflanzenschutz (INTROP) 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux, Zoologe 
(Diplom-Biologe) 
Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Ingeborg B a y e r , Diplom-Biologin 
wissenschaftliche Angestellte 
- Vergutung aus Zuwendungen Dritter -

Dr. sc. agr. Dedo B I u m  ,e n b a c h , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. agr. Peter K o r o n o w s k i , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. agr. Wulf-Joachim P i e r i  t z ,  Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. phil. nat. Wolfgang Sic k e r ,  Zoologe 
wi ssenschaftlicher Angestellter 

Bildstelle 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Heinz S c h l o b a c h 
Photograph 
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Bildstelle 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafie 19 

Leiter: 
Ernst s C h a 1 0 w 
technischer Angestellter 

Versuchsfeld 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 

Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i ch, Biologe 
Direktor und Professor 

Versudisfeld 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafie 19 

Leiter: 
Dr. agr. Wulf-Joachim P i e ri t z, Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Di,enststelle fur Grundsatzfragen 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafie 19 

Leiter: 
Dr. r,er. nat. Ludwig Q u a n  t z , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Dienststelle fur Melde- und Warndienst 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Albert H a r 1 e , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat (bis 31. 8. 1970) 

wissenschaftlicner Mi tarbei ter: 
Dr. phil. Gunther S c h m i  d t , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Anzahl der Hilfskrafte (am 1. Juli 1970) 

306 technische Hilfskrafte (einschliefllich Arbeiter) 
- hiervon 17 aus Zuwendungen Dritter

und 10 aus DFG�Mitteln -

2 Doktoranden und Volontarassistenten 

77 Verwaltungs- und Kassenbeamte bzw. -angestellte 
( einschliefllich Stenotypistinnen) 
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III. Forschung

Abteilung ii.ir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut ii.ir P:Hanzensdmtzmittelpri.ifung 

Laboratorium ii.ir chemische Mittelpri.ifung in Braunschweig 

1. Chemische Mittelprilfung von Pflanzenschutzmitteln im Zulassungsverfahren
einschlie6lich HandelskontroUe und Beanstandungen

Art 

1970 wurden 372 Pflanzenschutzmittel (161)*), die durch Kombinationsprapa
rate 456 Pflanzenschutzmittelwirkstof:t:e (213)*) enthielten, untersucht. Jedes
Untersuchungsergebnis dieser Wirkstoffe stellt einen Mittelwert aus durch
sdmittlich drei Analysen dar. Daruber hinaus wurden Praparate in Zusam
menarbeit mit dem Deutschen Arbeitskreis fi.ir Pflanzenschutzmittelanalytik
(DAPA) und dem Collaborative International Pesticides Analytical Committee
(CIPAC) untersucht. Die Zahl der Untersuchungen teilt sich wie folgt auf:

Praparate Wirkstoffe 

Zulassung 
Handelskontrolle 
Beanstandung 
DAPA 

205 

128 

4 

24 

285 

132 

4 

24 

CIPAC 11 11 

insgesamt 372 456 

(C.·H. Roder, W. 1Dobrat und W. Weinmann) 

2. Methodenvergleich zur Bestimmung von Fenitrothion fo Formulierungen

Im Rahmen des Collaborative International Pesticides Analytical Committee
CIPAC) wurden in der chemischen Mittelpri.ifung die Methoden der Fa. Bayer,
der japanischen Fa. Sumitomo, der KemikalienkontroUen, Danemark, sowie
der Biologischen Bundesanstalt erprobt und die Ergebnisse miteinander ver
glichen.

Das Ergebnis war, daB die BBA-Variante, die eine DC-Reinigung mit anschlie
Bender UV-Messung vorsieht, als Methodenvorschlag dem CIPAC unt,erbrei
tet werden konnte. (C.-H. Roder und W. Weinmann)

3. Erarbeitung einer allgemein gilltigen Analysenmethode zur Bestimmung von
Carbamaten

Innerhalb des Deutschen Arbeitskreises fi.ir Pflanzenschutzmittelanalytik
(DAPA) stellte man die Forderung nach einem einheitlichen Verfahren zur
Untersuchung von Carbamaten und Harnstoffpraparaten. Methodenvorschlage
der Fa. Bayer und der BASF wurden zu diesem Zweck anhand dreier typischer
Vertreter getestet.

Das Ergebnis der Untersuchungen zeigte in Ubereinstimmung mit dem Ergeb
niss,en anderer DAPA-Mitglieder, daB beide Methoden noch modifiziert wer
den mi.issen. (C.-H. Roder)

*) Die Vergleichszahlen aus dem Jahre 1969 stehen in Klammern 
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4. Bestimmung von Warfar.in in Fertigkodern

Die herkommliche Bestimmung von Warfarin in Pflanzenschutzmittelprapa
raten lieB sich auf die Fertigkoder nur unbefriedigend iibertragen, da die
Bestimmung von Wirkstoffgehalten von 0,03-0,05 °/o umstandliche Vorar
beiten erfordert. Eine wesentliche Verbess,erung der Analytik wurde erzielt
durch Reinigung der Extrakte mit Hilfe der Diinnschichtchromatographie und
semi-quantitative Auswertung durch gleichzeitiges Auftragen von Vergleichs
proben bekannter Konzentration, deren Warfaringehalt jeweils niedriger und
hoher als di<e zu untersuchende Probe liegen. (C.-H. Roder)

5. IR-spektroskopis,che Bestimmung von IPC/CIPC-Kombinationspraparaten

Die ·ubliche Methode zur Bestimmung von IPC oder CIPC besteht in der aJ.ka
lischen Zersetzung der Carbamate und Titration des abgespaltenen Amins
nach der Destillation. Diese Methode ist in ihrer Anwendung beschrankt, da
in Kombinationspraparaten nur die Summe der Carbamate bestimmt werden
kann.

Eine geeignete IR-Methode erlaubte hingegen, beide Wirkstoffe nebenein
ander mit grofler Genauigkeit zu bestimmen. Die nach dem baseline-Verfahren
ausgewertete Bande liegt fiir IPC bei 1438 cm-1 und fiir CIPC bei 1268 cm-1

• 

Nach diesem Verfahren wurden sowohl Emulsionen als auch Staubemittel und
Spriihdosen analysiert. (W. Dobrat und C.-H. Roder)

6. Rationelle Untersuchung von Staubemitteln und Spritzpulvern mit Hilfe der
Infrarotspektroskopie

Eine schnelle und vereinfachte Untersuchung zahlreicher Spritzpulver und 
Staubemittel wurde durch Einsatz der Infrarotspektroskopie ermoglicht. Die
Proben werden unter normierten Bedingungen zum KaliumbromidpreBling
verarbeitet und das resultierende Spektrum mit einem Standardspektrum
nach dem Identitatsprinzip verglichen. Der Vorteil dieser Methode liegt auBer
in der Arbeitszeiteinsparung in einer Aussage iiber die gesamte Zusammen
setzung und ist nicht - wie bei anderen Methoden - auf die Analyse des
Wirkstoffes beschrankt. (W. Dobrat)

7. Einsatzmoglichkeiten eines Potentiographen in der Praparateanalyse

Der Potentiograph Metrohm E 436 wird zur Zeit auf seine Einsatzmoglichkei
ten im Rahmen der Handelskontrolle gepriift. Dabei geht es um die zahlen
mafiige Erfassung derjenigen Praparate, die durch Titration eine Kenngrofie
fiir die Routineiiberpriifung liefern. (W. Piischel-Emden)

8. Bestimmung von Quecksilber in quecksilberhaltigen Beizmitteln

Im CIPAC wurden bislang 10 zum Teil sehr ahnliche Methoden zur Bestim
mung von Quecksilber in Pflanzenschutzmittelpraparaten bearbeitet, von
denen aber keine ganz iiberzeugen konnte. Infolgedessen nahm sich der
DAP A dieser Aufgabe an und lieB durch seine Mitglieder einen Methoden
vorschlag der Fa. Bayer testen. Die im Labor fiir chemische Mittelpriifung
durch potentiometrische Titration mit einem Kalomel/Silberjodid-Elektroden
paar erzielten Ergebnisse waren auflerordentlich gut reproduzierbar und
stimmten ausgezeichnet mit den Ergebnissen anderer DAP A-Mitglieder iiber
ein. Dariiber hinaus wurden die quecksilberhaltigen Formulierungen nach
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einer in der Biologischen Bundesanstalt entwickelten Methode mit Hilfe der 
Atomabsorptionsspektrophotometrie (AAS) untersucht. Die resultierenden 
Analysenergebnisse waren mit denen der potentiometrischen Titration gut 
v.ergleichbar. (C.-H. Roder) 

9. Bearbeitung von Zulassungsantragen

Innerhalb des Zulassungsverfahrens wurden die Antrage beziiglich der vor
liegenden Wirkstoffe, der Formulierung des Praparates, des Vorliegens von
Unterlagen iiber die akute Toxizitat, der Riickstandssituation sowie der Ana
lytik der Praparate und Riickstande bearbeitet. F,erner wurden die fur die
physikalisch-chemische Untersuchung zu erhebenden Gebuhren festgesetzt
und Arbeitsplatze fur diese Untersuchungen aufgestellt.

Es wurde eine Liste der toxikologisch besonders bedenklich erscheinenden
Wirkstoffe for das Bundesgesundheitsamt erstellt sowie zwei Listen, anhand
derer das Bundesgesundheitsamt seine Stellungnahme zur Zulassung der Pra
parate abgab. (Alie wissenschaftlichen Mitarbeiter des Laboratoriums)

10. Einsatz der Atomabsorptionsspektrophotometrie zur Kontrolle der Pflanzen

schutzmittelpraparate

Zahlreiche Pflanzenschutzmittelpraparate enthalten organisch gebundenes
Quecksilber, Zinn, Eisen, Mangan, Zink oder Kupfer, die in einem AAS ge
gemessen werden konnen. Haufig reicht bereits ein Salzsaureauszug aus, den
man ohne weitere Vorreinigung dem Gerat anbieten kann. Dadurch ist bei
derartigen Praparaten eine schnelle Kontrolle moglich, die wesentlich ratio
neller als die bislang angewandten Methoden ist. Bei Maneb, Zineb und Fer
ham muB die Anwendung der AAS auf eine Vorpriifung beschrankt b1eiben,
da die so erhaltenen Analysenwerte hoher liegen als jene uber den CS2-

Gehalt. (C.-H. Roder)

11. Untersuchung von Kopfsalat auf TMTD-Riickstande

Fur das Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg wurden Kopfsalatproben auf
TMTD-Riickstande untersucht. Der Salat war mit Thianosan-Staub kurz vor
dem SchlieBen des Bestandes zweimal behandelt warden. Die Analyse E:rfolgte
kolorimetrisch nach Clark <lurch Abspaltung von CS2• Di;e Bestimmungsgrenze
lag bei 0,3 ppm.

45 Tage nach der letzten Behandlung lieB sich kein 'J1MTD mehr nachweisen.
(C.-H. Roder) 

12. Anreicherung des Quecksilbers im Boden durch quecksilberhaltige Beizmittel

In Zusammenarbeit mit dem Institut fur Strahlentechnologie in der Bundes
forschungsanstalt fur Lebensmittelfrischhaltung, Karlsruhe, wird der Frage
nachgegangen, inwieweit durch Verwendung quec:ksilberhaltiger Beizrnittel
der Quecksilbergehalt im Boden iiber mehrere Jahre zunimrnt und ob gradu
elle Unterschiede bei Anwendung verschiedener Organo-Quecksilber-Beizen
(z. B. Methyl-Hg-chlorid oder Athyl-Hg-phosphat) erkennbar sind. Zur Kla
rung dieser Fragen wurden diverse Bodenproben (Wald, Feld, Weide) in und
um Braunschweig gezogen sowie auf dem Versuchsfeld der BBA Braunschweig
sechs Parzellen angelegt, in denen Weizen, Gerste, Kartoffeln, Hafer und Ru
ben angebaut werden sollen. Der Anbau begann rnit Winterweizen. Die Bo-
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den-, Weizen- und Strohproben sollen sowohl mittels Neutronenaktivierung 
(Karlsruhe) als auch mittels Atomabsorptionsspektrophotometrie (Braun
schweig) auf ihren Quecksilbergehalt untersucht werden. 

(C.-H. Roder und W. Dobrat) 

13. Untersuchung von Kartoffeln auf CIPC-Rlickstande

Fi.ir die FAL Volkenrode wurden Kartoffeln (Hansa) auf CIPC-Rtickstande
untersucht. Die Kartoffeln waren in Boxen gelagert und mit dem Praparat
Mitocid-Fog (Aufwandrruenge 20 cm3/to) zweimal behandelt warden.

Das CIPC wurde nach der Extraktion mit Methylenchlorid mittels Di.innschicbt
chromatographie gereinigt und gaschromatographisch mit einem FID bestimmt
(Bestimmungsgrenze 0,05 ppm).

65 Tage nach der Ietzten Behandlung wurden folgende Ri.ickstandsmengen
(Mittelwert) an CIPC ermittelt:

Probe 2 3 4 5 6 7 8 

ppm n. n. n. n. 0,1 0,1 0,15 n. n. n. n. 0,3 

14. Bestimmung von Tecnazen-Riickstanden in Kopfsalat

Fi.ir das Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg wurde Kopfsalat auf Tec
nazen-Ri.ickstande untersucht. Der Salat war dreimal mit Altritan (Raucher
mittel) behandelt warden.

Zur Analyse wurde der Salat mit Petrolather extrahiert, der Extrakt saulen
chromatographisch gereinigt, und das Tecnazen im Gaschromatographen mit
einem ECD bestimmt (Bestimmungsgrenze 0,001 ppm).

25 Tage nach der letzten Behandlung konnten noch 2 ppm Tecnazen nachge
wiesen werden. (C.-H. Roder)

15. Untersuchung von Miihren auf Fentinacetat-Riickstande

In Zusammenarbeit mit dem Institut fi.ir Gemi.isekrankheiten der Bundesan
stalt Fischenich sowie den Pflanzenschutzamtern Freiburg, Kiel, Mainz und
Stuttgart wurden 35 Mohrenproben, die mit Brestan 60 zur Bekampfung der
Mohrenschwarze behandelt warden waren, auf Fentinacetat-Ri.ickstande un
tersucht.

Die Erfassung der Fentinacetat-Riickstande erfolgte nach Extraktion und
Mineralisierung des eingeengten Extraktes i.iber die Zinnbestimmung im
AAS. Die Bestimmungsgrenze lag bei 1 µg Zinn/ml = 0,05 ppm Fentinacetat.
Die gefundenen Ri.ickstandswerte, die in einem Bereich von 0,05-0,14 ppm
lagen, zeigten, daB zwischen den behandelten und den unbehandelten Proben
kein Unterschied bestand. (C.-H. Roder)

16. Bestimmung der Heptadtlor/Lindan-Riickstande in Rilbenblattern

Fi.ir das Zuckerri.ibenforschungsinstitut Gottingen wurden 25 Ri.ibenblattpro
ben auf Heptachlor- und Lindanri.ickstande untersucht. Ri.ibensamen wurden
mit Agronex-Hepta, Agronex, Suprapoly pilliert und kalibriert, um herauszu
finden, ob bei der Saatgutbeizung Lindan als Ersatz fi.ir Heptachlor dienen
kann.
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Die Ri.ibenblatter wurden mit Petrolather extrahiert, der Extrakt i.iber eine 
Aluminiumoxidsaule und Di.innschichtplatten gereinigt und gaschromatogra
phisch mit einem ECD auf Riic:kstande untersucht. Die Nachweisgrenze der 
Methode lag bei 100 µg oder 0,001 ppm. 

120 Tage nach der Behandlung wurden folgende Riickstandswerte ermittelt: 

unbehandeltes Saatgut 0,002-0,008 ppm Lindan; 0,001-0,003 ppm Heptachlor 
behandeltes Saatgut 0,001-0,008 ppm Lindan; n. n.-0,003 ppm Heptachlor 

Das Ergebnis zeigt eindeutig, daB die Heptachlorwerte der behandelten und 
der unbehandelt,en Proben nicht verschieden sind. Auch eine Erhohung des 
Lindangehaltes im Riibenblatt durch Beizung der Riibensamen mit lindanhal
tigen Mitteln war nicht nachweisbar. Ein Teil der Proben wurde auch auf 
Heptachlorepoxid untersucht, das aber nicht nachgewiesen werden konnte. 

(W. Weinmann und C.-H. Roder) 

17. Untersuchungen iiber den Abbau von Organochlorinsektiziden im Ober
flachenwasser

Di<e Bestimmung von Organochlorinsektiziden im Oberflachenwasser im Rah
men der Enquete-Untersuchungen des Arbeitskreises ,,Pflanzenschutzmittel
Wasser" der Deutschen Forschungsgemeinschaft hatten den iiberraschend
schnellen Abbau dieser Wirkstoffe wahrend der Lagerung gezeigt. Proben
mit 5-8 ppb Lindau, Aldrin, Dieldrin und DDT lieBen nach einer Lagerung
von iiber 14 Tag,en bei Raumtemperaturen in Kunststoffbeuteln keine Riic:k
stande mehr erkennen. Die Untersuchungen iiber den EinfluB der Temperatur,
der Wassersorte, vom pH-Wert des Wassers, des Verpackungsmateriales
und der Zeit auf den Abbau der Organochlorinsektizide im oberflachennahen
Wasser haben ergeben, daB neben der Zeit, das Verpackungsmaterial der
dominierende Parameter fiir die Lagerung von pestizidhaltigen Wasserproben
ist. Insbesondere die Lagerung der Wasserproben in PVC-Beuteln ist unbe
dingt zu vermeiden, da sowohl Absorption der Pestizide im Kunststoff als
auch nach ea. 4 Wochen Metaboliten, z. B. von DDT, nachgewi,esen wurden.
lnfolgedessen muB die Lagerung der Proben im Glas (bei + 4° C) erfolgen.

(W. Weinmann und C.-H. Roder) 

18. Bestimmung der Quintozen-Riickstande im Kopfsalat

Fiir das Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg wurde Kopfsalat auf Quin
tozen-Riic:kstande untersucli.t. Der Salat war im Gewachshaus einmal mit
Combisan bei einer Aufwandmenge von 12 g/qm behandelt worden.

Di,e Bestimmung erfolgte nach Extraktion mit Petrolather und saulenchro
matographischer Reinigung in einem Gaschromatographen, der mit einem
ECD ausgeriis tet ist.

60 Tage nach der letzten Behandlung lagen die Ri.ickstandswerte zwischen
0,2-0,3 ppm Quintozen bei einer Bestimmungsgrenze von 1 µg = 0,001 ppm.

(C.-H. Roder) 

19. Untersudmng von gebefatem Getreide aui Quecksilber und Hexachlorbenzol

Das Pflanzenschutzamt Hessen-Nassau teilte mit, daB sowohl Fasane als auch
Rebhiihner am Rande eines Feldes tot aufgefunden wurden und sandte Pro
ben des ausgebrachten Getreidesaatgutes. Die Untersuchung der Getreide-
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proben ergab, daB sie 35 ppm Hexachlorbenzol und 5-8 ppm Quecksilber 
enthielten. 

Ein zuverlassiger Nachweis fur die Vergiftung der Vogel durch Pflanzen
schutzmittel konnte aber nicht erbracht werden. (C.-H. Roder) 

20. Nachweis und Bestimmung von Pflanzenschutzmii.tteln im Wasser

Eine Methode der lndustrie zur Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirkstof
fen im Wasser wurde getestet und mit der BBA-Methode (s. DFG-Methoden
sammlung) verglichen.

Dabei hat sich gezeigt, daB die Apparatur fur den Gebrauch spezifisch schwe
rer Losungsmittel, z. B. Chloroform, vorteilhaft ist. Diese Extraktionsmittel
!assen sich aber verhaltnisma.flig schwer entfernen und so der Riickstand
schwer auf eine DC-Platte zwecks Reinigung auftragen.

Die BBA-Methode erlaubt hing,egen, spezifisch leichte Losungsmittel (Petrol
ather) zu verwenden und durch Reinigung des Extraktes iiber eine Aluminium
Kohle-Saule einen wasserfreien Rest auf die DC-Platte aufzutragen. 

Der Arbeitsaufwand ist insgesamt gesehen bei beiden Methoden etwa gleich 
groB. Sofern in der BBA-Methode die Wirkstoffe statt gaschromatographisch 
auch diinnschichtchrom.atographisch bestimmt werden, liegt die Erfassungs
grenze beider Methoden bei 1 ppb. (C.-H. Roder und W. Weinmann) 

21. Mitarbeit im Rahmen der EWG, SachversUi.ndigenausschu6 fiir Analysenme
thoden der Riickstande von Pflanzenschutzmitteln

Die Kommission der Europiiischen Gemeinschaften in Brussel hat in den Labo
ratorien ihrer Mitglieder eine gaschromatographische Methode zur Bestim
mung von Pflanzenschutzmittelriickstiinden priifen lassen und als allgemein
giiltiges Analysenverfahren angenommen. Unser Laboratorium hat sich an
dieser gemeinsamen Arbeit beteiligt und Kohl- und Mohrenextrakte auf
chlor.ierte Kohlenwasserstoffe sowie Phosphorsiiureester untersucht.

Di,e Einwiinde bzw. Verbesserungsvorschliige bzgl. c lean-up blieben bislang
jedoch unberucksichtigt. (W. Weinmann und C.-H. Roder)

22. Bestimmung von Pyrethrin-Riickstanden in Champignons

Champignons wurden auf Pyrethrin-Ruckstiinde untersucht, in dem die Pilze
im Starmix zerkleinert und der Extraktion mit Petroliither unterworfen wur
den. Die Reinigung des Extraktes erfolgte iiber eine Magnesiumsilikat-Siiule.
Die gaschromatographische Bestimmung mit einem ECD erlaubt, Ruckstiinde
an Pyrethrinen in der GroBenordnung von 0,5 ppm zu erfassen. (C.-H. Roder)

23. Bestimmung von Triazin-Riickstanden in Weizen und Boden

In Anlehnung an die Riickstandsmethoden der Fa. Geigy fur Triazine wurden
Riickstiinde im Weizen und Boden errnittelt. Dabei wurde die diinnschicht
chromatographische Reinigung des Extraktes mit der siiulenchromatographi
schen verglichen; f,erner wurde der UV-spektroskopische Nachweis dem gas
chrornatographischen Nachweis gegeniibergestellt. Insbesondere konnten in
der Gaschromatographie durch Verwendung gemischter stationiirer Phasen
(Se 30 : Carbowax = 4,5 : 0,5/3 : 2/1 : 1) fur Desmetryn, Methoprotryn, Propa
zin, Atrazin, Prometryn und Simazin ausreichend unterschiedliche Retentions
zeiten erzielt werden. (C.-H. Roder)
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24. Physikalisc:he Untersuchung von Pflanzenschutzmittelpraparaten

Im Berichtsjahr 1970 wurden 325 Pflanzenschutzformulierungen auf ihre physi
kalisch-chemischen Eigenschaften, wie z. B. Netzfahigkeit, Schwebefahigkeit
oder Emulsionsbestandigkeit bei Spritzpulvern und Emulsionen, bzw. Korn
gr613enverteilung und Haftfestigkeit bei Staube- und Heizmitteln untersucht.
Hierzu muflten insgesamt 1240 Einzelanalys,en durchgefuhrt werden. Alie fiir
die Neuzulassung eingesandten Handelspraparate entsprachen, von unbedeu
tenden Unterschieden abgesehen, den geforderten physikalisch-chemischen
Richtwerten fur Pflanzenschutzmittel. Die 325 Praparate setzten sich wie folgt
zusammen:

Staubemittel )

J 

Streupulver 
Beizmittel 
Granulate 
Spritzpulver 
Emulsionen 
Sonstige 

46 

24 
145 
80 
30 

= 14 °/o 

7,4 °/o 
44,6 °/o 
24,6 0/o 

9,4 0/o 

25. Bestimmung des Feingutanteiles von Staubemitteln

(E. Finger) 

Die Spezifikationen der FAO fi.ir Staubemittel sehen u. a. einen Durchgangs
wert von 95 0/o beim 74 µ-Sieb vor. Es wurden 16 vorlaufig zugelassene Prapa
rate darauf gepruft, ob sie dtese Forderungen erfiillen. Es zeigte sich, da13
30 °/o der Praparate einen hoheren Siebruckstand aufweisen.
In Untersuchungen mit feineren Sieben (63 und 40 µ) wurden deutliche Unter
schiede zwischen den Praparaten festgestellt, die als charakteristische Kenn
gr613e von groflem Interess,e sind. (E. Finger)

26. Orientierende Versuche zur Ermittlung charakteristischer Korngrofienberekb.e

fiir fungizide Spritzpulver

Ein Querschnitt von 31 schon !anger anerkannten und neu zur Zulassung an
gemeldeten fungiziden Handelspraparaten wurde irn Nafi-Siebtest mit den
Sieben von 75 µ und 45 µ Maschenweite untersucht.
Als Ergebnis zeigte sich, da13 65 °/G (20 Stuck) in dem Korngrofienbereich
45-75 Mikron und uber 75 Mikron einen Durchgang von uber 99 0/o hatten.
29 0/o der Praparate lagen beim 75 µ-Sieb mit ihrem Durchgang zwischen 98
und 99 0/o. Die ubrigen 6 0/o zeigten im 75 µ-Bereich hochstens 98 0/o Durchgang.
Weniger als 96 0/o Durchgang am 45 Mikron-Sieb hatte keines der Praparate.
Im Ganzen gesehen ergab sich zwar in den angegebenen Bereichen eine ge
wisse Differenzierung der Praparate, sofern man die Grenzen der Durchgangs
zahlen sehr eng gestaltete, aber fiir eine ausreichende Beurteilung sollte der
Bereich von 20-40 Mikron in die NaBsiebung einbezogen werden. Leider ist
dann schon die unt,erste Grenze der Maschenweite von gegenwartig im Handel
befindlichen Drahtgeweben fi.ir Prufsiebe erreicht. Fur eine Komgrofienvertei
lung von 20 Mikron abwarts, mu.Bte mit dem letzten Durchgangsmaterial der
Naflsiebung zusatzlich eine photometrische Korngrofienanalyse durchgefuhrt
werden. (E. Finger)
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Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Mikrobiologisches Nachweisverfahren zur Verteilung von Beizmitteln - insbe
sondere Feuchtbeizmittel - auf Getreidesaatgut

Beim Agarfolientest handelt es sich um ein biologisches Nachweisverfahren
der Beizmittelverteilung auf Getreidesaatgut. Als geeigneter Testorganismus

zum Nachweis v,erschiedener Beizmittel hat sich das Bakterium Arthrobacter
Stamm AR 18 erwiesen. Der Testorganismus wurde von Professor Stolp,
Institut fur Bakteriologie der Biologischen Bundesanstalt (jetzt Universitii.t

Hamburg) zur Verfi.igung gestellt. Das Bakterium reagierte auf quecksilber
(Hg)-haltige Beizmittel (Trocken-, Feucht- und Schlammbeizmittel) am empfind
lichsten. Von 10 bei Weizensaatgut gepriiften Hg-fr.eien Beizmitteln erwies sich
Orthocid 83 beziiglich der bakteriziden Wirkung den Hg-haltigen Beizrnitteln
als gleichwertig. Die Beizmittel Faligerm-Schlammbeize, Dithane, Ultra, Fali
germ, Tutan, Tutan-Schlii.mmbeize und Ceredon T reagierten weniger empfind
Iich. Vitavax, Voronit und Milstem hatten eine nicht ausreichende Wirkung auf

das Bakterium. (H. Ehle)

2. Weitere Untersuchungen zum Agarfolientest

Die Untersuchungen mit dampfdruckarmen Hg-haltigen Feuchtbeizmitteln wur
den fortgesetzt, um festzustellen, inwieweit innerhalb einer bestim:mten Zeit
eine Sekundii.rverteilung des Wirkstoffes auf dem Weizensaatgut stattfindet.

Hierzu sind noch eine Reihe weiterer Versuche erforderlich. Aufierdem werden
noch weitere Mikroorganismen hinsichtlich ihrer Eignung zum Nachweis soldier

Beizmittel gepriift, auf die das Bakterium Arthrobacter Stamm AR 18 nicht oder
unzureichend reagiert. (J. Martin und H. Ehle)

3. Priifung vers,chiedener Infektionsverfahren bei Haferflugbrand

Im Feldversuch wurde die Anfalligkeit von 3 Hafersorten (Borriesa, Phoenix
und Flamingiskrone) auf Haferflugbrand (Ustilago avenae) bei 3 verschiedenen
Infektionsverfahren untersucht. Als gleichermafien sehr anfii.llig erwiesen sich
die Sorten Borriesa und Phoenix, wahrend die Sorte Flii.mingskrone jeweils nur
einen schwachen Befall zeigte. Die Untersuchungen dienten der Ermittlung

einer fur die Priifung von Beizmitteln gegen Haferflugbrand geeigneten Sorte.
(H. Ehle und J. Martin) 

4. Erstellung von Priifungsrichtlinien

Die Richtlinien fur die amtliche Priifung von Pflanzenschutzmitteln liegen jetzt
fur die wichtigsten Indikationen vor. Entsprechend der fortschreitenden Ent
wicklung neuer Pflanzenschutzmittel mii.ssen sie jedoch stets auf den neuesten
Stand gebracht werden, z. T. sind Richtlinien fur bisher nicht bekannte Indikati

onen neu zu erstellen. Arbeiten und Untersuchungen mit Fungiziden und Herbi
ziden im Gewachshaus und Freiland stellen die wissenschaftliche Grundlage fur
die Erstellung der amtlichen Priifungsrichtlinien dar.

Im Jahre 1970 wurden in Zusammenarbeit mit Pflanzenschutzii.mtern und eini
gen Herstellerfirmen von Pflanzenschutzmitteln die Richtlinien bzw. vorlii.ufi
gen Richtlinien fur die Priifung folgender Schaderreg,er modifiziert bzw. erstellt:
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Phylophthora iniestans an Tomaten 
Falsche Mehltaupilze an Gemuse 
Obstbaumkrebs 
Botrytis cinerea an Erdbeeren 
Blattfleckenpilze an Zierpflanzen 
Bodenpilze 
Lagerfaulen an Kernobst 
Unkrauter in Grasern und Kleearten 
Unkrauter in Zwiebel- und Knollengewachsen des Zierpflanzenbaues 
Botrytis an Trauben 
Traubenwickler im Weinbau 
Springwurm im Weinbau 
Dickmaulriifller im Weinbau 
Rebstichler im Weinbau 
Spinnmilben im W einbau 
Blattgallmilbe im Weinbau 
Krauselmilbe im Weinbau 
Daruber hinaus wurden erarbeitet: 
Richtlinien fur Anlage und Auswertung von Versuchen mit dem logarithmi
schen Spritzgerat Typ "Van der Weij", 
Vorlaufige Richtlinien zur Prufung von Wundbehandlungsmitteln im Obstbau, 
Vorlaufige Richtlinien fur die Prufung von Pflanzenschutzmitteln auf Garbeein
flussung. (H. Ehle, G. Heidler, H. Lyre und J. Martin) 

5. Wirkung von Herbiziden auf Ruderalpflanzen im Rahmen der Unkrautbekamp

fung auf Nichtkulturland

In steigendem MaBe werden Herbizide auf Nichtkulturland eingesetzt. Von hier
geht eine beachtliche Verunreinigung der Kulturflachen aus, und die fruher
praktizierte mechanische Unkrautbeseitigung ist aus arbeitswirtschaftlichen
und Kostengrunden nicht mehr moglich.

Die Untersuchungen dienen dem Ziel, die Wirkung verschiedener Wirkstoffe
allein oder in Kombination mit anderen kennenzulernen, sowie die Wechsel
beziehungen zwischen Ruderalpflanze und Standort, Wirkstoff, Aufwandmenge,
Behandlungszeitpunkt und Applikationsweise zu erfassen.

Beii den derzeitigen Wirkstoffen reichen Praparate mit nur einem Wirkstoff fur
eine dauerhafte Beseitigung der vielgestaltigen Ruderalflora nicht aus. Mit
ihnen lass·en sich jedoch beachtliche Teilerfolge erzielen gegen bestimmte
Pflanzengruppen (z. B. Bromacil gegen Gramineae). Dies ist u. a. fur die Nach
behandlung einer Selektionsflora von besonderer Bedeutung. (H. Lyre)

6. Reaktion gekeimter Unkrautjungpflanzen auf verschiedene Herbizidwirkstoffe

Die Frage der Empfindlichkeit gekeimter Unkrauter, insbesonder-e der Zeit
punkt, von dem ab eine Anfalligkeit gegen Herbizide beginnt, wird an Hand
von Serientesten bei verschiedenen Pflanzenarten untersucht. Die Arbeiten
erstrecken sich vorwtegend auf die wichtigsten Unkrauter des Kultur- und
Nichtkulturlandes. Abgesehen von der Temperatur spielen bei cliesen Unter
suchungen vor allem unterschiedliche Keimsubstrate eine entscheidende Rolle.
Wahrend die verschiedensten Agarnahrboden eine starke Pufferung erkennen

A 26 



lie13en, kam die Wirkung der herbiziden Wirkstoffe bei Filtrierpapier und ganz 
besonders bei Quarzsand am deutlichsten zum Ausdruck. Die Erforschung von 
Samen und deren Keimfahigkeit usw. wird erst im Laufe Hinger andauernder 
Untersuchungen geklart werden ki:innen. (G. Heidler) 

7. Beeinilussung der Unkrautflora durch Diingesalze und Spurenelemente

Ein seit mehr als 20 Jahren laufender Versuch von 11 Parzellen mit je 150 qm
Gri:ifle wurde mit gleichbleibenden Diinger- bzw. Spurenelement-Gaben ge
diingt, und zwar unabhangig von der Fruchtfolge. Nach der Vorfrucht Kar
toffeln war im Vegetationsjahr 1970 Trifolium repens angesat warden. Erst
mals fand im Sommer 1970 eine Auswertung der Zusammensetzung der Un
krautflora statt Zusatzlich wurden die Veranderungen des Bodens untersucht.
Als Varianten waren die Hauptnahrstoffe, Volldiinger und Volldiinger mit
Zusatzen verschiedener Spurenelernente wie ·Mg, Cu, Bor und Mn eingesetzt
warden. Ferner hatte eine Parzelle gar keine und eine nur CaC03-Diingung er
halten.

Die Zahl der Unkrautarten schwankte zwischen 9 in der nicht g,ediingten und 25
in den gediingten Parzellen von insgesamt 41 verschiedenen Arten. Dabei trat
besonders in den Diinger-Mangelparzellen eine Verschiebung zugunsten von
Spergularia arvensis, Rumex acetosella und Juncus bufonis ein. Ergebnisse
iiber das Auftreten von Unkrautern in Parzellen, auf denen Spurenelemente
ausgebracht wurden, erscheinen z. Z. fiir eine Aussage verfrtiht. Die Untersu
chungen sollen daher fortgesetzt werden. (G. Heidler)

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Auftreten und Bedeutung der Salatwurzellaus

Bei der Weiterf
i

ihrung der Versuche iiber die Anfalligkeit von Kopfsalat ge
geniiber der Salatwurzellaus (Pemphigus bursarius L.) wurde an 9 nach be
stimmten Gesichtspunkten ausgewahlten Salatsorten an einem groflen Pflan
zenmaterial festgestellt, da13 diese Sorten im Einzelfall unt,erschiedlich stark
befallen werden; jedoch sind dies,e Unterschiede sortenbedingt, da in einigen
Fallen innerhalb der Wiederholungen bei gleichen Sorten signifikante Befalls
untersdi.iede auftreten. Da zudem beziiglich der Sortenanfalligkeit audi. Unter
schiede zu den vorjahrigen Befunden eintrat,en, ist grundsatzlidi. eine sorten
spezifische Anfalligkeit verschiedener Salatsorten gegeniiber P. bursarius nicht
gegeben. (W. Herfs)

2. Untersuchungen zur Biologie der Salatwurzellaus

Bei den seit einigen Jahren laufenden Untersuchungen iiber Auftreten und
Bekampfung der Salatwurzellaus (Pemphigus bursarius L.) hat sich heraus

gestellt, dafl wesentliche Schwierigkeiten in der zum Teil nod!. recht geringen
Kenntnis der Biologie dieses Schadlings begriindet sind. Deshalb wurde mit
Beobadi.tungen und Untersudi.ungen tiber die Entwiddung der La.use, speziell
in den Blattstiel-Gallen an Pappeln hegonnen. Diese Untersuchungen sind vor
allem fiir die Prognose des Befalls von Kulturpflanzen durch P. bursarius von
Interesse. Ferner sind die angestrebten Ergebnisse fiir die Erarbeitung wirt
schaftlicher Bekarnpfungsmethoden ausschlaggebend. (W. Herfs)
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3. Untersuchung-en zur Bekampfung der Weizengallmiicken

Die Bekampfungsversuche gegen Weizengallmucken wurden groflflachig wei
tergefuhrt. Vier Praparate wurden zu Beginn der Flugzeit ausgebracht. Zur
Beurteilung der Wirkung der Praparate wurden in den Ahrenproben aus den
behandelten und unbehandelten Parzellen die befallenen Korner je Ahre aus
gezahlt. Die Praparate erzielten Wirkungsgrade bis maximal 50 0/o. Signifi
kante Ertragsunterschiede ergaben sich zwischen Behandelt und Unbehandelt
nicht. Allerdings war die Orangerote Weizengallmucke 1970 nur sehr gering
fugig aufgetr,eten. (H. Becker)

4. Pflanzenschaden durch Mittel zur Verhiitung von Wildschaden

Die Versuche vom Vorjahr wurden fortgesetzt. Ca. 15 zum TeH anerkannte,
zum Teil neuentwickelte Praparate wurden sowohl an Saubohne und Pelar
gonie als auch an Forstpflanzen getestet. Die Versuche sind noch nicht abge
schlossen. (W. D. Munch)

5. Priifung der Wirksamkeit von Mitteln zur Verhiitung von Wildschaden

Lassen die Ergebnisse der in den Richtlinien (Reihe 18 - 4) vorgeschriebenen
Futterungsversuche im Gehege Ruckschlusse zu auf die tatsachliche Wildab
wehrwiirkung der Praparate bei der Anwendung an Forstgewachsen?

Ca. 15 Praparate wurden hinsichtlich ihrer Abwehrwirkung gegenuber dem
Wild verglichen. Die Praparate wurden einmal auf Forstpflanzen aufgebracht,
zum anderen zu verschiedenen Zeitpunkten auf Testfutter gestrichen und dem
Wild verfuttert. Die Versuche werden fortgesetzt. (W. D. Munch)

6. Bringt die chemische Kulturpflege im Vergleich zur me,chanisichen Kultu.rpflege

e!nen Mehrzuwachs an den Forstkulturen?

Es wurden 2 ea. 1,2 ha grofle Versuchsflachen angelegt, um einen Beitrag zur
Klarung dieser Frage zu erarbeiten. Die Versuche werden fortgesetzt.

(W. D. Munch) 

Institut fi.ir Pilanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

1. En!wicklung eines mehrteiligen Einheitsverfahrens zum diinnschichtchromato

graphischen Riickstandsnachwe.is der Wirkstoffe aus mehreren Herbizid

klassen

Es werden jeweils 2-3 dunnschichtchromatographische Systeme entwickelt,
die den ungestorten, hochreproduzierbaren Nachweis von 7 herbiziden N
Phenylkarbamat-, 5 Thiocarbamat-, 18 N-Phenylharnstoff-, 4 Uracil- und 17
Triazin-Wirkstoffen - auch nebeneinander - ermoglichen.

Die Entwicklung der Nachweis-Systeme fur die N-Phenylharnstoffe ist abge
schlossen: System I: Kieselgel-DC-Alufolie, Woelm (ohne Fluoreszenzindika
tor); 20x20 cm; Vorklima: H2S04 Q = 1,35; Konterplatte: unbeschichtete Glas
platte; Sandwich mit 28 mm Distanz; FlieBmittel: Cyclohexan-Essigester =
1 :1; Strecke: 10 cm; Standard: Methoxymarc, Sollwert hR1 = 58; Detektions
mittel: Hitzespaltung bei 180° , Azomethin-Reaktion mit p-(N.N-Dirnethyl
amino)-benzaldehyd, gelbe Flecke, untere Nachweisgrenzen: 1,5 µg. - System
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II: 4,0 g Kieselgel G, Merck, suspendiert in 14 ml Wasser fur eine 20x20-cm
Platte; Vorklima: H2S04 Q = 1,84; Konterplatte analog; Sandw.ich mit 2 mm 
Distanz; FlieBmittel: Nitromethan; Strecke: 10 cm; Standard: Fluometuron, 
Sollwert hRf = 46; Detektionsmittel: Hitzespaltung bei 180°, Ninhydrin
Spruhung, 150°, Flecke gelblich bis rosa, untere Nachweisgrenzen: 0,1-0,5 µg. 
- System III: Polyamid-DC-Alufolie, Merck (mit Fluoreszenzindikator); 20x20
cm; Vorklima: H2S04 Q = 1,35; Konterplatte: unbeschichtete Glasplatte; Sand
wich mit 2 mm Distanz; FiieBmittel: Cyclohexan-Methylenchlorid = 3:1;
Strecke: 10 cm; Standard: Tribunil, Sollwert hRt = 49; Detektion: Fluores
z,enzloschung unter UV-Licht von A = 254 nm, untere Nachweisgrenzen:
0,5-1,3 µg.
Fur die Gruppen der Uracile sind 2, fur die der Carbamate, Thiocarbamate
und Triazine je 1 System fertiggestellt; die weiteren befinden sich in Arbeit.

(W. Ebing) 

2. Entwicklung eines Einheitsverfahrens zum gaschromatographischen Riick

standsnachweis der Wirkstoffe aus mehreren Herbizidklassen

Systematische Untersuchungen zur Festlegung der Trennsaulenparameter
wurden mit mehreren stationaren Phasen, insbesondere aber mit Carbowax
20M durchgefuhrt. Variationen in der Beladungsstarke (2-10 0/o), in der
Menge des Saulenfullmaterials (400 bis 1800 mg), sowie in Grenzen variierte
Temperaturprogramme haben gezeigt, daB mit keinem der verw,endeten Sy
steme samtliche gepruften Wirkstoffe unzersetzt chromatographierbar sind.
In diesem Zusammenhang wurde auch uber die Verbesserung der spezifischen
Detektion mit mehreren Systemen (Elektrolyt1eitfahigkeit, verschiedene Bau
typen thermionischer Detektoren) gearbeitet. Die Untersuchungen werden
fortgesetzt. (W. Ebing)

3. Untersuchungen iiber Temperaturgradienten in gaschromatographischen

Saulenofen

Es wurden in handelsublichen gaschromatographischen Saulenofen, die nach
dem Prinzip des Luftumwalzthermostaten arbeiten, Temperaturgradienten
festgestellt. Auf einer Strecke von 15 cm zwischen den Positionen der beiden
Trennsaulen A und B wurde ein Gradient von 3,3° C ermittelt. Bei temperatur
programmierter Arbeitsweise bleibt dieser Gradient erhalten. Der Anstieg
der Temperatur an den MeBstellen A und B erfolgt linear mit der Zeit. Es
zeigte sich, daB infolgedessen die Bruttoretentionszeiten fur die untersuchten
Wirkstoffe in der gleidten Saule an den Montageorten A und B um je 4 0/o
voneinander abwichen. Als wesentliche Konsequenz ergibt sich aus diesen
Untersuchungen die unbedingte Notwendigkeit der Relativierung gaschro
matographischer Retentionsdaten auf einen oder mehrere Standards.

Weiterhin konnte durch Messungen eine verbreitete Meinung, die Temperatur
des Einspritzblockes beeinflusse die Retentionszeiten erheblich, widerlegt
werden. Bei der Temperatur des Einspritzblockes um 30° C bewegten sich die
Retentionszeiten in dem ublichen Schwankungsbereich unter konstanten Ver
haltnissen. (W. Ebing und A. KoBmann)

4. Versuche zur Erzielung besser reproduzierbarer lmpragnierungen von Trager

materialien mit stationaren Phasen fiir die Gaschromatographie

Die Beladungsversuche wurden unter Benutzung des Hi-EH-Fluidizers der Fa.
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Applied Laboratories Inc. durchgefuhrt. Das Gerat arbeitet nach dem Prinzip 
des Wirbelschicht-Verfahrens. Es wurden Serienversuche zur Erzielung einer 
40/oigen Beladung von Carbowax 20 M auf Chromosorb W-HP-A W-DMCS 
sowie auf GasChrom Q unternommen. Die Gi.ite der mit diesem Material ge
fi.illten Saulen wurde durch die Bestimmung der absoluten Bruttoretentions
zeiten von Chlorazin, Ipazin, Prometon, Propazin, Prometryn, Norametryn, 
Simetryn und Methoprotryn beurteilt. Die Werte schwankten - wie bisher 
i.iblich - um ea. 20 0/o. Die Untersuchungen zur Erzielung einheitlicher und 
reproduzierbarer Impragnierungen werden auf anderem Wege fortgesetzt. 

(W. Ebing) 

5. Uber den Einsatz neuer selektiver Detektorsysteme in der gaschromatogra
phischen Rilckstandsanalyse

a) Thermionischer Det,ektor auf Einkristall-Basis, dessen Salzquelle in justier
barer Hohe in die Flamme gehangt wird. Ein Rubidiumsulfatkristall wird
fi.ir den Nachweis stickstoffhaltiger Verbindungen verwendet. Ermitteltes
Selektivitatsverhaltnis N : C = 1 : 5000; untere Nachweisgrenze fi.ir N
haltige Wirkstoffe: 3 ng. Ein Kaliumsulfatkristall wird fi.ir den Nachweis
Phosphor-haltiger Verbindungen verwendet. Ermitteltes Selektivitatsver
haltnis P : C = 1 : 5000, untere Nachweisgrenze fi.ir P-haltige Wirkstoffe:
500 pg. Beide Systeme arbeiten bei isothermalem Betrieb zufriedenstellend
reproduzierbar, sofern keine Chlor-haltigen Losungsmittel injiziert werden.
Bei Temperaturprogrammierung bleibt nur be:im Kaliumsulfatsystem der
Grundstrom konstant. Tragergasaustausch sowie Variation anderer Para
meter fi.ihrten nicht zu Bedingungen, bei denen das Rubidiumsulfatsystem
wa hrend Temperaturprogrammierung befriedigend arbeitete. Im Dauer
betrieb ist die Kontaminierungsgefahr und damit die Gefahr einer Minde
rung der Empfindlichkeit der beiden Systeme nicht unerheblich. Die Re
generierung ist jedoch schnell und einfach zu bewerkstelligen.

b) Emmissionsflammenphotometrischer Detektor mit Interferenzfiltern, die
spezifisch eine Phosphor-Linie (526 nm) oder eine Schwefel-Linie (394 nm)
fi.ir den Nachweis der durch diese Atome charakterisierten Wirkstoffe
ausnutzen. Durch Ki.ihlung des Sekundarelektronenvervielfachers als ei
gentlichem Me.Bteil konnte das Signal/Rausch-Verhaltnis verbessert wer
den. Der Detektor arbeitet in beiden Versionen auch bei temperaturpro
grammierter Gaschromatographie sehr zuverlassig und reproduzierbar und
di.irfte fi.ir eine automatisierte Analyse geeignet sein. Dazu mu.B und soll
hier eine automatische Losungsmittel-Ausschwemmvorrichtung gebaut
werden. Als untere Nachweisgrenzen werden zur Zeit 3 ng Schwefelhaltige
Wirkstoffe und 500 pg Phosphor-haltige Wirkstoffe erreicht.

(A. Ko.Bmann) 

6. Untersuchungen iiber ein diinnsdlicht-chromatographisches Reinigungsverfah
ren fiir Pflanzenextrakte

Zunachst wurden 15 insektizide Phosphorsaureester auf dem Substrat Wirsing
kohl untersucht. Es zeigte sich, da13 die P-Ester Zinophos, Demeton-0, Deme
ton-S, Fenchlorphos, Fenthion, Bromophos, Bromophos-athyl, Dibrom, Mevin·
phos, Diazinon, Formothlon, Fenitrothion, Chlorthion, Chlorfenvinphos, Vami
dothion nach zweimaligem Eluieren der mit Kieselgel H beschichteten Platte
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durch Acetonitril (dies nach einem besonderen V,erfahren gereinigt) mit der 
Losungsmittelfront an die ZielHnie gefiihrt wurden, wahrend die pflanzlichen 
Koextraktstoffe zum Teil am Start, zum Teil auf der Mitte der Platte zuriick
blieben. Die Untersuchungen, die sich auch auf andere Wirkstoffe und weitere 
Substrate erstrecken sollen, werden fortgesetzt. (A. KoBmann) 

7. Entwicklung eines einheitlichen Extraktreinigungsverfahrens fiir Riickstande
insektizider Phosphorsaureester auf Erntegut mit Hilfe der Gelfiltration

Die Gelfiltration bietet eine Moglichkeit, viele Phosphorsaureester-Wirkstoffe
nebeneinander aus rohen Pflanzenextrakten aufgrund der deutlichen Unter
schiede in den Molekiilgr6Benordnungen zwischen den Wirkstoffen einerseits
und vielen Extraktstoffen andererseits aufzureinigen. Untersuchungen, die
vornehmlich mit dem Gelmaterial Sephadex LH-20 unter Variierung mehrerer
Parameter durchgefiihrt wurden, fiihrten zu der Entwicklung einer vielseitig
verwendbaren und schonenden Methode mit dem Elutionsmittel Athanol. Bis
zu 5 Phosphorsaureester als 0,005 ppm Riickstande enthaltende Extrakte aus
10 Gemiisearten konnten bisher bei Wiederfindensraten zwischen 80 und
90 °/o (Ausnahme: Dioxathion: 50 °/o) gereinigt und isoliert werden. Das Ver
fahren soll stofflich erweitert und noch - besonders in apparativer Hinsicht
- verbessert werden. (J. Pf;lugmacher und W. Ebing) 

8. Entwicklung eines vielseitig verwendbaren Extraktionsreinigungsverfahrens
fiir Insektizidriickstande auf Erntegut mit Hilfe der Sweep up-Co-Distillation

Diese vor einiger Zeit von Storrherr und Watts (J. of the A.O.A.C. 48 [1965]
1154-60) fiir etliche Insektizidriickstande beschriebene Methode wird auf ihre
Anwendbarkeit als Universalmethode sowie hinsichtlich ihrer Automatisier
barkeit gepriift. Bei Blumenkohl, Rosenkohl, Chinakohl, Rotkohl, WeiBkohl,
Wirsingkohl, Griinen Bohnen, Kohlrabi, Kopfsalat und Mohren ergaben sich
Wiederfindensraten fiir Ethion 85-100 °/o, fiir Disulfoton 75-90 0/o, Bromo
phos-athyl 70-90 0/o, Parathion-methyl 83-97 0/o. Nur bei Dioxathion lagen
die Werte niedrig: 35-54 0/o. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

(J. Pflugmacher und W. Ebing) 

9. Untersuchungen zur Wirkung von Chlorkohlenwasserstoffinsektiziden auf
Trypsin

Bisher war relativ wenig iiber die Beeinflussung von Enzymen durch Chlor
kohlenwasserstoffinsektizide bekannt. Auf diinnschichtchromatographischer
Basis wurde daher die Wirkung der chlorierten Kohlenwasserstoffe auf Tryp
sin untersucht. Dabei zeigte sich, daB von den unveranderten Wirkstoffen nur
Dicofol und Methoxychlor das Enzym hemmen. Nach UV-Bestrahlung gehen
hingegen alle untersuchten Wirkstoffe in Trypsin-Hemmer iiber, wobei die
Nachweisgrenze etwa im Bereich von 6 µg liegt. Durch die UV-Bestrahlung
entstehen bis zu sechs Metaboliten, die Trypsin hemmen. Ein Vorliegen von
Peroxiden wurde mit KJ/Starke bzw. Eisen-(II)-rhodanid ausgeschlossen.

(F. Geike) 

10. Untersuchungen zur Wirkung von Chlorkohlenwasserstoffinsektiziden auf die
saure und alkalische Phosphatase

Vergleichende Untersuchungen von Enzymen auf diinnschichtchromatographi
scher Basis zeigten, daB sowohl die saure als auch die alkalische Phosphatase
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<lurch Chlorkohlenwasserstoffinsektizide gehemmt werden. Die Nachweis
grenzen liegen zw:ischen 20 und 150 µg fiir die unbehandelten Wirkstoffe und 
zwischen 5 und 150 µg fiir die UV-bestrahlten Ins,ektizidie bei Inkubation mit 
alkalischer Phosphatase sowie zwischen 20 und 100 µg fi.ir die behandelten 
und unbehandelten Wirkstoffe bei Inkubation mit saurer Phosphatase. Auch 
hier treten bis zu 6 Metaboliten auf, die die Enzyme hemmen. (F. Geike) 

11. Wirkung von 4,4'-Dichlorbenzophenon auf Enzyme

4,4'-Dichlorbenzophenon ist als DDT-Abbauprodukt bekannt. Es wurde auf
seine Fahigkeit zur Enzymhemmung untersucht. Es zeigte sich, daB 4,4'-Dichlor
benzophenon selbst keine Hemmwirkung besitzt, daB aber zwei in acetoni
scher Li:isung entstandene Produkte Rinderleberesterase hemmen, Phosphatase
und Trypsin aber nicht beeinfluBt werden. Nach UV-Bestrahlung hingegen
hemmt 4,4'-Dichlorbenzophenon ebenfalls die Rinderleberesterase, die ande
ren Enzyme jedoch nicht. Gaschromatographische Untersuchungen zeigen das

Vorhandensein von drei Verbindungen neben 4,4'-Dichlorbenzophenon, von
denen zwei einen hi:iheren Anteil ausmachen und mi:iglicherweise mit den
Esterasehemmern identisch sind. Etwa 8 Wochen spater mit der gleichen Lo
sung durchgefi.ihrte GC-Untersuchungen zeigten nur noch 4,4'-Dichlorbenzo
phenon als Substanzpeak, ansonsten aber eine starke ,,Schwanzbildung" des
Losungsmittel- und Benzophenonpeaks, der bis zu den friiheren Substanzpeaks
reicht,e. Diese Ergebnisse deuten auf eine weitere Zersetzung hin.

(F. Geike z. T. zusammen mit W. Ebing) 

12. Diinnschichtchromatographisch-enzymatischer Nachweis von insektiziden
Carbamaten

Bisher wurden dunnschichtchromatographisch-enzymatische Untersuchungen
mit Carbamaten recht sporadisch durchgefi.ihrt, wobei in erster Linte bekannte
Wirkstoffe wie Zectran und Carbaryl untersucht wurden. Vorliegende Unter
suchung beschaftigt sich mit dem Nachweis von neun Carbamat-Insektiziden
auf Diinnschichtplatten <lurch Esterasehemmung. Die Nachweisgrenzen liegen
zwischen 3 ng fi.ir Carbary! und 400 ng fi.ir Methiocarb, dem mit Abstand
schlechtesten Esterasehemmer. Nach Brombehandlung werden nur Carbary!,
Dimetan und Dimetilan giinstiger hinsichtlich der Nachweisempfindlichkeit
beeinfluBt, wahrend nach UV-Bestrahlung bei allen Wirkstoffen eine Ab
nahme der Antiesterasewirkung zu beobachten ist. Versuche zur Auftrennung
der Carbamat-Insektizide in 13 verschiedenen Laufmitteln Iieferten unzurei
chende Ergebnisse, doch ergeben sich <lurch zweidimensionale Chromato
graphie erste Ansatze zur Mi:iglichkeit einer Identifizierung. (F. Geike)

13. Wirkung herbizider Carbamate auf Rinderleberesterase

Die auf dunnschichtchromatographischer Basis untersuchten herbiziden Car
bamate beeinflussen die Rinderleberesterase erheblich. Die N-Phenylcarba
mate nehmen dabei eine gewisse Sonderstellung ein, da ohne Vorbehandlung
und nach Brombehandlung der Wirkstoffe eine Farbint,ensivierung der be
spriihten Flecke gegeni.i.ber dem Untergrund festzustellen ist, die allerdings
nicht auf einer Enzymaktivierung beruht. Vielmehr ist anzunehmen, daB dieses
Phanomen auf einer Reaktion zwischen enzymatischen Abbauprodukten und
Echtblausalz B beruht, da im Kontrollv,ersuch mit Enzym Wirkstoff und Echt-
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blausalz zumindest Barban, CEPC und Phenmedipham eine leichte Farbung 
liefern, wahrend ohne Enzym keine Farbung auftrat. Die Ergebnisse deuten 
andererseits auch darauf hin, dafl in dieser Reaktion dem Substrat (Naphthyl
acetat) eine gewisse Rolle zukommt. Durch UV-Bestrahlung gehen diese 
Wirkstoffe in echte Esterasehemmer uber. Die untersuchten Thiolcarbamate 
hingegen hemmen die Esterase ausnahmslos. Nach UV-Bestrahlung hemmen 
nur Diallat und Triallat starker, wahrend Eptam, Vernolate und Pebulate 
unbeeinfluflt bleiben. Brombehandlung hat nur einen geringen Einflufl. 

(F. Geike) 

14. Toxizitat UV-bestrahlter Chlorkohlenwasserstoffinsektizide gegeniiber

Drosophila-Larven

Die Arbeiten zur Toxizitat der Bestrahlungsprodukte wurden fortgesetzt. Da
bei konnten inzwischen Unterschiede in der Toxizitat festgestellt werden. Bei
einigen Wirkstoffen ist eine Abnahme der Toxizitat festzustellen, bei ande
ren eine leichte Verstarkung. Ein endgultiges Urteil la.flt sich jedoch erst nach
Abschlufl der V•ersuche abgeben, wenn die Wirkstoffe vor und nach Bestrah
lung chromatographiert werden, um den Anteil der Metaboliten zu bestimmen.

(F. Geike) 

15. Versudte zur Auftrennung der nach UV-Bestrahlung aus den Chlo:rkohlen

wasserstoffinsektiziden entstandenen polaren Substanzen

Vorbedingung fur jede Isolierung und Identifizierung unbekannter Verbin
dung,en ist zunachst ihre saubere Auftrennung. In diesem Zusammenhang
wurden dunnschichtchromatographisch zahlreiche mehrkomponentige Lauf
mittel gepruft. Wahrend sich die Laufmittel auf der Basis Cyclohexan-Chloro
form-Methanol auf den Kieselgelplatten weniger eignen, scheinen solche auf
der Basis Cyclohexan-Aceton bessere Trennergebnisse zu li,efern. Bisher
konnten je nach Wirkstoff bis zu 6 Abbauprodukte gefunden werden.

(F. Geike) 

16. Versuche zur Ausarbeitung einer Screening-Methode auf Katalase-Hemmer

Die Methode beruht auf einem Nachweis von H202 auf Kieselgeldunnschicht
platten. Bel�annte Katalase-Hemmer werden mit Pflanzenschutzmittelwirk
stoffen und 5 n H2S04 auf die Dunnschichtplatten aufgetragen, mit Enzym
bespruht und eine halbe Stunde bei 25° C inkubiert. Anschlieflend wird die
Platte mit einer 1-1,5°/(Jigen H202-Losung bespruht, die nach 15-20 Min.
nachgewiesen wird. Die Hemmflecke erscheinen bei diesem Verfahren fertig
auf weiflem oder schwach gefarbtem Grund. Typische Katalase-Hemmer wie
Cyanid und Azid konnen auf diese Weise allerdings nicht nachgewiesen
werden, da sie durch H202 oxydiert werden, H202 also an diesen Stellen nicht
mehr vorhanden ist. Von den untersuchten Wirkstoffen konnten einige Insek
tizide als Katalase-Hemmer ermittelt werden. (F. Geike)

17. Versuche zur ldentifizierung von Stoffwechselprodukten herbizider Carbamate

Bei den Thiolcarbamaten konnte mit zunehmender Lagerzeit das Auftreten
neuer Antiesterasesubstanzen festgestellt werden. Alle bisherigen Daten deu
ten darauf hin, dafl es sich bei diesen neuen Verbindungen um Oxydations
produkte der Originalwirkstoffe handelt. Es wurde versucht, die auf den
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Diinnschichtplatten festgestellten Veranderungen der Wirkstoffzusammenset
zung mit Anderungen im IR-Spektrum zu korrelieren, doch konnten bisher 
keine spektralen Veranderungen im IR-Bereich festgestellt werden. 

(F. Geike) 

18. Uber die Entwicklungsmoglichkeiten der Larven von Mittelmeerfruchtfliegen

und Taufliegen in Nahrboden, bei deren Zusammensetzung verschiedene

Obst- und Gemiisesorten als Fruchtfleisch bzw. als Saft beteiligt sind

Die Untersuchungen wurden mit zwei optimierten Rezepturen weitergefiihrt.
Einige der Faktoren, die die pH-Werte der Substrate stark beeinflu13t haben,
wie Sorte, Reifungszustand usw. der gepriiften Obst- und Gemiisearten, konn
ten durch Zusatz von pH-regulierenden Mitteln beseitigt w,erden. Es wurde
ferner festgestellt, da13 Trockenhefe und Karottenpulver fiir das Wachstum der
Larven unentbehrlich sind. Der Anteil von Obst und Gemiise in den Nahr
boden schwankte von 65 bis zu 90 °/o je nach Textur und Wassergehalt des
Materials. Die nachstehende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber die Resultate.

Zucht-Leistung in 0/o der aufgesetzten Tiere. 

Rezeptur Nr. 1 2 1 2 

Obst- und Ceratitis 
Gemiisearten capitata 

Eilarven Eier 
Apfel 98 94 86 92 
Birne 96 96 74 86 
Apfelsine 94 96 86 84 
Kopfsalat 46 96 14 44 
Wirsingkohl 98 92 56 86 
Tomate 96 94 84 84 
Blumenkohl 94 100 62 90 
Kontrolle 100 80 

Institut iiir Anwendungstechnik in Braunschweig 

2 2 

Drosophila 

melanogaster 

Eilarven 
98 100 

100 86 
100 100 
88 100 
78 76 
98 94 
42 80 
92 

Eier 
94 96 
82 100 
92 88 
94 96 
64 44 
96 90 
18 90 
96 

(G. Serwas) 

1. Verbesserung von Dosierungsverfahren im Pflanzenschutz

Bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sollen die Abweichungen
von den vorgeschriebenen Aufwandmengen klein sein. Es ist deshalb not
wendig, die vorhandenen Verteil- und Dosierungseinrichtungen zu verbessern
und neue zu entwickeln. Es werden zunachst Untersudmngen iiber di,e Ver
teilung, iiber Verteilungsme13einrid1tungen, iiber Abtrift, Diisen und Druck,
iiber Einrichtungen zur Einstellung des Drucks, iiber den Druckabfall in den
Briiheleitungen und iiber Gerate- und Diisenschwankungen vorgenommen.

(D. Bredemeier, H. Kohsiek) 
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2. Diisenverschleifl

Die Lebensdauer von Di.isen hat eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung. In
teressant ist hierbei die Frage, wie lange Di.isen aus bestimmten Werkstoffen
(Messing, V2A-Stahl, Kunststoff, Keramik) eing,esetzt werden ki:innen, ohne
daB eine Uberdosierung und schlechte Verteilung eintritt. (D. Bredemeier)

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

1. Untersuchungen iiber den Erreger der Kraut- und Knollenfaule der Kartoiieln
(P hyt op h t h o r a  i n f e s t a n s}

Die Sporangien von Phytophthora infestans entlassen entweder Schwarm
sporen, die nach Festsetzen und Auskeimen in das Kartoffelblatt eindringen
oder sie keimen direkt mit einem Keimschlauch. Vielfach wurde angenommen,
daB diese besonders bei hi:iheren Temperaturen zunehmend auftretenden
Keimschlauche ebenfalls die Wirtspflanze infizieren ki:innen. Durch Untersu
chung ihres Verhaltens auf dem Kartoffelblatt konnte gezeigt werden, daB
ste nicht in das Blatt eindringen, sondern wiiederum Sporangien bilden. Durch
erneute direkte Keimung dieser sekundaren Sporangien konnen tertiare und
schliefllich quaternare Sporangien entstehen. Nach Uberfi.ihren in niedere
Temperatur (5-10° C) schli.ipfen aus den neu gebildeten Sporangien Schwar
mer. Daher di.irfte die direkte Keimung von Sporangien fi.ir die Epidemiologie
der Krautfoule keine Rolle spielen. (J. Ullrich)

2. Einflufl von Phenolsauren und Enzymen auf die Keimung von Sporangien des
Braunfauleerregers ( P h y t o p h t h o r a i n f e s t a n s }

Reine Chlorogensaureli:isung hemmt in ,einer Konzentration von 0,01 mg/ml
die Keimung der Zoosporen und bei 0,03 mg/ml wird auch die Keimung der
Sporangien vi:illig gehemmt. Eine Li:isung von Polyphenoloxydase sowie von
Peroxidase hatte keinen EinfluB auf die Keimung. Mischung von Chlorogen
saure (0,006 mg/ml) und Polyphenoloxydase Hihrte zu einer stark verminder
ten Keimung sowohl der Sporangien als auch der Zoosporen. Die Keim
schlauche der Zoosporen blieben kurz und waren schnell deformiert. Da es
sich gezeigt hatte, daB geringste Puffermengen die Keimung der Sporangien
hemmen, wurden alle Li:isungen mit destilliertem abgekochtem Wasser ange
setzt. Als Kontrolle diente die Keimung der Sporangien und Zoosporen in
destilliertem abgekochtem Wasser. (B. Schober)

3. Untersuchungen iiber das Resistenzverhalten von Kartoffelsorten gegeniiber
dem Erreger der Braunfaule ( P h y t o p h t h o r a i n f e s t a n s }

Die mehrjahrigen Untersuchungen wurden abgeschlossen, die Ergebnisse
publiziert. Die Eigenschaft der Knollen, Infektionen durch den Braunfoule
erreger bei Temperaturen unter 10° C abzuwehren (s. Jb. 1968, S. A 32), ist
in den meisten Sorten vorhanden, nur hochanfollige Sorten ki:innen auch bei
niederen Temperaturen befallen werden, wobei die ersten Inf.ektionen im
Bereich von 4° C auftreten. Eine Sorte lieB sich auch bei 12° C nicht infizieren.
Infolge dieser Eigenschaft ist bei den meisten Sorten mit einer Weiterverbrei
tung der Krankheit unter i.iblichen Lagerbedingungen nicht zu rechnen. Re
sistenzuntersuchungen an Zuchtstammen wurden aufgenommen.
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Kartoffelknollen lagern 24-48 Stunden nach Verletzung in den peripheren 
Zellwanden der Wundzone Substanzen ein, die im Fluoreszenzmikroskop 
aufleuchten (s. Jb. 1969, S. A 36). Die Intensitat der Fluoreszenz laflt sich 
photometrisch ermitteln. Bei Untersuchungen von Sorten mit bekannten diffe

rierenden Resistenzeigenschaften wurden Werte erhalten, die nicht nur mit 
der nach der Verwundung einsetzenden Resistenzerhohung, sondern auch 
mit dem langdauernden Fortschreiten des Faulprozesses unter bestimmten 

Abb. 1: Fluoreszenz der peripheren Zellwande im Wundbereich 48 Stunden nach Ver
letzung. Obere So rte ,Erstling' (anfallig), untere Sorte ,Maritta' (resistent). 
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Lagerbedingungen i.ibereinstimmen. Mit einer entsprechenden technischen 
Ausri.istung laBt sich diese Eigenschaft innerhalb von drei Tagen testen 

(s. Abb. 1). 

Die Untersuchungen i.iber die physiologische Reaktion der Kartoffelknollen 
nach Verletzung und Infektion mit Phytophthora infestans wurden ebenfalls 
abgeschlossen. 48 Stunden nach der Verletzung zeigen alle Sorten eine er
hohte Aktivitat der Polyphenoloxydase und einen hoheren Gehalt an Phenol
sauren. Die Steigerung ist umso hoher je resistenter eine Sorte ist. Na.eh der 
Infektion ist die Erhohung noch weit gr6Ber. Die Peroxidaseaktivitat wird 
nur wenig gesteigert, es besteht auch fast kein Unterschied zwischen nur 
verletzten und infizierten Knollen. Im Bereich der Wundzone kommt es 
also zur Bildung von Oxydationsprodukten der Phenolsauren und zur Ein
lagerung von Suberin. Beide Vorgange fi.ihren zu einer Hemmung des PHz
wachstums im Gewebe und somit zu der nach Verletzung beobachteten Re
sistenzerhohung. (B. Schober u. J. Ullrich) 

4. Untersuchungen Uber die A.tiologie und Verbreitung von Lagerfaulen bei

Kartoffeln

Im Rahmen eines Forschungsauftrages der Gemeinschaft zur Forderung
der privaten deutschen landwirtschaftlichen Pflanzenzi.ichtung (GFP) wurden,

wie im Vorjahr, i.iberwiegend im nordlichen Teil der BRD Pflanzkartoffel
partien untersucht, die wegen hohem Fauleanteil beanstandet worden
waren. Es zeigte sich, daB bei allen Faulen gr6Beren AusmaBes Fusarium
coeruleum die Ursache war. Daneben konnte auch F. sambucinum i. 6 als
echter Fauleerreger ermittelt werden. Andere Fusarien sowie Alternaria-,
Colletotrichum- und Phoma-Arten konnten nicht mit Sicherheit als Prima.r
eneger nachgewiesen werden.

Phoma exigua var. foveata, der Erreger des besonders in Schottland auf
tretenden ,, potato gangrene" wurde bisher aus den im Institut untersuchten
Kartoffelknollen rricht isoliert, dagegen in seltenen Fallen Phoma exigua var.
exigua.

Die erstgenannte Phoma-Art unterscheidet sich von der zweitgenannten
lediglich durch Pigment- und Kristallbildung im Nahrmedium bei ki.in.stlicher
Kultur. Phoma-Faulen schei:nen daher, entgegen fri.iheren Ansichtcn, in der
Bundesrepublik keine gr6Bere Bedeutung zu haben.

Als wesentliche Ursache fi.ir den starkeren Faulebesatz bei bestimmten
Pflanzkartoffelpartien ist sehr wahrscheinlich Sortieren, Verladen und Trans
port wahrend des Winters anzusehen. Hier wirken folgende nachteilige Fak
toren zusammen:

a) Die hohe Verletzungsrate bei niedriger Knollentemperatur, dadurch
Schaffung zahlreicher Eintrittspforten fi.ir den Erreger.

b) Die durch niedrige Eigentemperatur und wegen der meist fortgeschritte

nen Lagerperiode gesenkte Knollenresistenz sowie stark verzogerter
Wundverschlufl und

c) die im Waggon u. U. durch Sonnenstrahlung ansteigende Temperatur bei
gleichzeitig feuchtigkeitsgesattigter Atmosphare.

Gegeni.iber dem Spatjahr 1969 war die Zahl befallener Proben im Spatjahr 
1970 sehr gering. Nach Angaben der Pflanzkartoffelzi.ichter liegt dies am 
schleppenden Herbstgeschaft. Es wurden also bisher lediglich weniger Boxen 
geoffnet und deswegen weniger Faulen registriert. (E. Langerfeld) 
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5. Untersuchungen iiber die Reaktionen von Kartoffelknollen gegeniiber

pathogenen Bakterienstammen

Aus faulen Knollen werden Bakterienstiimme isoliert und ihre pathogenen
Eigenschaften niiher untersucht. Ein ferneres Ziel der Arbeiten ist es, den
Ablauf von Knollenfiiulen zu untersuchen, die durch einen gleichzeitigen
oder aufeinanderfolgenden Befall mit Pilzen und Bakterien entstehen.
Diese Fiiuleformen sind unter natiirlichen Verhiiltnissen besonders hiiufig.

Pflanzknollen, die nach dem Auflaufen physiologisch veriindert sind, z. B.
durch weitgehenden Abbau der Starke, wurden mit einem pathogenen Bak
terienstamm beimpft. Im Gegensatz zu nicht ausgepflanzten und daher stiirke
haltigen Knollen aus derselben Partie, faulten diese Knollen in weitaus
kurzerer Zeit bis zur volligen Gewebeauflosung. Dieser Befund kann fur
die Epidemiologie der bakteriellen Knollenna.Bfiiule bedeutsam sein.

6. Untersuchungen iiber die Reaktion von Kartoffelknollen gegeniiber

Fusariosen im Laborversuch

(A. Noll) 

Auf lange Sicht lii.Bt sich das AusmaB an Fusarium-Fiiulen nur durch Ziich
tung von Kartoffelsorten mit hoherer Resistenz verringern. Es werden 12
im Versuchsfeld Gliesmarode angebaute Kartoffelsorten nach kiinstlicher In
fektion mit F. coeruleum und (in einem Versuch) mit F. sambucinum f. 6 ge

pruft. Au.Ber der Ermittlung des reinen Sortenverhaltens liegen diesen Ver
suchen weitere Fragestellungen zugrunde, wie z. B. das Resistenzverhalten
im Laufe der Lagerperiode, die Wundreaktion bei verschiedenen Tempera
turen bzw. bei verschieden langen Zeitriiumen zwischen Knollenverletzung
und Infektion; der Fiiuleverlauf bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit, die
Wirkung verschiedener Chemikalien auf kunstlich infizierte Knollen usw.
Bereits jetzt kann gesagt werden:

a) Es gibt betriichtliche Unterschiede im Sortenverhalten, die sich offen
sichtlich mit Beobachtungen aus der Praxis decken.

b) Die Knollenresistenz ist nach der Ernte am hochsten und nimmt im Laufe
der Lagerungsperiode ab.

c) Das Resistenzverhalten ist temperaturabhiingig: bei Temperaturen uber
10-12° C (je nach Sorte verschieden) ist die Fiihigkeit zur Wundverhei

lung und zur Abkapselung von lnfektionsherden gr613er als bei niedrigen

Temperaturen.

d) Durch Senkung der Luftfeuchtigkeit kann bei befallenen Partien das Mit
wirken von Na.Bfiiuleerregern (Bakterien) weitgehend ausgeschaltet wer
den. Obwohl F. coeruleum selbst relativ feuchtigkeitstolerant ist, lassen
sich auf diese Weise Krankheitsherde und erkrankte Knollen mumifizieren.

e) Die Beizung von Pflanzkartoffeln ist, sowohl von der technischen Seite her
als auch bezuglich der Wirkung der Mittel, weitaus problematischer als
beispielsweise eine Beizung von Getreidesaatgut. (E. Langerfeld)

7. Das Verhalten von Kartoffelsorten bei Mischinfeldion mit den Rassen 1, 2, 6

und 8 des Kartoffelkrebserrege;s (S y n c h y t r i u m )

Es ist anzunehmen, da13 ein Teil der seit 1950 entdeckten Krebsherde mit den
Rassen 2, 6 und 8 ursprunglich uberwiegend mit der Rasse 1 verseucht war
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und der geringe Anteil an anderen Rassen unerkannt blieb, da auf den fur 
die Rasse 1 anfalligen Kartoffelsorten alle Rassen die gleichen Symptome 
hervorrufen. In entsprechenden Krebsherden miiBten folglich in erheblichem 
MaBe Mischinfektionen aufgetreten sein. Da jedoch iiber den Ausgang der
artiger Mischinfektionen an Kartoffelsorten, die nur gegeniiber der Rasse 1 
resistent sind, noch nichts bekannt ist, werden Infektionsversuche durchge
fuhrt, in denen die Rasse 1 jeweils mit einer der Rassen 2, 6 und 8 kombiniert 
wird. 

Bisher zeigte sich bei allen Versuchen nach gemischter Kontamination ein er
heblich geringerer Befall als bei getrennter Kontamination. Auffallend sind 
die vielen Triebe mit deutlichen Abwehrnekrosen. Dieses Ergebnis la.flt sich 
folgendermaBen erklaren: Die Epidermis der verwendeten Sorte ECHO 
reagiert auf das Eindringen der Zoosporen der Rasse 1 mit der Nekrose der 
befallenen Zellen. Bei dichtem Befall sterben sogar ganze Epidermisbereiche 
ab. Dabei werden auch die dort gleichzeitig eingedrungenen Zoosporen der 
Rassen 2, 6 oder 8 abgetotet. (M. Hille) 

8. Untersuchungen Uber die physiologische Spezialisierung des Weizen- und

Gersten-Gelbrostes ( P u c c i n i a s t r i i f o r m i s )

Die Resistenzziichtung gegen Ge'1brost - vorlaufig noch immer die wirk
samste BekampfungsmaBnahme - erfordert eine standige Uberwachung des
Rassenspektrums des Pilzes.

Seit 1955 besteht in dem ,.Europaischen Gelbrost-Fangsortiment" ein In
strument, das sowohl dem Sammeln und Erkennen der im groBeuropaischen
Raum auftretenden physiologi:schen Rassen des windverbreiteten Pilzes wie
der Ermittlung brauchbarer Resistenzeigenschaften des Wirtes wie auch der
internationalen Zusammenarbeit dient. Das Instituut voor Plantenkundig
Onderzoek und das Nederlands Graan-Centrum in Wageningen (R. W.
Stubbs und H. Vecht) organisieren Versand, Anbau, Beobachtung und Aus
wertung dieses aus rund 50 Sorten unterschiedlicher Anfi:illigkeit bestehende
Gelbrost-Fangsortiment, das an etwa 150 Stellen in Europa, und in zuneh
mendem MaBe in der ganzen Welt, angebaut wird.

Die Rassenanalyse der Befallsproben wird an Keimpflanzen im Gewachshaus
am Institut fur Botanik durchgefuhrt.

Gleichzeitig werden standig Weizen- und Gerstensorten auf ihre Eignung zur
Differenzierung des Gelbrostbefalles (Testsorten) und auf allgemeine Gelb
rostresi:stenz (Suchsorten) gepriift. Es ist das Ziel, alle genetisch bedingten Re
sistenzfaktoren bei den Wirtspflanzen aufzudecken und sowohl fur eine
giiltige Rassenbestimmung wie fur eine breite Resistenz bei Neuztichtungen
zu nutzen.

1969 ist der Gelbrost im europaischen Raum nur schwach aufgetreten. Sehr
starker Befall wurde lediglich aus Griechenland und der Ttirkei berichtet. Ins
gesamt sind rund 400 Befallsproben gesammelt und einge,sandt worden.

Auch 1970 trat der Gelbrost in Europa nicht sehr stark auf. Im Orient war
der Befall bedeutender. Rund 450 Proben wurden eingesandt.

Die aufgefundenen Rassen sind im wesentlichen die gleichen geblieben, wie
sie fur 1968 (s. Jahresbericht 1969, S. A 32/33) beschrieben worden sind. In
GroBbritannien wurden allerdings entsprechend intensiver, z. T. einseitiger
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Resistenzzi.ichtung, klimatisch bedingter allgemeiner Gelbrostgefahr und ge
steigerter Befallsprobennahme neue Lokalrassen gefunden, deren Analyse 
noch nicht abgeschlossen ist. 

Auffallend ist in Nahost die Zunahme einer Rasse der orientalischen Rassen
gruppe 20 A, die den lange Zeit als resistent geltenden und dementsprechend 
stark in der Zi.ichtung benutzten Stamm ,.P. I. 178383" befallt. (E. Fuchs) 

9. Neue Nomenklatur fiir physiologische Rassen des Weizengelbrostes

In Zusammenarbeit mit R. W. Stubbs vom Instituut voor Plantenziekten
kundig Onderzoek, Wageningen, R. Johnson vom Plant Breeding Institute in
Cambridge, N. H. Chamberlain vom National Institute of Agricultural Botany
in Cambridge u. a. ist eine neue Rassennomenklatur fur Gelbrost beschlossen
worden, die auf einer Idee von R. M. Habgood (Nature. Lond. 227. 1970,
1268-1269) basiert und die eine definitive Besdlreibung in wenigen Ziffern
gestattet ( abgeki.irzt):

Testsorte 
G F E D C B A (oder Resistenzgen) 

Char,akterzahl: 
26 2s 24 2s 22 21 20

64 32 16 8 4 2 1 

Rassenbeispiele Rasse: 
Reaktion*) r a r r r a a 

32 2 1 35 

Reaktion a a r r r a a 
64 32 2 1 99 

Reaktion r r a r r a r 

16 2 18 

•) r = resis,tent, a = anfallig 

Dieses Rassensystem wird zur Diskussion gestellt. Es wurde ein ,.Welt
schli.issel" vorlaufig festgelegt, der die international benutzten und anerkann
ten Testsorten enthalt und dem regionale Schlussel (z. B. Europa oder USA 
usw.) beliebig angegliedert werden konnen. (E. Fudls) 

10. Untersuchungen Uber Rost- und Mehltauerkrankungen der Futter

und Rasengraser

Im Rahmen eines neuen Arbeitskreises ,.Graserkrankheiten", dem auch die
Institute fi.ir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig (Graser
virosen) und fi.ir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel
Kitzeberg (Blattkrankheiten der Graser) angehoren, wurden Untersuchungen
i.iber Rost- und Mehltaukrankheiten aufgenommen. Das Forschungsvorhaben
wird von der Gemeinschaft zur Forderung der privaten deutsdlen landwirt
schaftlidlen Pflanzenzi.ichtung (GFP) untersti.itzt. (J. Ullrich)

lnstitut Hir Unkrautforschung in Fischenich 

1. Der Einflull unterschiedlicher Wasseraufwandmengen auf Wirkung und

Nebenwirkung von Herbiziden

Im Berichtsjahr wurden zahlreiche Versuche mit Wasseraufwandmengen Yon
100-600 1 Wasser/ha angelegt. Die Untersuchungen ergaben, dafi die Mittel-
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menge, die in den Wurzelbereich der Getreidepflanze gelangt - und damit 
die Hohe der Wurzelschaden - auch van der Wasseraufwandmenge beein
fluflt wird; wird diese vermindert, verrringern sich auch die Schaden. (Die 
Untersuchungen werden fortgesetzt.) 

Eine generelle Empfehlung fur Ausbringmengen bis 200 1 Wasser je Hektar 
ist jedoch nicht zweckmaflig, weil einmal die Wirkung auch van Spezialher
biziden gegen Unkra.uter wie Kamille, Klettenlabkraut und Knoterich dann 
meist nicht ausreichend ist und zum andern sich die Abtriftgefahr bei niedri
gem Briiheaufwand erhoht. Um eine gute Unkrautwirkung zu erzielen und 
gleichzeitig die Abtriftgefahr und die Nebenwirkung moglichst gering zu 
halten, sollten vor allem Wuchsstoff-Herbizide in 300 bis 400 1 Wasser je 
Hektar ausgebracht werden. (G. Maas) 

2. Zur unterschiedlichen Sortenempfindlichkeit von Kulturpflanzen gegeniiber

Herbiziden

a) Getreide

Die Sortenempfindlichkeitsversuche mit 18 Winterweizensorten zu Brom
pyrazon + lsonoruron, Chlortoluron, Methabenzthiazuron, Monolinuron,
Metoxuron, Methoprotryn + Simazin, Simazin und Terbutryn wurden im
Wurzeltest durchgefiihrt. Die Sorten 'Hanno', 'Gudin', 'Caprismus', 'Robert'
und 'Heines VII' reagierten bei Chlortoluron und Metoxuron empfindlich,
wahrend sich die Sorten 'Berthold' und 'Jubilar' als sehr widerstandsfahig
zeigten. Die gleichen Ergebnisse wurden auch im Schalentest bei Vor- und
Nachauflaufanwendung auf sorptionsschwachem Boden (1,2 °/o Humus) er
zielt, wahrend auf sorptionsstarkem Boden (2,5 °/o Humus) die empfindlichen
Sorten nur bei Nachauflaufanwendung geschadigt wurden. Bei den anderen
Praparaten waren die Unterschiede in der Sortenempfindlichkeit geringer.

Abb. 2: 
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· b) Salat

Die beiden Herbizide Carbetamid und Benzamid wurden zu verschiedenen 
Salatsorten getestet. Benzamid zeigte sich vertraglicher als Carbetamid. Als 
.,empfindlich" erwiesen sich die Sorten 'Wunder von Voorburg' und 'Attrak
tion'. Die Hi:ihe der jeweiligen Seba.den war abhangig von den Witterungsbe
dingungen zum Zeitpunkt der Spritzung. Die Versuche zeigten sehr deutlich, 
da13 die .,empfindlichen" Sorten nicht generell auf Herbizide, sondern nur auf 
bestimmte Wirkstoffe reagieren; weiterhin zeigten sie den Einflu13 der Wit
terung auf die Starke der sortengebundenen Reaktion der Kulturpflanze 
gegeniiber einem Herbizid. 

c) Feldsalat

Im Feldversuch (Humusgehalt 2 °/o) wurden 10 Feldsalaisorten zu Patoran
(1,25 kg/ha AS Metobromuron) bei Vor- und Nachauflaufspritzungen getestet.
Bei Nachauflaufanwendung wurden 8 Sorten geschadigt, davon 2 stark. Bei
Vorauflaufanwendung erlitten die empfindlichen Sorten 'Bonner Markt' und
'Hollandischer breitblattriger' nur noch eine mittlere und die Sorten 'Koblen
zer li:iffelblattriger' und 'Deutscher zarter' eine leichte Schadigung. Die Ergeb
nisse geben eine Erklarung fiir die bisher unterschiedliche Beurteilung der
Unkrautbekampfung in dieser Kultur.
Sortenunterschiedliche Reaktionen wurden auch bei anderen Kulturpflanzen
festgestellt. Die Arbeiten werden fortgesetzt. (G. Maas)

3. Nachweis von Ri.ickstii.nden in Getreidestroh nach Spritzungen von Dicamba
und TBA-haltigen Herbiziden

Nach Spritzungen von .,Dicamba "-haltigen Herbiziden in Wintergerste im
Friihjahr 1969 wurden 11 Strohproben entnommen und im biologischen Test
im Gewachshaus auf Riickstande gepriift (siehe Jahresbericht 1969). Von 11
Strohproben reagierten im Topfversuch 8. Die Ergebnisse der chemischen
Riickstandsanalysen stimmten mit den Ergebnissen des biologischen Tests gut
iiberein. Die Wintergerste-Strohproben wurden im Friihjahr 1970 nochmals
im biologischen Riickstandstest gepriift. Im Vergleich standen Strohproben
aus Versuchen von 1965, die mit .,TBA" behandelt worden waren. Die Ver
mutung, da13 .,Dicamba" im Gegensatz zur .,TBA" auch im Stroh abgebaut
wird, wurde bestatigt. In allen Strohproben aus Parzellen, die mit .,Dicamba
+ MCPA" gespritzt waren, zeigten die Testpflanzen (Tomaten) keine Reak
tion mehr, wahrend die Tomaten in den Strohproben aus den mit .,TBA+
MCPA" behandelten Parzellen noch starke Reaktionen zeigten. (G. Maas)

4. Versuche zur Bekampfung von Schadgrasern im Wirtschaftsgrii.nland

Wie im Ackerbau ist auch in der Griinlandwirtschaft ein starkes Vordringen
unerwiinschter Graser zu beobachten, das oft im Zusammenhang mit Meliora
tion- und Intensivierungsmaflnahmen steht. In Zusammenarbeit mit verschie
denen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Oldenburg laufen gro13-
flachige Versuche, die sich vor allem gegen Quecke ( Agropyron repens), Ra
senschmiele (Deschampsia caespitosa) und Wolliges Honiggras (Holcus lana

tus) richten. Hierbei kommt, insbesondere gegen die Quecke, die heute auf
stark gediingten Flachen nicht selten 50 °/o und mehr des Bestandes ausmacht,
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u. a. auch ein neueres Verfahren zum Einsatz, bei dem 20-25 kg/ha Dalapon
ganzflii.chig ausgebracht und bereits 10-14 Tage spii.ter gefrast und neu ein
gesat wird. Wie die ersten, jedoch noch nicht genugend gesicherten Versuchs
ergebnisse zeigen, wird bei guter herbizider Wirkung die Neuansaat nicht
geschii.digt. Das Verhalten der Schadgraser sowie die Entwicklung des Pflan
zenbestandes werden bei diesen iiber mehrere Jahre laufenden Versuchen
im einzelnen verfolgt. (W. Richter)

5. Untersuchungen iiber die Verbreitung von Giftpflanzen im Wirtschaftsgriln
land des Weser-Ems-Gebietes

In den letzten Jahren durchgefuhrte pflanzensoziologische Untersuchungen
ergaben, daB im Wirtschaftsgriinland des Weser-Ems-Gebietes etwa 25 giftige
oder giftverdachtige Unkrautarten vorkommen. Die wirtschaftlich wichtigste
ist der Duwock (Equisetum palustre). Zu den verbreitetsten Griinlandunkrii.u
tern gehort der scharfe HahnenfuB (Ranunculus acer). Von den iibrigen gifti
gen Arten der Gattung ist auf feuchteren Flii.chen der Flammende H. (R. flam
mula) hii.ufig, wii.hrend der Gift-H. (R. sceleratus) nur ortlich, so auf einigen
Auflendeichsgroden verstii.rkt auftritt. Von den Senecio-Arten spielt das
Wasserkreuzkraut (S. aquaticus) auf wechselfeuchten bis feuchten Flii.chen
eine Rolle. Der sehr giftige Schierling (Conium maculatum) gehort im \,Virt
schaftsgriinland des Weser-Ems-Gebietes zu den groflten Seltenheiten. Etwas
hii.ufiger sind Roflkiimmelarten (Oenanthe spsp.). Ohne Bedeutung sind im
Gebiet Laucharten (Allium spsp.) sowie die Herbstzeitlose (Colchicum autum
nale). (W. Richter)

6. Untersucbungen iiber das Vorkommen verschiedener Flughafer-Formen im
Weser-Ems-Gebiet

Der Flughafer hat in den letzten Jahren, auch auf Boden und in Gegenden wo
er friiher unbekannt war, auflerordentlich zugenommen. Wie mit Unterstiit
zung des Pflanzenschutzamtes Oldenburg durchgefuhrte orientierende Unter
suchungen zeigen, kommen im Weser-Ems-Gebiet verschiedene Formen vor,
die sich z. B. durch ihre Spelzfriichte, die Wuchshohe oder in der Behaarung
der Blatter unterscheiden. Die meisten der bisher bestimmten Formen gehoren
zu Avena fatua ssp. pilosissima S. F. Gray und zu ssp. glabrata Peterm. Auch
Mittelformen zwischen Wild- und Kulturhafer kommen vor. Mehrfach wurden
auf e i n e m Acker bis zu 4 verschiedene Typen gefunden. Gelegentliche
Beobachtungen lassen vermuten, daB im Weser-Ems-Gebiet vielleicht auch
Wildhafer-Formen vorkommen, die unterschiedlich auf Herbizide anspr,echen.

(W. Richter) 

7. Untersuchungen iiber die Bedeutung der chemischen Unkrautbekampfung bei
Kohl-Direktsaat

Durch den Einsatz von Aziprotryn (Mesoranil) mit 3;4;5 kg/ha Handelsprii.pa
rat sowie von Aziprotryn + Desmetryn (Semeron 25) 5 + 1,5 kg/ha Handels
prii.parat in gesatem WeiBkohl (Herbstweiflkohl ,.September") wurde die Un
krautkonkurrenz in verschiedenem Mafle ausgeschaltet. Die Untersuchung·en
der einzelnen Nutzwerte der Kulturpflanze (Ertrag, Gesamtkopfzahl, Zahl der
frischmarktfii.higen Kopfe, Trockensubstanzgewicht, Vitamin-C-Gehalt) zeigte,
daB diese Werte von der Konkurrenzwirkung der Unkrii.uter unterschiedlich
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beeinflu.Bt werden. In den Versuchen ergab der unkrautfreie Bestand den 
hochsten Ertrag. Die anteilmii..Big hochste Zahl an Kopfen, die sich fur den 
Frischmarkt eigneten, wies der Kohlbestand mit mittlerem Herbizidaufwand 
und geringem Unkrautbesatz auf. Der VitamincC-Gehalt je Gewichtseinheit 
sank mit zunehmendem Ertrag ab; so wurde Frischware mit hoher Vitamin
C-Konzentration bei mii..Bigem Kohlertrag erzielt. Hieraus ergibt sich, dafl das 
Ziel einer chemischen Unkrautbekii.mpfung nicht unbedingt eine totale Ver
nichtung der Unkrii.uter sein mufl. Der Herbizidaufwand wird sich stets nach 
dem jeweiligen Anbauziel zu richten haben. (J. Lelley) 

8. Herbizidnebenwirkung auf den Karotingehalt von Mohren

Bei Mohren beeinfluflt die Herbizidspritzung (Linuron 1,5 kg/ha Handels
prii.parat) sowohl den Ertrag als auch den Karoting,ehalt positiv. Obwohl die
Karotinbildung unmittelbar nach der Spritzung gehemmt wird, zeigen die Er
gebnisse, dafl die wachsende Unkrautkonkurrenz eines unbehandelten Moh
renbestandes die Karotinbildung zu einem spii.teren Zeitpunkt noch starker
hemmt. Beriicksichtigt man die beiden Nutzwerte: Ernteg,ewicht und Karotin
gehalt, so wird es deutlich, dafl eine chemische Unkrautbekii.mpfung in Mohren
unerlii.Blich ist. (J. Lelley)

9. Nachweis unterschiedlicher Sortenempfindlichkeit einiger Kulturpflanzen
gegen Bodenherbizide

Die unterschiedliche Sortenempfindlichkeit von Winterweizen, Wintergerste
und Buschbohnen geg,en Bodenherbizide wurde an Keimlingen in einem Petri
schalen-Test untersucht. Die Ergebnisse stimmten mit denen des bereits ein
gefiihrten Wurzeltestes iiberein. Nach den bisherigen Versuchsergebnissen
konnte der Petrischalen-Test eine vereinfachte Methode zur Priifung der
sortenbedingten Reaktion gegen Bodenherbizide darstellen. (J. Lelley)

10. Moglichkeiten der chemischen Unkrautbekampfung hei Zuckerriiben
auf flugaschehaltigen Boden

Auf Standorten mit unterschiedlichen Kohlenstoffgehalten (1-10 0/o C) konntc
mit entsprechend erhohten Aufwandmengen im Vorauflaufverfahr,E:n mit Pro
pham + Proxipham + Noruron (Jebonyl 451) und Medinoterbacctrrt +

Propham (Murbetex 0) eine befriedigende Unkrautbekii.mpfung erzielt werden.
Die Aufwandmengen reichten bei Jebonyl 451 von 5,25 kg/ha bis 21,30 kg/ha
und bei Murbetex O von 5,25 kg/ha bis 20 kg/ha. An einigen Standorten fiihr
ten die hochsten Dosierungen zu Ertragsdepressionen; der Zuckergehalt wurde
n:icht beeinfluflt. Im Nachauflaufverfahren wurden mit Phenmedipham (6 I/ha
Betanal) und 6 I/ha Betanal + 6 I/ha Attraco-01 eine bessere Unkrautbekii.mp
fung als mit den eingangs genannten Bodenherbiziden erzielt. Der Zusatz von
Attraco-01 brachte nur eine unbedeutende Wirkungsverbesserung, fiihrte
jedoch zu einer Ertragsverminderung. (P. Niemann)

11. Uber den Einflufl verschiedener Bodenfeuchten auf die Herbizidaktivitat

Die Versuchsboden wurden in Mitscherlich-Gefii.Ben auf Wassergehalt,e von
50 und 75 0/o der maximalen Wasserkapazitii.t (mWK) eingestellt. Mit einem
Biotest konnte nachgewiesen werden, da.B die Wirkung der untersuchten
Herbizide bei 50 0/o m WK lii.nger anhii.lt als bei 75 0/o m WK. Die Anfangs
wirkung ist bei 75 0/o m WK hoher.

A 44 



Um auch bei Herbizidversuchen im Freiland die Bodenfeuchte mit einfachen 
Geraten hinreichend genau erfassen zu konnen, wurde das ,,C-M-Gerat" 
(Calciumcarbid-Methode) eingesetzt. Die gefundenen Werte stimmten gut mit 
der gravimetrischen Feuchtebestimmung (Trocknung bei 150° C) uberein. Mit 
den Bodenfeuchtegehalten z. Z. der Spritzung und den ermittelten Nieder
schlagsmengen !assen sich z. T. Beobachtungen uber gunstige und ungunstige 
Herbizidwirkung erklaren. (P. Niemann) 

12. Versuche zur unterschiedlichen Sorption von Herbiziden in Hochmoor- und

Immissions bod en

Es wurde unter Gewachshausbedingungen mit konstanten Wassergehaltelil
der Versuchsboden gearbeitet. Im Biotest zeigten flugaschehaltige Immissions
boden bei geringerem Kohlenstoffgehalt als Hochmoor eine hohere Sorptions
kapazitat fur die bisher untersuchten Herbizide Lenacil (Venzar). Pyrazon
(Pyramin) Propham + Proximpham + Nuroron (Jebonyl 451). Als Ursache
hierfur kann die besondere Struktur des in Immissionsboden vorliegenden
organischen Materials, der hohere pH-Wert und der Gehalt an Schwermetallen
angesehen werden. In Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzamt Olden
burg durchgefuhrte Freilandversuche auf ubersandetem Hochmoor bestatigten
die Ergebnisse. (P. Niemann)

Institut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

1. Fraflhemmende Wirkung von Herbiziden auf Insekten

Von den im Jahresbericht 1969 aufgefuhrten Wirkstoffen ist Chlorpropham
bei Raupen der Kohleuie (Barathra brassicae L.) naher untersucht warden.
Dieses Carbamat-Herbizid verursachte in hoher Dosis, die einer Aufwand
menge von 12 kg/ha entsprach, zunachst eine Fraflhemmung, dann aber in
Abhangigkeit von der Widerstandskraft der Raupen eine Stimulierung der
Nahrungsaufnahme. Nur in den ersten vier Versuchstagen war die tagliche
Fraflmenge geringer als bei den unbehandelten Kontrollen. Da jedoch Chlor
propham in allen drei Dosierungen des Versuchs, sogar bei der hohen Konzen
tration, sich als iindifferent fur das Wahlverhalten der Raupen erwies, scheint
die Fraflhemmung nicht auf einer geruchsbezogenen Fernorientierung dieser
Insekten zu beruhen, sondern durch einen Reiz auf den Geschmackssinn ausge
lost zu werden. Es wurde demnach ein Deterrent-, also kein Repellent-Effekt,
vorliegen.

Ferner wurde bei der starken Chlorpropham-Konzentration trotz Fraflhem
mung eine hohe Mortalitat der Raupen besonders in den ersten Versuchs
tagen beobachtet. Somit scheint daher diese die Folge nicht einer oralen,
namlich Fraflgift-, sondern vielmehr einer Kontakt-Wirkung des Herbizids auf
die in dem behandelten Substrat lebenden Raupen zu sein. Die Untersuchun
gen werden fortgesetzt. (D. Godan)

2. Untersuchungen iiber die Wirkung von Herbiziden auf Insekten

Wahrend die Imagines von Drosophila melanogaster Meig. in ihrer Sterblich
keit durch Herbizide nicht beeinfluflt wurden, erwiesen sich die Entwick
lungsstadien der Fruchtfliege in verschiedenem Grade empfindlich. So wurden
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bei Herbiziden derselben Gruppe, wie, etwa den Triazinen, Toxizitatsunter
schiede auch bei gleicher Dosierung erinittelt. Z. B. verursachte eine starke, 
dem Zuchtmedium der Fliegen beigemischte Dosis (entsprechend 10 kg/ha, 
50 °/o Wirkstoffgehalt) bei Simazin eine hohe Mortalitat der Eier, aber nur eine 
geringfugige der Larven, wahrend dagegen Atrazin for die Eier harmlos war, 
aber die Larven dermaBen schadigte, daB die Population zugrunde ging. Die 
Versuche sind noch nicht abg,eschlossen. (D. Godan) 

3. Spezielle Untersuchungen mit Herbiziden iiber Einfliisse auf den Wider

stand von Insekten

Die mit den Herbiziden Chlorpropham bzw. Simazin behandelten Stamme der
Fruchtfliege (Drosophila melanogaster Meig.J sind weitergezi.ichtet worden
und liegen zum Berichtszeitpunkt in der 40. bzw. 50. Generation vor.

Bei den Raupen der Kohleule (Barathra brassicae L.) wurde eine Beziehung
zwischen ihrer Vitalitat als Ausdruck des Widerstandes und der Attraktivitat
von Chlorpropham festgestellt. So stimulierte das Herbizid di,e Aufnahme
behandelten Futters bei den Versuchstieren, die einen viertagigen Kontakt
mit einem Substrat i.iberlebten, dessen Herbizidgehalt bei der Gesamtpopula
tion eine hohe Mortalitat hervorgerufen hatte. Die Untersuchungen i.iber den
Faktorenkomplex .,Widerstandsfahigkeit der Raupen - Intensitat der Auf
nahme herbizidhaltigen Futters - Einflufi des Herbiz:ids auf die Populations
dicht,e" werden weitergefi.ihrt. (D. Godan)

4. Untersudmngen iiber Biologie und Bekampfung von Mollusken

Die Versuche i.iber das Verhalten der Schneck!en, sowie i.iber Frafihemmung
und Wirksamkeit der Molluskizide wurden fortgesetzt. Untersuchungen i.iber
Kotler- und Letal-Effekt von Kornpraparaten auf Metaldehydbasis zeigten
erneut die Problematik bei deren Anwendung auf, namlich die Abhangigkeit
der Koderwirkung von dem Nahrungsang,ebot und der Nahrungspraferenz
(Verluste der Attraktivitat der Korner bei Vorhandensein von z. B. Kopfsalat,
reifen Tomaten, Erdbeeren) und der Erholungsfahigkeit der geschadigten
Schnecken in einem feuchten Biotop (z. B. Regen wahrend oder nach der Be
kampfungsaktion, starker Taufall). So erbrachten Versuche unter diesen Um
standen nur eine Sterblichkeit bei den Nacktschnecken Limax tlavus L. und
Lehmannia marginata (0. F. M i.i 11 e r) von 30 °/o-35 °/o, sowie bei den Ge
hauseschnecken Cepaea nemoralis (L.) und Helicigona arianta (L.) von 15 0/o
bis 25 0/o.

Ferner wurde angestrebt die Nomenklaturschwierigkeiten zu mildern, die auch
bei der. Benennung von Mollusken bestehen, ebenso wie von Insekten und
Wirbeltieren. So wurde eine siebensprach:ige Liste - Lateinisch, Deutsch,
Englisch, Franzosisch, Hollandisch, Italienisch und Spanisch - der Vulgar
namen von mehr als 440 im Pflanzenschutz schadlich werdenden Gastropoden
aufgestellt. (D. Godan)

5. Der Zusammenhang von Pigmentierung und natiirlichem Widerstand bei

E u s c e l i s  p l e b e j u s  (Fall.)

Zikaden der Art Euscelis plebejus (Fall.), Daueri.ibertrager einiger Virosen,
z. B. bei Klee, Tomaten, Astern, wurden unter kontrollierten klimatischen Be-
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dingungen gehalten. Die durch Saisondimorphismus gekennzeichnete Art 
(Fri.ihjahrsform = f. incisus Kb; Sommerform = f. plebejus Fall.) zeigt u. a. 
in der Fahigkeit zur Pigmentierung erhebliche Unterschiede. E. p. forma 

incisus ist als dunklere Frtihjahrs- und f. plebejus als hellere Sommerform 
beschrieben. In den Laborzuchten betrug die Temperatur 25 ± 1 ° C. Als Licht
quelle dienten jeweils 2 Leuchtstoffrohren Osram-L 40 W/15 und 40 W /30. Die 
Versuchstiere entstammten einer Kultur, die seit rd. 15 Jahren auf Puffbohnen 
in Berlin-Dahlem im Vegetationshaus gehalten wird. Aus Stammtieren des 
Vegetationshauses unter den klimatisierten Bedingungen geztichtete Popula
tionen waren in der Fr empfindlicher als in der F2-Generation. In Standard
tests mit Lindau (0,010/o- und 0,10/oige Praparat-Suspensionen) betrugen die 
Abtotungsraten in Fi-Populationen 72 0/o bzw. 73 0/o, in F2-Populationen 38 0/o
bzw. 55 0/o. Tiere, die als Nachkommen des Vegetationshaus-Stammes erst
malig ihre Entwicklung vom Ei bis zum Vollkerf unter den programmierten 
Bedingungen durchlaufen hatten, waren weniger pigmentiert (hellere .,Som
merform") als die aus deren Eiern unter gleichen Verhaltnissen entstandenen 
F�-Vollkerfe (dunklere .,Frtihjahrsform"). Eluate beider Biotypen (1 g/100 ml 
Alkohol 94,6 0/o) zeigten bei den F2-Tieren vor allem fur elektromagnetische 
Wellen .hohere Frequenz im Bereich von 'A. 260-490 nm (UV, Violett bis 
Blau) 30-45 0/o starkere Extinktion als bei den F1-Tieren. Mit Hilfe von Pa
rallelzuchten unter Kurz- und Langtagbedingungen (8 h : 16 h und 16 h : 8 h) 
und der vergleichenden Spektralphotometrie von Pigmentausztigen dieser 
Tiere war im Kurvenverlauf der Absorptionsspektren ein isosbestischer Punkt 
zu kennzeichnen. Somit lieB sich auch am Modell der Zikade Euscelis plebejus 
(Fall.) die Beteiligung des absorbierenden Pigments an einem konzentrations
abhangigen (binaren) Gleichgewicht nachweisen. (W. Reichmuth) 

6. Versuche in Hopfengarten iiber die Sensibilitatsbeeinflussung von Hopfen
blattlausen ( P h o r o d o n h u m u l i Schrank) gegeniiber Insektiziden durch
Differenzdiingung

Zur Ubertragung der Versuchsergebnisse tiber die Sensibilitatsbeeinflussung 
von Schadinsekten gegen Insektizide in die Pflanzenschutzpraxis wurden in 
Tettnang in zwei Hopfenanlag-en der Sorte 'Tettnanger', die jeweils etwa ein 
Hektar groB waren, ausgewahlte Versuchsparzellen zweimal mit Dimethoat 
im Abstand von 46 Tagen behandelt. Nach Versuchsplan war jeweils 3 Tage 
vor der Insektizidapplikation ein Drittel der Versuchsg!ieder mit 200 kg/ha 
Mg-Losung (MgS04 • 7H20) und ein Drittel mit 3 kg/ha Mo-Losung (Na2Mo04 • 

2H20) in Wasser angegossen worden .. Ein Drittel der Stocke diente jeweils 
ohne Differ,enzdtingung zur Kontrol!e. Der unterschiedliche Wiederaufbau der 
Blattlauspopulationen in den Monaten Juni und Juli 1970 legte ein der Diffe
renzdtingung zuzuordnendes Gefalle nahe. Im Vergleich zu den Kontrollen 
wurde <lurch MolybdaneinfluB verstarkte (rd. 10 0/o) und unter Mg-EinfluB um 
40 0/o verminderte Blattlausbesiedlung beobachtet. Im Hinblick auf den Pro-

. blemkreis, der sich in der obwaltenden Situation nicht in einer Vegetations
periode losen lieB, werden die Arbeiten in erweitertem Umfang fortgesetzt. 

(W. Reichmuth in Zusammenarbeit mit K. Warmbrunn und E. Zohren, Landes
anstalt fur Pflanzensdrntz Stuttgart und AuBenstelle Tettnang) 
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7. Versuche an Spinnmilben iiber ihre Reaktionsanderung gegen Insektizid durch

Differenzdiingung der Nahrpflanzen

Mit dem Ziel der Programmierung von Empfindlichkeit bei schadlichen Glie
dertieren fiir die Pflanzenschutzpraxis wurde an Spinnmilben versucht, ihre
Reaktion auf Insektizid durch Differenzdiingung zu verandern. Alle Versuchs
tiere, die morphologisch und biologisch als sehr variabel bekannt sind, dien
ten in Paralleluntersuchungen Tetranichus urticae Koch und T. cinnabarinus
Boisd., eine gegen Phosphorsaureester widerstandsfahige Form. Bei T. urticae
herrschen gelb-griine bis orange-rote, bei T. cinnabarinus rotbraune bis dun
kelrotbraune kraftige Pigmente vor. Die in Abhangigkeit von der Jahreszeit
schwankenden Farbungen sind zudem iiber die vielen bekannten Wirtspflan
zen beeinfluflbar. Die Wirtspflanzen, Busehbohnen der Sorte 'Saxa', erhielten
im Sandsubstrat Knop'sche Nahrlosung. Zu den Differenzdiingungen wurde
parallel Zink-, Kupfer-, Magnesiumsulfat und Natriummolybdat verwendet.
Die Standardtests erfolgten mit Hilfe von Dimethoat (0,00025 °/o und 0,000025
0/o) bei dreimaliger Versuchswiederholung im Abstand von 7 Tagen mit Ver
suchstieren, die 4, 5 und 6 Wochen naeh Zuchtbeginn auf die mit den Mineral
salzen vorbereibeten Pflanzen iibertragen worden waren. Allgemein war die
Moglichkeit zu erkennen, bei den Tetranychiden - in den Befunden fi.ir beide
Arten parallel - die Reaktionslage gegeniiber einem Insektizid mit Hilfe von
Mineralsalzen zur Pflanzenernahrung zu verschieben. Wahrend sich im Ver
gleich mit den Kontrollversuchen bei aufgestoektem Zink im Sandsubstrat der
Nahrpflanzen ein Trend der Sensibilitatsanderung bis zum Anstieg der Emp
findlichkeit zeigte, wurden Trends zum Anstieg des Widerstandes der Milben
iiber die Wirtspflanzen vor allem dureh einen gesteigerten Kupfer- und
Magnesiumhaushalt ausgelost. Mit W€iteren Arbeiten soll daher erreicht
werden, die erzielte Empfindlichkeitserhohung um 7 °/o weiter zu vergr613ern.
(W. Reichmuth in Zusammenarbeit mit W. Madel und R. Prokic-Immel, Biolo
gische Versuchsstat>ion Schwabenheim a. d. S. der Chemischen Werke Boh
ringer AG, Ingelheim a. Rh.).

8. Beeinflussung der Mortalitat und Fertilitat von Insekten durch

Blitzbeleuchtung (lmpulsbiologie)

Der Einflu13 von Lichtblitzen verschiedener Wellenlange wurde an Stuben
fliegen (Musca domestica) untersucht. Puppen und Vollkerfe verschiedenen
Alters wurden Elektronenblitzen ausgesetzt, die dureh Sehottfilter auf be
stimmte Wellenlangen eingestellt waren.

Dabei ergab sich eine untersehiedliche Wirkung. Durch Quarz oder ein UV
Filter gesandte Blitze hatten eine Mortalitatssteigerung um ea. 50-60 0/o zur
Folge. Die Fli.igel der Imagines wurden - auch bei der Beblitzung der Puppen
- stark beschadigt und oft trat eine Autotomie der Gliedmaflen auf. Auch die
Anzahl der Nachkommen war gering, aber wohl mehr als Folge der Sterb
liehkeit. Blitze der Wellenlangen von 455 (blau) - 780 nm (Infrarot) beein
trachtigten die Lebensfahigkeit nur wenig. Bei der Behandlung der Imagines
trat dagegen im Wellenbereich um 715 nm (Grenze des sichtbaren Liehtes,
nahes Infrarot) eine deutliche Verminderung der Nachkommenschaft auf ea.
70 0/o ein. Bei den Puppen wirkte sich die Beblitzung im gesamten Rotbereich
von 630-780 nm zunehmend auf die Einschrankung der Fertilitat bis auf ea.
75 °/o aus. Die Vollkerfe waren in den ersten 2 Lebenstagen besonders anfal-
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lig. Bei den Puppen zeigte sich ein Unterschied zwischen der Sterblichkeits
anfalligkeit und der Fertilitatsminderung: die Sterblichkeit, besonders bei 
UV-Behandlung, war am ersten Tag stark erhi::iht, wahrend die Fertilitat am 
zweiten Tag starker beeinfluflt wurde. (M. Sti.i.ben) 

9. Die Wirkung einiger Akarizide und Fungizide als Chemosterilantien

Es wurden Versuche unternommen, <lurch Zusatz der Substanzen zum Futter
der frisch geschliipften Mannchen und Weibchen der Mittelmeerfruchtfliege
Ceratitis capitata und der Stubenfliege Musca domestica die sterilisierende
Wirkung der Substanzen zu priifen. Ebenso wurden Tauchversuche an Puppen
der Stubenfliege durchgefiihrt. Vor allem beim Futterzusatz zeigten einige der
Stoffe - besonders organische Zinnverbindungen wie auch einige Akarizide
- deutliche Sterilisationswirkung. (M. Stiiben) 

10. Freilandversuche zur Priifung der Beeinflussung der Populationsentwicklung
und -zusammensetzung durch einige Akarizide und Fungizide

Ein Kleefeld wurde in Parzellen aufgeteilt und diese mit verschiedenen Fun
giziden und Akariziden in etwa 14tagigem Abstand gespritzt. Um zu prufen,
ob die verschiedenen Mittel die Populationsentwicklung und die Zusammen
setzung des Insektenbestandes unterschiedlich beeinfluBten, wurden gelbe
und blaue Fangschalen aufgestellt, deren Leerung einmal wi::ichentlich er
folgte. Die Auszahlung der ea. 1 OOO Proben auf Anzahl und Artzusammen
setzung der Insektenfauna ist noch nicht abgeschlossen. (M. Stiiben)

11. Die Beeinflussung der Diapause des Kartoffelkafers durch Tageslange und
Lichtqualitat

Versuche, mit einem durch Dunkelheit oder verschiedenfarbiges Licht auf
8 Stunden verkiirzten Tag und einer 16sti.indigen Nacht wahrend der Zeit der
gri:iBten Aktivitat von Mitte Mai bis Mitte Juli bei Kartoffelkafern Diapause
zu induzieren, brachten auch in der Wiederholung keine eindeutigen Ergeb
nisse. Es scheint aufler der Tageslange auch ein Zeitfaktor bei der Bildung des
die Diapause ausli::isenden Wirkstoffes eine Rolle zu spielen. (M. Stiiben)

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen zur vorbeugenden Bekampfung von Motten in
Getreidelagern

Aus ernahrungshygienischen Grunden muB unbedingt angestrebt werden, die
zur vorbeugenden Bekampfung von Motten in Getreidelagern wegen ihrer
relativ langen Wirkungsdauer bevorzugt verwendeten lindanhaltigen Verne
belungsmittel durch weniger persistente Insektizide bzw. andere Vorbeu
gungsverfahren zu ersetzen. Die seit einer Reihe von Jahren mit verschie
denen Wirkstoffen und Anwendungsverfahren im Laboratorium und in Rau
men mit kleineren Getreidemengen durchgefiihrten Versuche haben zusam
menfassend folgende Ergebnisse erbracht.

Gegen frisch aus den Eiern geschliipfte Junglarven der in Getreidelagern
auftretenden Mottenarten (Speichermotte = Ephestia elutella; Mehlmotte
= Ephestia kuehniella; kupferrote Di:irrobstmotte = Plodia interpunctella)
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besitzen auch die ernahrungshygienisch weniger bedenklichen Insektizide, 
wie Pyrethrum-Piperonylbutoxid- und Malathion-Praparate, eine gute, relativ 
lang anhaltende Wirksamkeit. An Stelle der in erster Linie gegen die Falter 
gerichteten Vernebelungen wurde deshalb zur Abtotung der Junglarven, die 
aus den auf die Getreideoberflache abgelegten Eier schlupfen, die obere Ge
treideschi<:ht bis etwa 10 c m  Tiefe mit der Aufwandmenge von 1 g/kg des 
Insektizids durch Uberstauben und Einharken behandelt. Diese Versuche 
wurden in Raumen von 23 m2 in flachen Boxen mit Getreidemengen von 31/2 
Zentnern durchgefuhrt. Obgleich in den Raumen von Mai bis September 
sehr grofle Faltermengen (900 pro m2 Getreideoberflache) ausgesetzt wurden, 
konnte mit einem Pyrethrum-Piperonylbutoxid-Praparat im ersten Jahr ein 
99,8-1000/oiger und mit einem Malathionmittel ein 1000/oiger Erfolg erzielt 
werden. Unter gleichen Bedingungen wurde in u.nbehandeltem Getreide ein 
Larvenbesatz von mehreren Tausend pro m2 Oberflache festgestellt. Im 
zweiten Jahr nach der Einstaubung war der Erfolg bei beiden Mitteln bei 
wiederholtem, gleich starkem Mottenbesatz nicht mehr voll befriedigend. 
Nachbehandlungen mit geringeren als der normalen Aufwandmenge genug
ten fiir einen ausreichenden Schutz nicht. Da bei dem Verfahren bei norma
len Getreideschutthohen von 2,50 m jeweils nur 1/25 der Getreidemenge mit
der Normaldosis des Mittels behandelt wird, ist eine mehrmalige Behandlung 
moglich, ohne dafl ein Uberschreiten der zugelassenen Hochstmenge zu be
furchten ware. 

Das Oberflacheneinstaubeverfahren erscheint auch fur einen zusatzlichen 
Schutz von mit Phosphorwasserstoff begasten, stark befallenen La.gem gegen 
Neubefall geeignet. Bleibt die fur die Begasung vorgenommene Abdeckung 
der Getreideoberflache mit Plastikfolien wahrend der gesamten Lagerzeit er
halten, so kann die Einstaubung gegebenenfalls auf nicht ausreichend abge
dedde Stellen beschrankt bleiben oder auch auf die Folienflache ausgedehnt 
werden, so daB das Getreide dann mit dem Insektizid praktisch kaum in 
Beriihrung kommt. 

In Kleinraumversuchen wurden im Oberflacheneinstaubeverfahren auch mit 
Tricalciumphosphat, also einem Nichtinsektizid, gute Erfolge erzielt. Die 
Frage der praktischen und ernahrungshygienischen Anwendbarkeit bedarf 
noch der Klarung. 

Mit DDVP (Dimethyldichlorvinylphosphat) praparierte PVC-Streifen zeigten 
in Kleinraumversuchen eine gute Schutzwirkung. Die Kostenfrage und die 
endlgultige Entscheidung iiber die zulassigen Hochstmengen werden iiber die 
Verwendung in der Praxis entscheiden. (W. Frey) 

2. Untersuchungen zur Methodik der Prilfung von Leerraumspritzmitteln

Im Rahmen der Bearbeitung einer Laborpriifmethode fur Leerraumspritzmittel
wurden zur Ermittlung zu normender Testflachen vergleichende Untersuchun
gen ii.her den EinfluB verschiedener Filterpapiertypen und Holzsorten auf die
Mittelwirkung durchgefiihrt. (W. Frey)

3. Untersuchungen ilber die Wirksamkeit von Phosphorwasserstoffbegasungen
zur Bekampfung von Motten in Getreidelagern

Im Herbst 1969 wurden im Rahmen von Groflversuchen 4 z. T. sehr undichte,
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stark vermottete Behelfslager mit insgesamt 12 145 t Getreide mit einem 
Phosphorwasserstoff entwickelnden Praparat begast. In den zahlreichen ins
besondere in dem Luftraum i.iber der Getreidescheibe ausgebrachten Test
proben waren alle Falter und Larven abgetotet worden. Aber aus 36,3 °/o der 
Eier (Durchschnittswert), die vor oder wahrend der Begasung von den Faltern 
abge1egt worden waren, entwickelten sich lebensfahige Larven. In den La.gem 
wurde 1970 das Wiederauftreten von Motten laufend kontrolliert. In Uberein
stimmung mit den Ergebnissen der Testproben wurde in 3 La.gem, wenn 
auch in unterschiedlicher Anzahl, ein Wiederauftreten von Faltern beobachtet. 
In dem dichteren der 4 Lager wurde nur eine sehr geringe Anzahl von Fal
tern, und zwar vorwiegend an den Tiiren, festgestellt, so dafl ein Zuflug aus 
benachbarten Hallen nicht ausgeschlossen werden kann. Der erneute Larven
befall in der Getreidescheibe, auf der die zur Begasung vorgenommene Pla
stikabdeckung verblieb, war bedeutungslos. In der Praxis ergab sich, daB 
eine liickenlose Abdeckung der Scheibe, die einen Neubefall vollig aus
schlieBt, auf grofle Schwierigkeiten stoflt. Die Untersuchungen sollen deshalb 
in Kombination mit einer Oberflachenbehandlung mit Insektiziden fortge
setzt werden. (W. Frey und R. Wohlgemuth) 

4. Untersuchungen iiber die Gaskonzentrationsmessung von Meihylbromid

Bei der Begasung von Vorratsgi.itern ist es wi.inschenswert, Gaskonzentra
tionsmessungen zu machen, da z. B. eine unzureichende Abdichtung zu Gas
verlusten und damit zu Fehlbegasungen fiihren kann. Besonders bei Quaran
tanebegasungen erscheint es unerlii.Blich, den Konzentrationsverlauf zu iiber
wachen. Es wurden daher verschiedene Meflverfahren zur Konzentrations
messung von Methylbromid auf ihre Einsatzmoglichkeiten untersucht. Als 
Kriterium wurde neben ausreichender Meflgenauigkeit die Verwendbarkeit 
der Meflgerate in der Begasungspraxis bewertet. Die Meflgerate bestimmen 
die Gaskonzentration durch Messung der unterschiedlichen Warmeleitfahig
keit bzw. Lichtbrechung (Interferenz) der Gas-Luft-Gemische gegeniiber reiner 
Luft sowie durch Messung der Warme, die bei der Verbrennung des Mefl
gases freigesetzt wird. Ferner wurde ein Gaspriifrohrchentyp, der sich zur 
Messung hoher Konzentration von Methylbromid als geeignet erwies, in die 
Untersuchungen einbezogen. Kohlendioxid und Wasserdampf beeinflussen 
bei physikalischen MeBgerii.ten das Ergebnis, so daB es bei stark befallener 
Ware zu Fehlmessungen kommen kann. Bei einigen Gerii.ten werden diese 
Storgase durch vorgeschaltete Gaswaschrohrchen zuriickgehalten. 

Zur Entnahme der Gas-Luft-Gemische haben sich Kupferrohre bewahrt, da 
Kupfer gegeni.iber Methylbromid inert ist. Sie sind jedoch sehr unhandlich, 
und es wurden daher verschiedene Kunststoffschlii.uche auf ihr Verhalten 
gegeniiber dem Meflgas gepriift. Teflon zeigte keinerlei Absorption, ist jedoch 
wegen seines hohen Preises fiir die Praxis nur bedingt geeignet. Als anna
hernd gleich gut erwies sich der wesentlich billigere Polyamid-Schlauch 
(Nylonschlauch). Von Polyathylen wird Methylbromid offenbar etwas absor
biert, doch erscheint es fiir die Bediirfnisse der Praxis noch durchaus geeignet. 
Dagegen erwiesen sich PVC- und vor allem Silikon-Schlauche als unbrauch
bar, da sie Methylbromid stark aufnehmen und nur verzogert wieder abge
ben. (R. Wohlgemuth) 
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Abb. 3: 
Messung der Methylbromidkon
zentration mit einem Interfero
meter bei einer Sackstapelbega
sung unter Planen. 

5. Untersuchungen iiber das Feuchteuntersch eidungsvermogen von
Staublaus en ( C o p e o gna t h a)

Da Staublause gegeni.i.ber Austrocknen relativ empfindlich sind, kann man
erwarten, daB sie einen gut entwickelten Feuchtesinn besitzen. Mit Hilfe einer
hierfi.i.r konstruierten Feuchtewahlanlage konnte bei Liposcelis divinatorius

bisher festgestellt werden, daB bei 25° C auf 70 0/o rel. F. adaptierte adulte
Tiere diese Feuchte sowohl gegeni.i.ber 60 0/o als auch gegeni.i.ber 80 0/o rel.
F. bevorzugen. (R. Wohlgemuth) 

6. Untersuchungen iiber die Tempera tur- und Luftieuchteanspriich e. von
S taublaus en (Co p e  o gna t ha)

Fur Staublausauftreten in Vorratsgi.i.tern ist vor allem die Feuchte ein begren
zender Faktor. Bei Liposcelis divinatorius wurden die folgenden Grenzwerte
gefunden. Die Minimalfeuchte fur die Eientwicklung betriigt: 40 0/o bei
20-27,5° C; 50 0/o bei 17,5° C; 60 0/o bei 30° C; 70 0/o bei 32,5 und 35

° 

C. Bei
15° C entwic�elte sich nur ein Ei bei 60 0/o rel. F., doch starb die Larve
beim Schlupf ab. Die Eientwicklungsgeschwindigkeit lag zwischen 70 Tagen
bei 15° C und ea. 7 Tage bei 35° C; der graphisch ermittelte Entwick.lungs
nullpunkt bei 13,3° C.
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Wahrend der Larvalentwicklung werden deutlich hohere Feuchteanspriiche 
gestellt. So betrug die Minimalfeuchte, bei der eine Entwicklung bis zum 
adulten Tier moglich war, 50 °/o rel. F. bei 22,5 und 25

° 

C; 60 °/o rel. F. bei 
20 und 27,5

° 

C; 70 °/o rel. F. bei 17,5, 30 und 32,5
° 

C; 80 °/o rel. F. bei 35
° C; 

80 °/o rel. F. bei 35
° 

C. Bei 15
° 

C starben die Eilarven (die Eientwicklung war 
bei hoherer Temperatur abgelaufen) bei alien gepriiften Feuchten ab. Die 
Entwicklungsdauer bis zum adulten Tier streute auch bei gleicher Temperatur 
und Feuchte ziemlich stark. Als kiirzeste Werte wurden bei 17,5

° 

C 54,5 und 
bei 35

° 

C 7 Tage festgestellt. Der graphisch ermittelte Entwicklungsnullpunkt 
liegt danach bei 15

° 

C. (R. Wohlgemuth) 

Mikrobiologische und chemi.sche Abteilung 

Institut fiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

l. Untersuchungen iiber die durch P s e u d o m o n a s m o r s p r u n o  r u m
hervorgeruiene Bakteriose an Stein- und Kernobst

Die Berichte iiber die teilweise gute Wirkung von Kupfer-Spritzmitteln gegen
den Bakterienbrand an Obstbaumen wurden in einer Versuchsreihe an Sauer
kirschen iiberpriift. Dabei zeigte sich mit fortgesetzter Versuchsdauer (bei
Spritzungen in 4-8tagigen Abstanden) eine sichtbare Reduzierung des Be
fallumfanges, jedoch auch eine starke phytotoxische Wirkung auf das Laub
der Kirschbii.ume. Der Umfang der <lurch die Spritzmittel hervorgerufenen
Blattnekrosen iibertraf zum Teil die <lurch den Bakterienbefall verursachten.
Fur die vorgesehenen Untersuchungen iiber die Resistenz von verschiedenen
Obstsorten gegen den Erreger Pseudomonas morsprunorum wurden Unter
lagen veredelt und eine geeignete Infektionsmethode ausgearbeitet.

(D. Mafifeller in Zusammenarbeit mit A. Schmidle 
vom Institut fiir Obstkrankheiten) 

2. Histologische Untersuchungen von Obstzweigen mit
P s e u d o n o m a s - Befall

Unter den fiir die Darstellung von Filzen in Schnitten von Pflanzengewebe
beschriebenen Farbemethoden wurden diejenigen gesucht, die auch fiir den
Nachweis von Bakterien im Gewebe von Obstzweigen geeignet erscheinen.
Hierbei ist als besondere Schwierigkeit die Harte des verholzten Gewebes
und die Kleinheit der darzustellenden Parasitenzellen zu werten; dabei
war eine gute Kontrastwirkung der Farbung erforderlich. Mit den ausgewahl
ten Methoden ist es moglich, die Verteilung der Pseudomonas-Zellen im
Wirtsgewebe einerseits und die Veranderung des Wirtsgewebes in Bezie
hung zur Befallstelle andererseits darzustellen. (D. MaBfeller)

3. Untersuchungen iiber P s e u d o m o n a s s o l a n  a c e a r u m  , den

Erreger der Schleimkrankheit an Kartoifeln

Der Vergleich verschiedener Stamme von Pseudomonas solanacearum aus
Asien und Afrika hat gezeigt, dafi in bezug auf klimatische Anspriiche und
Agressivitat gegeniiber bestimmten Wirtspflanzen keine wesentlichen Unter
schiede bestehen. Hinsichtlich bestimmter physiologischer Eigenschaften, wie
z. B. der Pigmentbildung, sind jedoch gewisse Differenzierungen moglich.

(D. Mafifeller) 
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4. Untersuch ungen tiber eine Bakteriose an Chrysanthemen

Aus Chrysanthemum-Pflanzen konnte ein Bakterium isoliert werden, das
hinsichtlich seiner physiologischen Eigenschaften und seines biochemischen
Verhaltens auf den Testsubstraten zum Formenkreis von Pseudomonas apii

zu rechnen ist. Diese in den USA vor 1einigen Jahren beschriebene Bakterios,e
ist fi.ir Deutschland neu.

(D. MaBfeller in Zusammenarbeit mit W. Sauthoff 
vom Institut fi.ir Zierpflanzenkrankheiten) 

5. Versuche zum Nachweis von Pse ud o m o n  a s  p h a se o Ii c o  I a, dem
Erreger der Fettfleckenkrankheit der Bohnen, in infiziertem Saatg ut

Nachdem die Versuche, durch Abwandlung bereits bestehender Verfahren zu
einem fi.ir die Praxis brauchbaren Test zu gelangen, fehlschlugen, wurde ver
sucht, die bei einer Vielzahl von Verfahren storenden Contaminanten durch
Zusatze zum Kultursubstrat auszuschalten. Als Zusatze wurden u. a. Benzoe
saure, p-Hydroxybenzoesaure, Thymol, Rosanilin, Gentianaviolett und
Methylenblau verwendet. Hierbei zeigte sich jedoch, wie auch bei der Zu
gabe verschiedener Antibiotica, daB die pathogenen Bakterien stets starker
geschadigt oder gehemmt wurden als die apathogenen. Auch eine Verande
rung des pH-Bereiches des Nahrbodens brachte nicht den gewunschten Erfolg.
SchlieBlich gelang es aber, durch Abwandlung eines Selektivnahrbodens fi.ir
Gram-negative Organismen einen Nahrboden herzustellen, auf dem Pseudo

monas phaseolicola zufriedenstellendes Wachstum zeigt. Die Untersuchungen,
ob das von J. D. Taylor im Fruhjahr 1970 veroffentlichte Verfahren bei Ver
wendung dieses Nahrbodens fi.ir die Praxis brauchbar ist, sind zur Zeit noch
nicht abgeschlossen. (S. Kohn)

6. Entwickl ung eines Schnelltestes zum Nachweis von C o r y n e b a c t e r i u m
fa sc i a n s
Wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat, fehlt ein Verfahren zum schnellen
und sicheren Nachweis von Corynebacterium fascians. Auch gibt es bislang
keine Moglichkeit einer schnellen Prufung, ob ein Stamm von C. fascians

noch pathogen ist oder nicht. Es wurde daher ein Verfahren entwickelt, das
den Nachweis von pathogenem C. fascians innerhalb von 8-10 Tagen er
laubt. Dieses Verfahren arbeitet auf der Basis der K1eimung von Erbsen in
C. fascians-haltigem Substrat. Ob sich alle Erbsensorten fi.ir diesen Test
eignen, wird noch gepruft. (S. Kohn)

7. Elektronenmikroskopische Beobacht ungen an verm utlich vir uskranken
Begonien

Die elektronenmikroskopischen Untersuchungen an den Blattern virusver
dachtiger Begonien erbrachten bislang keinen Hinweis auf virus- oder myko
plasmenahnliche Partikeln, die mit der Erkrankung in Zusammenhang ge
bracht werden konnen. Auffallend sind aber die im Plasma der Palisaden- und
Schwammparenchymzellen zu beobachtenden pathologischen Veranderungen.
Diese zeigen sich insbesondere in einer noch nie beobachteten starken An
schwellung der Mitochondrien bis zu PlastidengroBe und daruber. Diese Auf
treibungen beginnen mit der Entstehung einer Zentralvakuole und setzen sich
fort mit der Bildung immer neuer Vakuolen. Diese sind von feingranularen
oder groberen unregelmaBig geformten Inhalten erfi.illt. Alle anderen Zell
organelle bleiben von dem Krankheitsgeschehen unberuhrt. (H. Petzold)

A 54 



8. Konservierung von Bakterienstammen bei tiefer Temperatur

Einige hundert Stamme versc:hiedener Bakterienarten des lnstituts wurden in
suspendierter Form in denjenigen flussigen Medien eingefroren, die sic:h in
Vorversuchen als am besten geeignet erwiesen haben. Auf diese Weise soll
der Verlust von Stammen, der bei der konventionellen Methode von lmpf
passagen auf festen Nahrboden ge1egentlic:h eintritt, auf ein Minimum be
schrankt werden. Die Lagerung bei -25° C ist jedoch nicht risikolos, weil sie
eine sichere Funktion der Kuhleinrichtungen voraussetzt. (D. MaBfeller)

9. Untersuchungen der Uberlebensdauer von Bakterienkulturen in
Nahrlosungen

Nach annahernd vierjahriger Lagerung bei Zimmertemperatur in Ampullen
mit bewachsenen Nahrlosungen erwies sich ein Teil der seinerzeit verwende
ten Bakterienstamme als noch lebensfahig, wenn auch die Keimzahl auf
wenige Prozente abgesunken war. Es ist deshalb moglich, die zur Erhaltung
von Sammlungsstammen notwendige Zahl von Impfpassagen wesentlich her
abzusetzen (D. MaBfeller)

10. Der elektronenmikroskopische Nachweis eines bazilliformen Virus an
blattfleckenkranken Dendrobien

In den Blattzellen von einer unbekannten Blattfleckenkrankheit befallener
Dendrobien konnten bazilliforme Viruspartikeln sowohl im Zellkern als auch
im Zytoplasma nachgewiesen werden. Sie sind 100 nm lang und weisen einen
Durchmesser von 30 nm auf. Auffallend sind im Zytoplasma Virusansammlun
gen in Form eines Speichenrades, das von einer Doppelmembran umhi.illt
wird. Diese Speichenradanordnungen stellen Anschnitte von Hohlkugeln dar,
in denen die Viruspartikeln senkrecht zur Oberflache angeordnet sind. Sie
entstehen <lurch Ausstulpungen der Kernmembran, auf denen senkrecht die
Viruspartikeln stehen. Diese Aufwolbungen werden dann mit den Viren
knospenartig abgeschnurt. (H. Petzold)

11. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an mit dem "B e I I a d o  n n a
m o t t I e v i r u s u infizierten Tabakpflanzen

Die Virusteilchen des Belladonna mottle virus sind durc:h ihre geringe
Gr6Be schwer von den Ribosomen im Zytoplasma zu unterscheiden. Sie sind
nur dann nachweisbar, wenn sie in gehaufter oder parnkristalliner Form vor
liegen. Durch die elektronenmikroskopische Beobachtung von mehreren Tau
send Biattzellen infizierter Tabakpflanzen konnten im Zytoplasmasaum iso
metrische, virusahnliche Partikeln in der fur das Belladonna mottle virus an
gegebenen Gr6Be aufgefunden werden. Sie liegen im Bereich des Vakuolen
randes oder in den Vakuolen selbst und sind eingebettet in einer diffusen
osmiophilen Grundsubstanz, aus der sie sich durch ihren starkeren Kontrast
hervorheben. Die zytoplasmatischen Verii.nderungen der mit dem Belladonna

mottle virus infizierten Zellen ahneln stark den durch das Turnip yellow

mosaik hervorgerufenen pathologischen Erscheinungen. Auch hier sind in
erster Linie die Chloroplasten geschadigt und weisen randstandige Vakuolen
auf, die derart anschwellen konnen, daB die Plastiden zerreissen und die
Stroma- und Grana-lamellen frei im Zytoplasma liegen. (H. Petzold)
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12. Histologisch-zytologische Untersuchungen iiber Wirt-Parasit-Verhaltnisse bei

P e r o n o s p o r a - Arten und ihren Wirtspflanzen
(s. Bericht von H. Krober, Institut fiir Mykologie) 
(H. Petzold in Zusammenarbeit mit H. Krober vom 
Institut fur Mykologie) 

13. Elektronenmikroskopische Untersuchungen iiber die Konidienbildung bei
Pyknidienpilzen

(s. Bericht von R. Schneider, Institut fiir Mykologie) 
(H. Petzold in Zusammenarbeit mit R. Schneider 
vom Institut fur Mykologie) 

Institut m.r Mykologie in Berlin-Dahlem 

t. Elektronenmikroskopische Untersuchungen iiber die Konidienbildung bei
Pyknidienpilzen

Am Modellbeispiel Pyrenochaeta lycopersici, dem Erreger der wirtschaft
lich wichtigen Korkwurzelkrankheit der Tomate, werden Entstehungsweise
der Konidien und daran beteiligte Strukturen elektronenmikroskopisch unter
sucht. Spater sollen weitere Pyrenochaeta- und Phoma-ahnliche Pilze in die
Untersuchung einbezogen werden, mit dem Ziel, diese beiden Formengattun
gen klar gegeneinander abzugrenzen.

(R. Schneider in Zusammenarbeit mit H. Petzold 
vom Institut fur Bakteriologie) 

2. Untersuchungen iiber eine in Deutschland noch nicht nachgewiesene
Blattfleckenkrankheit bei Mais

Eine bisher lediglich aus Japan bekannte dort erstmalig 1956 beobachtete,
neue Blattfleckenkrankheit bei Mais, die durch den Pilz Kabatiella zeae ver
ursacht wird, tritt offenbar auch in Deutschland auf. Aus Pflanzen, deren Blat
ter mit kleinen Blattnekrosen ubersat waren, konnte dieser Schadpilz ein
heitlich isoliert werden. Die eingeleiteten Untersuchungen richten sich auf
den Nachweis der Pathogenitat der isolierten Stamme sowie auf die mit dem
Auftreten der Krankheit in Zusammenhang stehenden praktischen Fragen.

(R. Schneider in Zusammenarbeit mit W. Kruger vom 
Institut fiir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzen
krankheiten) 

3. Untersuchungen iiber P e n i c i l l  i um - Befall an Maiblumentreibkeimen

Neuerdings wurden im Raum Hamburg-Vierlanden verschiedentlich Treibmifl
erfolge bei Maiblumen <lurch P. corymbiierum festgestellt, die moglicherweise
in Zusammenhang mit Schaden durch Temperaturschwankungen wahrend der
Lagerung im Ktihlhaus oder <lurch Nematoden stehen. Bei frtiheren, inzwi
schen weitgehend abgeschlossenen Untersuchungen uber Penicillium-Fa.ulen

von Blumenzwiebel- und -knollengewachsen konnten neben dieser Penicil
lium-Art noch P. cyclopium und gelegentlich P. martensii nachgewiesen
werden. (R. Schneider in Zusammenarbeit mit H. G. Sander

vom Pflanzenschutzamt Hamburg)
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4. Histologisch-zytologische Untersuchungen iiber das Wirt-Parasit-Verhaltnis
bei P e r o n o s p o r a - Arten und ihren Wirtspflanzen

Die Untersuchungen an Tabakblattern mit Peronospora-Befall wurden fort
gesetzt und vergleichend auf Spinat, der mit P. farinosa infiziert war, aus
gedehnt. Bei beiden an Peronospora erkrankten Pflanzenarten scheinen die
postinfektionell einsetzenden Vorgange iibereinzustimmen. Im befallenen
Blattgewebe anfolliger Pflanzen zeigen sich bis zu 4 Tagen nach der Inoku
lation keine Absterbeerscheinungen, in demjenigen hochresistenter Pflanzen
degenerieren Wirtszellen dagegen schon innerhalb von 12 Std. Auf Grund
des Verlaufes des Degenerationsprozesses ist zu schlieBen, daB die Abtotung
der Erreger im Gewebe hochresistenter Pflanzen vorwiegend auf Einwirkung
eines postinfektionell ausgelosten toxischen Prinzips beruht.

H. Krober in Zusammenarbeit mit H. Petzold vom
Institut fur Bakteriologie)

5. Bildung von Konidien bei einigen P e r o n o s p o r a - Arlen in Abhangigkeit
von der Bestrahlung mit bestimmten elektromagnetischen Wellen des Lichtes

Nachdem es gelungen war, Strahlen bestimmter Wellenlangen in der erfor
derlichen Bandbreite zu erzeugen, zu messen und zu dosieren, wurde begon
nen, ihre Wirkung auf die Sporulation von P. parasitica an Kohlrabi und
von P. tabacina an Tabak vergleichend zu untersuchen. Die fordernde Wir
kung wahrend der ,.Induktionsphase" der Sporulation und die hemmende
wahrend der ,,intermediaren Phase" gehen auf Strahlen unterschiedlicher
Wellenlangen zuriick. Dabei erwiesen sich schon verhaltnisma.Big geringe
Strahlungsenergien als wirksam. Um genauere Ergebnisse zu erhalten, die
ein besseres Verstandnis des Sporulationsmechanismus ermoglichen sollen,
bedarf es weiterer Untersuchungen. (H. Krober)

6. P h y t o p h t h o r a - Befall an G y p s o p h i I a p a n i c u I a t a im Freiland

In Infektionsversuchen erwies sich die von der Stengelbasis absterbenden
Schleierkrautes isolierte Phytophthora cryptogea Peth. et Laff. an Jung
pflanzen von Gypsophila paniculata als virulent. Die A.tiologie dieser zum
ersten Male, und zwar in einem Berliner Gartenbaubetrieb, gefundenen
Krankheit, die betrachtliche wirtschaftliche Seba.den verursachte, ist damit
geklart. Pflanzen des kriechenden Schleierkrautes, G. repens, zeigten dagegen
nach Inokulation keine Symptome. An G. paniculata liefl sich der Befall
durch prophylaktische Behandlungen der Pflanzen mit Dexon weitgehend
verhindern; phytotoxische Schaden traten nicht auf.

(H. Krober in Zusammenarbeit mit H.-P. Plate vom 
Pflanzenschutzamt Berlin) 

7. Falscher Mehltau an Sa t u r e  j a h o  r t e  n s i s

Der Erreger einer wirtschaftlich bedeutenden Peronospora-Krankheit, die
im Raume von Berlin und Mainz in zwei erwerbsmaflig angebauten Bestan
den von Bohnenkraut auftrat, konnte als P. Jamii Braun identifiziert werden.
Die Krankheit wurde damit erstmalig festgestellt. Mit ihrem Auftreten
diirfte kiinftig auch an anderen Stellen zu rechnen sein.

(H. Krober in Zusammenarbeit mit H.-P. Plate vom Pflanzenschutzamt Berlin
und H. G. Prillwitz vom Landespflanzenschutzamt Mainz)
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8. 1\tiologie von Wurzelfaule und Welke bei Baldrianpflanzen

In Schleswig-Holstein traten in Bestiinden von erwerbsmiiflig angebautem
Baldrian (Valeriana officinalis) beachtliche Ausfiille ein. Kranke Pflanzen
wiesen Wurzelfiiule auf, welkten und starben vorzeitig ab. Umfangreiche
Isolierungsversuche ergaben Pilze der Gattungen Verticillium, Rhizoctonia,
Thielaviopsis, Fusarium und Cylindrocarpon, die bei dem wahrscheinlich
vorliegenden Krankheitskomplex als Erreger in Frage kommen ki:innten. Um
deren Pathogenitiit zu ermitteln, wurden Infektionsversuche eingeleitet.

(W. Gerlach in Zusammenarbeit mit W. Franz vom Pflanzenschutzamt 
des Landes Schleswig-Holstein, Bezirksstelle Lubeck) 

9. Untersuchungen iiber den Erreger einer Fuflkrankheit von
H i b i s c u s c a n n a b i n u s in Iran

An Hand von vergleichenden Studien an Reinkulturen aus Iran und Material
anderer Herkunft konnte der Erreger einer schwerwiegenden Fuflk:r_ankheit
an der wirtschaftlich wichtigen Faserpflanze Hibiscus cannabinus als Fusa
rium bucharicum Jacz. identifiziert werden. Der Pilz war bisher nur aus der
UdSSR bekannt, und zwar als Krank heitserreger an Baumwollpflanzen.

(W. Gerlach in Zusammenarbeit mit G. Scharif vom ,,Plant Pests 
and Diseases Research Institute" in Teheran) 

10. Beitrag zur Kenntnis der F u s a r i u m · und C y l i n d r o c a r p o n -
Arten in Iran

Als Ergebnis der in den Jahren 1968-1970 vorgenommenen kritischen Uber
prufungen von 120 Isolaten verschiedener Herkunft und der vorliegenden
Literatur konnten insgesamt 21 Fusarien und 3 Cylindrocarpon spp. in Iran
nachgewiesen werden. Bei 2 Vertretern der Gattung Fusarium handelt es sich
hi:ichstwahrscheinlich um neue Arten. Durch die Untersuchungen wurde eine
erste grundlegende Ubersicht uber die bis heute in Iran festgestellten Pilze
der beiden phytopathologisch wichtigen Gattungen erarbeitet.

(W, Gerlach in Zusammenarbeit mit D. Erchad vom ,,Plant Pests 
and Diseases Research Institute" in Teheran) 

11. Untersuchungen iiber in Iran vorkommende P h y t o p h t h o r a - Arten

Im Rahmen der 1968 in Iran begonnenen und 1970 im Institut fur Mykologie
fortgesetzten Untersuchungen wurden insgesamt 56 Isolate der phytopatho
logisch wichtigen Gattung Phytophthora morphologisch untersucht und auf
ihre Pathog,enitiit gepruft; sie stammen von 27 Pflanzenarten aus 16 Familien.
Neben den bisher in Iran festgestellten Arten Ph. erythroseptica, Ph. infestans
und Ph. nicotianae v. parasitica konnten folgende weitere nachgewiesen
werden: Ph. cactorum, Ph. capsici, Ph. citrophthora, Ph. cryptogea, Ph.
drechsleri, Ph. palmivora und Ph. iranica, eine neue Art. Als neue Wirts
pflanzen wurden ermittelt: Dispyros kaki fur Ph. citrophthora, Solanum
melongena fur Ph. cryptogea, Cicer arietinum und Helianthus annuus fur
Ph. drechsleri, Ailanthus altissima fur Ph. nicotianae v. parasitica sowie
Petunia-Hybriden fur Ph. palmivora. Insgesamt ergaben die Untersuchungen
einen ersten grundlegenden Uberblick uber die bisher in Iran nadizuweisen
den Pilze der Gattung Phytophthora und ihre phytopathologische Bedeutung.

(D. Erdiad) 
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12. Untersuchungen iiber Mykoplasmen als Erreger von Pflanzenkrankheiten

Die erst seit einigen Jahren auch als Erreger von Pflanzenkrankheiten nach
gewiesene Gruppe der Mykoplasmen ist bisher in Deutschland noch weit
gehend unerforscht geblieben. Schritte zu ihrer dringend notwendigen lau
fenden Bearbeitung wurden eingeleitet.

(R. Marwitz in Zusammenarbeit mit H. Petzold 
vom Institut fur Bakteriologie) 

13. Untersuchungen iiber Co 11 e t  o t r i c h u m  als Krankheitserreger bei
gartnerisch wichtigen Orchideen

Auf Grund mehrjahriger Beobachtungen diirften Pilze der Gattung Colleto

trichum bei uns zu den hii.ufigsten Krankheitserregern an gii.rtnerisch wich
tigen Orchideen gehoren. Die eingeleiteten Untersuchungen sollen auf mog
lichst breiter Basis die Artzugehorigkeit der beteilgten Pilze, ihre Pathogeni
tii.t, ihre mogliche Spezalisierung sowie Symptome und Verlauf des Befalls
klii.ren und Grundlagen fiir wirksame GegenmaBnahmen liefern.

(G. Schulz) 

Institut filr nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen iiber Ursachen und Bekampfungsmtiglichkeiten der Innen
blattnekrose bei Weiflkohl

Analysen von Pflanzenproben (aus 1969 durchgefiihrten Versuchen) ergaben
regelmaBig niedrigere Calcium- und h6here Stickstoff- bzw. Kalium-Gehalte
in befallenen Pflanzen, d. h. erheblich weitere N+K/Ca-Verhaltnisse als bei
gesunden Proben. Hieraus war der SchluB gezogen worden, daB es sich bei
der Innenblattnekrose um einen (durch iibermii.Biges Angebot anderer Haupt
nahrstoffe, insbesondere Stickstoff) induzierten Calciummangel handelt; in
dessen erbrachten Versuche unter Praxisbedingungen mit dem Ziel, die Ca
Versorgung zu verbessern, nicht das gewiinschte Ergebnis. Uberraschender
weise lag die Zahl der befallenen Pflanzen auf den mit Hiittenkalk (150 dz/ha)
versehenen Parzellen (mit wenigen Ausnahmen) hoher als auf den nicht
gekalkten; jedoch sind die Unterschiede statistisch nicht gesichert. Hingegen
fiihrte ein h6heres Stickstoff-Angebot in fast allen Fallen zu einem verstark
ten Auftreten der Innenblattnekrose. - Die Untersuchungen werden fort
gesetzt. (H.-0. Leh in Zusammenarbeit mit J. Meyer,

Bezirksstelle fiir Pflanzenschutz, Husum)

2. Untersucbungen iiber den EinfluB hoher Natriumgehalte des Bodens
auf die Nahrstoffaufnahme

In friiheren Versuchen iiber die Minderung der Toxizitat hoher Borgehalte
des Bodens durch Natrium war u. a. ein verstii.rktes Auftreten von Magne
sium- und Calcium-Mange.I bei Sellerie mit steigendem Na-Angebot beobach
tet worden. Die Analysen des Erntegutes ergaben, daB die Mg-Gehalte so
wohl der alteren Blatter als auch der Knollen durch Na erheblich vermindert
werden (bei aquivalenten Na-Gaben durch NaCl starker als durch Na2S04). 

Die Calcium-Gehalte der (jungen und ii.lteren) Blatter wurden durch Na
ebenfalls stark erniedrigt (Na2S04 > NaCl); die Ca-Gehalte der Knollen
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wiesen nur einen leichten Riickgang auf. Die Kalium-Gehalte veranderten 
sich durch Na nur unwesentlich. Im Gegensatz dazu wurde bei Kohlrabi 
nur ein geringer Einflufl von Na auf die Mg-, Ca- und K-Gehalte festgestellt. 
- Kohlrabi nahm (als natrophobe Pflanze) einen wesentlich geringeren An
teil des angebotenen Na auf als der (natrophile) Sellerie. (H.-0. Leh) 

3. Beeinflussung der Ni!.hrstoffaufnahme durch Pfropfstellen

In 4 Versuchen mit insgesamt 412 Pflanzen wurde die Nahrstoffaufnahme
ungepfropfter und gepfropfter Gurken auf Kiirbis in Abhangigkeit von ver
schiedenen Diingungsmaflnahmen untersucht. Nach den vorliegenden Ergeb
nissen sind bei ungepfropften Pflanzen die Calcium- und Magnesiumgehalte
bis zu 10 °/o gr6fler, wahrend die Kaliumgehalte um 10 % niedriger liegen als
bei gepfropften Pflanzen. Die Verschiebung des Nahrstoffverhaltnisses durch
Pfropfung von Gurke auf Kiirbis erklart den in der Praxis an Pfropfgurken
haufig auftretenden Magnesiummangel. (G. Sch6nhard)

4. Untersuchungen iiber die Ursache der Blattrandnekrose

(Blattrandbraune, Randen) bei Kopfsalat

In Fortsetzung der im Vorjahr begonnenen Untersuchungen (Jahresbericht
1969, S. A 59) konnte bestatigt werden, dafl es sich bei der Blattrandnekrose
um einen relativen Calcium-Mangel handelt, dessen Auftreten insbesondern
durch iiberh6hte Stickstoffgaben begiinstigt wird. Versuche mit dem Ziel,
die Ca-Aufnahme der Pflanzen zu erh6hen, fiihrten noch nicht zu iiberzeu
genden Ergebnissen. - Die Priifung verschiedener Sorten auf ihre Anfallig
keit gegen Blattrandnekrose ergab im ersten Durchgang (Mai/ Juni) dio
Reihenfolge ,,Neckarriesen" > ,,Attraktion" > .,Suzan" = ,,Tenax" I im zwei
ten Durchgang (Juli/September) die Reihenfolge ,,Grosso" > .,Silvester" >

,,Kagraner Sommer", wahrend .,Noran" und Plenos" (die in der Wuchsform
von den anderen Sorten stark abweichen) symptomfrei blieben. Die bisher
durchgefiihrten Analysen lassen eine enge Beziehung zwischen der Anfallig
keit und den Ca/N-Verhaltnissen in der Pflanze erkennen, wobei die anfalli
gen Sorten niedrigere Ca- und erheblich h6here N-Gehalte aufweisen als die
weniger anfalligen.

Versuche auf Parzellen mit unterschiedlicher Bodenreaktion ergaben, dafl
die Pflanzen bei Unterschreiten eines bestimmten pH-Wertes nicht zur Kopf
bildung kommen, sondern bereits vorzeitig Bliitenstande entwickeln (,,Vor
bliiher"). Die ,kritische' Bodenreaktion lag bei ea. pH 5,5; ,, Attraktion"
reagierte empfindlicher als ,,Neckarriesen". - Die ,,Vorbliiher" blieben v6llig
frei von Blattrandbraune. Die Analysen ergaben in den ,,Vorbliihern" (im
Vergleich zu normal entwickelten Pflanzen) wesentlich h6here Gehalte an
Calcium und Mangan, h6here Gehalte an Stickstoff und niedrigere Gehalte
an Kalium, wahrend die Magnesium-Gehalte mit sinkender Bodenreaktion zu
nachst anstiegen, um dann wieder abzunehmen. Die Analysenbefunde be
statigen die Theorie, dafl die Calciumaufnahme ganz iiberwiegend von der
Transpirationsintensitat gesteuert wird. Ob und inwieweit die abweichende
Wuchsform der durch die niedrige Bodenreaktion geschadigten Pflanzen von
den Veranderungen im Nahrstoffgehalt abhangt, bedarf weiterer Unter
suchungen. (H.-0. Leh)
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5. Untersuchungen zur Frage der Stippigkeit bei A.pfeln

a) Unterlagenversuch
Die im Friihjahr 1969 auf die Unterlagen Malus IV, VII, IX und XI auf
okulierte Sorte ,,James Grieve" trug im Sommer 1970 erstmals Friichte. Die
Analyse der Apfel konnte den Befund des Vorjahres bestatigen, daB die
Nahrstoffaufnahme der o. g. Unterlagen verschieden ist. Die niedrigsten
Calcium-Gehalte wiesen die Friichte auf Malus IV und IX auf. Die unter
schiedliche Anfolligkeit der Apfel auf verschiedenen Unterlagen gegen
iiber der Stippigkeit tcheint damit erklarbar zu sein.

b) Spritzversuch
In einem Spritzversuch an 45 Baumen ,,Cox Orange" wurde die Auswir
kung von Spritzbehandlungen mit CaC12 , MgC12 , ZnC12 , FeC12 und MnC12 

auf das Auftreten der Stippigkeit getestet. Alle Spritzmittel minderten
das Auftreten von AuBenstippen {bezogen auf Behandlung mit dest. Was
ser) erheblich, besonders stark CaC12 • Auf das Auftreten von Innenstippen
konnte nur durch CaC12 eine starkere Minderung festgestellte werden, die
jedoch nur halb so hoch war wie bei den AuBenstippen. Die starkere Min
derung der AuBenstippen durch diese Spritzmittel kann zu einer Vor
tauschung gesunder Apfel fiihren.

c) Diingungsversuch an Apfelbaumen
{siehe Institut fur Obstkrankheiten)

(G. Schonhard, ,,c" in Zusammenarbeit mit 
A. Schmidle vom Institut fiir Obstkrankheiten)

6. Untersuchungen ilber den Einflufl von Herbiziden auf Entwicklung und
Nahrstoffaufnahme von Sommergerste .. uf Kupfermangelboden

In GefaBversuchen ergaben sich z. T. erhebliche Schadigungen der Versuchs
pflanzen nach Behandlung mit (iiberwiegend Wuchsstoff-) Herbiziden in den
vorgeschriebenen Aufwandmengen, die in der Reihenfolge (Ioxynil) < MCP A
+ 2,4-D = MCPA + 2,4,5-T < Dichlorprop + 2,4,5-T < Ioxynil + Dichlor
prop < MCPA + Dicamba zunahmen. Bei allen mit Herbiziden (ausgenom
men Ioxynil) behandelten Pflanzen traten Kupfermangelsymptome starker in

Abb. 4: Wirkung van Wuchsstoff-Herbiziden auf das Wachstum van Sammergerste auf 
Kupfermangelboden (ahne und mit Kupferdungung) 
Von links nach rechts: Unbehandelt (- Cu); MCPA + 2,4,5-T (- Cu). MCPA + 
2,4,5-T ( + Cu); Dichlarprop + 2,4,5-T (- Cu), Dichlarprop + 2,4,5-T ( + Cu); 
MCPA + Dicamba (- Cu), MCPA + Dicamba ( + Cu); Dichlarprop + Ioxynil 
(- Cu), Dichlorprop + Ioxynil (+ Cu). 
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Erscheinung als bei den (unbehandelten) Kontrollen. - Durch zusatzliche 
Kupferdiingung (iiber den Boden) wurden die Herbizidschaden gemindert 
(siehe Abb. 4). Die Analysen ergaben teilweis•e verminderte Cu-Gehalte der 
behandelten Pflanzen, gleichzeitig aber auch (unterschiedliche) Vera.nderungen 
in den Gehalten an Calcium, Magnesium, Kalium, Stickstoff, Phosphat und 
Mangan. (H.-0. Leh) 

7. Untersuchungen Uber die Nahrstofiaufnahme von Erdbeeren nach Boden
behandlung mit Aldicarb

In einem Freilandversuch mit Erdbeeren (Sorte ,,Regina") zeichneten sich die
Pflanzen auf den mit Aldicarb (12 g/m2) behandelten Parzellen durch wesent
Iich kra.ftigeren Wuchs und intensivere Griinfarbung aus. - Pflanzenanalysen
ergaben deutlich erhohte Gehalte an Calcium, Magnesium, Kalium und Man
gan in den behandelten Pflanzen, wahrend die Gehalte an Stickstoff und
Phosphat keine signifikanten Unterschiede gegeniiber den unbehandelten
Kontrollen aufweisen. Die Zunahme der Nahrstoffgehalte war in den Mutter
pflanzen starker ausgepragt als in den Stolonen + Tochterpflanzen.

(H.-0. Leh in Zusammenarbeit mit Fouad Saad 
vom Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung) 

8. Der Einflu6 anorganischer Spritzmittel auf die Nahrstoffaufnahme ·

Die Untersuchungen iiber den EinfluB der anorgan. Spritzmittel dest. Wasser
(Kontrolle), CaC12 , MgC12, ZnC12 , FeC12 und MnC12 auf die Nahrstoffaufnahme
an Tomaten und Apfeln wurden fortgesetzt. Neben der quantitativen Erfas
sung der Hauptnahrstoffe wurde erstmals Bor analysiert. Gegeniiber der
Kontrolle lagen die Borgehalte bei allen anderen Spritzmitteln deutlich nie
driger. Die geringsten Gehalte wurden bei den Behandlungen mit CaC12 und
FeC12 gefunden. (G. Schonhard)

9. Untersuchungen Uber den Einflull einseitiger Fruchtfolgen aui die
Bodenmiidigkeit

Ein 1961 angelegter Strohdiingungsversuch (Fruchtfolge: Kartoffeln, Weizen)
mit 10 Versuchsgliedern wurde auch 1969 und 1970 fortgefiihrt (Jahresbericht
1968, S. A 53). Die 1967 nach der Weizenernte zu Kartoffeln gegebene Stroh
diingung zeigte 1969 keine Nachwirkung auf den Weizenertrag. Dagegen
driickte die Strohdiingung (in der Hohe der Strohernte 1969) den Ertrag der
Kartoffeln im Jahre 1970. Die Ertragsminderung zeigte sich auch noch bei
einer zusatzlichen N-Diingung von 60 kg N/ha. Erst mit 90 kg N/ha konnte
die ertragsmindernde Wirkung des Strohs aufgehoben und gegeniiber ohne
Stroh + 90 kg N ein hoherer Ertrag erzielt werden. Parasitare Pflanzen
krankheiten traten weder bei Kartoffeln (1969) noch bei Weizen (1970) auf,
so da.B auch kein EinfluB der Diingungsvarianten festgestellt werden konnte.

(A. Kloke) 

10. Untersuchungen zur Bleianalytik

Zur Bestimmung von Blei in Boden und Pflanzen wurden 3 Bestimmungsver
fahren mittels Dithizon getestet und ein Verfahren nach der Mischfarben
methode bei pH 9,5-10 ausgearbeitet. Die Messung erfolgt bei 520 mµ. Der
giinstigste MeBbereich liegt zwischen 5-50 ppm Pb/25 ml Choroform.

(G. Schonhard) 
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11. Untersuchungen iiber die Kontamination von Griinkohl durch Blei ans
Kraftfahrzeugabgasen

Die Untersuchung einer grofleren Anzahl von Griinkohlproben, die (an ver
schiedenen Standorten) aus verschiedenen Abstanden von Autostraflen ent
nommen wurden, ergab eine erheblich starkere Kontamination mit Blei bei
den in Straflennahe aufgewachsenen Pflanzen. Der abwaschbare Anteil
des Gesamt-Bleies war gering und lag im Mittel < 10 O/o. - Gekochte Proben
enthielten regelma.Big mehr Blei als ungekochte, wenn zum Kochen ein
emailierter Topf verwendet worden war, wahrend durch Kochen in Glas
gefa.Ben keine Zunahme der Bleigehalte eintrat. (H.-0. Leh)

Institut fiir Biochemie in Braunschweig 

!. !solierung und Charakterisierung von Phosphodiesterase 
aus Zuckerriibenblattern 

In Fortsetzung der vorjahrigen Versuche wurde aus Zuckerriibenblattern vom 
Feld weitere Phosphodiesterase isoliert. Durch Verbesserung der Extrak
tionsmethode konnte die Ausbeute erhoht werden. Fiir Untersuchungen zur 
Substratspezifitat wurden die p-Nitrophenylester der vier natiirlichen Ribo
nuc leotide und der Thymidylsaure synthetisiert. Es konnten keine wesent
lichen Unterschiede in der Spaltungsgeschwindigkeit zwischen den verschiede
nen Nucleotidestern gefunden werden. Unterschiede ergaben sich im Abbau 
von nativer und denaturierter Ribo- und Desoxyribonuc leinsaure, gegeniiber 
den synthetischen niedermolekularen Substraten erfolgte hier auch eine Ver
schiebung des pH-Optimums. 

(B. Lerch in Zusammenarbeit mit G. Wolf vom 
Institut fur Pflanzenpathologie der Universitat 
Gottingen) 

2. Charakterisierung von Phosphodiesterase aus Roggenkeimlingen

Phosphodiesterase aus Roggenkeimlingen verhielt sich in ihren enzymati
schen Eigenschaften gegeniiber verschiedenen Substraten im Wesentlichen so
wie aus Zuckerriibenblattern. Auch in anderer Hinsicht, wie Abhangigkeit von
Ionen, pH-Optimum usw., waren beide Enzyme gleich. Die Phosphodiesterase
aus Roggenkeimlingen konnte nur angereichert, aber nicht als reines Protein
isoliert werden.

(B. Lerch in Zusammenarbeit mit G. Wolf vom 
Institut fur Pflanzenpathologie der Universitat 
Gottingen) 

3. Ribonucleasen bei Kartoffelkrebs

Kartoffelkeimlinge in verschiedenen Stadien der Infektion mit Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Pere. wurden diskelektrophoretisch auf A.nderungen
der Ribonucleasen gegeniiber gesunden Keimlingen untersucht. Bei infizier
ten Keimlingen zeigten sich fast alle Isoenzyme verstarkt, moglicherweise
sind einige neu induziert. Die Unterschiede im Verhalten verschiedener Kar
toffelsorten und Pilzrassen sind noch zu untersuchen.

(B. Lerch in Zusammenarbeit mit M. Hille 
vom Institut fur Botanik) 
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4. Protein- und Enzymmuster bei Kartoffelsorten unterschiedlicher Anfalligkeit
gegeniiber Krebs

An Keimen und Knollen wird untersucht, ob sich spezielle Proteine oder
Enzyme bei krebsresistenten Sorten nachweisen lassen, was fi.ir die Selektion
von Neuzi.ichtungen von groBer Bedeutung ware. Von russischer Seite war
dies ohne experimentelle Belege behauptet worden. - Gelelektrophoresen
von Proteinextrakten aus Kartoffelkrebsgewebe enthielten keine spezifischen
Zonen, wenn man auf Proteine, Esterasen und Peroxidasen anfarbte. Die
Peroxidasen waren im Krebsgewebe allgemein stark erhoht, was aus der
verstiirkten Farbbildung mit o-Dianisidin/H202 geschlossen wurde.

(V. Loeschcke in Zusammenarbeit mit M. Hille 
vom Institut fur Botanik) 

5. Versuche zur Spezifitat der Isoperoxidasen in der Kartoffel

Die Vielzahl der mit o-Dianisidin in Kartoffelknollen und -keimen nachweis
baren Peroxidase-Isoenzyme nach Polyacrylamid-Elektrophorese la.flt vermu
ten, daB diesen spezielle Funktionen zukommen, vor allem, wenn sie auf
weniger leicht reagierende Substrate treffen. Mit zahlreichen Phenolen und
aromatischen Aminen lieB sich zeigen, da.13 tatsiichlich Unterschiede in der
Reaktionsfahigkeit der einzelnen Isoenzyme bestehen; Gesetzma.Bigkeiten
konnen erst nach Einbeziehung weiterer Derivate aufgestellt werden. Die
Befunde lassen kinetische Messungen isolierter Isoenzyme mit nati.irlichen
Substraten des Pflanzenstoffwechsels aussichtsreich erscheinen. Die Bedeutung
der Untersuchungen liegt in der ungekliirten Funktion der um ein Vielfaches
erhohten Peroxidaseaktivitiiten, wie sie bei zahlreichen Infektionen und Schii
digungen der Pflanze beschrieben wurden. (V. Loeschcke)

6. Esterasen als Hilfsmittel bei der Sortenidentifizierung von Kartoffeln

Nach der Auffindung genetisch bedingter Peroxidase-Pherogramm-Muster
zur Selektion von Kartoffelsorten wurde der sehr empfindliche Nachweis
von Esterasen mit NaphthyJacetat/Echtblau RR als Test ausgearbeitet. Die
zonenreichen, sehr scharfen Muster zeigen ebenfalls Sortenabhiingigkeit und
!assen die Aufstellung bestimmter Sortengruppen zu. Wir werden diese
Muster zur Differentialdiagnose von Kartoffelsorten heranziehen.

(V. Loeschcke) 

7. Verhalten einiger Peroxidasen bei der Molekulargewichtsbestlmmung

Bei der Bestimmung des Molekulargewichts der Peroxidasen in vernetztem
Dextran (Sephadex) durch V. Loesch.eke bzw. in dodecylsulfat-(SDS)-haltigem
Polyacrylamid (PAA) bei intakter Aktivitiit der Enzyme durch H. Stegemann
und H. Francksen ergaben sich erhebliche Differenzen. Die Versuche in PAA
verschiedener Konzentration unter Zusatz von SDS zeigten bei allen Test
proteinen die erwartete Verringerung der Wanderungsstrecke mit steigender
PAA-Konzentration, dagegen entsprachen 2 Gruppen von Peroxidasen nicht
dieser Regel. Diese Enzyme scheinen bei den verwendeten Inkubationsbe
dingungen das SDS nicht in der gleichen Menge anzulagern und weisen daher
eine weitgehende Unabhiingigkeit der elektrophoretischen Wanderung von
der PAA-Konzentration auf. Das kann auf eine besonders stabile a-Helix-
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Konfiguration zuriickzufi.ihren sein. Peroxidasen aus Meerrettich wurden 
zum Vergleich herangezogen. 

(H. Stegemann und V. Loeschcke in Zusammenarbeit mit L. Shannon, 
University of California, Riverside, USA) 

8. Priifung und Vereiniadmng des Diagnose-Verfahrens fiir Kartoffelsorten
durch Gelelektrophorese

Die Proteine der KartoffeJknolle sind genetisch determiniert, Umweltbedin
gungen verandern das elektrophoretische nach Coomassieblau-Farbung erhal
tene Proteinmuster nicht. Da einige Botaniker und Praktiker dieser Ent
deckung skeptisch gegeniiberstanden, wurde ein Doppelblindversuch zur
Identifizierung von 16 Knollen fi.ir uns unbekannter Provenienz und ihre
Zuordnung zu 20 moglichen Sorten durchgefi.ihrt. Die authentischen Sorten
stammten vom Bundessortenamt, die zu priifenden von der Landwirtschafts
kammer Hannover. Nach der Gelelektrophorese konnten wir 14 Knollen je
einer Sorte zuordnen, 2 Knollen waren Duplikate. Damit war bewiesen, dafl
man ohne Fehler Sorten durch dieses Verfahren bestimmen kann. Die ge
wahlten Sorten umfaflten ea. 90 °/o des gegenwartigen deutschen Handels
volumens.

Fiir die Praxis wurde eine verbilligte Apparatur zur analytischen und pra
parativen GeJelektrophorese entwickelt und gefunden, dafl bei Serienana
lysen die Kiihlung mit Leitungswasser ausreichend ist, wodurch ein teures
Kiihlaggregat eingespart werden kann.

(H. Stegemann und V. Loeschcke in Zusammenarbeit mit E. Hbppner vom 
Bundessortenamt und E. A. Homann van der Landwirtschaftskammer 
Hannover) 

9. Gelelektrophoretische Untersuchungen von Kartoffelknollen nacb Anzucht
aus Meristemkultur

Da die Praxis Unterschiede im Habitus van Kartoffeln aus Meristemkultur
und den verseuchten Altsorten festzustellen glaubt, wurde der Frage nach
gegangen, ob genetische Verschiedenheiten vorliegen. Die genetisch fixierten
Muster der Proteine, Peroxidasen und Esterasen zeigten sich bei zwei ver
schiedenen Meristemkulturen der Sorte Mensa vollig identisch mit der Alt
sorte; die Sortencharakteristik blieb also erhalten, auch die Frage, ob sich
ein Befall durch S-Virus anhand der Pherogramme bemerkbar macht, ist
wahrscheinlich zu verneinen. Vielleicht deutet eine allgemeine Intensivierung
der Peroxidasezonen bei den Knollen der Alterssorte auf den Virusbefall hin.
Da es sich hier jedoch um ein unspezifisches auch vegetations- und lagerungs
abhangiges Verhalten handelt, kann ihm fi.ir eine Virusdiagnose keine Bedeu
tung zukommen. Ein abschliefiendes Urteil kann erst nach Untersuchung wei
terer Sorten gegeben werden.

(H. Stegemann und V. Loeschcke in Zusammenarbeit mit 0. Bode 
vom Institut fi.ir landw. Virusforschung und H. Platzer 
van den Vereinigten Saatzuchten, Ebstorf) 

10. Eigenschaften von Starke abbauende Enzymen in der Kartoffelknolle

Durch Gelelektrophorese und Elektrofokussieren mit Polyacrylamid als Tra
ger wurden vor aLlem Phosphorylasen untersucht. Nach der Elektrophorese
kann man diese Enzyme nach Glykogen und Glukose-1-phosphat-Inkubation
durch den Starkeaufbau nachweisen. Aus noch unbekannten Grunden versagt
das Verfahren nach der Fokussierung.
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Setzt man Scheiben oder intakte Knollen wassrigen Losungen von Glukose 
und/oder Phosphat aus, so verschwindet ein elektrophoretisch schnell wan
derndes Isoenzym, und es taucht ein langsameres auf. Ob es eine Induktion 
eines neuen Enzyms ist, wurde noch nicht geklart. Bei der Aufbereitung von 
Kartoffelknollen vor einer Hitzebehandlung wahrend der industriellen Ver
wertung (Braunung durch unerwunschte Zucker) und bei Infektionsprozessen 
(Bereitstellung von energieliefernden Zuckern) durften die Phosphorylasen 
eine Rolle spielen. Daher wurden kinetische Messungen in Gegenwart von 
Primern durchgefuhrt und gefunden: Die Synthese des Polyglucans ist 
schneller in Gegenwart von Amylose als bei Glykogen als Primer. Umgekehrt 
ist der Abbau der Amylose langsamer als der Glycogenabbau. 

p-Chlormercuribenzoat und Jodacetamid inhibieren das Enzym durch Blockie
rung von SH-Gruppen. (H. Stegemann und K. N. Shivaram)

11. Beziehung zwischen dem Zuckergehalt in Kartoffelknollen und deren
Resistenz gegen P h y t o p h t h o r a i n f e s t a n s

Ein wichtiges Problem des Kartoffelbaues stellt die Anfalligkeit der Kar
toffelknollen gegen Phytophthora infestans dar. Man kann die Kartoffelsorten
in 3 Stufen eingruppieren, namlich resistent, anfallig und in eine dazwischen
stehende Gruppe. Es wurde nach Beziehungen zwischen Resistenzverhalten
und Zuckergehalt in den Kartoffelknollen gesucht, indem der Gehalt sofort
nach dem Schneiden ohne und 24, 48 und 72 Stunden nach der Infektion mit
Phytophthora infestans Rasse 1234 bestimmt wurde. Eine Knollenhalfte war
infiziert, die andere diente als Kontrolle. Die Bestimmung erfolgte nach
2 Methoden, namlich der 0-Toluidin- und der Glucoseoxidase-Methode. Die
erstere erfafit mehrere Zucker, die zweite nur Glucose. Die Anfalligkeit der
Kartoffelsorten wurde durch den Resistenztes-t nach Lapwood ermittelt.

Die Ergebnisse zeigen, daB bei einigen Sorten der Gehalt an Zucker mit der
Anfalligkeit ubereinstimmt, andere Sorten zeigen eine hohe Anfalligkeit,
obwohl sie einen geringen Zuckergehalt aufweisen.

(K. N. Shivaram in Zusammenarbeit mit B. Schober 
vom lnstitut fiir Botanik) 

12. Glukose und Phosphat in Kartoff.elknollen:
Relation zu Lagertemperatur und Phosphorylase

Um in Kartoffelknollen die Beziehungen zwischen Phosphorylase und Glu
kose, freiem Phosphat und Lagertemperatur festzustellen, haben wir die
Knollen, wie in der Tabelle angegeben, gelagert. In diesen Kartoffelknollen
wurden Glukose (o-Toluidin-Methode). Phosphat (Fiske und SubbaRow) und
Phosphorylaseaktivitat (Gelelektrophorese) bestimmt.

Die Ergebnisse· zeigen, daB in Gruppe II das freie Phosphat niedriger war
als in Gruppe III. Umgekehrt ist es bei Glukose. Man kann diese Beziehung
erwarten, obwohl sie nicht unbedingt fur den Stoffwechsel erforderlich ist.
Das freie Phosphat wurde weitgehend aufgebraucht fiir die Synthese der
Zuckerphosphatester. Die Phosphorylase tritt nur als elektrophoretisch Iang
samer wanderndes Isoenzym auf und ihre Aktivitat wird durch Lagerung
der Knollen bei niedrigen Temperaturen gesteigert, was auch noch mehrere
Tage nachwirkt. (K. N. Shivaram und H. Stegemann)
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Kartoffel
Sorten 

Saskia 
Brenta 
Sirtema 
Prima 

Gruppe I 
20 Tage bei 

Zimmertemp. 
ea. + 25° C

>,.... .... 
<O Q) 0 

!/l ..c:; 
!/l 0.. 0 0.. 
Q) Ill .J.4 

:g � -� 0 ;, 
<l>..c:; 

G ..c:; <O .t: p.. P..-

+ + +
+ + + 
+ + +
(+) + + 

Gruppe II 
20 Tage bei 

+ 4° C

>, .... .... 
<O Q) 0 

..c:; !/l ..c:; 
!/l 0.. 0 0.. Q) Ill .J.4 !/l Q) -� 0 ;, 

..8 ;fl <ll..c:; 
G .t: p.. P..-

+ ++ ++
+ ++ ++
+ ++(+) ++
+ ++ ++

Gruppe III 
10 Tage bei 

+ 4° C
anschlieBend 
10 Tage bei 

Zimmertemp. 

>, 
� .... 

Q) 0 
..c:; "' ..c:; 

!/l 0.. 0 0.. Q) Ill .J.4 
� � ·� 0 ;, Q) ..c:; [3 ..c:; <O .t:P.. P..-

++ + ++ 
+(+i + ++ 
+(+) + ++ 
+(+) + ++ 

13. Pektfoauflosende Enzyme aus F u s a r i u m o x y s p o rum

Gruppe IV 
Lager-

Kartoffeln 
10-15° C

(Kontrolle)

>, 
� Q) 
..c:; Ill 

Ill 0.. 0 

Q) Ill .J.4 -� 0 ;, Cl Q) 

Q) ..c:; 
G 

..c:; !/l 
.t: p.. p..� 

+ + +
+ + + 
+ + +
+ + + 

Das Verfahren der Substratinklusion von Pektinsaure in Polyacrylamid ge
stattet es, pektolytische Isoenzyme und deren Aktivitatsiinderungen zu unter
suchen. Der Pilz Fusarium oxysporum ist phytopathologisch interessant, weil
er durch seine Pektinasen die Mittellamelle und damit die Zelle der Pflanze
zerstoren kann. Aus der Kulturflussigkeit fur den Pilz, dessen Anzucht bei
15, 19, 23, 27 bzw. 31 ° und in verschiedenen Niihrmedien erfolgte, wurden die
in die Kulturflussigkeit abgegebenen Pektinasen geleJektrophoretisch aufge
trennt und daneben Pektinmethylesterasen bestimmt. Es ergab sich das merk
wurdige Phiinomen, daB in gepuffertem Nahrmedium die Enzymaktivitiiten
bei niedriger und hoher Temperatur besonders hoch, dazwischen (vor allem
bei 27°) niedrig sind. In ungepuffertem, aber auf dem gleichen pH-Wert ge
haltenen Kulturfiltrat liefert dagegen die Temperatur von 27° eine maximale
Enzymaktivitat. Korrelationsexperimente mit in vivo-lnfektionen sind in
Bearbeitung.

(K. N. Shivaram in Zusammenarbeit mit G. Menke vom 
Institut fur Phytopathologie und Pflanzenschutz der Universitiit Hohenheim) 

Abteilung iiir pflanzliche Virusforschung 

Institut iiir landwi,rtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

1. Untersuchungen iiber ein unbekanntes, von A t r o p a b e 11 a d o n n a
isoliertes Virus

Bei den Testungen zur Feststellung der Verbreitung des belladonna mottle

virus wurde von Atropa-Wildpflanzen ein bisher unbekanntes Virus isoliert.
Das Virus kommt nach den bisherigen Untersuchungen nur in einem eng
begrenzten Gebiet in einigen Pflanzen vor, die zusiitzlich mit dem belladonna

mottle virus infiziert sind und fuhrt bei diesen lediglich zu einer Aufhellung
der Blatter. Umfangreiche Vermessungen im Elektronenmikroskop ergaben
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fur 6 Isolate, die sich auf Grund der Symptome an Wirtspflanzen unterschei
den lassen, eine einheitliche Normalliinge von 890 nm. Das Virus konnte auf 
49 SoJanaceen-Spezies, nicht jedoch auf Capsicum annuum und Kartoffel 
sowie auf 98 Spezies aus 27 anderen Familien iibertragen werden. Seine 
Konzentration in Tabak ist auBerordentlich hoch. Die thermale Inaktivierung 
lag bei 58-60° C, der Verdiinnungsendpunkt bei 10-5_10-o und die Bestan
digkeit in vitro bei iiber 14 Tagen. Das Virus wird relativ leicht durch den 
Vektor Myzus persicae nach dem nichtpersistenten Modus iibertragen. Es 
wird die Bezeichnung Atropa mild mosaic virus vorgeschlagen. 

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

2. Untersuchungen iiber das t o  b a c c o .r a t  t I e v i r u s als Ursache der

Stippigkeit und Pfropfenbildung bei der Kartoffel

In der BRD ist in den letzten 10 Jahren eine starke Zunahme von Stippigkeit
und Pfropfenbildung bei Kartoffelknollen beobachtet worden. Es konnte durch
Abimpfungen aus dem Fleisch frisch geernteter Knollen nachgewiesen wer
den, daB das tobacco rattle virus Ursache dieser Schiiden ist. Besonders klar
war eine Korrelation zwischen Wurzelinfektion bei Unkrautern und Knollen
befall festzustellen. Auf Grund regionaler Unterschiede im Befall der Sorten
und in den Krankheitssymptomen muBte mit dem Vorhandensein verschie
dener Virusstiimme gerechnet werden. Es wurden deshalb Virusisolate aus
verschiedenen Gebieten der Bundesrepublik gesammelt und auf verschiedene
Wirtspflanzen iibertragen. Deutliche Unterschiede in der Reaktion der Wirte
lassen den SchluB zu, daB auch in der BRD stark abweichende Stamme des
Virus vorkommen. Es soll festgestellt werden, ob zwischen diesen Stiimmen
signifikante Unterschiede in der GroBe der Teilchen vorliegen. Weiterhin
soll gepriift werden, ob sich durch kiinstliche Ubertragungen mit den Vek
toren Ri.i.ckschliisse auf das Verhalten der Kartoffelsorten ziehen lassen. An
Feldversuchen in verschiedenen Gebieten wurde das Verhalten der Sorten
hinsichtlich Anfalligkeit und Schadbild untersucht und der EinfluB von Boden
behandlungen mit Pflanzenschutzmitteln gepriift.

(0. Bode und D. Lesemann in Zusammenarbeit mit W. Steudel, 
Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung, Munster) 

3. Untersuchungen zur Blattlausiibertragung des Kartoffel-S-Virus

In Fortsetzung friiherer Versuche wurden aus Pflanzkartoffelbestanden in
Friesland, die aus S-Virus-freiem Pflanzgut aufgewachsen waren, einzelne
mit dem S-Virus infizierte Knollen ausgelesen. Durch Testung mit abgesiittig
ten Antiseren und Pfropfungen auf Tomate konnte dais Vorliegen von Infek
tionen des M-Virus ausgeschlossen werden. Von: 18 lsolierungen des S-Virus
gelangen bei 4 Isolaten Ubertragungen mit Myzus persicae, so daB die frii
heren Befunde der Blattlausiibertragbarkeit von bestimmten Stiimmen des
S-Virus bestatigt werden konnten. (0. Bode und H. L. Weidemann) 

4. Versuche zur Feststellung der Resistenz von Salatsorten gegeniiber dem

Salatmosaikvirus

Im Gemiiseanbaugebiet siidlich von Braunschweig wurde ein Versuch mit
32 Salatsorten innerhalb des dortigen Salatanbaus angelegt. Die Pflanzen,
die Anfang Juni ausgesetzt waren, wurden nach 4-6 Wochen durch Ab
impfung auf Chenopodium quinoa auf Virusbefall getestet. Von den Handels-
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sorten erwiesen sich die Sorten ,Kagraner Sommer' und ,Viktoria' als we
niger, die Sorte ,Attraktion' als hoch (bis zu 80 °/o) vom Salatmosaikvirus 
inf.iziert. Einige resistentere Sorten zeigten demgegem1ber einen starkeren 
Befall mit Gurkenmosaikviirus. Infektionen durch das Salatmosaikvirus er
gaben praktisch keine Verkaufsware und fiihrten zur Faule, demgegeniiber 
hatte der Besatz mit Gurkenmosaikvirus die Ausbildung lockerer Kopfe zur 
Folge. (0. Bode) 

5. Untersuchungen Uber den Virusbesatz von Hopfenkulturen im Anbaugebiet
von Tettnang

Starke Schaden im Hopfenanbau, die offenbar auf Virusinfektionen zuriick
gefiihrt werden miissen, veranlaBten die Aufnahme von Untersuchungen zur
Virusanalyse der Hopfenbestande. Anfang und Ende der Vegetation sind bei
niederen Temperaturen virusahnliche Symptome zu beobachten, die in Mo
saikerscheinungen, Ring- und Bandmustern sowie Blattdeformationen zum
Ausdruck kommen. Es wurde damit begonnen, Abimpfungen auf Testpflanzen
zur Identifizierung der Viren und Pfropfung auf Testhopfen vorzunehmen.
In elektronenmikroskopischen Praparaten wurde bei allen untersuchten
Hopfenpflanzen das Vorhandensein des latenten Hopfenvirus festgestellt.

(0. Bode) 

6. Untersuchungen Uber das c o c k s f o o t m i  I d m o s a i c v i r u s (CMMV)
und Vergleich der physikalischen und chemischen Dalen des CMMV mit den
jenigen anderer isometrisdler Viren

Ein bisher unbekanntes Virus, das cocksfoot mild mosaic virus (CMMV),
wurde von Dactylis glomerata isoliert. Es ist mechanisch leicht auf Grarnineen
(24 Arten). nicht auf Spezies anderer Familien, iibertragbar. Als Vektor
wurde Myzus persicae gefunden, allerdings war die Ubertragungsrate iiber
raschend niedrig. Mechanische Ri.ickverimpfungen des CMMV auf D. glome

rata, den natiirlichen Wirt, erwiesen sich ebenfalls als schwierig, wenn ge
sunde Wirtspflanzen verwendet wurden; mit cocksfoot streak virus vorinfi
zierte Pflanzen nahrnen dagegen das CMMV viel leichter an. Das erklart u. U.
die Tatsache, dafl CMMV mit diesem Virus vergesellschaftet worden war.

CMMV ist ein isometrisches Virus (Durchmesser ea. 27 nm), es sedimentiert
einheitlich (s020,w = 105 S) und enthalt etwa 23 °/o RNS. Sein Absorptions
spektrum entspricht dem eines Nukleoproteides; CMMV-RNS enthalt viel
Cytosin und wenig Urazil.

Das CMMV wurde mit folgenden Viren verglichen: brome mosaic virus,
cocksfoot mottle virus, Phleum mottle virus und sowbane mosaic virus.

Trotz verschiedener ahnlicher Eigenschaften dieser Viren ist CMMV mit
keinem derselben identisch und auch - mit Ausnahme des Phleum mottle
virus - mit keinem naher verwandt. Inwieweit zwischen CMMV und Phleum
mottle virus Beziehungen bestehen, mufl noch geklart werden, sobald aufler
seinem Antiserum auch das Virus selbst zur Verfiigung steht.

(W. Huth, H. L. Paul und J. Brandes) 

7. ResistenzprUfungen von Griinland- und Futtergrasern

Bei der standigen Zunahme des Gri.inlandes ist es in besonderem Mafle erfor
derlich, gegen Krankheiten resistente Pflanzen anzubauen. Das trifft auch
fiir die Gramineen und deren Virosen zu. Es wurde zunachst damit begonnen,
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ein umfangreiches Sortiment von Grasern auf ihre Anfalligkeit gegenuber 
dem rye grass mosaic virus (RMV) und dem cocksfoot streak virus (CFSV) 
zu prufen. Alle LoJium-Sorten und -Arten erwiesen sich gegenuber dem RMV 
anfallig. Sehr starke Schaden traten insbesondere bei L. multiflorum wester
woldicum auf. Die Pflanzen nekrotisierten nach etwa 15 Tagen p. i. und 
starben bald ab. Das CFSV infizierte in sehr geringem Mafle L. multiflorum, 
jedoch nicht L. perenne. Alle gepruften Dactylis glomerata-Sorten waren 
gegenuber dem RMV nicht anfallig. Auch war nur bei 8 von 20 Sorten eine 
durch CFSV hervorgerufene Erkrankung nachzuweisen. (W. Huth) 

8. A g r  o p yr o n m o s a i k v i r u s - erster Nachweis in der BRD

In der Umgebung von Braunschweig wurden zahlreiche Pflanzen von Agro
pyron repens mit z. T. kraftigen hell-dunkelgriinen Stricheln gefunden. Diese
Symptome sind, wie Versuche ergaben, auf Infektion durch das Agropyron
mosaic virus zuriickzufiihren. Besonders anfallig diesem Virus gegeniiber
zeigten sich in Experimenten zahlreiche Weizensorten. Das Agropyron
mosaic virus ist damit, nachdem es bereits in anderen Landern beobachtet
worden ist, zum ersten Mal in der BRD nachgewiesen warden. (W. Huth)

9. Versuche zur Viruseliminierung bei verschiedenen Kulturpflanzen

Die Versuche zur Eliminierung von Viren aus Obstgeholzen (Apfel) wurden
im laufenden Berichtsjahr fortgefiihrt. Die Anzucht der isoHerten Vegetations

punkte (ea. 0,3 mm) bereitete in einem neu entwickelten Nahrboden in den
ersten Wochen keine Schwierigkeiten. Um ein Differenzierungswachstum zu
erreichen, ist eine Ubertragung der Meristeme auf ein anderes spezifisches
Nahrmedium erforderlich.

Ein ahnliches Problem stellt sich bei der Kultur der Sproflspitzen von Hopfen
zur Eliminierung von Viren. Nach anfanglich gutem Wachstum urrterbleibt
nach etwa 2 Monaten das Differenzierungswachstum der isolierten Gewebe.
Demgegeniiber ist es gelungen, aus 0,3 mm groflen Vegetationskegeln von
Cymbidium in ea. 6 Monaten 2-3 cm grofle, gut differenzierte Pflanzchen

auf kiinstlichem Nahrlager zu erzielen. Auch fur diese Kulturen muflten
spezielle Nahrboden erprobt werden. (W. Huth)

10. Kultur von meristematischen Geweben zur Virusbefreiung vom S-Virus

infizierter Kartoffelsorten

Weitere Verbesserungen des Nahrmediums zur Kultur von Kartoffelsprofl
spitzen wurden erreicht. Dariiber hinaus wurde eine groflere Zahl Kultur

gefafle verschiedener Glasarten auf ihre besondere Eignung fur Meristem
kulturen gepriift. Es wurden im Berichtsjahr von acht neuen Kartoffelsorten
eine Reihe gesunder Klone herangezogen. (W. Huth und 0. Bode)

11. Untersuchungen iiber das Scr o p h u I a r i a  m o t tI e v i r u s

Eine grofle Zahl viruskranker Pflanzen von Scrophularia nodosa wurde ins
besondere im Nordharz (Harzburg, Goslar, Langelsheim) und im Elm bei
Braunschweig gesammelt. Auf Grund der Symptome, der Wirtspflanzen und
der serologischen Reaktionen konnte als Krankheitserreger das Scrophularia
mottle virus identifiziert werden. Bei einigen Isolaten diirfte es sich auf
Grund unterschiedlicher Reaktion von Wirtspflanzen um Stamme des ScMV
handeln. Als neue Wirtspflanze wurde Nicotiana clevelandii gefunden.
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Auf gereinigten Praparationen des ScMV wurden physikalische und c:hemi
sche Untersuchungen vorgenommen. Die Sedimentationskonstante des Virus, 
sein Verhalten im Dic:htegradienten sowie die Basenzusammensetzung der 
Nukleinsaure entsprechen den Werten fur Viren aus der TYMV-Gruppe. 
Das ScMV kann deshalb dieser Virusgruppe zugeordnet werden. 

(W. Huth und H. L. Paul) 

12. Elektronenmikroskopiscber Nacbweis von my c o p I a s ma - Ii k e b o d i  e s
in Kartoffeln mit Hexenbesenwuchs

Schon seit !anger Zeit in Kultur gehaltene hexenbesenkranke Kartoffeln aus
Niedersachsen wurden an Ultradunnschnitten elektronenmikroskopisch unter
suc:ht. Drei Versuche in mehrmonatigen Abstanden ergaben keine besonderen
Strukturen in den kranken Pflanzen. Bei einem weiteren Versuch wurden
besonders dunne fadenformige Sprosse untersucht, die sich nur im Fruhjahr
auszubiJden scheinen. Sie enthielten in Siebzellen mykoplasmaahnliche Struk
turen. Damit konnten auch bei in der BRD gefundenen Pflanzen wie in hexen
besenkranken Kartoffeln aus Japan, Schottland und der Tschechoslowakei
Mykoplasmen als wahrscheinliche Erreger dieser Krankheit nachgewiesen
werden. (D. Lesemann)

13. Elektronenmikroskopiscber Vergleicb von gestreckten Gramineenviren

Uber die charakteristischen Eigenschaften einiger fadenformiger Gramineen
viren besteht zur Zeit keine Klarheit. Es wurde daher untersucht, ob sich mit
Hilfe von La.ngenmessungen eine Differenzierung durchfuhren la.flt. Die Nor
malla.ngen fi.i.r die drei unter vergleichbaren Bedingungen vermessenen Viren
(Agropyron mosaic-, ryegrass mosaic- und cocksfoot streak virus) liegen
zwischen 720 und 770 nm. Da mit einem Fehler von etwa 5 °/o gerechnet wer
den muB, besteht also keine Moglichkeit, allein anhand der Partikella.ngen
dies,e Viren zu untersc:heiden. (D. Lesemann und W. Huth)

14. Versuc:be zur Reindarstellung unbesc:badigter Teilc:ben des ma ize r o u gh
d w a r f v i r u s (MRDV) und elektronenmikroskopiscbe Untersucbungen
zur Feinstruktur des Virus

Das zu den groflen isometrischen Viren gehorende maize rough dwarl virus
hat in Italien wirtschaftliche Bedeutung und wird im Istituto di Fitovirologia
Applicata, Turin, untersucht. An dort hergestellten Pra.paraten sollten in ge
meinschaftlichen Untersuchungen physikalische, chemische und strukturelle
Eigenschaften des Virus erforscht werden. Im Verlauf dieser Untersuchungen
steUte es sich aber heraus, daB das gereinigte Material in der Regel Teilchen
enthielt, die nic:ht mehr komplett waren, sondern die a.uflere Hu.He verloren
hatten. Auf Grund dieser Befunde wurden neue Versuche begonnen, die zum
Ziel haben, eine Methode zu finden, die die Virusteilchen unbescha.digt zu
ga.nglich macht.

Des weiteren konnte an gereinigtem Material und an Rohsaftpra.parationen
aus MRDV-infiziertem Mais aus Italien die bisher unbekannte Fein-Struktur
der Partikeln dieses Virus weitgehend aufgekla.rt werden. Die Befunde wur
den an mit Uranylformiat, Phosphorwolframsa.ure oder Ammoniummolybdat
negativ kontrastierten Pra.paraten gewonnen. Mit ea. 70 nm Durchmesser
sind die isometrischen Partikeln dieses Virus relativ grofl. Sie besitzen einen
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ea. 10-15 nm dicken Mantel, der aus kammerartig strukturierten Unterein
heiten aufgebaut ist. Der Kern des Partikels von etwa 40-50 nm (/) ist um
geben von einer di.innen membranartigen Hi.ille, auf der in regelma.Biger 
Anordnung Fortsatze angeheftet sind, die sich im intakten Partikel der Kon
tur des Mantels anpassen. Aus fri.iheren Untersuchungen war bekannt, daB 
in infizierten Zellen die Viruspartikeln oft in eigenartigen Kanalen ange
ordnet sind. An diesen auch im Rohsaftpraparat nachzuweisenden Kanalen 
wurde eine bisher unbekannte Substruktur beobachtet. Die Untersuchung wird 
fortgesetzt. 

(D. Lesemann und H. L. Paul in Zusammenarbeit mit 
Dr. 0. Lovisolo, Dr. Conti, Dr. Redolfi und Dr. Pennazio 
vom Laboratorio di Fitopatologia Applicata in Turin) 

15. Untersuchungen iiber Zierpflanzen- und Champignonvirosen

Die in den Vorjahren begonnenen Untersuchungen wurden fortgesetzt. Gegen
die beiden haufigsten Viren bei Orchideen, das Cymbidium mosaic virus

und das Odontoglossum ringspot virus wurden Antiseren hergestellt. Ver
gleichende elektronenmikroskopische und serologische Untersuchungen an
virusverdachtigen Orchideen lieferten iibereinstimmende Resultate. Diagno
sen auf Grund von Symptombildern bei Orchideen erwiesen sich dagegen als
unzuverlassig. Die Antiseren stehen Pflanzenschutzamtern fi.ir Routineunter
suchungen zur Verfiigung.

Aus Gladiolus nanus wurde ein gestrecktes Virus isoliert, das wegen der
Lange moglicherweise nicht mit dem bei Gladiolen haufig beschriebenen
bean yellow mosaic virus identisch ist.

In Champignons wurden isometrische Viren und ein gestrecktes Virus elek
tronenmikroskopisch nachgewiesen. Nach anfiinglichen Fehlschlagen konnten
diese Viren in geringer Konzentration auch in sehr alten Fli.issigkeitskulturen
von Myzelien (Alter mindestens 6 Monate) festgestellt werden.

(D. Lesemann in Zusammenarbeit mit R. Koenig, 
Institut fi.ir Virusserologie) 

16. Untersuchung eines isometrischen Virus aus Kakteen

Aus hexenbesenkranker Opuntia tuna wurde durch heteroplastische Pfrop
fung eine Erkrankung auf Petunie i.ibertragen, die erst mehrere Wochen nach
der Propfung erkennbar wird. Die Symptome treten zunachst nicht an allen
Sprossen der erkrankten Pflanzen auf, sie umfassen eine zunehmende Stau
dmng der Sprosse, scharf begrenzte Adernaufhellungen und Blattdeforma
tionen. Die elektronenmikroskopische Untersuchung zeigte in negativ kontra
stierenden Praparaten aus kranken Blattern isometrische Viruspartikeln mit
einem Durchmesser zwischen 35 und 45 nm. Ultradiinnschnitte wiesen rund
liche, von Lakunen durchsetzte EinschluBkorper auf, die bis mehrere µm
Durchmesser erreichten und bisher keine Feinstrukturen erkennen lieBen.
Zurn anderen finden sich isometrische Viruspartikeln in groBen Ansammlun
gen, die meistens von Elementen des endoplasmatischen Retikulums umhi.illt
werden. Die mit den beiden verschiedenen Techniken nachgewiesenen iso
metrischen Viruspartikeln weisen etwa den gleichen Durchmesser auf und
scheinen demnach identisch zu sein.
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In der Ultrastruktur der erkrankten ZeLlen bestehen charakteristische Unter
sc:hiede zu sc:hon gut bekannten Veranderungen in der Feinstrukitur nach In
fektion mit Viren, die ahnliche Partikelgrol3en aufweisen (z. B. Dahlienmo
saik). Es scheint daher ein bisher nicht beschriebenes, grofles isometrisches 
Virus vorzuliegen. Die Untersuc:hungen zur Charakterisierung dieses Virus 
werden fortgesetzt. (D. Lesemann in Zusammenarbeit mit 

R. Casper vom Institut fur Virusserologie)

17. Bestimmung des Molekulargewichtes und der Molekulareinheitlichkeit der
Proteinuntereinheiten von Viren

Die Gr613e (Molekulargewicht) und die Einheitlichkeit der Proteinuntereinhei
;ten von Viren hat sich als ein Hilfsmittel bei der Charakterisierung und bei
der Eingruppierung von Viren erwiesen. Fur die meisten Viren liegen aber
noc:h keine diesbezuglichen Untersuchungen vor oder es gibt .lediglich indi
rekte Bestimmungen. Es wurden deshalb mit einigen Viren, die auch in ande
rer Hinsicht im Institut untersucht worden sind, entsprechende Untersuchun
gen ausgefuhrt.
Prinzipiell wurden zwei Methoden verwendet, und zwar die Hochgeschwin
digkeits-Gleichgewichtsmethode nac:h Y p h a  n t i s in der analytischen Ul
trazentrifuge und die mit Vergleichssubstanzen bekannten Molekulargewic:h
tes arbeitende Polyacrylamidgel-Elektrophorese. Mit der ersten Methode, die
recht zeit- und arbeitsaufwendig ist, konnten die Molekulareinheitlichkeit und
das Molekulargewicht der Proteinuntereinheiten folgender Viren untersucht
werden: Odontoglossum ringspot virus (MG = 17300), belladonna mottle

virus (MG = 20700) und brome mosaic virus (MG = 17200). In allen Fallen
war der Abbau zu Monomeren nur mit Hilfe von 6M Harnstoff im Losungs
medium und im Untersuchungsmedium moglic:h. Da fur derartige Losungen
die Gesetze fur die hydrodynamischen Berechnungen nicht streng gelten,
mul3ten in Vergleichsversuchen mit Proteinuntereinheiten bekannter Eigen
schaften die Korrektionsgr613en ermittelt werden.

Mit der Polyacrylamidgel-Elektrophorese wurden die Untereinheiten des
cocksfoot mild mosaic virus (MG etwa 26000, einheitlich), des cocksfoot mottle

virus (MG 27-28000, einheitlich) und des carnation latent virus untersuc:ht.
Letzteres hatte meist mehrere Proteinbanden, deren Erscheinen und Starke
offenbar von der Vorbehandlung des Virus abhangen. Die MG lagen zwi
schen 23000 und 32000. Eine Klarung der Verhaltnisse sol! folgen. (H. L. Paul)

18. Versuche zur Reindarstellung von langgestreckten Viren

Im Gegensatz zu vielen isometrischen Viren bereitet die Reinigung von lang
gestreckten Viren gri:il3ere Schwierigkeiten, da diese stark zum Aggregieren
und Unloslichwerden neigen. Oft liegen sie auch in nur geringen Konzentra
tionen in der Wirtspflanze vor und sind gegen Milieuanderungen empfindlich.
Viele schon lange bekannte langgestreckte Viren sind deshalb hinsichtlich
ihrer physikalisc:hen und c:hemisc:hen Eigenschaften noch kaum untersucht.

Es wurden deshalb die Kartoffelviren S und M mit Hilfe verschiedener Proze
duren behandelt, nachdem es vor Jahren gelungen war, das carnation latent

virus, einen Vertreter derselben Gruppe, zu reinigen. Es stellte sich heraus,
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daB die beiden Kartoffelviren sich nicht mit der seinerzeit erarbeiteten Me
thode reinigen lassen und daB auch bislang noch keines der verwendeten Ver
fahren die Herstellung gut gereinigter Praparate in ausreichender Menge 
ermoglicht hat. 

Mit anderen langgestreckten Viren ( Atropa mild mosaic virus, Gramineen
viren) sind ebenfalls Versuche zur Reinigung und Konzentrierung durchge
fuhrt worden; sie werden weiter fortgefuhrt. (H. L. Paul und W. Huth) 

19. Untersuchungen zur moglichen Inaktivierung nicht-aphideniibertragbarer

Viren in der Blattlaus

Mit Hilfe der Immunfluoreszenztechnik sollten in histologischen Praparaten
mogliche Inaktivierungen nicht-aphideniibertragbarer Viren durch Blattlause
sichtbar gemacht werden. Dafur wurden Praparate verwendet, in denen beim
Schneiden Blattlause mit der viruskranken Pflanze getroffen waren. Fiir die
Versuche wurden das belladonna mottle-Virus (BMV) wegen seiner hohen
Konzentration in der Pflanze und seiner Temperaturbestandigkeit, Myzus
persicae als Nicht-Vektor und Datura stramonium als Wirtspflanze ausge
wahlt. Das Serum gegen das BMV stellte Frl. Dr. Koenig (Instiut fur Virus
serologie) zur Verfugung. Die Markierung des Serums erfolgte mit Fluor
eszeinisothiocyanat. Schnitte wurden nach Gefriertrocknung und anschlieBen
der Paraffineinbettung hergestellt. Wahrend in den erkrankten Blattern die
Plasmasaume der Epidermiszellen, des Palisadenparenchyms und des Meso
phylls auf Grund der Fluoreszenz das Vorhandensein von Virus zu beobach
ten war, blieb der Nachweis in der Blattlaus negativ. Da anzunehmen ist, daB
die Blattlaus beim Durchstechen des Blattgewebes das Virus aufnehmen
kann, liegt die Annahme einer Inaktivierung des Virus in der Blattlaus nahe,
wobei neben der Infektiositat auch die Antigeneigenschaften des Virus verlo
rengehen. Daraufhin wurde in weiter,en Versuchen das Virus aus zentrifu
gierten Pflanzensaften mit Hilfe eines Mikromanipulators in die Blattlause
injiziert und anschlieBend in verschiedenen Zeitabstanden Quetschpraparate
hergestellt. Bisher lieB sich das Virus noch bis 1 Std. p. i. in diesen Praparaten
nachweisen. Die Versuche werden fortgesetzt und auf blattlausiibertragbare
Viren erweitert. (H.-L. Weidemann)

20. Untersuchungen eines Virusisolates aus S o I a n  um d u  I c a ma r a

Aus wildwachsenden Solanum dulcamara-Pflanzen aus der Umgebung von
Braunschweig wurde ein Virus isoliert, das auf Grund seiner Partikelform und
-lange (650-700 nm) zur Kartoffel-M-Virus-Gruppe gerechnet werden diirfte.
Auf der Suche nach weiteren Wirtspflanzen wurde bisher nur Datura stra
monium gefunden. Hier und in S. dulcamara bleibt das Virus latent. Mit dem
Prazipitintest konnte das Kartoffel-S-Virus ausgeschlossen werden. Verein
zelte positive Reaktionen fur das Kartoffel-M-Virus lassen jedoch noch keine
endgiiltige Aussage zu, zumal vorlaufige Wirtskreisuntersuchungen diese
beiden Kartoffelviren wie auch hop latent-, poplar mosaic-, red clover vein
mosaic- und pea streak-Virus, die ahnliche Normallangen besitzen, ausschlie
Ben. Im Hinblick darauf, daB S. dulcamara als natiirlicher Wirt des Kartoffel
M-Virus in Frage kommen konnte, werden die Untersuchungen zur Identifi
zierung fortgesetzt. (H.-L. Weidemann und D. Lesemann)
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Institut iiir Virusserologie in Braunschweig 

1. Untersuchungen iiber Viren in Reben

In Fortfuhrung der Untersuchungen uber das Vorhandensein von Viren in
deutschen Weinbaugebieten wurden weitere Proben aus Weinbergen des
Landes Baden-Wurttemberg serologisch untersucht. An einer Rebsorte, die
sich in unseren Versuchen als 100°/oig krank erwies, wurde wahrend des gan
zen Sommers bis weit in den Herbst hinein die Nachweismoglichkeit des
Fanleaf-Virus in Freilandreben gepruft. Es zeigte sich, dafl die von den Um
weltbedingungen abhangige Wachstumsintensitat, der Entwicklungszustand
der Pflanzen und auch unabhangig davon zeitweilige hohe Temperaturen an
scheinend eine wichtige Rolle fur den Virusnachweis spielen. Wenn deshalb
das FanJeaf-Virus nicht regelma.Big in allen Proben eines Untersuchungster
mins und auch nicht in allen Terminen nachgewiesen werden konnte, so
wurde es doch so oft und in einem solchen Umfang gefunden, dafl eine klare
Aussage moglich war. Interessant ist hinsichtlich der Symptomatologie, dafl
das Virus trotz seines hinweisenden Namens bei der untersuchten Sorte zu
mindest keine auffalligen Blattsymptome sondern anscheinend nur Kurztrie
bigkeit und Doppelknoten verursacht.

In dem Material aus Baden-Wurttemberg wurde ferner das bisher dort noch
nicht nachgewiesene raspberry ringspot virus sowie ein noch nicht identifi
ziertes Virus nachgewiesen, das nach seinen Symptomen aus verschiedenen
Wirtspflanzen mit keinem der bisher in Reben gefundenen Viren identisch ist.
Ein Virusisolat, das aus einem Weinberg an der Mosel mit auffalligen Blatt
symptomen gewonnen wurde, stellte sich als ein Gemisch aus Fanleaf-Virus

und einem Stamm des raspberry ringspot virus heraus, der in seinen serologi
schen Eigenschaften von denen der bisher gewonnenen Isolate abweicht.

(R. Bercks) 

2. Auftreten von F r e e s i a s t r e a k v i r u s im Rheinland

Vom Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg eingesandte Freesien der Sorte
'Bal1lerina', die auf den Blattern eine unregelmaflige, mosaikartige Fleckung
zeigten, waren mit einem stabchenformigen Virus mit einer Normallange von
ungefahr 850 nm infiziert. Durch die Hilfe eines englischen Kollegen
(A. A. B r u n t ,  Littlehampton) konnte dieses Virus in serologischen Tests
als das in England entdeckte Freesia streak virus identifiziert werden. Uber
das Vorkommen dieses Virus in Deutschland ist bisher noch nicht berichtet
worden. (R. Casper)

3. Untersuchungen iiber Zierpflanzen- und Champignonvirosen

Die in den Vorjahren begonnenen Untersuchungen wurden fortgesetzt. Gegen
die beiden haufigsten Viren bei Orchideen, das Cymbidium mosaic virus und
das Odontoglossum ringspot virus wurden Antiseren hergestellt. Verglei
chende elektronenmikroskopische und serologische Untersuchungen an virus
verdachtigen Orchideen lieferten ubereinstimmende Resultate. Diagnosen auf
grund von Symptombildern bei Orchideen erwiesen sich dagegen als unzuver
lassig. Die Antiseren stehen den Pflanzenschutzamtern der Lander fur Rou
tineuntersuchungen zur Verfugung.
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Aus Gladiolus nanus wurde ein langes gestrecktes Virus isoliert, das mog
licherweise nicht mit dem bei Gladiolen haufig beschriebenen bean yellow 
mosaic virus identisch ist. 

Virusuntersuchungen an Hortensien wurden mit einer gr6Beren Zahl von 
Testpflanzen fortgefi.ihrt. Trotzdem konnte auch in diesem Jahr nur Hydran
gea ringspot virus festgestellt werden. Bei den folgenden Sorten waren 
samtliche getesteten Exemplare (10-15 pro Sorte) mit Hydrangea ringspot 

virus verseucht: Alpengliihn, Blauer Diamant, Freudenstein, Hildegard K6-
niger, Rotsporn und Schwan. Virusfreie Exemplare wurden gelegentlich bei 

den Sorten Bodensee, King George und Soeur Therese gefunden. Eine Selek
tionierung von Hydrangea ringspot virusfreien Stammklonen ersdleint daher 
zumindestens bei den letzten drei Sorten aussichtsreich. Aus diesem Grunde 
wu:rden Pfl.anzenschutzamtern entsprechende MaBnahmen vorgeschlagen. 

In Champignons wurden isometrische und gestreckte Viren elektronen
mikroskopisdl nachgewiesen. Nach anfanglichen Fehlsdllagen konnten diese 
Viren in geringer Konzentration auch in sehr alten Fhissigkeitskulturen von 
Myzelien (Alter mindestens 6 Monate) festgestellt werden. 

(R. Koenig, z. T. in Zusammenarbeit mit 
D. Lesemann vom Institut fur landwirtschaftliche
Virusforschung)

4. Sero logis che Untersuchungen zur Identifizierung und Charakterisierung des

S cr oph ul a r i a  mottle vi r us

Es gelang fi.ir ein von A. H e i n  im Jahre 1959 von Scrophularia nodosa ge
wonnenes Isolat endgultig zu beweisen, daB es sidl um ein zuvor nicht be

kanntes selbstandiges Virus handelt. Aus diesem Grunde wird als inter
nationale Bezeichnung Scrophularia mottle virus (ScMV) und als deutscher

Name Scrophularia-Scheckungsvirus vorgeschlagen. In serologischen Uber
kreuzreaktionen, die vor allem mit dem Agargeldiffusionstest durchgefuhrt
wurden, zeigte sich einerseits eine Verwandtschaft zum turnip yellow mosaic
virus (TYMV) und andererseits zu Andean potato latent virus (APL V), bella
donna mottle virus (BMV), Dulcamara mottle virus (DMV) und eggplant
mosaic virus (EMV). Die zuletzt genannten vier Viren wurden bisher als
APL V-Untergruppe der TYMV-Gruppe bezeichnet, weil sie untereinander
serologisch verwandt sind und mit TYMV einige Eigenschaften gemeinsam
haben, wenngleich keine serologische Beziehung beobachtet wurde. Da sich
in den vorliegenden Untersuchungen eine ungefahr gleichstarke serologische
Beziehung des ScMV zu Viren der APLV-Untergruppe und zum TYMV ergab,
ware es m6glich, das Virus als Mittelpunkt aller bisher in der TYMV-Gruppe
zusammengefaBten Viren anzusehen.

Im ubrigen lieBen die Untersuchungen innerhalb der APL V-Untergruppe zwei
Gruppierungen von Viren erkennen, die jeweils untereinander in naherer Be
ziehung standen. Dies waren einmal APL V und EMV und zum anderen BMV
und DMV.

Zur Kontrolle der Untersuchungen wurden weitere Prufungen mit Hilfe der
Immunelektrophorese unternommen; sie fi.ihrten zu ahnlichen Ergebnissen.

(R. Bercks) 
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5. Molekulargewichtsbestimmungen von Proteinuntereinheiten der Viren der
T u r n i p y e 11 o w m o s a i c v i r u s - Gruppe

Mit Hilfe von Polyacrylamidelelektrophorese in Gegenwart von Dodezylsul
fat wurden die Molekulargewichte der Proteinuntereinheiten fur das neu
beschriebene Scrophularia mottle virus und fur Viren, die mit diesem Virus
serologisch verwandt sind, bestimmt. Ebenso wie bei den Nukleinsauren
ergaben sich auch fur die Proteinuntereinheiten sehr ahnliche Molekular
gewichte. Im einzelnen wurden folgende Molekulargewichte (x 104) fur die
Proteinuntereinheiten gefunden: Andean potato latent virus und turnip
yellow mosaic virus 2,0; eggplant mosaic virus 2,1; Scrophularia mottle virus
und belladonna mottle virus 2,2. Die Proteinuntereinheiten samtlicher Viren
lieferten in 5-prozentigen Acrylamidgelen einheitliche Bande. In 7,5-prozen
tigen Geien loste sich die Bande des Andean potato latent virus und gelegent
lich auch die des turnip yellow mosaic virus in zwei dicht beieinanderliegende
Einzelbande auf. Die Abbildung dieser Doppelbande wurde beim Andean

potato latent virus nicht <lurch die Geschwindigkeit der Aufarbeitung des
virushaltigen Pflanzensaftes oder das Alter der Infektion beeinfluBt. Die
Untereinheiten der iibrigen Viren lieferten auch in 10-prozentigem Gel ein
heitliche Bande. (R. Koenig)

Abb. 5: 
Elektrophorese von Proteinuntereinheiten 
in ,der TYMV-Gruppe mit 7.5 Polyacryl
amid und 0.1 °/o Nafriumdodezylsulfat. 
Bahn a und h Markerproteine, 7 kraftige 
Bande, von oben: unidentifizierte Kom
ponente im y-Globulin, Albumin (67000), 
y•Globulin H-chain (50000), Ovalbumin 
(43000), y-Globulin L-chain (23500), TMV
proteim.mtereinheit (17800), Cytochrom c 
(12400). Bahn b, c, d, e, f und g: Protein
untereinheiten von DMV, ScMV, TYMV, 
APLV, •BMV und BMV. 

a b C d e g 

6. Molekulargewichtsbestimmungen von Virusnukleinsauren mit Hilfe von

Polyacrylamidgelelektrophorese

h 

Die Nukleinsauremolekulargewichte von Viren in der Turnip yellow mosaic
virus-Gruppe und der Potato virus X-Gruppe wurden mit Hilfe von Elektro
phorese in 2,5 O/o-Acrylamid-0,75 0/o-Agarose-Mischgelen bestimmt. Die fol
genden Werte (x 106) wurden erhalten: Cactus virus 2, 1; papaya mosaic
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virus 2,2; clover yellow mosaic virus 2,4; white clover mosaic virus 2,4; 
belladonna mottle virus 2,1; Scrophularia mottle virus 2,1; turnip yellow mo
saic virus 2,2; Dulcamara mottle virus 2,2; eggplant mosaic virus 2,5; Andean 

potato latent virus 2,6. Die Extraktion der Nukleinsauren wurde durch die 
Kontamination von Viruspraparaten mit pflanzlichen Nukleasen erschwert. 
Mit Chloroform-Butanol gereinigte Viren aus der Turnip yellow mosaic 

virus-Gruppe enthielten soviel Nuklease, da13 die aus ihnen - selbst in 
Gegenwart von Nukleasehemmstoffen - gewonnenen Nukleinsaureprapa
rate nur breite verwaschene Bande in der Acrylamidelektrophorese lieferten. 
Dies ist auf einen teilweisen Abbau der Nukleinsauren zuruckzufuhren. 
Scharfe Nukleinsaurebande wurden dagegen erhalten, wenn die Virnn in 
Gegenwart von Bentonit gereinigt wurden. Die Infektiositat der Nuklein
sauren wurde durch Pankreasribonuklease und durch das als Nukleasehemm
stoff empfohlene Diathylpyrokarbonat zerstort. Die Wanderung im elektri
schen Feld wurde durch den Hemmstoff nicht geandert. (R. Koenig) 

a b c d e  f g h 

7. Virustestung von Obstbiiumen

Abb. 6: 
Elektrophorese von Nukleinsauren in der 
TYMV-Gruppe mit 2 °/o Poly,acrylamid-
0,75 °/o Agarose. Bahn a und h Marker
nukleinsauren. Bahn a von oben: PVX
RNS (2,1 x 106). sowbane mosaic virus

RNS (1,27 x 106). RNS von Brome mosaic

virus (1,0; 0,7 und 0,3 x 106). Die vorletzte 
Bande ist eine unidentifizierte Kompo
nente aus dem Brome mosaic virus. Bahn 
h von oben: TMV-RNS (2,0 x 106). 25 S 
und 18 S Ribosomennukleinsaure von 
Mohren (1,29 und 0,705 x 106). Bahn b, c, 
d, e, f und g Nukleinsauren von DMV, 
EMV, APL V, BMV, ScMV und TYMV. 

Mit Hilfe einer neuen Reinigungsmethode fur das Prunus necrotic ring spot

virus (PNeRV) konnte das Virusantigen soweit gereinigt werden, daB ein
Antiserum mit einem Titer 1 : 1024 hergestellt werden konnte. Bei dieser
Reinigungsmethode wird das Virusantigen mit Polyaethylenglykol 6000 re
versibel aus dem aufbereitetem Pflanzensaft gefallt, zentrifugiert und in
Puffer gelost. Anschlieflend werden die in der Virussuspension noch vorhan
denen Pflanzenproteine durch Antikorper gegen diese Proteine prazipitiert
und abzentrifugiert. Als systemische Wirtschaftspflanzen zur Vermehrung
dieses Kirschenvirus sind Gurken (Keimblatter) und auch Chenopodium qui

noa geeignet. Mit dem gewonnenen Antiserum soll ein Test zur Reihenunter
suchung von Kirschbaumen entwickelt werden. (R. Casper u. L. Albrechtova)
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8. Vergleichspriifungen mit dem Prazipitin- und dem latextest an Kartoffeln

Bei vergleichenden Priifungen von S- und M-viruskranken Kartoffelstecklin
gen (33 Sorten) im Fruhjahr mit dem Prazipitin- und dem Latextest konnte
eine eindeutige Uberlegenheit des Latextestes festgestellt werden, wenn sich
die Stecklinge in einem uberalterten Zustand befanden. Im Blattsaft knapp
ernahrter Pflanzen, die 6 Wochen alt oder alter waren, lie.B sich ein Virusbe
fall mit dem Prazipitintest haufig nur in verdiinnten Saften nachweisen, weil
die unverdiinnten Safte stark unspezifische Ausflockungen lieferten. Die
Reaktionen des Latextestes waren dagegen eindeutig und zeigten eine Stei
gerung des Safttiters bis zum 30fachen. Allerdings ist trotz der Empfindlich
keitssteigerung des Latextestes unter den zahlreichen Proben kein Fall auf
getreten, wo der Virusnachweis mit dem Latextest positiv, mit dem Prazipi
tintest jedoch negativ ausfiel. Im Prazipitintest negative Proben bleiben audi
im Latextest negativ. (R. Bartels)

9. Mogliche Beeinflussung des Latextestes durch Kartoffel-Hemmstoffe

Bei der Priifung von Gewachshaus- und Freilandmaterial mehrerer Kartof
felsorten und -zuchtstamme aus S-Virusbefall mittels des Latextestes im
spa.ten Friihjahr und Sommer fiel eine je nach Sorte unterschiedliche Starke
der Ausflockungen auf, die nicht mit der Viruskonzentration (Titer) gekop
pelt war. Trotz hoher Virustiter traten haufig redit schwache Reaktionen auf,
so dafi das Befallsbild unklar wurde, mitunter zeigte der Latextest sogar
negative Resultate, wahrend ein parallel ausgefuhrter Prazipitintest positive
Ergebnisse brachte. Diese Erscheinung wurde als Einflufi von Hemmstoffen
gedeutet, die von der Pflanze in unterschiedlichen Mengen - vermutlich in
Abhangigkeit von der Jahreszeit - gebildet werden.

Erste Versuche zur Klarung dieses Phanomens ergaben, dafi ein Hinzufugen
von Kartoffellaubsaft einer gesunden Sorte zu Praparaten des S-Virus und zu
Saften einer S-viruskranken Sorte den Latextest blockierten; dagegen wurde
der Prazipitintest nicht beeinflufit. Bei Verwendung von verdunnten Saften
trat die hemmende Wirkung auf den Latextest nicht auf. (R. Bartels)

1 O. Untersuchungen Uber die Eignung des latextestes zur Feststellung 

serologischer Beziehungen zwischen pflanzenpathogenen Viren 

Die bereits im Vorjahr begonnenen Untersudiungen, bei denen Virus indirekt 
mit Hilfe von Serum an Latex adsorbiert wurde, wurden mit folgenden Viren 
fortgesetzt: white clover mosaic virus, hydrangea ringspot virus, potato 

virus X, cactus virus X, clover yellow mosaic virus aus der PVX-Gruppe und 
Andean potato latent virus (APL V), belladonna mottle virus (BMV) und 
turnip yellow mosaic virus (TYMV) aus der TYMV-Gruppe. Bei den serolo
gischen Reaktionen waren die homologen Titer der Antiseren immer weit ho
her als im Pra.zipitintropfen- bzw. Agargeldiffusions-Test. Die heterologen 
Titer waren ebenfalls stark erhoht, so da.B mehr und bessere heterologe 
Reaktionen gefunden wurden als mit den iiblichen Testverfahren. Besonders 
gute heterologe Reaktionen wurden erhalten, wenn anstelle der Antiseren 
die mit Hilfe der praparativen Elektrophorese gewonnenen y-Globulin-Frak
tionen verwendet wurden. Die Fraktionierung durch pra.parative Elektro
phorese hatte allerdings den Nachteil einer in der Regel nur geringen Aus-
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beute. Aus diesem Grunde wurden Viersuche zur Fraktionierung durch 
Elektrofokussierung unternommen, die jedoch noch nicht abgeschlossen wer
den konnten. 

Die Verwandtschaftsreaktionen bestatigen nicht nur grundsatzlich friihere 
mit anderen Methoden erreichte Ergebnisse sondern zeigen erstmals eine 
serologische Beziehung zwischen TYMV sowie APL V und BMV, die van 
friiheren Autoren nicht nachgewiesen werden konnte. 

Der Latextest bietet voraussichtlich die Mogilichkeit, auch zwischen Gliedern 
anderer Gruppen van isometrischen und gestreckten Viren bisher nicht ent
deckte Beziehungen aufzudecken. (R. Bercks) 

11. Untersuchungen iiber die Hexenbesenkrankheit der Kakteen

Bei Versuchen zur Ubertragung des Erregers der Hexenbesenkrankheit der
Kakteen auf andere Wirtspflanzen, wurde festgestellt, daB neben Mykoplas
men auch verschiedene Viren in hexenbesenkranken Kakteen auftreten kon
nen. Neben dem Cactus Virus X und dem Zygocactus Virus wurde nach Ab,

Jaktation auf Petunie ein isometrisches Virus gefunden. Dieses Virus wurde
in Petunie sowohl in Ultradiinnschnitten als auch in negativ kontrastierten
Rohsaftpraparaten nachgewiesen. Durch das Auftreten von verschiedenen
Erregern in Kakteen mit Hexenbesenwuchs wurde die Aussage iiber die
Atiologie der Krankheit erschwert. Da durch Tetracyclinbehandlung der
Hexenbesenwuchs bei Kakteen unterdriickt werden konnte, darf man an
nehmen, daB auch bei dieser Hexenbesenkrankheit die Mykoplasmen als
Erreger betrachtet werden miissen. Ob die gefundenen Viren bei dieser
Krankheit ebenfalls eine Rolle spielen, wird Gegenstand weiterer Unter
suchungen sein. (R. Casper, D. Lesemann und R. Bartels)

Aufleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

1. Versuche zur biologischen Bekampfung des Kartoffelkafers

Das langfristige Forschungsvorhaben zur Einbiirgerung der aus Nordamerika
eingefiihrten Raubwanze Perillus bioculatus (Pentatomidae) wurde unter er
schwerten Bedingungen fortgesetzt. Nach dem Verlust des Gewachshauses
wurde versucht, die Selektionszucht zur Anpassung an ortliche Klimabedin
gungen in einem Freilandkafig weiterzufiihren. Erst nach der Uberwinte
rung wird sich herausstellen, ob die sommerliche Vermehrung der Tiere
ausgereicht hat, um die iiblichen Winterverluste auszugleichen. (J.M. Franz)

2. Laborpriifung der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf

Entomophagen

Bei der Entwicklung van Programmen des integrierten Pflanzenschutzes ergibt
sich die Fordening, vor der Anwendung chemischer Mittel zu klaren, welchen
EinfluB diese auf natiirliche Feinde van Schadarthropoden haben. Zur Priifung
soldier unerwiinschter Nebenwirkungen wurde an der Entwicklung van Stan
dardmethoden gearbeitet, die es spater gestatten sollen, derartige Fragen in
das Zulassungsverfahren neuer Mittel mit einzugliedern. Eine systematische
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Untersuchung zeigte einen nur unerheblichen Einflu.B der Gro.Be von Zucht
gefa.Ben fi.ir Versudle mit dem als Testtier sehr geeigneten Eiparasiten 
Trichogramma cacoeciae. Rohren zwischen 13 und 1271 cm2 waren praktisdl 
gleich geeignet. Dagegen vermindern das Kuhlstellen der Wirtseier (Sitotroga 
cerealella) sowie deren Behandlung mit A.therdampfen ihre Eignung fur Pa
rasitierungsversuche mit so empfindlichen Versuchstieren wie Trichogramma. 
Um die durch Kontakt mit Fungiziden der Zineb- und TMTD-Gruppe vermin
derte Laufaktivitat der Schlupfwespen zu erfassen, wurde ein autophoto
graphisches Verfahren entwickelt. Im Prinzip wird dabei die Laufstrecke jeder 
Trichogramma wahrend der Expositionsdauer von 0,5 sec. <lurch einen Strich 
auf dem Bild festgehalten, <lessen Lange der Laufgeschwindigkeit entspricht. 
Zusammen mit der Messung der Parasitierungsleistung sind somit Methoden 
verfugbar, welche es erlauben, der unerwartet starken Sdladigung der 
Trichogrammen <lurch Fungizide systematisdl nachzugehen. 

(J. M. Franz und K. Fabritius) 

3. Bekampfung der Kohleule mit Viren

Da die Bekampfung der Kohleule (Baralhra brassicae) mit chemischen Insek
tiziden nicht immer befriedigend gelingt und Riickstandsprobleme verur
sacht, wurden die Vorarbeiten zur Verwendung von relativ spezifischen Viren
fortgesetzt (Abb. 7). Das von uns eingeleitete und vom Landespflanzenschutz-

Abb. 7: Typisches Bild einer an Kernpolyedern verendeten erwachsenen Raupe der Kohl
eule (Barathra brassicae), deren Leibesinhalt nach dem Zerreiflen der Epidermis 
auslauft. 
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amt Mainz fur die praktische Anwendbarkeit weiter entwickelte Verfahren 
wurde durch Standardisierung der Ausgangssuspensionen und vermehrte 
Virusproduktion uber die Infektion von Groflzuchten unterstutzt. Von den 
noch offenen Grundlagenfragen stand die Trennung des jetzt noch verwen
deten Gemisches von Kern- und Cytoplasma-Polyedern im Vordergrund. 
Durch gezielte Gewebepraparation lieflen sich aus infizierten Raupen zunachst 
kleine Proben der beiden Polyedertypen gewinnen, deren Reinheit in einem 
ersten Infektionsversuch belegt wurde. Nach weiterer getrennter Vermehrung 
der beiden Virustypen soll deren Einzelleistung gepruft und mit jener des 
Mischpraparates verglichen werden. 

(J. M. Franz, A. M. Huger und A. Krieg) 

4. Bekampfung des Apfelwicklers durch Granuloseviren

Die weitergefi.ihrten Dauerzuchten des Apfelwicklers (Carpocapsa pomonella)

auf halbsynthetischen Nahrboden litten wiederum durch Mikrosporidien- und
Virus-Infektionen. Diese muflten uberwiegend auf die unvorteilhaften Raum
und Zuchtbedingungen zuruckgefi.ihrt werden. Zur Abwehr der Virose er
zielte die sorgfiiltige Abschirmung und UV-Bestrahlung der Arbeitsplatze
fi.ir Versuche und Diagnose gewisse Erfolge. Ein vereinfachtes Futtermedium,
entwickelt von C. S e n d e r ,  Av:ignon, wurde mit gutem Erfolg fi.ir die Lar
venaufzucht verwendet. Ohne storende Fremdeinflusse ergab sich darnit eine
Aufwuchsrate (L1 bis Kokon) von 80 0/o. Angesichts des relativ haufigen Auf
tretens der Granulose im frti.hen L1-Stadium wurde versucht, eine eventuell
vorhandene germinative Virusubertragung nachzuweisen. In den bisherigen
LM- und EM-Untersuchungen an Schnittserien von Embryonen konnten jedoch
keine Viren bzw. Kapseln identifiziert werden. Zur Virusproduktion fur Ver
suchszwecke erwies es sich als praktisch, Carpocapsa-L4 -L5 einzeln in kleine
Plastikbehalter mit halbsynthetischem Nahrmedium zu geben, dessen Ober
flache (4 qcm) vorher mit Viren kontaminiert wurde. Auf dem zweimal ver
wendbaren Substrat lieflen sich die Larven zu 100 0/o peroral infizieren. Die
stark virushaltigen' Kadaver konnen 5-6 Tage spater abgesammelt werden.
Um die Infektiositat der Granuloseviren zu prufen, wurden kleine Apfel
(3-5 cm Durchmesser) in einer Virussuspension (1,3 x 108 Kapseln/ml Aqua
dest.) getaucht, dann im Freien unter diffusem Licht und Regenschutz bzw. im
Laboratorium dunkel im Brutschrank gelagert und nach verschieden langer
Zeit mit Apfelwickler-L1 besetzt. Bis zu 7 Ta.gen blieb der Virusbelag voll
wirksam (hier quantitative Infektion der eingebohrten L1 ; Absterben spate
stens als fruhe L3); nach 13 Tagen war die Infektion der Larveri auf 81 0/o,
nach 21 Tagen auf 55 0/o zuruckgegangen (Mittelwerte aller Versuchsreihen).
Unter Freilandbedingungen durfte die vo1le Wirksamkeit einer Virus-Appli
kation wohl nur fur kurzere Dauer angesetzt werden. Dies entspricht Anga
ben, die aus Versuchsberichten anderer Laboratorien bekannt geworden sind.
Wurden mit Apfelwickler-L4 und-L5 bereits befallene Apfel in Virussuspen
sion getaucht, so fuhrte dies uberraschenderweise bei rund 75 0/o der einge
bohrten Raupen zur Infektion. Als Erklarung muB angenommen werden, dafl
die Virus-Suspension kapillar in den Kotgang der Larve eindringt und diese
beim Kotausstoflen peroral infiziert. Bei einer Freilandausbringung des Virus
wurde diese Infektion sich nicht in einer Befallsreduktion bei .,Behandelt"
ausdrucken, wohl aber eine Reduktion der Gesamtpopulation bedeuten. Die
Versuche werden fortgesetzt. (A. M. Huger und O. F. Niklas)
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5. Weitere Untersuchungen zur Bekampfung des Indischen Nashornkafers
( 0 r y c t e s r h i n o c e r o s ) mit Viren

Wie berichtet, konnten Populationen des Indischen Nashornkafers auf ·west·
Samoa erfolgreich mit Rhabdionvirus oryctes infiziert und dadurch dezimiert
werden. Nach den hier durchgefiihrten diagnostischen Untersuchungen an
Freilandmaterial tritt die Virose auch nach der ersten, seuchenartigen Ver·
breitung weiterhin in den dortigen Oryctes-Populationen auf und kann somit
als eingebiirgert gelten. So fanden sich bei einer kiirzlich durchgefuhrten Er
hebung in ea. 10 0/o der Brutherde virose Tiere. Die Krankheit befindet sich
demnach z. Z. in einer enzootischen Phase.

Infektionsversuche und anschlieflende EM-Diagnosen an Pachylister sinensis
(Coleopt., Histeridae) und Alaus speciosus (Coleopt., Elateridae) ergaben, dafl
diese beiden Pradatoren von Oryctes spp. nicht fur Rhabdionvirus oryctes
empfanglich sind und damit durch virose Wirte nicht gefahrdet werden.

(A. M. Huger in Zusammenarbeit mit dem UNDP 
[SF]/SPC Rhinoceros Beetle Project auf West-Samoa) 

6. Zur Histo- und Cytopathologie der durch R h a  b d i o n v i r u s o r y c t e s
verursachten Virosen

Wie weitere licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen iiber die
durch Rhabdionvirus oryctes verursachten Virosen bei Larven des Maikafers
(Melolontha melolontha) und des Indischen Nashornkafers (Oryctes rhino
ceros) zeigten, werden neben dem Fettkorper noch eine Reihe anderer Ge
webe infiziert, wie z. B. Ganglien, Tracheenmatrix und Darmtrakt. Vor allem
in den Zellkernen des Mitteldarms kommt es vielfach zu starker Virusver
mehrung. Bei 0. rhinoceros treten dort auflerdem polyederartige Virusein·
schlieflungskorper auf, wie sie im Fettkorper und anderen Geweben bisher
nicht zu beobachten waren. Dieser Befund ist von praktischem Interesse, da
erfahrungsgemafl durch Polyeder die Uberlebensdauer der Viren im Freiland
erhoht und damit die Infektion von Artgenossen begiinstigt wird.

(A. M. Huger) 

7. Bacteriophagen und Bacteriocine bei Ba c i 11 u s  t h u r i n g  i e n  s i s

Das Vorkommen von Bacteriophagen in lysogenen Produktions-Stammen
kann, wie aus Fermentations-Betrieben in der Sowjet-Union bekannt wurde,
die Herstellung wirksamer B. thuringiensis-Pra.parate stark beeintrachtigen
und schliefllich sogar unmoglich machen. - Phagen-freie Stamme als Aus
gangsmaterial sind daher unabdingbare Voraussetzung fur die Herstellung
hochwertiger B. thuringiensis-Prii.parate. Wichtig fur die Erkennung von
Phagenbefall sind geeignete Indikator-Stamme. Als solche haben sich fur
B. thuringiensis-Phagen auch eine Reihe von B. cereus-Stammen bewahrt.
Phagen wurden von uns bisher nachgewiesen in Stammen der Serotypen H1 , 

H4 , H5, H6 und H7 • Nach elektronenmikroskopischen Abbildungen betragt der
Durchmesser der isodiametrischen Phagenkopfe (je nach Typ) 60 . .. 100 nm,
der Durchmesser des Phagenschwanzes 6 ... 10 nm und seine Lange 200 ...
500 nm.

Nach Untersuchungen am Leningrader Institut fur Pflanzenschutz soll die 
Kombination verschiedener Serotypen von Bacillus thuringiensis in einem 
Praparat eine signifikante Wirksamkeitssteigerung gegeniiber der Verwen-
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dung von Einzelpraparaten erbringen. Ein synergistischer Effekt war aber nur 
zu beobachten, wenn die Komponenten nach getrennter Kultur gemischt wur
den. Eine gemeinsame Kultur verschiedener Serotypen in einem Fermenter 
ergab dagegen kein starker wirksames Praparat. Nach eigenen Untersuchun
gen verhindert im Falle einer gemeinsamen Kultur von verschiedenen Sero
typen eine antagonistische Hemmung das angestrebte Resultat. Vegetative 
Zellen von B. thuringiensis-Stammen (insbesondere der Serotypen H1 , H2 , H8, 

H6 und H11) produzieren namlich ein Bacteriocin, das nahezu alle ubrigen 
Stamme hemmt. 

Es wurde von uns als Th u r i c i n bezeichnet. Als geeignete Indikator
Stamme fur das T h  u r i c i n erwiesen sich nicht nur B. cereus-Stamme, son
dern auch grampositive Nicht-Sporenbildner. Der Wirkstoff ist relativ hitze
siabil (bei 80 ... 100° C) und hat Proteinnatur. Eine Differenzierung zwischen 
Phagen und Bacteriocinen war unter anderem bezuglich ihrer Trypsin- und 
pH-Stabilitat moglich. (A. Krieg) 

8. Pathologisch/toxikologische Untersuchungen an aeroben Sporenbildnern
unter besonderer Beriicksichtigung von B a c i I I u s t h u r i n g i e n s i s

Wahrend Sporen und vegetative Zellen von Bacillus anthracis (soweit diese 
bekapselt sind) eine hohe Virulenz fur Ma.use und andere Sauger besitzen, 
sind Sporen und vegetative Zellen von B. cereus und B. thuringiensis (die 
stets unbekapselt sind) vollig avirulent. Ebenfalls nicht toxisch fur Ma.use 
erwies sich das von B. thuringiensis produzierte b-Endotoxin, das fur den 
Darm von Lepidopteren-Larven ein hoch wirksames Gift darstellt. Es handelt 
sich hierbei bekanntlich um ein thermolabiles Protein, das im Verlaufe der 
Sporulation in Form von parasporalen Korpern auskristallisiert. 

Vegetative Zellen von B. cereus und B. thuringiensis produzieren auBerdem 
ein wasserlosliches thermolabiles sog. a-Exotoxin, das ebenfalls ein Protein 
darstellt. In konzentrierter Form injiziert, ist es fur Ma.use hochtoxisch: 
M a u s e . F a k t o r. Dieser Wirkstoff wird indessen noch vor der Sporu
lation der Kulturen <lurch Proteolyse inaktiviert, Vergleichbare Aktivitaten 
von a-Exotoxin lieBen sich in Kulturen von B. anthracis nicht nachweisen. 
Durch vegetative Zellen mancher Stamme von B. thuringiensis (Serotypen 

H1 , H9, H10, H11) wird ebenfalls noch ein weiteres wasserlosliches, aber thermo
stabiles P-Exotoxin produziert, das ein Nucleotid darstellt. Es ist in konzen
trierter Form injiziert fur Mause nur schwach toxisch. Dieser Wirkstoff wird 
vor oder im Verlauf des Sporulationsprozesses nicht inaktiviert. Das o:-Exo

toxin und auch das P-Exotoxin sind, speziell wenn sie parenteral appliziert 
werden, fi.ir Insekten (Wachsmotten) hochtoxisch. - Keines der Exotoxine ist 
mit einer bekannten Enzym-Fraktion des Fermentationsgutes (Proteinase, 
Lezithinase, Nuclease) oder mit dem Hamolysin vieler Stamme identisch. 

In diesem Zusammenhang bleibt wichtig festzuhalten, daB die von uns ge
pruften und zur Zeit im Handel befindlichen Pflanzenschutzmittel auf der 
Basis von B. thuringiensis nur Sporen und b-Endotoxin (= parasporale Kri
stalle) enthalten und frei sind von toxischen Nebenprodukten des Fermen
tations-Prozesses. (A. Krieg) 
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�- Zur Massengewinnung der Sporen des insektenpathogenen Pilzes 

B ea uv e ria ba s sia na 

Massenkulturen des Pilzes ergeben auf festen Nahrbi::iden zeit- und raumauf
wendig die relativ widerstandsfahigen Konidien oder in geeigneten Nahr
li::isungen kurzfristig und reichlich die allerdings ziemlich schnell an Lebens
fahigkeit verlierenden Blastosporen. Die Nachteile der beiden Methoden 
lieflen sich durch eine Kombination weitgehend beheben. Dabei lieferten drei 
Tage alte Fhi.ssigkeitskulturen in groflen Mengen das notige Irnpfmaterial mit 
etwa 6 x 108 Blastosporen je ml. Solche Blastosporensuspension wurde 1 : 1 
mit Weizenkleie zusammengeknetet und ausgestrichen. Nach 14 Tagen bei 
28° C hatten sich bier reichlich die widerstandsfahigen Konidien gebildet, und 
zwar etwa 5 x 1010 je ccm Kultursubstrat. 

(E. Mi.iller-Kogier in Zusammenarbeit mit 
A. Samsinakowa, Entomologicky ustav
CSA V, Pathologie hmyzu, Prag)

10. Verhalten von Sporen insektenpathogener Pilze im Boden

Dieses Problem ist von praktischer Bedeutung, da einerseits im Boden bei
meist relativ hohen Feuchtigkeiten die Infektionsbedingungen gi.instig sind,
andererseits die Rolle des Bodens als Infektionsreservoir noch zu klaren ist.
Versuche laufen mit Beauveria bassiana und neuerdings Metarrhizium aniso
pliae im Freiland und im Laboratorium. Fur B. bassiana la.flt sich nach .einem
im Herbst 1969 angesetzten Versuch mit 107 Sporen je ccm Boden sagen, da13
die Keimzahlen im Freiland (bei niedrigeren Temperaturen im Herbst/Winter)
zunachst langsamer absinken als im Laboratorium. Die so entstandene Dif
ferenz blieb wahrend der folgenden Monate bestehen, so dafl nach einem
Jahr im Freiland die Zahl der lebenden Sporen im Boden um rund drei, im

Laboratorium um rund vier Zehnerpotenzen abgenornmen hatte. Worauf das
relativ schnelle Absinken der Keimzahlen dieses Pilzes beruht, ist unbekannt.
Versuche, bei denen die Sporen auf steriler Cellophanfolie i.iber nasser Ertle
keimen konnten, zeigten, da13 i.iber sterilisierter Ertle das Keimprozent nach
24 Stunden etwa 100 betrug; i.iber unsteriler Ertle rnachte sich zwar ein erwar
teter fungistatischer Effekt bernerkbar, es kam hier aber <loch in 24 Stunden
zu einer Keimung von etwa 40 °/o der Sporen. Danach ware es denkbar, dafl
Sporen von B. bassiana doch zum Teil im Boden keimen konnen und ihre
Keimhyphen zugrunde gehen, wenn sie nicht auf einen geeigneten Wirt
treffen.

Vergleichende Untersuchungen sollen jetzt zeigen, ob Sporen von M. aniso
pliae sich im Boden eine langere Zeit halten, was nach analogen Beobach
tungen in einem feuchten Sagemulmsubstrat rnoglich erscheint. Bei den Keim
zahlbestimmungen insektenpathogener Pilze irn Boden mittels der Boden
verdi.innungs-Plattenmethode mi.issen Isolierungsnahrboden benutzt werden,
die andere Mikroorganismen hemmen. Es zeigte sich, dafl in Frage kom
mende Pilze (B. bassiana, B. tenella, M. anisopliae, Paecilomyces iarinosus,
P. fumosoroseus) auf verschiedene Isolierungsnahrboden unterscbiedlich rea
gieren. Diese mi.issen bei den Keimzahlbestimmungen also jeweils dem Pilz
entsprechend ausgewahlt werden. (E. Muller-Kogler)
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11. Zur Anwend ung von Be a u  v e r  i a bass i an a gegen Apfelwi cklerraupen

In Fortsetzung der im Vorjahr angelaufenen Versuche wurde begonnen, spe
zifisch fur den Apfelwickler hochvirulente Piilzstamme zu isolieren sowie die
Lebensdauer solcher Sporen auf Fanggurteln aus Wellpappe zu untersuchen.
Eine langere Lebensdauer auf Wellpappe, die mit 50/oiger Sporensuspension
behandelt war (statt mit 1 0/oiger), scheint eine gewisse Schutzfunktion von
Beistoffen des Praparates anzudeuten - eine Frage, die noch geklart werden
soll. (E. Muller-Kogler)

12. Taxonomie der Entomophthoraceen

Die Entomophthoraceen bilden eine ebenso artenreiche wie wichtige Gruppe
der insektenpathogenen Pilze. Die Bestimmung ihrer einzelnen Arten - und
damit das Erkennen und Abschatzen ihres natii:rtlichen Vorkommens, ihrer
Wirtskreise, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und eventuellen Nutzung -
ist haufig schwierig oder aussichtslos, da Einzelangaben in der Literatur
iiberaus verstreut und teilweise kaum erhaltlich sind. In einer ersten Zusam
menstellung wurden daher 25 Arten behandelt, die nur durch ihre Dauer
sporen charakterisiert sind und bisher in der Hilfsgattung Tarichium zusam
mengefafit wurden. Die konidienbildenden Arten sollen jetzt in 3 weiteren,
nach den Konidienformen gebildeten Gruppen gesichtet, beschrieben und mit
Bestimmungsschlusseln versehen werden. In Bearbeitung sind etwa 40 Arten
mit annahernd runden bis birnformigen Konidien.

(E. Muller-Kogler in Zusammenarbeit mit 
D. M. Macleod, Insect Pathology Research Institute,
Sault Ste. Marie, Kanada)

lnstitut iiir Getreide-, Olirucht- und Futterpilanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg 

1. Fr u chtfolge-Untersuchungen mit Weizen

Die im Arbeitskreis 11Fruchtfolge" sowie im Rahmen eines DFG-Forschungs
auftrages .. Progressive Getreidemonokultur" angelegten Versuche beruck
sichtigen in erster Linie die Anwendung des Cycocels sowie die Verabrei
chung hoherer Dungermengen, insbesondere mit Stickstoff. Die Versuche sind
der Entwicklung in der Praxis weitgehend angepaflt. Es bleibt die Frage zu
klaren, ob die verbesserte Standfestigkeit des Weizens durch das CCC und
vor allem auch die bessere Resistenz gegen den <lurch Cercosporella herpo

trichoides hervorgerufenen krankhaften Halmbruch dazu berechtigt, die bis
her geltenden Anbauregeln in bezug auf Saatzeit, Saatstarke, Sortenwahl und
Dungung unbeachtet zu lassen und sogar die Fruchtfolge in Richtung auf eine
Weizenmonokultur ohne nachteilige Folgen in eine ubertrieben einseitige
Bahn zu lenken. Die bisher vorliegenden Ergebnisse haben gezeigt, dafl eine
Beantwortung der obigen Frage durch Feststellung iiber den Ertragsaufbau
moglich ist, wobei insbesondere die Schadensanalysen wertvolle Anhalts
punkte dahir geben, wo die Grenzen des einseitigen Weizenanbaues liegen.

(H. Bockmann und K. E. Knoth) 
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2. Sortenresistenz bei Weizen und Gerste gegen den Erreger der Schwarz
beinigkeit, 0 p h i o b o l u s g r a m i n i s

Die auf groBere Sortimente von Weizen ausgedehnten Resistenzpriifungen
ver!iefen beim Weizen auch weiterhin negativ, d. h. es wurden keine vollresi
stenten bzw. hochtoleranten Formen gefunden. Etwas anders lagen die Ver
haltnisse bei der Gerste.
Offenbar ist deren geringe Anfalligkeit der Grund dafiir, daB sich vorhandene
Sortenunterschiede in der Toleranz besser erkennen lassen als beim Weizen.
Eine Vollresistenz wurde allerdings auch bei der Gerste nicht gefunden.

Besondere Beachtung wurde auch weiterhin der unterschiedlichen Bewurze
lungsfahigkeit der Sorten geschenkt, die im Hinblick auf eine Notreife-Resi
stenz von Bedeutung ist. Hierbei wird in Zukunft auch die zusatzliche Stick
stoffdiingung beriicksichtigt werden, die sich als eine wirksame MaBnahme
gegen diese Notreife erwiesen hat. (H. Bockmann und H. Mielke)

3. Sortenresistenz gegen die .i'\hrenkrankheiten des Weizens unter besonderer
Beriicksichtigung des Cycocels

Nachdem der Nachweis erbracht war, daB die Empfindlichkeit des Weizens
gegen Septoria und Fusarium durch die Behandlung mit CCC gesteigert wird,
und daB sich das bei anfalligen Sorten besonders nachteilig auswirkt, befas
sen sich die weiteren Versuche mit dem EinfluB der zusatzlichen Stickstoff
diingung. Hier konnte festgestellt werden, daB sogar in denjenigen Fallen, in
denen die CCC-Behandlung wie auch die zusatzliche N-Diingung zu echten
Mehrertragen fiihrten, ein Ahrenbefall sich in der Weise auswirkte, daB die
Ertrage niedriger lagen als bei einem kranken Weizen ohne CCC und ohne
zusatzliche N-Diingung. Diese Feststellung bedeutet, daB die in der Praxis
erstrebten Mehrertrage mittels kombinierter Anwendung von CCC und er
hohter Diingung <lurch einen Ahrenbefall mit Septoria bzw. Fusarium vereitelt
werden konnen. Ob hier Auswege iiber den Anbau besonders toleranter Sor
ten gegeben sind, laBt sich vorerst noch nicht entscheiden.

(H. Bockmann, H. Mielke und H. Sonrrichsen) 
4. Blattkrankheiten bei Getreide

Die Schadwirkung des Pilzes Marssonina secalis an Gerste besteht in einer
Herabsetzung des Tausendkorngewichtes, die besonders dann hervortritt,
wenn die jiingsten Blatter noch vor dem Ahrenschieben befallen werden.
Sortenunterschiede in der Empfindlichkeit sind vorhanden.

Ein Blattbefall des Weizen mit Septoria nodorum (Blattdiirre) wirkt sich
ebenfalls in einer gewissen Kiimmerkornbildung aus. Bei den Infektionsver
suchen im Gewachshaus wurde dabei die Feststellung getroffen, daB die Blatt
empfindlichkeit bis zu einem gewissen Grade iibereinstimmt, so daB sich die
Moglichkeit eroffnet, die ganze Septoriaanfalligkeit schon im Jugendstadium
der Pflanzen, d. h. mit wesentlich geringerem Zeit- und Arbeitsaufwand zu
priifen.

Bei den Blattfleckenerregern Septoria tritici an Weizen, Septoria passerini an
Gerste sowie Septoria avenae an Hafer wird noch an der Vervollkommnung
der Infektionsmethode gearbeitet. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf
hin, daB hochstens bei dem zuletzt genannten Pilz eine Weiterarbeit lohnend
ist. Die beiden anderen sind offenbar in ihrer Pathogenitat zu schwach, um
eine nahere Untersuchung der Sortenanfalligkeit erforderlich erscheinen zu
lassen. (H. Bockmann und H. Sonnichsen)
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5. Untersuchungen iiber Maiskrankheiten

Die Untersuchungen i.iber Maiskrankheiten schlossen Wurzel- und Stamm
faule (a) und Maisbeulenbrand (b) ein. AuBerdem wurde Material fiir eine
Broschi.ire i.iber Maiskrankheiten gesammelt.

a) Die Aufnahme der W u  r z e 1 - und S t a m m  faule verursachenden Pilze
wurde fortgesetzt. An der Wurzelfaule waren Fusarium culmorum, F. monili
forme und F. oxysporum hauptsachlich beteiligt. Ein Pilz, der als Harpospo

rium lilliputanum bestimmt wurde, war ebenfalls oft zu finden; die Pathoge
nitat scheint aber gering zu sein. F. culmorum und F. oxysporum wurden
1970 weniger zahlreich isoliert als 1969.

Bei der Stammfaule dominierten F. culmorum, F. moniliforme und F. grami
nearum. Im Jahre 1969 waren F. culmorum und F. graminearum weniger 
vertreten. 

Die Frage des gi.instigsten Zeitpunktes der ki.instlichen Stamminfektion wurde 
mit 10 Hybriden bei Bli.ihbeginn, bei Vollbli.ite oder am Ende der Bli.ite wei
terverfolgt. Die gr6Bte Pilzausbreitung fand nach der Infektion bei Vollbli.ite 
statt. Es bestanden aber Sortenunterschiede. 
In Zusammenarbeit mit dem lnstitut fi.ir P,flanzenzi.ichtung der Technischen 
Hochschule Mi.inchen wurde ein Sorten-, Standweiten- und Aussaatversuch 
auf Stammfaule ausgewertet. Die einjahrigen Beobachtungen lieBen eine Zu
nahme der Stammfaule bei dichtem Stand erkennen. Fri.ih gesate Sorten hat
ten auch mehr Stammfaule, wenn die Auszahlung zum selben Zeitpunkt er
folgte. Die Unterschiede wurden geringer bzw. aufgehoben, wenn das physio
logische Alter der Pflanzen beri.icksichtigt wurde. 

Die Pri.ifungen der Hybriden auf Resistenz gegen Stammfaule mi.issen noch 
weitergefi.ihrt werden. 

b) Bei methodischen Arbeiten zur Resistenzpri.ifung gegen den B e u l  e n  -
b r a n d  wurde der EinfluB der Sporenvorkeimung und des Pflanzenalters
gepri.ift. Vorgekeimte Sporen verursachten einen starkeren Befall, wenn die
Pflanzen wahrend des Fahnenschiebens behandelt wurden. Bei ji.ingerem
Mais waren keine Unterschiede vorhanden. Wurden Pflanzen unterschied
lichen Alters zur gleichen Zeit mit Sporen beschickt, so wiesen die ji.ingeren
mehr Brand auf.

Nach zweijahrigen Versuchen konnten Hybriden erkannt werden, die sich in 
ihrem Resistenzverhalten unterschieden. (W. Kri.iger) 

6. Untersuchungen Uber den Rapskrebs ( S c I e r o t i n i a s c I e r o t i o r u m )

Der Rapskrebs trat im Berichtsjahr im Gegensatz zu fri.iheren Jahren an der
Ostki.iste Schleswig-Holstein starker auf als an der Westki.iste. Die Bildung
der Fruchtkorper des Pilzes (Apothecien) war durch den langen Winter hin
ausgezogert und infolge Trockenheit im Mai/Juni vermindert, wodurch die
Krankheit allgemein schwacher auftrat.

Durch Kalkstickstoff wurde eine Reduktion der Krankheit beobachtet. Die
Wirkung des Kalkstickstoffs ist auf die Verhinderung der Apothecienbildung
zuri.ickzufi.ihren. In Modellversuchen wurde im Freiland durch Kalkstickstoff,
Brestan, Brassicol und ein Nummern-Praparat die Anzahl der Apothecien
stark reduziert. Der EinfluB der Bestandesdichte und die Anfalligkeit der
Sorten wurden auch gepri.ift. Dichte Bestande waren starker befallen. Uber
die Anfalligkeit der Sorten konnen noch keine Aussagen gemacht werden.
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Versuche wurden angelegt, um die Bedingungen fur eine Sclerotienbildung 
im Boden und eine Keimung der Apothecien zu analysieren. Im feuchten Bo
den werden mehr Sclerotien gebildet als im trockenen. Zerkleinerte Ernte
ruckstande verschiedener Kulturpflanzen regten die Sclerotienbildung und die 
Apothec ienkeimung unterschiedlich an. Die Bodenarten haben anscheinend 
wenig Einflufl auf die Apothecienentwicklung. Hohe und tiefe Temperaturen 
wirken dieser aber entgegen. Gunstig ist eine Beschattung des Bodens, wie 
sie auch im Rapsbestand zu finden ist. (W. Kruger) 

7. Bekampfung des Echten Getreideme hlta us E r  y s i p h e  gra m i n  i s  bei
Sommergerste

Die Mittel Ethirimol und Tridemorph wurden gepruft als a) Beizmittel (nur
Ethirimol), b) Beizmittel (nur Ethirimol-,, slurry") und Spritzmittel (Ethirimol
und Tridemorph) zusammen mit einem Unkrautbekampfungsmittel c )  Spritz
mittel ohne Unkrautbekampfungsmittel und d) Spritzmittel 11 Tage nach der
Unkrautbekampfung.

Die Tridemorph-Behandlung der Gruppe ,,d" bildete die ,,Standard"-Behand
lung. Die ,, slurry"-Beizung war der Standard-Behandlung gleichwertig, nicht
dagegen die Trockenbeizung gleicher oder geringerer Starke. Die gunstigsten
Resultate wurden mit der ,, slurry"-Beizung und Spritzen mit Ethirimol oder
Tridemorph zusammen mit einem Unkrautbekampfungsmittel (U 46 KV
Combi) erhalten.

Dieselbe Spritzbehandlung ohne vorherige Beizung des Saatgutes war signi
fikant weniger wirksam. Bei der spa.ten Applikation war Tridemorph wirk
samer als Ethirimol. Diese Resultate bestatigen vorjahrige Ergebnisse, bei
denen die Kombination der systemischen Mittel mit dem Unkrautbekamp
fungsmittel weniger effektiv war. Die Ursache wird in der geringen Gr613e
der Pflanze gesehen, die zu wenig Mittel aufnehmen kann. Dieser Nachteil
kann uberbruckt werden, indem die Saat vorher mit Ethirimol gebeizt wird.
Allgemein schien die \Virkung der systemischen Mittel in diesem Jahr durch
die Trockenheit vermindert warden zu sein. (W. Kruger)

8. Systematische Bearbeitung von Pathogen en an G ra m i n e e n

Die Arbeiten, die sich mit dem Vorkommen und der Verbreitung von Patho
genen an Kultur- und Wi<ldgrasern befassen, wurden fortgefuhrt. Es wurde
damit begonnen, in Schleswig-Holstein Feldbestande wichtiger, zur Saatgut
erzeugung angebauter Graser, wie Lolium- und Festuca-Arten, auf Krank
heitsbefall zu untersuchen. Daneben wurden Rasengraser, deren Krankheiten
zunehmend praktische Bedeutung erlangen, verstarkt in die Untersuchungen
einbezogen. Besonders haufig konnten als Erreger von Blattflecken Pilze der
Gattung Helminthosporium (= Bipolaris bzw. Drechslera) isoliert werden.
Eine Kulturensammlung der isolierten parasitischen Pilze ist weiter im Auf
bau. Versuche zur Durchfuhrung kunstlicher Infektionen konnten im Ge
wachshaus aufgenommen werden. (A. Teuteberg)

9. Sortenresistenz gegen den Kl e ekre bs ( S c l e r o t i n i a t r i f o l i o r u m )

Es wurden weiterhin Versuche zur Anzucht des Infektionsmaterials und zur
Infektionsmethodik durchgefuhrt. Von 9 Weiflklee-Stammen erwies sich bei
einer ersten Prufung im Freiland nach kunstlicher Infektion (mit auf Weizen
kornkulturen herangezogenem Myzel) keiner der Stamme als vollkommen
resistent. (A. Teuteberg)
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10. Untersuchungen zur Frage der Prognose landwirtschaftlicher Schadlinge

Unter Berucksichtigung der Besonderheiten in der Epidemiologie der Schiid
linge landwirtschaftlicher Kulturpflanzen wurde fur diese ein geeignetes Pro
gnoseschema entwickelt. Hierbei wird zwischen der Vorhersage des Schadens
und der Befallsdichte in kurz-, mittel- und langfristigen Prognosen unterschie
den. Insgesamt wurden 116 der an den hauptsiichlichsten landwirtschaftlichen
Kulturpflanzen Mitteleuropas lebenden Schiidlingen berucksichtigt. Dabei
handelt es sich meistens um einzelne Arten, gelegenlich wurden aber auch
mehrere Arten, deren Entwicklung iihnlich verliiuft, zu einer Gruppe zusam
mengefaBt. Fur alle Arten und Gruppen lieBen sich an Hand von Literatur
angaben und eigener Erfahrungen Daten zur Biologie und Prognose zusam
mentragen und in das einheitliche Schema einordnen.

Die Arbeiten zur Herausgabe eines Buches uber ,,Prognose wichtiger Pflan
zenschiidlinge in der Landwirtschaft" wurden abgeschlossen. Das Buch er
schien im Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, im Januar 1971.

(C. Buhl u. F. Schutte) 

11. Wirkung der Bodenbearbeitung auf die Schadlingsdichte

Schiidlinge, die sich zumindest in einem Stadium im Boden der Feldkulturen
aufhalten, konnen durch die ubliche oder eine zusiitzliche Bodenbearbeitung in
ihrer Entwicklung gestort werden. Obwohl hiiufig tiefes Umpflugen oder an
dere BodenbearbeitungsmaBnahmen zur Reduzierung der Schiidlingsdichte
empfohlen werden, existieren bisher nur wenige gesicherte Angaben uber
die Hohe der jeweiligen Vemichtungsquote. Daher wurden Versuche einge
leitet, um zuniichst bei der Kohlschotenmucke (Dasyneura brassicae) den Er
folg unterschiedlicher Bodenbearbeitung auf die Befallsdichte zu ermitteln.

(F. Schutte) 

12. Untersuchungen zur Populationsdynamik und Schadensschwelle der
Weizengallmiicken

Im Vordergrund der Untersuchungen stand neben dem weiteren Studium der
Literatur und Laboruntersudmngen die Uberwachung der Population in den
Versuchsgebieten, die im Vorjahr ausgewiihlt worden waren. Fur mehrere
Faktoren der Populationsdynamik konnten gesicherte Zahlenwerte erarbeitet
werden. Den Winter 1969/70 uberlebten durchschnittlich 61 °/o der im Boden
uberwintemden Larven. Der Flug der Mucken und ihrer Parasiten war im
Vergleich mit der Larvenzahl im Boden aber sehr schwach. Im AnschluB an
die Flugperiode wurde ein auBergewohnlich hoher Prozentsatz uberliegender
Larven festgestellt (bis zu 96 °/o). Hierfiir konnte aufgrund von Labor- und
Freilanduntersuchungen die zur Verpuppungszeit herrschende Trockenheit
verantwortlich gemacht werden. Beobachtungen des Muckenfluges zeigten,
daB die Weibchen der Roten Weizengallmucke sich nahezu gleichmii.Big uber
die neuen Weizenfelder verteilen, wiihrend die der Gelben Weizengallmucke
sich auf die Feldriinder konzentrierten, die dem Schlupffeld zugewandt lagen.
Diese Beobachtung konnte durch Befallsuntersuchungen an den Ahren bestii
tigt werden: der Befall mit roten Larven war uber die ganzen Felder relativ
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gleichma.Big verteilt und unbedeutend (1-2 Larven pro Ahre), wahrend der 
Befall mit gelben Larven am Feldrand (10 m) im Durchschnitt sechs mal so 
hoch war wie an Stellen 50 m vom Feldrand entfernt. 

Ertragsanalysen an Ahren von solchen stark und schwach befa1lenen Stellen 
ergaben in einem Versuchsgebiet in Verbindung mit Eizahluntersuchungen 
statistisch gesicherte Zahlen fur die Schadensschwellen der Gelben Weizen
gallmucke an Winterweizen der Sorte ,Fema'. Eine Bekampfung war 1970 
rentabel, wenn zur Eiablage in den Abendstunden 3 gelbe Weibchen an 4 
Ahren oder grob 1 Weibchen pro Ahre beobachtet wurde. 

Die Bekampfung von Weizendurchwuchs in Wintergerste nach der in der 
Praxis am haufigsten angewandten Methode des fruhen Seba.lens und spate
ren Tiefpflugens erbrachte infolge des trockenen Spatsommers 1969 nur 
schlechte Ergebnisse. Besser bewahrte sich sofortiges Tiefpflugen nach der 
Ernte. Dennoch war kaum ein Wintergerstenfeld frei von Weizendurchwuchs, 
so daB auch 1970 wieder viele WeizengaLlmuckenweibchen ihre Eier direkt 
auf dem Schlupffeld ablegen konnten. Beim Eindringen in den Boden gingen 
1970 59 0/o der in den Ahren befindlichen Larven verloren. Das Unterpflugen 
verminderte die Dichte der Larven im Boden um 40 0/o. Das Auftreten einer 
zweiten Generation der Gelben Mucke, das in der Literatur haufig erwahnt 
wird, konnte fur ein Versuchsgebiet mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

(F. Schutte und Th. Basedow) 

1.3. Forderung der Kulturverfahren zur Regulierung der Befallsdichten von Baum
wollschadlingen in El Salvador (Mittelamerika) 

Wahrend eines dreimonatigen Aufenthaltes in El Salvador wurde uberpruft, 
ob die in der Vegetationszeit 1968/69 gewonnenen Ergebnisse sich auch unter 
den Bedingungen ,der Wachstumsperiode 1970/71 bestatigen lieBen. Tatsach
lich fielen die Ergebnisse auf allen beobachteten Feldern wieder gleichma.Big 
aus und rechtfertigten somit die fruher empfohlenen MaBnahmen. Dariiber 
hinaus konnten nach speziellen Versuchen zur Ermittlung des giinstigsten 
Saattermins der Baumwolle noch exaktere Angaben als bisher gemacht wer
den. Die Anzucht der Baumwollpflanzen ist so auszurichten, daB erstens die 
Wachstumsperiode der Baumwolle innerhalb der Vegetationszeit mog11ichst 
kurz ist. Zweitens diirfen die Blatter der Baumwollpflanzen erst in den ersten 
Oktobertagen ein durchgehend geschlossenes Dach bilden, da sonst alle in 
der Regenzeit unter dem Blatterdach gewachsenen Kapseln verfaulen. Dieser 
Zusammenhang und die Bedeutung der Unkrautbekampung fur die Regulie
rung der Schadlingsdichte wurden in Vortragen sowie Diskussionen heraus
gestellt und die Anwendung dieser Kulturverfahren bei der Baumwolle 
propagiert. 

Auf drei innerhalb des Landes El Salvador verstreut liegenden Baumwoll
feldern wurden praxisnahe Versuche vorbereitet. Hier sollen in der kommen
den Vegetationszeit jeweils auf einer Flache von etwa 1 ha Grofle zunachst 
eine (Vor-)Frucht wie Mais oder Bohnen angebaut sowie geerntet und dann 
erst die Baumwolle angebaut werden. Dadurch wird der Praxis unmittelbar 
vorgefuhrt, daB eine derartige Anbaufolge innerha.lb einer Regenperiode mog
lich und wirtschaftlich vorteilhaft ist. (F. Schutte) 
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Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Munster 
mit Auflenstelle Elsdorf 

1. Untersuchungen zum Auftreten verschiedener Vergilbungsviren
bei Beta-Ruben

Auf gleicher Grundlage wie im Vorjahr wurden Zuckerruben der Ernte 1969
aus dem ganzen Bundesgebiet im Gewiichshaus auf das Vorkommen des nor
malen (NVV) und des scbwachen (SVV) Vergilbungsvirus untersucbt. Gegen
uber dem Vorjahr war der Anteil der mit NVV infizierten Pflanzen erhoht; es
wurde auch in den Bundesliindern festgestellt, wo es im Vorjahr nicht ge
funden worden war. Die Versuche, in Feldversuchen mit kunstlicher lnfektion
die Schadensschwelle der einzelnen Viren zu bestimmen, wurden fortgesetzt.

(R. Thielemann und A. Nagi) 

2. Untersuchungen iiber die Vermehrung und Schadwirkung von
A p h e l e n c ho i d e s  r i t z ema bo s i  und Di tyl e n c h u s  d i p s a c i

in virusinfizierten und virusfreien Wirtspflanzen

Die im Vorjahr mit dem Tabakmosaikvirus (TMV) begonnenen Versucbe
wurden mit weiteren Viren fortgesetzt. Von ibnen hemmte das Tabakratt
Ievirus die Entwicklung der Nematoden fast ebenso stark wie das TMV. Das
Arabismosaik- und das Tomatenringfleckenvirus forderten die Entwicklung
beider Nematodenarten. Das Tomatenschwarzringfleckenvirus hemmte die
Blattiilchen ( Aphelenchoides ri[zemabosi) und forderte die Stengeliilchen
(Ditylenchus dipsaci). Die Ursachen fur die unterscbiedliche Beeinflussung
sind nod!. nicht gekliirt. (B. Weischer)

3. Versuche zur Bekampfung virusiibertragender Nematoden in Rebschulen

In den diesjiihrigen Versucben wurden vier pflanzenvertriiglicbe Nematizide
(Terracur P, Nemacur P, ein Mischpriiparat dieser beiden Verbindungen und
Temik 10G) in Aufwandmengen von 5 und 10 g/qm eine Wocbe vor dem Aus
pflanzen der jungen Pfropfreben ausgestreut und 10 cm tief eingefriist. Beim
Pflanzen der Reben in die Pflugfurche gelangte die behandelte Scbicbt durch
das Pflugen in 25-30 cm Tiefe. Die allgemeine nematizide Wirkung war gut,
doch blieben in den meis.ten Parzellen einige virusubertragende Nematoden
ubrig, so dafi die Gefahr einer Virusubertragung auf die jungen Reben durch
diese Behandlung nidJ.t ausgeschlossen werden konnte.

(B. Weiscber in Zusammenarbeit mit W. Giirtel und G. Stellmacb 
vom Institut fur Rebenkrankheiten) 

4. Untersuchungen zum Auftreten der Gattung Tr i c ho d.o r  u s  und der
Stippigkeit der Kartoffel

Die seit 1968 laufenden Versucbe zur Bekiimpfung der fur die Ubertragung
des Rattle-Virus verantwortlichen Nematoden der Gattung Trichodorus wur
den auf den Versuchsfeldern bei Borken und auf dem lnstitutsgeliinde fort
gefuhrt. Die diesjiihrigen Versuche erbrachten sowohl hinsichtlidJ. der Sor
ten als auch der angewandten Nematizide sehr unterschiedliche Ergebnisse.
Bei einer relativ gleichmiifiigen Verseuchung des Versuchsfeldes in Borken
ergaben sich bei 12 gepruften Sorten Befallsschwankungen zwischen 2,8 und
96,8 0/o in den Kontrollen, bei den mit Aldicarb behandelten Parzellen
schwankten die Befallsziffern zwischen 2 und 62 °/o. In weiteren Versuchen
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wurde in Borken und Munster die Wirksamkeit von 2 Nematiziden in ver
schiedenen Aufwandmengen gepruft. Am gunstigsten erwiesen sich Auf
wandmengen von 2 bzw. 4 g AB/m2 eines Versuchspraparates, wobei der 
Befall von 68 0/o auf 1 0/o gesenkt wurde. Die vorjahrigen Beobachtungen 
einer Verzogerung des Phythophthora-Befalls nach Behandlung mit Aldicarb 
konnten. auch in diesem Jahr bestatigt werden. 

(W. Steudel und H. Reepmeyer in Zusammenarbeit mit 
0. Bode vom Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung
und A. Kemper vom Pflanzenschutzamt Munster)

5. Untersuchungen zur Biologie von T ri c h o d o r u s s p p.

Versuche zeigten, dafi die in Deutschland hauptsachlich vorkommenden Ar
ten sehr temperatur- und trockenheitsempfindlich sind. Nach bisherigen
Erfahrungen liegt die optimale Temperatur fur die Entwicklung der ge
pruften Arten bei 15 bis 20° C. Eine Vermehrung der Trichodoren unter
Laboratoriumsbedingungen gelang nur in wenigen Fallen und uber kurze
Zeitraume. Inwieweit dabei einzelne Wirtschaftspflanzen besonders geeignet
erscheinen, la.fit sich bis jetzt nicht definitiv sagen, da die Versuche keine
signifikanten Unterschiede erbrachten. Bodenproben aller Bewirtschaftungs
typen wurden auf ihr Vorkommen an Trichodorus-Arten untersucht. In
normal durchfeuchteten, sandigen Acker- und Wiesenboden war in uber
70 °/o der Proben ein Artengemisch van maximal 3 Spezies festzustellen.
Der Schwerpunkt der Verbreitung liegt offenbar auf sandigen, leicht hu
mosen Boden, wo Maximalzahlen bis zu 1200 Ex/250 ccm Ertle ermittelt
wurden. In Wald-, Marsch- und in anmoorigen Boden wurden keine
Trichodorus-Arten aufgefunden. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

(H. Reepmeyer) 

6. A p h a n o m y c e s s p. (Typ c o c h 1 i o d e s ) als Frudltfolgeschad ling bei
Z uckerril ben

Auch durch dreimaligen Anbau von Zuckerruben nacheinander auf dem
Versuchsfeld des Instituts war es nicht moglich, die fruher auf einem anderen
Teil des Versuchsfeldes festgestellten Schaden zu erreichen, obwohl der
durch den Einsatz von Dexon erzielte Mehrertrag gegenuber dem Vorjahr
zugenommen hatte. Auf dem stark mit Aphanomyces verseuchten Teil des
Versuchsfeldes wurden nach einjahriger Unterbrechung erneut Zuckerruben
angebaut. Dabei zeigte sich, dafi eine einjiihrige Unterbrechung nicht genugt,
das Infektionspotential im Boden entscheidend heabzusetzen. (W. Steudel)

7. Untersuchungen zur Popul ationsdynamik des Rilbennematoden
(He t e ro d e r a  s cha cht i i)

Die in 18 Belrieben des Rheinlands iaufenden Versuche wurden weitergefuhrt
und vervollstandigt. Die Auswertung von drei Rotationen mit Zuckerruben in
vierjahriger Fruchtfolge ergab eine signifikante Zunahme der Zystenzahl,
wahrend die Zahl der Eier und Larven statistisch noch nicht zu sichern war.
In allen Betrieben wurden wieder Parall,elparzellen mit Aldicarb (50 kg/ha
nach der Saat) zur genaueren Bestimmung der Ertragsverluste unter prakti
schen Bedingungen und zum Vergleich der Vermehrung des Schadlings auf
behandelten und unbehandelten Flachen angelegt. Da im Versuchsjahr nur
4 Betriebe Zuckerriiben anbauten, waren di,e Ergebnisse weniger sicher als in
den Vorjahren. (W. Steudel und R. Thielemann)
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8. Versuche zur Bekampfung von He t e r  od e r a s ch a c h t ii mit
systemisch wirkenden Substanzen

In Feld- und Gewachshausversuchen wurden einige Versuchspraparate im
Vergleich zu Temik 10 G auf ihre Wirkung gegen H. schachtii untersucht.
Das Praparat Agl 25011 war dem Temik in einem Feldversuch in Elsdorf hin
sichtlich der Pflanzenvertraglichkeit und der Wirkung auf den Rubenertrag
gleichwertig. Die Versuche zum EinfluB der N-Dungung auf die Vermeh
rung von H. schachtii und den Rubenertrag wurden wie in den Vorjahren
weitergefuhrt und zunachst abgeschlossen. Dabei ergab sich, daB die hi:ihere
Dungung sich im allgemeinen positiv auf den Rubenertrag auswirkte, doch
war keine signifikante Verringerung der Empfindlichkeit der Ruben gegen
H. schachtii zu beobachten. Auch die Vermehrung des Schadlings wurde
durch die gestaffelten N-Gaben nicht signifikant beeinfluBt, im Gegensatz
zu Temik 10 G, welches in allen Dungungsstufen die Vermehrung von H.

schachtii verminderte. Ein Nachteil der uberhi:ihten N-Dungung zeigte sich
in der VerminderunJg des Zuckergehaltes der Ruben, der sich auf den
Zuckerertrag starker auswirkte als der Zuwachs an Rubenmasse.

(W. Steudel und R. Thielemann) 

9. Versuche zur Monokultur von Zuckerriiben auf dem mit He ter od e r a
s ch a c h t i i  verseuchten Elsdorfer Versuchsfeld

Die seit Jahren laufenden Versuche wurden weitergefuhrt. Obwohl die Zahl
der im Boden gefundenen Zysten sich laufend weiter vermehrte, hat sich der
Besatz an Larven und Eiern im Laufe der letzten 5 Jahre nicht entscheidend
verandert, zeigte aber in dieser Zeit starke Schwankungen. Die in den einzel
nen Jahren durch den Einsatz von Temik erzielten Mehrertrage entsprachen
in etwa der durch die Saatzeit wechselnden Empfindlichkeit der Zuckerrube
und betrugen im Durchschrritt von 5 Jahren 18 °/o der Kontrollertrage.

(R. Thielemann) 

10. Untersuchungen iiber den Einflufl von Kreuzbliitlern auf die Vermehrung
von H e t e r o d e r a s c h a c h t i i

In einem Gemeinschaftsversuch mit anderen Dienststellen des Pflanzen
schutzes wurden die fur den Einsatz als Zwischenfruchte wichtigsten Kreuz
blutler hinsichtlich ihrer Eignung als Wirtspflanzen fur H. schachtii

uberpriift. In mehreren Versuchen war insbesondere Olrettich und Gelbsenf
weniger befallen, doch zeigten einige Versuche vi:illig abweichende Ergeb
nisse. Die daraufhin im Labor mit Ablaufwasser der verschiedenen Kreuz
bliitler angesetzten Schlupfversuche lieBen zwar erkennen, daB bei ea.
22° C Ablaufwasser des Olrettichs viel weniger schlupfanregend wirkte als
von Lihonova, doch anderte sich die Relation zwischen den beiden Typen
bei niedrigen oder hi:iheren Versuchstemperaturen, so daB weitere Versuche
erforderlich sind, ehe ein zutreffendes Urteil mi:iglich sein wird.

(W. Steudel und R. Thielemann) 

11. Untersuchungen iiber den Einflufl von Kulturmaflnahmen auf die
Nematodenfauna urspriinglicher Biotope

In Zusammenarbeit mit den zustandigen Naturschutzbehi:irden wurden einige
ursprungliche bzw. nachweislich mehr als 700 Jahre alte Waldgebiete ausge-
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wahlt. Bodenproben aus dem Waldinneren, vom Waldrand und aus angren

zendem Kulturland wurden dann auf pflanzenparasitare Nematoden unter
sucht. Es zeigte sich, daB im Inneren der Walder die Arten- und Individuen
zahlen am geringsten sind. Die vielseitigsten Nematodenpopulationen wurden 
bisher am Waldrand und in angrenzendem Dauergrunland gefunden. Die Un

tersuchungen werden auf andere Biotope ausgedehnt. (B. Weischer) 

12. Vorkommen und Verbreitung von Boden- und Pflanzennematoden

in Westdeutschland

Nach den bei einigen Nematodengattungen gewonnenen Erfahrungen durfte
erst etwa die Halfte der tatsachlich vorkommenden Nematodenarten erfafit
worden sein, unter denen sich auch zahlreiche noch unbeschriebene Arten

befinden (z. B. Nachweis von funf neuen Tylenchorhynchus-Arten in den
J.etzten drei Jahren). Manche der erst kilrzlicb. festgestellten Nematoden
kommen sogar recht verbreitet vor; so wurde die zuvor nur aus dem Kongo
und aus Ruflland bekannte Gattung Drilocephalobus an bisher zehn Lokali
taten in Westdeutschland und Berlin nachgewiesen. Die Praparatensammlung
im Institut wurde weiter ausgebaut. (D. Sturhan)

13. Cytologische Untersuchungen an Nematoden

Bastarde aus der Kreuzung diploider Stengelalchen (Ditylenchus dipsaci) mit
"tetraploiden" aus Strandwegerich erwiesen sich wider Erwarten als fertil.
Cytologische Untersuchungen der Bastarde wie Vergleichsuntersuchungen
bei den Parentalstammen !assen vermuten, daB hier Sammelchromosomen
vorliegen, wie sie bisher z. B. bei einigen tierparasitaren Nematoden nach
gewiesen wurden. (D. Sturhan)

14. Untersuchungen an biologischen Rassen des Stengelalchens

(Di ty l e n c h u s  d i ps a c i)

Rassen aus Plantago maritima von der Nordseeinsel Mellum und aus
Plantago Janceolata von den Azoren erwiesen sich als auflerst oligophag.
Eine Rasse von Luzerne unterscheidet sich in der Ausbildung der Befalls
symptome bei Ackerbohnen von anderen biologischen Rassen. Negativ ver
laufene Serieninfektionen lassen vermuten, dafl bei mehreren Stengelalchen
populationen durch langjahrige Laborkultur eine Einengung des Wirtsspek
trums erfolgt ist. (D. Sturhan)

15. Untersudmngen an morphologisdten Mutanten von Di t y I e nc h u s
d i ps a c i

Die morphologischen Merkmale der auf Cucurbita ficifolia-Keimblattern
entstandenen und innerhalb von fast zwei Jahren erfoigreich selektierten
Mutante rh 2 werden wie bei der Mutante rh 1 vererbt (rezessiv, nicht
geschlechtsgebunden, monohybrider Erbgang). Beide Mutanten sind phano
typisch identisch. Reziprokkreuzungen beider rhabditoider Formen lieferten
ausschliefllich wieder mutierte Bastarde. (D. Sturhan)

16. Untersuchungen zur Bekampfung von Blattalchen in Erdbeerenvermehrungs

bestanden mit einem innertherapeutisdt wirkenden Nematizid

Erdbeerenvermehrungsbestande, die mit Aphelenchoides fragariae und A
ritzemabosi infiziert waren, lieferten bei Gaben von 5 g bzw. 10 g je m2 des
innertherapeutischen Nematizids Temik im Herbst (0,5 und 1 g AS je m2) 
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im folgenden Sommer gesunde Jungpflanzen. Das Granulat wurde im Herbst 
1969 20 Tage nadl der Pflanzung auf die Reihen gestreut, Kontrolluntersu
chungen 20 Tage nach der Anwendung und im April, Juni und August des 

Jahres 1970 ergaben, dafl die Mutterpflanzen und die im Sommer gebildeten 
Jungpflanzen frei von Blattaldlen waren. Mit einer einmaligen Behandlung 
konnten gesunde Jungpflanzen gewonnen werden, deren Anzahl und Ge
wicht uber denen der unbehandelten Kontrollen lagen. 

(F. Burckhardt in Zusammenarbeit mit H. Krczal 
vom lnstitut fur Obstkrankheiten) 

17. Untersuchungen zur Uberlebensfa.higkeit von A p h e  I e n c  h o  i d e s

f r  a g a r  i a e und A. r i t  z e m  a b o s i in Blattern und in Wasser

Die 1965 begonnenen Testreihen zur Feststellung der Uberlebensfahigkeit von
sid1 ve:rmehren.

Blattaldlen wurden fortgesetzt. Das Trockenmaterial von 1965 liefert noch
immer Tiere, die normal beweglidl sind und in Testpflanzen einwandern und
Testreihen im Thermostaten ergaben, dafl in Blattstuckchen mit Aphelenchoi
des tragariae (Primel) und A ritzemabosi (Tabak) nach 2 Stunden bei

50° C noch Adulte uberleben, die entwicklungsfahige Eier ablegen. Blatt
alchen, die bei gleichen Bedingungen (Temperatur und Dauer der Einwir
kung) in Wasser im Thermostaten standen, uberlebten z. T. bei 40° C, wur
den aber bei 50° C so stark geschadigt, daB sie nicht mehr in Testpflanzen
einwandern konnten. Adulte uberleben in hoherem Prozentsatz als Larven.

(F. Burckhardt) 

18. Untersuchungen iiber die Uberlebensfahigkeit von Blattalchen in Pflanzen

teilen im Boden und die Einwanderung in gesunde Pflanzen

Blattstuckchen mit ea. 100 Blattalchen wurden in 1 cm Entfernung von
Jungpflanzen im 4-Blattstadium (Astern fur Aphelenchoides fragariae und
Tabak fur A ritzemabosi) 2-3 cm in den feuchten Boden eingebracht. Eine
gleiche Anzahl von Pflanzen wurde auf dem Blatt (Blattalchen in einem
dunnflii:ssigen Agartropfen) infiziert. Die Auswertung nach 5 Wochen ergab,
daB auch Einwanderung von den Blattstuckchen im Boden in die Testpflan

zen erfolgt war, und es wurden neben Adulten auch Larven festgestellt.
Vergleichszahlen fur A ritzemabosi in 1 g Blatt (Tabak)

Blattinfektion 263 Larven 346 Adulte 
Bodeninfektion 64 Larven 195 Adulte 

Nadl Aberntung der Pflanzen wurden nochmals Samlinge in die Gefafle 
eingesetzt. Sie wurden nicht infiziert, so dal:I im Boden nach 5 Wochen keine 
aktiven Tiere mehr vorhanden waren. Die Untersuchungen mit A. fragariae 

ergaben ahnliche Werle. Die Infektionen an Erdbeersamlingen konnten 

noch nicht ausgewertet werden. (F. Burckhardt) 

19. Untersuchungen iiber die Resistenz von Kartoffelbastarden - resistente

Wildart X S o I a n u m t u b e r o s u m - gegen den Typ Harmerz des

Kartoffelnematoden (H e t e r  o d e  r a r o s t o  ch i e n  s i s  Woll.)

Durch Einkreuzen sudamerikanischer Wildkartoffelarten, unter ihnen Sola
num vernei, S. spegazzinii und S. oplocense, lassen sich Resistenzgene in
Solanum tuberosum einfuhren, die eine Resistenz gegen mehrere Pathotypen
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des Kartoffelnematoden bedingen. Es wurden 120 vom Max-Planck-Institut 
fiir Ziichtungsforschung entwickelte Klo.,e auf ihre Resistenz gegen den Typ 
Harmerz des Kartoffelnematoden gepriift. Als resistent erwiesen sich 18 0/o 
der Klone, die iibrigen zeigten mafligen bis starken Befall. 

(H. J. Rumpenhorst) 

20. Untersuchungen Uber den Phenylpropan-Stoffwechsel nematodenresistenter
und -anfalliger Kartoffelsorten

Die Untersuchungen iiber das Auftreten phenolischer Verbindungen in den
Wurzeln anfalliger und resistenter Kartoffeln wurden auf ein grofleres
Sortiment ausgedehnt. Es wurde gesundes und von Heterodera rostochiensis

befallenes Wurzelmaterial untersucht. Beim infizierten Gewebe ist der Ge
halt an flavoniden Verbindungen sowohl qualitativ als auch quantitativ er
hoht, der Unterschied zwischen anfalligen und resistenten Sorten ist jedoch
nicht signifikant. Ziel noch laufender Untersuchungen ist es, die Kinetik der
Flavonoidsynthese in fri.ihen Stadien der Infektion zu ermitteln. Moglicher
weise !assen sich bier Hinweise fiir die Ursachen der Hypersensitivitatsreak
tion bei resistenten Sorten finden. Das infektionsbedingte Auftreten pheno
lischer Verbindungen ist in diesem Zusammenhang auch insofern von Inter
esse, als diese Stoffe sehr wahrscheinlich je nach Substitutions- und Gly
kosidierungsgrad als Synergisten bzw. Antagonisten der JES fungieren kon
nen und zwar iiber eine Beeinflussung der IES-Oxidaseaktivitat. Ein direk
ter, hemmender EinfluB phenolischer Verbindungen auf den Nematoden wird
nicht angenommen. (H. J. Rumpenhorst)

Institut fiir Gemiisekrankheiten in Fischenich 

1. Vergleichende Priifung zur Wirksamkeit von verschiedenen systemischen

Fungiziden im Einsatz gegen Echten Mehltau und die Schwarze Wurzelfaule
an Gewachshausgurken

Die Wirkstoffe Benomyl und Dimethirimol waren Thiophanate und bei der
Anwendung im Gieflverfahren zur Bekampfung des Gurkenmehltaus deutlich
iiberlegen. Gegen die Schwarze Wurzelfaule Phomopsis sclerotioides, die
sich ortlich zu der gefahrlichsten Wurzelerkrankung der Gewachshausgur
ken entwickelt hat, wirkte nur Benomyl befriedigend. Die zur Mehltaube
kampfung eingesetzte Dosierung reichte aus, um eine Ertragsminderung
durch die Schwarze Wurzelfaule zu verhindern. (G. Criiger)

2. Nachweis erhohter Widerstandsfahigkeit von Stammen des Gurkenmehltaus

gegen Dimethirimol

In einigen Betrieben im Rheinland wurde eine unzureichende Wirkung bei
der Anwendung von Dimethirimol im Gieflverfahren zur Gurkenmehltaube
kampfung an Hausgurken festgestellt. Mittels eines Schalentestes liefl sich
nachweisen, dafl zwischen verschiedenen Herki.inften des Gurkenmehltaus
erhebliche Empfindlichkeitsunterschiede gegeni.iber Dimethirimol bestehen.

(G. Cri.iger) 
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3. Verfahren zur Bekampfung von Kohlfliegen im groflflachigen Anbau

Fur die Kohlfliegenbekampfung im Band-Anstreuverfahren konnte die Frage
der Wirkstoffwahl - Chlorfenvinfos und Trichloronat erzielten den hochsten 
Wirkungsgrad - abgeklart werden. Ausreichende Wirkung wird bei einer 
Bandbreite unter 10 cm in einem Bereich von 5-20 mg Wirkstoff je lfd. m 
Pflanzreihe erzielt. Dieser Dosierungsbereich gilt sowohl for gepflanzten Kohl 
als auch for Kohldirektsaat. - Im Spritzverfahren wurde bei Einsatz der ge
nannten und weiterer Wirkstoffe eine gegeniiber dem Band-Anstreuverfahren 
deutlich geringere Wirkung erzielt. (G. Criiger) 

4. Ausschaltung der Saatgutilhertragung bei der Brennfleckenkrankheit
der Bohne

Bei der durch den Pilz Colletotrichum lindemuthianum verursachten Brenn
fleckenkrankheit der Bohne ist verseuchtes Saatgut die primare Infektions
quelle. Mit den bisher gebrauchlichen Leguminosenbeizmitteln ist die Saat
gutiibertragung nicht zu unterbinden. Versuche mit Benomyl haben gezeigt,
daB der Einsatz dieses Wirkstoffs auch bei stark verseuchtem Saatgut zu
volliger Brennflec:kenfreiheit fohrt, dabei aber ein Schutz des Samens gegen
Auflaufkrankheiten nicht gegeben ist. (G. Criiger)

5. Methoden der Resistenzpriifung bei Gemiise

Die Arbeiten zur Vorbereitung von Resistenzpriifungen wurden weiterge
fohrt. Die Versuche beschaftigen sich mit der Entwicklung von Priifverfahren
for: Blattbrand der Gurke (Corynespora melonis), Gurkenkratze (Cladospo

rium cucumerinum), Fettfleckenkrankheit der Bohne (Pseudomonas phaseoli

cola) und Sellerieblattfleckenkrankheit (Septoria apiicola). (G. Criiger)

Abb. 8: Stichinfektionen an Bohnenhtilsen zur Prtifung der Empfindlichkeit gegen den 
Erreger der Fettfleckenkrankheit Pseudomonas phaseolicola 
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Institut fiir Obstkrankheiten in Dossenheim 

1. Untersuchungen zur Bekampfung der Stippigkeit des Apfels (neu)

Fi.ir den Versuch wurden 135 ,Cox-Orange'-Ba.umchen auf M IV, M IX und
M XI aus virusgetesteter Vermehrung aufgepflanzt. Der Versuchsplan sieht
vor, daB aufler der im Obstbau i.iblichen mineralischen Di.ingung 4 Versuchs
glieder Calciumgaben (kohlensaurer Kalk mit 45 0/o CaO) in 2 Stufen von je
7,5 und 15 dz CaO/ha erhalten. Zwei dieser Versuchsglieder werden aufier
dem noch zusa.tzlich mit Calciumverbindungen gespritzt. Untersucht werden
soll iiber mehrere Jahre, ob durch die Calciumgaben das Stippigwerden der
Fri.ichte am Baum und im Ki.ihllager verhindert werden kann und wie sich
die Unterlagen hinsichtlich der Calciumaufnahme verhalten. Der Versuch ist
so angelegt, dafi er statistisch ausgewertet werden kann. Durch Blatt- und
Bodenanalysen werden die Auswirkungen der Calciumgaben laufend kon-
trolliert. (A. Schmidle in Zusammenarbeit mit G. Schonhard

vom Institut fi.ir nichtparasita.re Pflanzenkrankheiten)

2. Untersuchungen Uber die Triebsucht des Apfels

Wie in friiheren Versuchen festgestellt wurde, miissen fi.ir einen Nachweis
der Triebsucht bei maskiertem Befall Wurzelsti.icke von 5-8 cm Lange als
Infektionsmaterial in die Testpflanzen eingesetzt werden, wenn mit einiger
Sicherheit eine Reaktion an den Testpflanzen auftreten sol1. Die erforderlichen
Wurzelpfropfungen wachsen aber gar nicht oder nur schlecht, so daB dieses
Ubertragungsverfahren nicht fi.ir Serientests geeignet ist. Bessere Anwachs
ergebnisse brachte jetzt eine Methode, die zuerst von S e i d  1 in der Tschecho
slowakei angewandt wurde. Das zu pri.ifende Wurzelsti.ick wurde als Zwi
schenveredlung zwischen eine Sa.mlingsunterlage und die Indikatorsorte ge
pfropft (Doppelpfropfung). Anschlieflend haben wir die so erstellten Ver
suchspflanzen zur Forderung der Verwachsung und der Wurzelbildung in ein
Beet mit Bodenheizung gepflanzt. Im allgemeinen lag der Anwachserfolg bei
etwa 60-70 0/o. Stammten die eingepfropften Wurzelstiicke von Ba.umen mit
sichtbarem oder maskiertem Befall, so entwickelten die Versuchspflanzen
innerhalb von 2 Jahren mit grofler Regelma.fiigkeit typische Triebsuchtsymp
tome. Das Verfahren ist zwar in der Durchfi.ihrung etwas kompliziert, bietet
aber wahrscheinlich auch in Serientesten ausreichende Sicherheit.

Wie durch Ausgraben gesunder und kranker Ba.ume im Ertragsalter nachge
wiesen werden konnte, mindert der Triebsuchtbefall besonders das Wur
zelwachstum. (L. Kunze)

3. Versuche mit .,Latenten Apfelviren"

Neben cinigen speziellen Untersuchungen an Latenten Apfelviren, iiber die in
den lctzten Jahren berichtet wurde, sind auch eine Reihe von Virusgemischen
ai.::.s Apfelsorten und -unterlagen mit Hilfe verschiedener Indikatorsorten auf
ihre Zusammensetzung gepriift worden. Hierbei wurden neben dem Chloroti
schen Blattfleckenvirus und den Viren der Stammnarbung, der Spy-Epinastie
und der Rindenschuppigkeit von Malus platycarpa auch zwei bis jetzt wenig
bekannte Virusstamme nachgewiesen. Der eine verursacht eine deutliche
Wuchshemmung bei Malus platycarpa, verbunden mit gelegentlichen leichten
Rindenschaden, hat aber auf das Wachstum von Spy 227 keinen EinfluB; der
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andere bewirkt eine Stauchung bei Spy 227 (ohne Rindenschaden), mindert 
jedoch den Wuchs von M. platycarpa nicht. Diese Reaktionen konnten erst 
nach der Passage der Viren durch Cotoneaster dielsiana Pritz. an den ge
nannten Indikatoren festgestellt werden, weil sie im urspriinglichen Virus
gemisch von den Symptomen anderer Viren iiberdeckt wurden (vgl. Jahres
bericht 1969, A 110). 

Aus den Versuchen ergaben sich auBerdem Hinweise, daB die Epinastie an 
Spy 227 und die Rindenschuppigkeit an M. platycarpa, die bisher in den 
gebrauchlichen Apfelsorten immer gemeinsam nachgewiesen wurden, durch 
zwei verschiedene Viren hervorgerufen werden. (L. Kunze) 

4. Nachweis des Virosen Birnenverfalls (pear decline) in Stiddeutschland

An verschiedenen Orten Baden-Wiirttembergs und Hessens sind von jiinge
ren Birnbaumen mit Kiimmerwuchs und Absterberscheinungen Rindenproben
fur histologische Untersuchungen entnommen worden. Durch sie soll ein An
halt gewonnen werden, in welchem Umfang der Virose Birnenverfall in Siid
westdeutschland verbreitet ist. Im Gebiet van Heidelberg wurde inzwischen
eine natiirliche lnfektion mit dieser Krankheit an urspriinglich gesunden jun
gen Birnbaumen festgestellt. (L. Kunz,e und E. Seemiiller)

5. Untersuchungen Uber die natiirliche Ausbreitung der Stecklenberger Krank
heit der Sauerkirsche in einer geschlossenen Schattenmorellenanlage

Die Bonitierungen und Virustestungen wurden auch 1970 in der untersuchten
Anlage fortgesetzt. Inzwischen hat der Befall mit Stecklenberger Krankheit
mehr als 80 °/o aller Baume erfaBt. Wenn auch die erkrankten Baume nach
Uberwindung der Schockphase nur verhaltnismaBig schwache Symptome auf
weisen, so ist doch auf Grund der bereits fruher erfolgten Verrechnung der
Ernteergebnisse aus den Jahren 1966 und 1967 (vgl. Jahresbericht 1968, A 110)
mit einer erheblichen Ertragsminderung durch den Virusbefall zu rechnen. Die
Untersuchungen sollen daher 1971 mit einer Auswertung der Baumertrage
der letzten Jahre abgeschlossen werden. (L. Kunze)

6. Untersuchungen zur Ubertragung des Sdlarkavirus durch Blattlause

1969 wurde die GroBe Pflaumenblattlaus Brachycaudus cardui erstmalig als
Ubertrager des Scharkavirus festgestellt. Dieser Befund konnte 1970 durch
weitere Versuche abgesichert werden. Ferner wurde untersucht, ob fur die
Ubertragung des Scharkavirus durch Blattlause die Pflaume oder der Pfirsich
die bessere Infektionsquelle ist. In den Versuchen mit Myzus persicae war
der Prozentsatz der gelungenen Ubertragungen deutlich hoher, wenn als
Infektionsquelle die Pflaume verwendet wurde. Bei der Priifung der Dber
tragereigenschaften von Blattlausen, die auch die Pflaume als Wirtspflanze
haben, ist diese deshalb dem Pfirsich als lnfektionsquelle vorzuziehen.

Als weitere Steinobstart wurde 1970 die Aprikose in das Versuchsprogramm
neu aufgenommen. Dbertragungen des Scharkavirus auf diese Wirtspflanze
gelangen mit Br. cardui und M. persicae. (H. Krczal und L. Kunze)
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7. Untersuchungen iiber den Einflu.8 des virosen A tavism us auf die Ertrags- und
Wuchsleistung der Schwarzen Johannisbeere

1965 wurden Busche der Sorten ,Rosenthals Langtraubige' und ,Silvergieters
Schwarze' durch Pfropfung mit dem virosen Atavismus infiziert und danach
der Einflufi der Krankheit auf die Wuchs- und Ertragsleistung der Straucher
uber einen langeren Zeitraum ermittelt. Bereits in der ersten Vegetations
periode nach der Infektion lagen Ertragsausfolle in Hohe von 35 bis 52 °/o
vor. In den bis 1969 folgenden Jahren war die Emte durchschnittlich um 70 bis
90 0/o gemindert. Alle kranken Busche wiesen wahrend dieser Zeit die fiir die
Virose charakteristischen Blatt- und Bliitenmifibildungen auf. 1970 hatten die
kranken Pflanzen im Unterschied zu den Vorjahren uberwiegend ,, normal"
aussehende Bluten entwickelt und machten auch sonst einen ,gesunderen Ein
druck. Die weiteren Untersuchungen ergaben jedoch, dafi es sich nur um eine
scheinbare Erholung handelte. Die Bluten vertrockneten und fielen zumeist
ab, ohne Fruchte anzusetzen. Die dadurch verursachten Ertragseinbufien be
trugen bei ,Rosenthals Langtraubige' 65, bei ,Silvergieters Schwarze' 73 0/o.

Bei der Schwarzen Johannisbeere wird, wie bereits fruher berichtet, durch den
Virusbefall die akrotone Verzweigung stark gefordert. Das hat zur Folge,
dafi die kranken Busche auf Grund der hoheren Anzahl ihrer Seitentriebe
insgesamt einen grofieren Triebzuwachs aufweisen als die gesunden. Die
durchschnittliche Steigerungsrate betrug bei ,Rosenthals Langtraubige' 69 %.
bei ,Silvergieters Schwarze' sogar 75 °/o.

Die Untersuchungen haben gezeigt, daB ,Silvergieters Schwarze' empfind
licher als ,Rosenthals Langtraubige' auf einen Befall durch den virosen Ata
vismus reagiert. (H. Krczal)

8. Untersuchungen iiber ein Virus der Roten Johannisbeere

Das von viruskranken Roten Johannisbeeren der Sorte ,Heinemann's Spatlese'
gewonnene Isolat wurde einer serologischen Uberprufung mit 9 verschiede
nen Antiseren unterzogen. Mit Hilfe des Latex-T,ests konnte das Arabis
Mosaik Virus in dem Isolat nachgewiesen werden. In der Bundesrepublik
wurde damit dieser Krankheitserreger erstmals an Johannisbeeren fest
gestellt. (H. Krczal in Zusammenarbeit mit R. Bercks

vom Institut fiir Virusserologie)

9. Resistenzpriifung von Apfelstammbildnern und Edelsorten gegen
P h y t op h t h o r a c a c t o r  u m  (Kragenfaule)

Die Prufungen der Zwischenveredlungen (M IX/Zwischenveredlungen/,Cox
Orange') stimmten im wesentlichen mit den Ergebnissen der Vorjahre uber
ein. ,Maunzen' war wiederum am widerstandsfohigsten. Es folgten die Sorten
,Malikowsky', ,Lobo', ,Danziger Kant', ,Antonowka 1 1/2pfiindig', die sich
etwa gleich verhalten. Anfolliger waren ,Sikora' und ,Hibernal'; sie sind aber
deutlich widerstandsfahiger als ,Cox Orange'.

Bei den Prufungen von 14 Sorten der ,Cox'-Gruppe schnitten ,Laxtons For
tuna' und ,Ceres' am besten ab. ,Laxtons Fortuna' (Mutter: ,Cox Orange', Va
ter: ,Wealthy' 1904) war fast so resistent wie ,Maunzen'. (A. Schmidle)
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! 0. Bekampfungsversuche gegen P s e u d o m o n a s m o r s p r u n o r u m bei

Sauerkirschen 

Die bisherigen Versuche, die Bakteriose mit chemischen Mitteln zu bekamp
fen, zeigten, da13 Spritzungen in 8tagigem Abstand mit verschiedenen Prapa
raten nicht zu einem befriedigendem Erfolg fiihren. Es wurde daher versucht, 
die Krankheit mit einer noch engeren Spritzfolge zu bekampfen. Spritzungen 
mit Kupferoxychlorid, deren Ausfiihrung sich nach den Niederschlagen 
richtete, wurden in 4- bis 8tagigen Abstanden durchgefiihrt. Insgesamt waren 
14 bis 16 Behandlungen erforderlich. Der Blattbefall lag am 2. 6. 70 bei den 
behandelten Baumen zwischen O und 3, bei den Kontrollen zwischen 70 und 
120 Blattflecken/100 Blatter. Bei den zwischen dem 2. 6. und 12. 6. 70 neu 
gebildeten Blattern betrug der Befall bei behandelt 6 bis 28, bei den Kontrol
len 170 bis 1 OOO Blattflecken/100 Blatter. Am 1. 6. 70 wiesen die noch unreifen 
Fruchte bei Behandelt einen Befall von 1 bis 2 0/o, die Kontrolle dagegen einen 
solchen von 15 bis 30 0/o auf. Die befallenen Fruchte fielen z. T. ab. Bei der 
Fruchtreife am 15. 7. waren bei Behandelt 4 bis 6 °/o der Fruchte befallen, bei 
den Kontrollen 17 bis 19 0/o. Eine Bekampfung der Bakterien mit Kupfer ist 
also moglich, doch ist die Zahl der Behandlungen zu aufwendig. Die weiteren 
Versuche zielen darauf ab, die Zahl der Spritzungen zu reduzieren. 

(A. Schmidle in Zusammenarbeit mit D. Ma13feller 
vom Institut fiir Bakteriologie) 

11. Untersuchungen iiber das Eindringen von Ste r e um p u r pu r e  um in

Obstgeholze

Durch die Untersuchungen sollte geklart werden, ob St. purpureum von be
fallenen Baumen oder von Wurzelresten aus in die Wurzel und den Stamm
gesunder Baume eindringen kann. Deshalb wurden 1970 aus der Versuchs
anlage wiederum 13 Baume (7 Zwetschen und 6 Sauerkirschen) aufgeschnit
ten und uber 1 OOO Abimpfungen durchgefiihrt. Von den 7 Zwetschenbaumen
war keiner, von den 6 Sauerkirschenbaumen waren 4 von St. purpureum

befallen. Es konnte aber wieder wie bei den Untersuchungen von 1969 ein
deutig nachgewiesen werden, da13 in diesen Fallen der Pilz nicht uber die
Wurzel, sondern durch Seitenaste eingedrungen war. (A. Schmidle)

12. Untersuchungen iiber die Schwarze Wurzelfa ule der Erdbeere

Diese Krankheit ist komplexer Natur. Fur ihre Entstehung scheinen neben
Witterungseinflussen vor allem Verschiebungen in der Mikroflora und der
Nematodenpopulation des Bodens verantwortlich zu sein. Diese Verschiebun
gen sind vorfruchtabhangig und sind bei wiederholtem Erdbeeranbau beson
ders ausgepragt. Zur Klarung der Zusammenhange wurden Feldversuche an
gelegt, in denen diese Veranderungen bei Erdbeermonokultur und aufgelok
kerten Fruchtfolgen untersucht werden sollen. Das Pflanzmaterial wurde
unter besonderen Vorsichtsma13nahmen herangezogen, damit es frei von
Wurzelpathogenen ist.
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13. Untersuchungen Uber eine Vertic illiose der Roten Johannisbeere (neu)

In zwei Ertragsanlagen wurden starke Ausfalle beobachtet, . als deren Ur
sache Verticillium dahliae nachgewiesen werden konnte. Schiiden an Roter
Johannisbeere durch diesen Pilz sind fast unbekannt. Neben dem Vergilben

und vorzeitigen Abfallen der Blatter zeigten sich an den befallenen Zweigen
mehr oder weniger starke Auftreibungen, die hiiufig tief aufgerissen waren.

Das Schadbild konnte im Infektionsversudi reproduziert werden. Die patho
logischen Triebveriinderungen werden noch histologisch untersucht.

(E. Seemiiller) 

14. Untersuchungen Uber die Pathogenese des Himbeerrutensterbens

In Infektionsversudien wurden neben den bereits im Vorjahr verwendeten
Filzen Leptosphaeria coniothyrium und Didymella applanata noch Himbeer
herki.infte von Botrytis cinerea, Alternaria sp., Phoma spp., Fusarium avena

ceum, Hendersonia rubi, Colletotrichum gloeosporioides und Cephalospo
rium sclerotigenum gepri.ift. Bei Verwendung von Konidien als Inokulum
war keiner der Pilze in der Lage, an uriverletzten Ruten Infektionen her
vorzurufen. Wurden die Inokulationsstellen oberfliichlich verletzt, kam es
nur bei L. conithyrium unter bestimmten Bedingungen zu einem tiefgehen
den Befall, der die Rute schiidigte. Die anderen Pilze verursachten nur harm
lose Rindenbriiunungen. An tiefen, bis ins Holz gehende Verletzungen
breitete sich L. coniothyrium stark aus und fi.ihrte zu schweren Sdiiiden oder
zum Absterben der Ruten, wiihrend bei den i.ibrigen Filzen der Befall auf die
Inokulationsstelle beschriinkt blieb und die Ruten kaum beeintriichtigte.
L. coniothyrium scheint daher der mit Abstand wichtigste pilzliche Ruten
parasit zu sein.

In histologisdien und histochemischen Untersuchungen soll gekliirt werden, 
welche Veriinderungen die Larven der Himbeerrutengallmi.icke im Rutenge
webe hervorrufen. Es hat sich gezeigt, daB es an den Befallsstellen regelmiifiig 
zu tiefgehenden Pilzinfektionen kommt. (E. Seemi.iller) 

15. Versuche zur Bekampfung des Himbeerrutensterbens

In den fortgefi.ihrten Versuchen wurden diemotherapeutische MaBnahmen

und die Wirkung einer Bodenbedeckung weiter gepri.ift. AuBerdem wurden
im Mai die ersten Jungtriebe entfernt, um fi.ir die erste Generation der Him
beerrutengallmi.icke (Thomasiniana theobaldi) die Moglichkeit zur Eiablage
einzuschriinken. Es zeigt sich, daB dort, wo die Gallmi.icke stark auftritt und
auBerdem mit ihrer Zuwanderung von Nachbarparzellen gerechnet werden
mull, mit beiden kulturellen MaBnahmen kein befriedigender Bekiimpfungs
erfolg zu erzielen ist. Auch Fungizidbehandlungen mit Ferbam im 12tiigigen
Abstand wiihrend der ganzen Vegetationszeit waren prakfrsch wirkungslos.
Ebenso hiiufig durchgefi.ihrte Parathionspritzungen fi.ihrten dagegen zu guten
Ergebnissen. Da jedoch fi.ir die Praxis eine derart aufwendige Spritzfolge

nicht in Frage kommt, wird versucht, ein auf den notwendigen Umfang re
duziertes Spritzprogramm zu erarbeiten. (E. Seemi.iller)
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16. Versuche zur Bekampfung von O t i o r  r h y n c h u s  s u l ca t u s  F. an

Virustestpflanzen im Gewachs haus

Die Laboratoriumszuchten mit dem Gefurchten Dickmaulrussler (0. sulcatus)
und der Erdbeerblattlaus (Pentatrichopus fragaefolii) und die Bekampfungs·
versuche gegen die beiden Schadlinge wurden fortgesetzt. Es soll eine Me
thode gefunden werden, die einerseits Rus,selkaferlarven an Virustestpflan
zen zuverlassig bekampft, andererseits nach mi:iglichst kurzer Zeit nach
einer Behandlung Virusubertragungen mit der Erdbeerblattlaus zulaflt. Von
den gepruften Wirkstoffen Lindan, DDT, Lindan + DDT, Orthodibrom, Al
drin, Diazinon, Mevinphos und Aldicarb zeigte nur Mevinphos eine zu
friedenstellende Wirkung. Jedoch versagte das Mittel - wie alle anderen
genannten - ab dem dritten Larvenstadium. Uberraschend war die vi:illige
Unwirksamkeit von Aldicarb gegen altere Larven. Potentilla anserina
Pflanzen, die mit Mevinphos (3fach konz.) be handelt waren, lieflen schon
nach 32 Tagen ein Arbeiten mit P. fragaefolii zu. Die Lause in der Aldicarb
Gruppe kommen dagegen erst nach 51/2 Monaten nach der Behandlung zur
Vermehrung. Die Untersuchungen sollen 1971 abgeschlossen werden.

(E. Dickler) 

17. Untersuchungen zum Auftreten einiger Wicklerarten an Siiflkirsche

In einem Freilandversuch sollte gepruft werden, ob Wicklerlarven ( Adoxo
phyes reticulana Hub., Spilonota oce1lana Fabr., Hedya nubiferana Haw.)
durch ihre Frafltatigkeit an Kurztrieben und Knospen der Suflkirsche Gummi
flufl ausli:isen ki:innen. Hierzu wurden an 5 Baumen, die frei von Gummiflufl
waren, im Fruhjahr 1970 vor dem Austrieb Zweige eingekafigt und mit
Wicklerlarven besetzt, und zwar eine Gruppe mit je 3 Larven und eine
zweite Gruppe mit je 1 Larve/Kafig. Die Kontrollgruppe wurde ebenfalls
eingekafigt, aber nicht mit Larven bestuckt. Ein Kafig umspannte 3-4 Kurz
triebe. J ede Gruppe enthielt 3 Wiederholungen.

Ende Juni, nach dem Schlupf der Falter, wurden die Kaftige abgenommen und
die Kurztriebe auf Gummiflufl bonitiert. Zwei weitere abschlieflende Bonitie
rungen werden 1971 vorgenommen werden. Von den 105 Kurztrieben, die
dem Frafl der Larven ausgesetzt waren, reagierten nur 3 (2,9 °/o) mit Gummi
flufl. Diese 3 befanden sich in der Gruppe mit 1 Larve/Kafig. Obwohl in der
Versuchsgruppe mit 3 Larven durchweg starker Blattfrafl bis Kahlfrafl ver
ursacht wurde, konnte hier kein Gummiflufl ermittelt werden. Auch die Kon
trolle zeigte keine Symptome. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

(E. Dickler) 

18. Untersuchungen zur Bi ol ogie und Schadlichkeit des Rindenwicklers

E n a r m o n i a f o r m o s a n a Scop.

In einigen Kirschanbaugebieten der Bundesrepublik konnte eine Massenver
mehrung des Rindenwicklers beobachtet werden. Bevorzugt wird Suflkirsche
befallen, aber auch andere Prunusarten, wie Pfirsich, Aprikose und Pflaume
bleiben nicht verschont. Die Larven Ieben in der Rinde, vornehmlich an der
Stammbasis. Haufig fuhrt der Befall zu krebsartigen Wucherungen, es kommt
zu Gummiflufl, die Rinde stirbt ab und nicht selten gehen auch jungere
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Baume ein. Umfangreiche Untersuchungen in den Raumen Heidelberg und 
Witzenhausen haben gezeigt, daB viele Angaben zur Biologie und Popula
tionsdynamik des Kleinschmetterrings einer Revision bedurfen. So ist im 
Gegensatz zu der bisherigen Auffassung der Rindenwickler durchaus zu einer 
raschen Dispersion befahigt und Junganlagen ab dem 4. und 5. Standjahr sind 
gefahrdet. Von 116 Baumen einer 5jahrigen Anlage bei Witzenhausen hatten 
59,5 °/o Rindenwicklerbefall; 9,5 0/o der Jungbaume zeigten mit mehr als 10 
Larven/Stammchen einen schweren Befall. In Bestanden mit offenem Boden 
ist der Befall wesentlich geringer als in Mulchanlagen. Bekampfungsversuche 
mit Parathion-Praparaten und Herbiziden wurden aufgenommen. 

(E. Dickler) 

Abb. 9: Typische Befallssymptome von E. formosana an Suflkirsche 
1 ink s : krebsartige Wucherung mit Gummiflufl an der Stammbasis eines 

Jungbaumes 
r e  c h t s : Kotsackchen mit Puppenhulle 

19. Un tersuchungen zur Biologie der Erdbeerblat tlaus Pe nt a t  ri ch opu s

iragaefo l i i

Die Erdbeerblattlaus ist der wichtigste und aktivste Ubertrager von Erdbeer
viren. Aus diesem Grunde wurden einige offene Fragen zur Entwicklung des
Insekts, die auf die Ubertragung und Verbreitung der Erdbeerviren EinfluB
haben ki:innen, untersucht. Mit Rucksicht auf die Celationszeit persistenter
Erdbeerviren stand die Lebensdauer der Laus im Vordergrund des Interesses.
Die im Gewachshaus bei 20-25° C durchgefuhrten Versuche ergaben, daB die
ungeflugelte Jungfer unter den genannten Bedingungen im Durchschnitt 26,8
Tage lebt. Als kurzeste Zeit wurden 11, als langste 47 Tage ermittelt. Die
kleinste Anzahl von Jungtieren betrug 5 (Lebensdauer des Muttertieres 11
Tage). die gri:iflte 29 Larven (Lebensdauer des Muttertieres 47 Tage). Im Mit
tel wurden von einer Jungfer 15,8 Junge abgesetzt. Geflugelte Jungfern leb
ten im Durchschnitt 11,3 Tage (langste Lebensdauer 17, kurzeste 6 Tage). Sie
brachten im Mittel 9,7 Junge zur Welt. Die meisten Larven (15) wurden bei
einer Lebensdauer des Muttertieres von 16 Tagen abgesetzt. Die geringste
Jungenzahl (3) entfiel auf ein Tier mit 6 Tagen Lebensdauer.
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Die hier mitgeteilten Versucbsdaten zeigen, dafl die durchschnittliche Lebens
dauer der gefliigelten Tiere um mehr als die Halfte kiirzer war als die der 
ungefliigelten. Dadurch bedingt starb eine ganze Anzahl der Gefliigelten vor 
Ablauf der Celationszeit bestimmter persistenter Erdbeerviren ab. Das deutet 
darauf hin, dafl die Chance fur die Verschleppung dieser Krankheitserreger 
iiber groflere Strecken durch gefliigelte Erdbeerblattlause geringer ist als 
zunachst angenommen wurde. Die Gefahr fiir die rasche Ausbreitung dieser 
Viren im Bestand durch ungefliigelte Jungfern der Erdbeerblattlaus erscheint 
dagegen sehr viel grofler. (H. Krczal) 

20. Untersuchungen zum Migrationsverhalten von Th o m a  s in i a n  a

t h e o b a I d i Barnes

Die Freilanduntersuchungen auf dem Versuchsfeld in Heidelberg zur Ermitt
lung der Flugaktivitat der Himbeerrutengallmticke mittels Schlupfkafigen
und Leimtafeln wurden nach 2jahriger Dauer beendet. Die umfangreichen
Fange konnten noch nicht vollstandig determiniert werden.

In einem weiteren Freilandversuch sollte das Ausstrahlungsvermogen einer
stark befallenen Himbeeranlage ermittelt werden. Himbeer-Fangpflanzen, die
angrenzend an die Altanlage in 9 Reihen mit einem Reihenabstand von 10 m
stehen, zeigten im Anpflanzjahr (1969) keinen Larvenbesatz. Durch ungiinstige
Witterung nach dem Anpflanzen wuchsen die Himbeeren schlecht an, so daB
den Miicken durch das Fehlen von Wachstumsrissen keine Eiablagemi:iglich
keiten geboten wurden. Im 2. Jahr (1970) befanden sich die Fangpflanzen in
einem guten Zustand, jedoch war die 1. und 2. Miickengeneration in der Alt
anlage so schwach, dafl eine Migration nicht beobachtet werden konnte. Erst
durch die 3. Generation, die noch eine erstaunlich hohe Populationsdichte
erreichte, erfolgte im August/September eine Besiedlung der Fangpflanzen.
Der Befall der Himbeerhorste auf der 0,7 ha groflen Flache war recht gleich
maflig, und es konnte keine Abhangigkeit von der Entfernung zur Altanlage
festgestellt werden. Dies bedeutet, dafl in kleinparzelligen Anbaugebieten -
wie beispielsweise im Heidelberger Raum - eine Bekampfung der ersten
Miickengeneration nicht ausreicht. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

(E. Dickier) 

21. Versudle zur Bekampfung von Nematoden im Erdbeeranbau

Die beiden Nematodenarten Aphelenchoides fragariae und A ritzemabosi

sind im deutschen Erdbeeranbau weit verbreitet und verursachen sowohl in
Ertrags- als auch Vermehrungsanlagen erhebliche Verluste. Die bisherigen
Untersuchungen haben gezeigt, dafl die Schadlinge im Friihjahr mit Aldicarb
sehr gut zu bekampfen sind. Da aber aus toxikologischen und anderen Grun
den eine Ausbringung des Wirkstoffes im Herbst der Friihjahrsbehandlung
vorzuziehen ist, wurde untersucht, ob die Nematoden bereits im Herbst nach
Erstellung der Junganlagen bekampft werden konnen. 1969 brachten die
Versuche keine befriedigenden Ergebnisse. Es lagen aber Anzeichen dafiir
vor, dafl der Miflerfolg nicht auf eine zu geringe Wirksamkeit des Aldicarb
im Herbst zuriickzufiihren war, sondern auf eine Neueinschleppung der
Schadlinge in die Versuchsparzellen. Aus diesem Grunde wurde der Versuch
in einer nematodenverseuchten ,Senga precosa'-Vermehrungsanlage wieder
holt. Die Behandlung der Parzellen erfolgte am 1. 10. 1969 mit 5 bzw. 10 g
Aldicarb Granulat/qm. Die Untersuchungen bestatigten, dafl der Wirkstoff
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auch im Herbst gut von den Erdbeerpflanzen aufgenommen wird. Funf 
Wochen nach Ausbringung des Praparats konnten in den behandelten Par
zellen Nematoden nicht mehr nachgewiesen werden. Wie die spateren Pro
beentnahmen ergaben, blieben die behandelten Flachen bis zur Entnahme 
der Jungpflanzen befallsfrei. Der gute Bekampfungserfolg auflerte sich auch 

darin, dafl die behandelten Mutterstocke mehr und kraftigere Ableger bil
deten als die Kontrollen. A. iragariae und A ritzemabosi konnen somit atich 
im Herbst wirksam mit Aldicarb bekampft werden. Da aber di,e Wirkungs
dauer des Praparates nicht ausreicht, um die Pflanzen wahrend der folgen
den Vegetationsperiode vor einem Neubefall zu schutzen, muB sorgfaltig 
darauf geachtet werden, dafl die Schadlinge nicht mit Bearbeitungsgeraten 
u. a. in die entseuchten Parzellen wieder eingescbleppt werden.

(H. Krczal in Zusammenarbeit mit F. Burckhardt vom Institul 
fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung) 

22. Untersuchungen Uber den Einflufi von organischer und mineralischer

Diingung auf Krankheits- und Schadlingsbefall des Apfels

In dem Versuch werden organische und mineralische Dungung in je 2 ver
scbieden hohen Stufen gegeben. Alle Versuchsglieder werden auflerdem bei

ganzjahriger Bodenoffenhaltung und Grundungungseinsaat gepruft. Der Ver
such wurde so angelegt, dafl er statistisch auszuwerten ist. Verwendet werden
die Sorten ,Cox Orange· und ,Golden Delicious· auf MM 104. Die Versuchs
pflanzen sind im Hinblick auf einen Befall mit Latenten Apfelviren einheitlicb
und enthalten weder Mosaik- noch Gummiholzvirus. Untersucht werden soll
die Auswirkung der unterscbiedlichen Ernahrung auf Scbadlings- und Nutz
lingsfauna sowie auf Krankheiten, unter besonderer Berucksichtigung der
nichtparasitaren Fruchtschaden und des Lagerverhaltens.

(E. Dickier, H. Krczal, L. Kunze, A. Schmidle u. E. Seemuller) 

Institut iiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

1. Das Problem der ,,manchas blancas" (weifie Fiecke) im Norden des
chilenischen Weinbaues

Im Gebiet Ovalle (Limari- und Choapatal) sowie im Gebiet Salamanca wur
den die Winzer im Fruhjahr 1970 durch weifie Flecke an den Randern der
Rebblatter alarmiert. Sie hielten sie fur Infektionen durch den gefahrlichen
Rebenparasiten Peronospora (Plasmopara viticola). Der Befund beunruhigte
die Bevolkerung, da die Peronospora angesichts der fast regenfreien Vege
tationszeit in Chile bisher unbekannt war. Bekampfungsmaflnahmen wurden
vorsichtshalber eingeleitet. Es zeigte sich aber, dafl es sich bei den ,, manchas
blancas" um die Ruckstande von Guttationstropfen, die bei gesunden Reben
als normal anzusehen sind, handelte. Sie treten ubrigens in allen Weinbauge
bieten Chiles auf, waren allerdings 1970 in den angefuhrten Talern wegen
hoher Schwankungen zwischen Tag- und Nachttemperaturen deutlicher als
sonst erkennbar. Die Fehldiagnose wurde durch die Tatsache begunstigt,
dafl Rufitaupilze die organische Stoffe enthaltenden Guttationsruckstande be
siedeln; mit der Lupe betrachtet, konnten daher auf den ,,manchas blancas"
meist Pilzrasen festgestellt werden. (W. Gartel)
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2. Vegetationsversuche zur Ermittlung des Einflusses hoher Phosphatgaben auf

die P- und Zn-Aufnahme durch Reben sowie auf das Auftreten von
Zinkmangelsymptomen

Vegetationsversuche mit steigenden Phosphatgaben (150, 300, 600, 900, 1200,
1500 mg/100 g Ertle) zeigten, dafl eine verstarkte P-Aufnahme durch Reben
nur in den ersten Gliedern der Variante (150, 300 mg/100 g Ertle) nachzuwei
sen ist. Hohere Phosphatgaben bewirken wider Erwarten eine Verminderung
der Aufnahme. Durch Torfzusatz zum Boden (120 g trockenes Material je 1 kg
Boden) bleibt die hochste Aufnahme in den ersten beiden Varianten zwar
unberuhrt, die depressive Wirkung sehr hoher Phosphatgaben auf die
Phosphataufnahme wird dagegen wesentlich gemildert. Die Zinkaufnahme
wird durch steigende Phosphatgaben deutlich vermindert, jedoch liegt auch
hier der Schwerpunkt bei den ersten beiden Varianten (150 und 300 mg/100 g
Ertle). Die phosphatinduzierte verminderte Zinkaufnahme war in den Stielen
besser zu verfolgen als in den Spreiten. Auch die Eisenaufnahme wird durch
erhohte Phosphatgaben vermindert, doch bei weitem nicht in gleichem Mafle
wie die Zinkaufnahme. Das Verhaltnis P : Fe und P : Zn bringt die negative
Korrelation zwischen Phosphatangebot sowie Eisen- und Zinkaufnahme be
sonders deutlich zum Ausdruck. Obgleich die steigenden Phosphatgaben
in den Vegetationsversuchen zu einer verminderten Zinkaufnahme und zu
erheblichen Wachstumsdepressionen fiihrte, wurden die im Freiland nachge
wiesenen, fur Zinkmangel charakteristischen Zinkgehalte bzw. P :  Zn-Verhalt
nisse nicht erreicht. Dementsprechend traten in den Vegetationsversuchen
auch keine reinen Zinkmangelsymptome hervor, sondern Form- und Farbver
anderungen, die eher eine Kombination zwischen Eisenmangel, Manganman
gel und Zinkmangel darstellten. (W. Gartel)

3. Untersuchungen iiber die Boreinlagerungen in RiesHngbeeren im Laufe ihrer

Entwicklung - der Borgehalt des Mostes als Kriterium fiir die Beurteilung

des Versorgungszustandes von Reben mit Bor

Bormangel und Boruberschufl verursachen bei Reben Wachstums- und Be
fruchtungsstorungen und damit schwere wirtschaftliche Schaden. Fur die Beur
teilung des Versorgungszustandes einer Rebanlage mit Bor erwiesen sich bis
her folgende Verfahren als geeignet: a) die Bestimmung des durch Heiflwas
ser oder durch 0,02 n HCl aus Boden extrahierbaren Bors, b) die Blattanalyse,
c) die Analyse von Most. Alle drei Methoden liefern Informationen, die
die sichere Diagnose einer mangelhaften oder zu hohen Borversorgung
der Reben gestatten. Bei seit 1954 durchgefuhrten Unt�rsuchungen zeigte
sich allerdings, dafl der Borgehalt der Moste von ein und derselben Rebflache
trotz gleichmafliger Bordungung und Kelterung von Jahr zu Jahr schwankt,
wobei die Moste ,,reifer" Jahrgange durch hohere Borkonzentrationen auf
fielen. Um die Ursache der Schwankungen zu klaren, wurde die Boreinlage
rung in Rieslingbeeren zwischen dem 11. 7 .und 4. 11. durch zufallige Probe
entnahmen in Zeitabstanden von jeweils ungefahr 7 Tagen verfolgt. Das in
jeweils 1000 Beeren enthaltene B steigt von (/) 0,17 mg (11. 7.) taglich um
41,8 µg bis auf (/) 4,98 mg linear an. Der B-Gehalt des Mostes nahm von
0,5 mg/1 (ppm) mit einer Tagesrate von 27,6 µg ebenfalls linear bis zu 3,7
mg/1 zu. Die Beziehung zwischen dem Anstieg von Mostgewicht und Borge
halt des Mostes wird durch eine Kurve beschrieben, die in der Zeit zwischen
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dem 17. 7. und etwa dem 20. August fast senkrecht ansteigt, da dus Most
gewicht stagniert. Spater, sobald die Zuckereinlagerung einsetzt, nehmen 
Mostgewicht und Borgehalt des Mostes annahernd parallel zu. Sobald das 
Mostgewicht 60° Odlsle uberschreitet (etwa Mitte September) nimmt das Bar 
im Most schneller zu als der Zuckergehalt. Die Beeren-Trockensubstanz ist 
Ende Juli/Anfang August am B-reichsten (35 ppm); danach nimmt die B-Kon
zentration bis Ende September ab (16 ppm). um im Oktober wieder leidlt an
zusteigen (22 ppm). ohne allerdings den Sommerhbhepunkt wieder zu errei
dlen. Die auf die Zeit bezogene lineare Zunahme des B-Gehalts im Most kann 
die van Jahr zu Jahr beobachteten Schwankungen nur sowieit erklaren, als sie 
sich aus unterschiedlichen Leseterminen ergeben. Eine befriedigendere Er
klarung fur die Jahressdlwankungen des Borgehalts im Most bietet der steile 
Anstieg der B-Konzentration, sobald 60° Ochsle uberschritten werden. In ,.rei
fen" Jahrgangen mit einem hbheren End-Mostgewicht wird auch mehr Bar in 
die Beeren eingelagert. Fiir die Beurteilung der Versorgung van Reben mit 
Bar eignet sich der Borgehalt im Most zum Zeitpunkt der Lese, wobei zu be
rucksichtigen ist, dafl reifere, zuckerreichere Moste auch eine hbhere B-Kon
zentration aufweisen. Da die Analyse der Beerentrockensubstanz viel schwie
riger und zeitraubender ist als die Mostanalyse, wird man der letzteren den 
Vorzug geben, da sie zumindest ebensoviele und so sichere Informationen 
liefert. (W. Gartel) 

4. Untersuchungen iiber den Chlorophyllgehalt reifender Trauben

Im Zusammenhang mit Untersuchungen iiber die stoffl'ichen Veranderungen
der Beeren wahrend des Reifevorganges und ihrem Einflufl auf die An
falligkeit gegenuber pathog.enen Pilzen, wurde der Chlorophyllgehalt be
stimmt. In der Zeit zwischen Anfang September und der Lese schwankt der
Chlorophyllgehalt van Beeren beim Riesling zwischen 65,l und 8,5 mg/kg
((ppm). beim Miiller-Thurgau zwischen 50,l und 12,3 ppm, bei der Scheurebe
zwischen 47,8 und 9,8 ppm. Weinbeeren in unreifem (,.griinem") Zustand, bei
etwa 25° Odlsle, enthalten je kg Frischsubstanz etwa 50-60 mg Chloro
phyll. Verglichen mit dem Chlorophyllgehalt gesunder, griiner Rebblatter, der
zwischen 1000 und 2000 mg/kg (ppm) liegt, sind die Weinbeeren eher als
dllorophyllarm anzusehen. Das Verhaltnis van Chlorophyll a : b, das in ge
sunden Blattern bei 3-3,5 : 1 liegt, ist bei Weinbeeren im groflen Durch
schnitt erheblich enger; es liegt bei etwa 1,8-2,8: 1. Bei Blattern deuten
a: b-Verhaltnisse unterhalb 3: 1 auf eine beginnende Alterung (Seneszenz),
Magnesiummangel oder bestimmte Virosen hin. IMoglicherweise ist das enge
a: b-Verhaltnis in den reifenden Beeren bereits die Falge des 11Alterungs
prozesses", das mit dem bevorzugten Abbau van Chlorophyll a einhergeht.
Sobald die Reifung einsetzt, was anhand des steigenden Mostgewichtes leicht
zu verfolgen ist, nimmt die Konzentration des Chlorophylls in den Beeren ab.
Zwischen der Zunahme des Mostgewichts und der Abnahme des Chlorophyll
gehalts wahrend des Re"ifeprozesses der Beeren, besteht ein hyperbolisches
(Scheu-Rebe) bzw. ein hyperbolisch-logarithmisches (Riesling, Miiller-Thurgau)
Verhaltnis. Dies bedeutet, daB der Chlorophyllabbau etwa Mitte September
bei 25-35° Odlsle heftig einsetzt, dann aber langsam abklingt, ohne jemals
auf den Nullpunkt abzusinken. Die zeitlidle Abnahme des Chlorophylls in
den Beeren folgt ebenfalls einem Hyperbelast. Die <lurch die Volumenzu-
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nahme der Beere bedingte "Verdiinnung" des Chlorophyllgehalts spielt bei 
dem wahrend der Beerenreife beobachteten ,,Chlorophyllsturz" eine unter
geordnete Rolle; er kommt also durch echten Chlorophyllabbau zustande. 

(W. Gartel) 

5. Eine bisher unbekannte Krankheitsersdieinung an Reben der Sorte Elbling

Seit 1968 werden in einem Weinberg an der Mosel zitronenfarbige Verfarbun
gen und interkostale Nekrosen an Rebenblattern beobachtet. Die Reben sind
ohne Ertrag. Die Krankheit tritt in Herden auf, die sich ausbreiten, was auf
Bodeniibertragbarkeit hindeutet. Auf Ch. quinoa und Ch. murale konnte ein
Virus iibertragen werden. Die Ch.-Pflanzen zeigten systemische Symptome,
die anderen bodenbiirtigen Rebenvirosen ahnlich sind; Ch. amaranticolor hat
nicht reagiert. Pramunitatsteste zeigt,en, daB Arabismosaik-Virus und fanleaf
Virus die Testpflanzen nicht vor einer Superinfektion schiitzen. Der Indikator
FS-4 reagiert mit sehr heftigen Symptomen. In dem Elblingweinberg wurden
zahlreiche Nematoden der Arten Paralongidorus maximus und Xiphinema
vuittenezi gefunden. Die gr6Bte Populationsdichte wurde in der Rhizosphare
jener Reben gefunden, von welchen die Ausbreitung der Symptome ausging.
Versuche, die Krankheit durch Einzelorganismen von Paralongidorus maximus
und Xiphinema vuittenezi von infizierten Reben auf Testpflanzen zu ubertra
gen, schlugen bis jetzt fehl. Dieser MiBerfolg ist wahrscheinlich darauf zu
riickzufuhren, daB bis jetzt keine geeigneten Wirtspflanzen, die fur Nemato
den und Virus geeignet sind, gefunden werden konnten.

(G. Stellmach gemeinsam mit B. Weischer vom Institut 
fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung) 

6. Versuche zur Neubeschreibung der virosen Rollkrankheit der Rebe

Rieslingreben, deren Holz nach Pfropfung auf den Tndikator Mission typische
leafroll-Reaktionen hervorrief, zeigten unter den intensiven Anbaubedingun
gen der Mosel erst gegen Ende der Vegetation am basalen Teil des Stockes
an einigen wenigen Blattern Rollerscheinungen. Die gleichen Reben zeigten
aber bereits in der Mitte der Vegetationsperiode im mittleren und oberen
Bereich der Stocke Chlorophylldefekte, die mit Magnesiummangel-Symptomen
bzw. mit Friihstadien von Bormangel zu verwechseln waren. Die chemische
Blattanalyse zeigte jedoch, daB diese Reben weder an Magnesiummangel,
Kalimangel, Bormangel noch an BoriiberschuB litten. Ebensowenig waren
mechanische Verletzungen oder sonstige Kulturfehler festzustellen. Eine ge
nauere Betrachtung dieser Blatter zeigte, daB in Abhangigkeit von der Expo
sition zur Sonne unterschiedlich ausgebildete Chlorophylldefekte auftraten.
Diese Abhangigkeit von der Exposition zur Sonne konnte auch an kranken
Reben der leafroll-lndikatoren LN 33 und Mission beobachtet werden. Auf
Grund dieser Beobachtungen sind mehrere Basisanlagen zweier Rieslingklone
bonitiert und gesunde, bzw. kranke Reben in ,einer Reihe van Tests mitein
ander verglichen worden. Es zeigte sich, daB die als krank angesprochenen
Ri,eslingreben einen Minderertrag von 30 0/o aufwiesen.
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7. Versuche zur negativen Selektion der Rollkrankheit und der
Reisigkrankheit der Rebe.

Der Pfropftest auf das Vorhandensein der Rollkrankheit der Rebe wurde auf
den Indikator LN 33 umgestellt. Dieser Indikator ist im Gegensatz zu dem
bisher verwendeten (Mission) in der Lage, auch schwache Stamme der leaf
roll-Virose anzuzeigen.

Der weltweit verbreitete Indikator auf das fanleaf-Virus, Vitis rupestris var.
St. George, reagierte auf das Tomatenschwarzringflecken-Virus und das Ara
bismosaik-Virus nicht eindeutig genug. Uber seine Reaktion auf das Him
beerringflecken-Virus besteht z. Z. noch keine Klarheit. Deshalb wurde ge
pruft, wie die Neuzuchtung FS-4, die nach Pflanzung in alte Weinberge heftige
Virussymptome zeigt, sich nach Infektion mit den verschiedenen, bisher aus
reisigkranken Reben isoHerten Viren verhalt. Es zeigte sich bisher, daB Toma
tenschwarzringflecken-Virus, Arabismosaik-Virus und Himbeerringflecken
Virus praktisch die gleichen Symptome, wie auch fanleaf-Virus auf dieser
Sorte hervorrufen, wenn sie einzeln gesunden Reben inokuliert werden. Das
durfte fur den Fall, daB sich diese Befunde noch weiter erharten lassen, groBe
Vorteile fur die Diagnose der Reisigkrankheit haben, denn diese wird als ein
Gemisch der genannt,en und anderer Viren aufgefa.Bt. Es wurde ein abgekurz
ter Pfropftest zum Nachweis der Rollkrankheit und der Reisigkrankheit erar
beitet. (G. Stellmach)

8. Versuche zur Thermo-Therapie viruskranker Reben

Eine neue Warmekammer gestattet es, unter Einhaltung konstanter Tempera
tur- und Luftfeuchtigkeitsverhaltnisse und bei St6rlicht eine gro.Be Anzahl von
Reben gleichzeitig zu behandeln. Durch Verwendung eines wasser- und luft
durchlassigen Substrates (Lavalit) ist es m6glich geworden, die Temperaturbe
handlung von Reben wesentlich zu verlangem. Auch zeigte sich, da.B C02-Zu
fuhr die Uberlebenschancen der Reben in der Thermo-Therapie-Kammer ver
bessert. Entscheidend aber ist die Beluftung der Wurzeln, die in ungeeigne
tem Substrat durch Athylen geschadigt werden. Ferner gelang es, durch Opti
mierung der Umweltverhaltnisse wesentlich kleinere Triebspitzen nach Ab
schluB der Warmebehandlung zur Bewurzelung zu bringen, als das fruher
m6glich war. Dadurch konnte die Wahrscheinlichkeit des Herausfindens virus
freier Triebspitzen erh6ht werden. Z. Z. befinden sich 178 Kleinklone verschie
dener Sorten, die aus der Thermo-Therapie hervorgegangen sind, in Vermeh
rung. Diese Klone werden im kommenden Jahr dem Pfropftest auf die Roll
krankheit und die Reisigkrankheit unterworfen. Befunde sind in zwei bis
drei Jahren zu erwarten. Aus ihnen wird der Erfolg der Thermo-Therapie
abzulesen sein. (G. Stellmach)

9. Untersuchungen iiber das Auftreten der Flavescence doree (FD) in Chile

In Ertragsweinbergen, Junganlagen und Rebschulen der Gemarkung El
Tambo, etwa 6 km westlich von Vicuna {Elquital) wurde, erstmalig auf dem
amerikanischen Kontinent, die bisher als Virose angesehene, m6glicherweise
aber durch Mykoplasmen hervorgerufene, sehr gefahrliche Rebenkrankheit
festgestellt. Die FD tritt in diesem Gebiet unter den gleichen Symptomen auf
wie in Ostfrankreich, Deutschland, Rumanien und Israel (Vergilbungen, Ein
rollen und schlie.Blich Nekrosen der Blattspreiten, unvollstandiges Ausreifen
des Holzes, Rindenwarzen und Welken der Trauben); die Veranderungen an
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den Beeren schreiten aber im Elquital viel rascher fort als in Europa, so daB 
ganze Trauben schon einige Wochen vor der Lese vollig vertrocknen. Die FD 
tritt vorzugsweise in gut bewirtschafteten Laubenanlagen der Rebsorte Mos
catel de Alexandria auf. Es handelt sich hierbei um eine erst in letzter Zeit 
in gr6Berem Umfang angebaute ertragsreiche, wegen ihres Buketts fi.ir die 
Pisco-Herstellung sehr geeignete Rebsorte. Pisco, ein aromatischer Wein
brand, ist die Haupterwerbsquelle der Winzer des Elquitals. Wahrscheinlich 
ist die FD nicht auf das Gebiet um El Tambo beschrii.nkt. In anderen Weinbau
gebieten Chiles ist die Krankheit trotz sorgfii.ltiger Suche bisher nicht festge
stellt worden. Da beabsichtigt war, Moscatel de Alexandria in den nachsten 
Jahren aus dem Elquital auch in die siidlichen Weinbaugebiete (Maule, Nuble 
und Conception) einzufiihren, kommt der Entdeckung der FD zum jetzigen 
Zeitpunkt besondere Bedeutung zu. Die Ausfu hr der Sorte i.st u.nter allen Um
stii.nden zu unterbinden. Eine eingehende Erforschung der Ausbreitung der FD 
im gesamten Pisco-Gebiet, vor allem auch im Hinblick auf die Ubertrager, 
erscheint angesichts der Gefii.hrlichkeit der FD in den kommenden Jahren als 
vordringlich. (W. Gartel) 

10. Elektronenmikroskopische Untersuchungen am Metaphloem
vergilbungskranker Reben

In alternden normalen Siebrohrenelementen treten die Starkekorner aus den
Plastiden aus und haufien sich, zusammen mit den kollabierten Plasmafila
menten, vor der Siebplatte an. Das Plasma in den Geleitzellen verdichtet sich,
die Innenmembranen der Mitochondrien losen sich auf. SchlieBlich verschmilzt
der Zellinhalt zu einer homogenen Masse, die von den Zellwanden zusam
mengedriickt wird. Im Phloem der Trieb€ mit aufleren Symptomen der Ver
gilbungskrankheit (Rindenwarzen) wurden schwere Schadigungen festgestellt,
die teilweise der Altersdegeneration glichen. Im Phloem auflerlich noch
symptomfreier Triebe mit den ersten krankhaften Verii.nderungen der Ge
webe wurden abnormal entwickelte Zellen entdeckt. Sie enthielten Biindel
von virusahnlichen Faden, die von Ribosomen umgeben und durchdrungen
werden. Anscheinend sind diese Faden, die bei mit fiidigen Viren verseuchten
Pflanzen als der virose Erreger gedeutet werden, an der Auspragung der fi.ir
diese Krankheit typischen Phloemnekrosen beteiligt. Mycoplasma-ahnliche
Organismen wurden nicht beobachtet.

(K. Mendgen, ausgefiihrt im Laboratorium fiir Zellpathologie, 
Berlin-Dahlem) 

11. Beobachtung zu Phanologie der Reben, der Rebenkrankheiten und der

Rebenfeinde

Die Beobachtungen werden weitergefiihrt. Sie sind fur den termingerechten
Einsatz der Rebschutzmaflnahmen, bei der Mittelpriifung und sonstigen Arbei
ten des Instituts und fiir den praktischen Rebbau von grofler Bedeutung. Sie
dienen der fortwahrenden Verbesserung der mittleren phanologischen Daten,
d. h. der Bezugswerte fiir die Beurteilung des Fortschreitens der Vegetation
im Arbeitsjahr und tragen zum rechtzeitigen Erkennen des Massenwechsels
und der Epidemiologie bekannter oder des Auftretens neuer Rebenkrankhei
ten und -schadlinge bei. (M. Hering)
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12. Verfahren zur Prtifung der Wirksamkeit von Fungiziden gegen P h o m  o p  -
s i s v i t  i c o I a s a c c. , dem Erreger der Schwarzfleckenkrankheit (dead

arm, Excoriose) der Rebe

Das Ziel der Untersuchungen war, eine Methode zu finden, die eine Auswahl
der im Freiland zu pri.ifenden Fungizide gegen die Schwarzfleckenkrankheit
vorzunehmen gestattet. Es wurden folgende Pri.ifungsverfahren mit 10 ver
schiedenen Priiparaten verglichen.

Im Sporenkeimtest, bei dem die Keimung der Sporen in mit Fungizid im
priigniertem Biomalz-Agar beobachtet wurde, wirkten alle Priiparate sehr
gut. Beim Myzelwachstumstest wurden in Schalenkulturen Hemmhofe um
mit Fungizid getriinkten Filterpapierscheibchen beurteilt. Es erwiesen sich
nur 6 Mittel als mehr oder weniger wirksam. Der Atmungstest - es wurde
die Atmung mit Fungizid belegter Myzelkulturen in einer Warburg-Appara
tur gemessen - wies nur noch bei 5 Mitteln Wirkungen zwischen ,,sehr gut"
und ,,noch nachweisbar" nach. Mit dem Stecklingstest wurde an behandeltem
Winterholz der Prozentsatz der Pyknidien mit in feuchten Kammern ausge
triebenen Sporenranken festgestellt. Nur 3 Priiparate hatten eine erwiihnens
werte Wirkung. Im Freilandtest wurden die Symptome tragenden Internodien
des einjiihrigen Holzes geziihlt. 3 Priiparate hatten einen Wirkungsgrad (Ab
bott) i.iber 50 °/o der im i.ibrigen zwischen 25 und 60 °/o schwankte. Die nach
der Wirkung geordnete Reihenfolge der Mittel ist in den verschiedenen Te
sten nicht ganz gleich. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dafl eine
Auswahl fi.ir das Freiland geeigneter Fungizide gegen Phomopsis viticola

mit Laboratoriumsversuchen schwierig und nur moglich ist, wenn mehrere
nebeneinander gestellt werden. Fi.ir die Praxis am geeignetsten ist eine Kom
bination Myzelwachstumstest, Stecklingstest und dem Stecklingstest ange
schlossener Sporenkeimtest. (G. Brendel)

13. Untersuchungen tiber die Wirksamkeit von Fungiziden gegen P l a s m o -

p a r  a v i t  i c o l a in Abhangigkeit von Menge und Verteilung des Wirk
stoffes auf den zu schtitzenden Organen

Es konnte bisher nachgewiesen werden, dafl genau so wie bei kupferhaltigen
auch bei kupferfreien Fungiziden nur dann ein Schutz gegen Plasmopara

viticola moglich ist, wenn die Spaltoffnungen tragenden Rebteile einen Belag
haben und dafl die nach der Applikation auf den Oberfliichen der infektions
empfindlichen Organe haftenden kupferfreien Fungizide bei mindestens
ebenso hohen Verdi.innungen wirksam bleiben wie kupferhaltige. Das zwingt
dazu, die Verteilung der applizierten Priiparate auf der Oberfliiche der Pflan
zen zu untersuchen, um weitere Unterlagen fi.ir die Fortentwicklung von Reb
schutzmethoden und -geriiten zu erhalten. Es werden daher Mittel und Wege
gesucht, mit denen Fungizidbeliige auf im praktischen Betrieb behandelten
Reben gemessen und erfaflt werden konnen. Bisher gibt es dazu keine Me
thoden, die wissenschaftlichen Anforderungen geni.igen. (M. Hering)

14. Untersuchungen tiber B o t r y t i s c i n  e r  e a Pers. als Rebenparasit unter
besonderer Berticksichtigung von Infektion und Inkubation

Seit etwa 20 Jahren nehmen die durch Botrytis an Reben verursachten Schii
den (Beeren- und Stielfiiule, ,,tote Fruchtruten" durch Befall des Holzes i.iber
den Beerenstiel, Sklerotienbildung an den Schnittwunden von Pfropfreben
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bei der Rebenveredelung) stii.ndig zu. Die erhohte Anfii.lligkeit der Reben ist 
auf die Intensivierung des Weinbaues zuriickzufuhren (Verwendung wuch

siger Unterlagen; reichliche, harmonische Diingung; Verwendung milder 
Pflanzenschutzmittel; weniger Laubarbreit; arbeitssparende Erziehungsformen). 
Konidien keimen, wenn sie mindestens zwei Stunden in Wassertropfen oder 
in einem Wasserfilm verweilen. Hohe Luftfeuchtigkeit allein lost die Kei
mung nicht aus. Bereits gekeimte Konidien konnen allerdings auch in Ab
wesenheit van tropfbarem Wasser, bei hoher Luftfeuchtigkeit, ein Mycel 
bilden. In nii.hrstoffreichem Medium entwickeln die Konidien hochstens 40 
bis 150 µ lange Hyphen, die nur ausnahmsweise zu Infektionen fuhren; ge
ringe Mengen van Kohlenhydraten, insbesondere van Zucker, bewirken die 
Bildung eines iippigen Mycels, das meist Ansteckungen verursacht. Unreife, 
unverletzte Beeren werden nur selten van Boilytis befallen. Die wasserab
stoBende Wachsschicht auf der Beerenhaut la.flt Regenwasser sofort fast rest
los abtropfen, was die Sporenkeimung erschwert oder verhindert. Reifende 
oder reife Beeren sind wesentlich anfii.lliger, weil Inhaltsstoffe durch Exos
mose nach auBen dringen und das Wachstum der Primii.rhyphe fordern. 
Rieslingbeeren scheiden je qcm Oberflii.che 20-60 µg, Miiller-Thurgaubeeren 
100-300 µg Glucose aus. Die wesentliche hohere Zuckerexkretion bei Miil
ler-Thurgau erklii.rt, zumindest teilweise, die hohere Botrytisanfii.lligkeit
dieser Rebsorte. Keimende Konidien sondern eine schleimige Substanz ab,
die sie an die Oberflii.che der Beere oder des Beerenstiels festklebt. Schon
nach etwa 24 Stunden bilden die Hyphen Haftorgane mit denen sie sich an
die Unterlage festsaugen. Senker durchbohren sodann Cuticula und Epider
mis und dringen in das Innere der Gewebe. Unter der Epidermis breitet sich
das Mycel je nach Temperatur mit einer Geschwindigkeit van 0,2-0,4 mm/
Std. aus. Durch Auflosung der die Zellen zusammenkittenden Mittellamellen
werden die Gewebe mazeriert. Gleichzeitig wirkt der Pilz auf die Cuticula,
die er teilweise zersetzt. Am Stielgerust der Traube (Rappen) und an Beeren
entstehen dadurch Risse, die bisher irrtiimlich als Voraussetzung einer Infek
tion angesehen wurden. Aus den Rissen wachsen biischelweise Konidien
trii.ger, die sich zu grauen Rasen zusammenschlieBen. Beim Rappen fuhrt die
Mazeration zur Zersetzung der Holzteile, so daB die Traube schlieBlich ab
fii.llt und am Boden zerschellt. (W. Gii.rtel)

15. Freilebende Form der Rebblattgallmilbe (Pockenmilbe) E r i o p h y e s v i t i s
Pgst. in der Zentralzone Chiles

In einer zweijii.hrigen Junganlage in Pirque bei Santiago, spater in einer
Rebschule in Paine sowie in Ertragsweinbergen in Parral und Cauquenes
wurden starke Blattrollungen, begleitet van Kiimmerwuchs, festgestellt.

Es zeigte sich, daB die beachtlichen Schii.den durch die Rebblattgallmilbe ver
ursacht werden, wabei allerdings die charakteristischen Packen fehlten. Nur
ganz selten kannten rudimentii.re Erineen (Filzrasen) gefunden werden. Als
Falge eines Befalls durch Eriophyes vitis, waren die seltenen Schadbilder
bisher in Chile unbekannt. Man neigte dazu, sie der virosen Rallkrankheit
zuzuschreiben. Die Milben besiedeln die Blattunterseite in Papulatianen bis
zu 2 OOO Tieren je Spreite. Bevarzugte Aufenthaltsarte sind die Winkel zwi
schen den Adern 1. und 2. Ordnung. Die Eier werden einzeln ader in Grup
pen an die Blattadern geklebt. Das Rallen kammt durch die Saugtatigkeit der
Milben an den Blattadern zustande. Im angestachenen Gewebe entstehen
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Abb. 10: 
Durch die Rebblattgall
milbe Eriophyes vitis 
Pgst. verursachte Ein
rollungen der Rii.nder 
eines Rebblattes. 

Abb. 11: Eier, Larven und Adulte der Eriophyes vitis Pgst. auf den Adern eines Reb
blattes; (etwa 125 x). 
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Nekrosen und Hypoplasien; da es dann nicht mehr im gleichen Rhythmus 
wachst wie die intakte Blattoberseite, entstehen nach der Unterseite der 
Spreite gerichtete Einrollungen. Sofort eingeleitete BekampfungsmaBnahmen 
- fiinf bis sechsmaliges Spritzen mit einem Gemisch von Metasystox (0,1 °/o)
und ,,Fundex 800" (Chlorphenamidin + Formetanat) 0,1 °/o im Abstand von
jeweils 5-7 Tagen - waren erfolgreich. (W. Gartel}

16. Schnellmethode zur Priifung von Bodeninsektiziden gegen Larven des Ge
furchten Dickmaulrii6lers ( B r a c h y r h i  n u  s s u I c a t  u s F.)

Wegen der Tatsache, daB die gegen den Gefurchten Dic:kmaulriiBler im Wein
bau rationell anwendbaren Insektizide nicht mehr gebraucht werden dtirfen,
ist die Entwicklung eines Testes in Angriff genommen warden, mit dem die
Wirkung neuer Praparate gegen Junglarven des Schadlings routinemafiig
geprtift we�den kann. (M. Hering)

Institut Hir Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen iiber die Wirkung von Benomyl gegen V e r  t i c i I Ii u m
d a h I i a e an Chrysanthemen bei postinfektioneller Bodenbehandiung

In frtiheren Versuchen konnte gezeigt werden, daB Benomyl bei prainfektio
neller Bodenbehandlung gegen Verticillium dahliae an Chrysanthemen aus
gezeichnet wirksam ist. Die Behandlung erfolgte eine Woche vor der Inoku
lation. Die Versuchspflanzen standen in 13 cm-Topfen (Inhalt 1 1). Bei einer
Aufwandmenge von 100 mg Benomyl je Pflanze (und damit zugleich je Liter
Ertle) blieben die Chrysanthemen gesund; der Erreger konnte nicht isoliert
werden (siehe Jahresbericht 1969).
Von diesen Ergebnissen ausgehend wurde untersucht, wie sich eine post
infektionelle Behandlung auswirkt. Chrysanthemen, die unmittelbar nach
der Inokulation oder eine Woche spater mit Benomyl gegossen wurden, blie
ben gesund. An den nach zwei Wochen behandelten Versuchspflanzen wa
ren z. Z. der Behandlung schwache Symptome gerade eben erkennbar. Die
Krankheit kam einige Zeit nach der Behandlung zum Stillstand. Bis dahin
waren die Symptome jedoch erheblich starker geworden. Entsprechende Er
gebnisse wurden erhalten, wenn die Versuchspflanzen 3, 4, 5 oder 6 Wochen
nach der Inokulation mit Benomyl gegossen wurden. Benomyl ist zwar ge
gen Verticillium dahliae auch bei postinfektioneller Applikation sehr gut
wirksam; ein praktisch befriedigendes Ergebnis ist aber nur zu erwarten,
wenn die Pflanzen behandelt werden, bevor sie Symptome zeigen.

(W. Sauthoff) 

2. Untersuchungen iiber die Wirkung von BenomyI-Spritzungen gegen
V e r t i c i I I i u m d a h I i a e an Chrysanthemen

Benomyl ist gegen Verticillium dahliae sehr gut wirksam, wenn es tiber den
Boden appliziert wird. Da der Pilz bei Chrysanthemen schon in frtihen Sta
dien des Krankheitsverlaufes in den Blattern nachzuweisen ist, wurde un
tersucht, ob er auch <lurch Spritzungen bekampft werden kann. Geprtift wur
den 8 Konzentrationsstufen von 0,0125 0/o bis 0,1 0/o Benomyl (entsprechend
0,025 °/o bis 0,2 0/oBenlate), jeweils mit und ohne Zusatz eines Netzmittels
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(Citowett 0,025 0/o). Gespritzt wurde in Abstanden von zwei Wochen. Die 
erste Behandlung erfolgte eine Woche vor der Inokulation. Die Spritzungen 
batten eine deutliche befallsmindernde Wirkung, die fiir eine praktische An
wendung dieses Verfahrens jedoch bei weitem nicht ausreicht. (W. Sauthoff) 

3. Untersudmngen Uber eine fiir Deutschland neue Chrysanthemenkrankheit

In einer Berliner Gartnerei traten im Sommer 1970 an fast schnittreifen Chry
santhemen der Sorte ,Pink Marble' Krankheitserscheinungen auf, die dort
bis dahin noch nkht beobachtet warden waren. Der Ausfall betrug etwa
20 0/o. Die Blatter der kranken Pflanzen bingen am Stengel herunter (Abb. 12).
In den meisten Fallen waren der Blattstiel und der Blattgrund schwarzlich
verfarbt, die :ubrigen Teile der Spreite welk oder vergilbt. Am Stengel konn
ten ausgedehnte schwarzbraune Lasionen beobachtet werden. Aus kranken
Pflanzen wurde sehr einheitlich ein Bakterium der Gattung Pseudomonas

isoliert, das in seinen wesentlichen physiologischen Merkmalen mit Pseudo

monas cichorii iibereinstimmt. Die Pathogenitat des Isolates wurde in Infek
tionsversuchen nachgewiesen. Pseudomonas cichorii ist in den USA bereits
als Krankheitserreger an Chrysanthemen festgestellt warden.

(W. Sauthoff in Zusammenarbeit mit D. MaBfeller 
vom Institut fur Bakteriologie) 

Abb. 12: 
Von Pseudomonas cichorii 
befallene Chrysanthemen 
der Sorte ,Pink Marble' 
(fiir die Aufnahme einge
topft). Rechts eine gesunde 
Pflanze desselben Bestandes. 
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4. Untersuchungen iiber ein e  Stengelgrun dfaul e an Azal een

In norddeutschen Gartnereien tritt an Azaleen verbreitet eine Stengelgrund
faule auf, die zu Welke- und Absterbeerscheinungen fiihrt. Aus den kranken
Pflanzen konnte neben einer noch nicht definitiv bestimmten Phytophthora

sehr haufig Cylindrocladium scoparium isoliert werden. lnfektionsversuche,
bei denen Azaleen in ein mit Cylindrocladium verseuchtes Substrat gepflanzt
wurden, zeigten zwar, daB dieser Pilz Azaleen befallen und zum Absterben
bringen kann; die Zahl der befallenen Pflanzen war jedoch gering. Dies deu
tet darauf hin, daB das Auftreten der Krankheit an bestimmte, bisher aller
dings noch unbekannte Voraussetzungen gebunden ist. Es wird untersucht,
welche Faktoren fur die Infektion und den Krankheitsverlauf bestimmend
sind. (W. Sauthoff)

5. Untersuchangen iiber die Wir kung von Dexon gegen P h y t o p h t h o r a
ci n namomi an E ri ca g ra ci lis

In zwei Versuchen wurden Eriken in v,erseuchten Torf verpflanzt (11 cm-Topfe)
und mit Dexon gegossen. Als Infektionsmaterial diente ein von Phytophthora
cinnamomi durchwachsenes Torfsubstrat. Der Anteil des Inokulums betrug
5 °/o, 10 °/o und 20 °/o. Die Behandlung mit Dexon (0,04 °/o; 10 1/qm) erfolgte
unmittelbar nach dem Verpflanzen und dann fortlaufend in zwei- oder vier
wochigen Abstanden. Die Wirkung des Praparates war in allen Versuchsglie
dern unzureichend. (W. Sauthoff)

6. Untersuchungen iiber die Pathogenitat von C er a t o c y s t i s s t e n  o -
c e ras an Eri ca g ra cilis

Bei der Untersuchung kranker und abgestorbener Eriken aus niederrheini
schen Gartnereien wurde in einigen Fallen neben Glomerella cingulata regel
ma.Big Ceratocystis stenoceras gefunden. Die Pathogenitat der Ceratocystis
wird in Infektionsversuchen gepruft. Bisher sind kunstliche Infektionen nicht
gelungen. Ob der Pilz an den beobachteten Krankheitserscheinungen ursach
lich beteiligt ist, erscheint vorerst noch fraglich.

(W. Sauthoff in Zusammenarbeit mit L. Kiewnick, 
Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg) 

7. Untersuchungen iiber Absterbeerscheinungen an Eriken

Aus kranken Eriken wurde in zwei Fallen Cylindrocladium scoparium
isoliert. Die Pathogenitat des Pilzes wird in Infektionsversuchen gepruft.

(W. Sauthoff) 

8. Untersudrnngen z ur Frage d er Uberwinterung von P hy t o p h t h o r a
c i n n a m o m i im Bod en

In fruheren Untersuc:hungen wurde nachgewiesen, daB Phytophthora cinna
momi gegen niedere Temperaturen empfindlich ist und in mineralischen Bo
den unter den in Deutschland gegebenen Bedingungen nicht zu uberwintern
vermag. Aus dem bekannten hollandisc:hen Baumschulgebiet um Boskoop
liegen jedoch Beobachtungen vor, die darauf schlieBen lassen, daB Phytoph-
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thora cinnamomi dort im Boden zu uberwintern vermag. Dies fuhrte unter 
anderem zu der Frage, ob die in Boskoop auftretenden Stamme des Pilzes 
gegen niedere Temperaturen weniger empfindlich sind. In Laboratoriums- und 
Freilandversuchen, in denen Isolate aus Holland und aus Deutschland mit
einander verglichen wurden, konnten jedoch keine Unterschiede in der Kalte
empfindlichkeit festgestellt werden. 

(W. Sauthoff in Zusammenarbeit mit H. Rattink, 
Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop) 

9. Untersuchungen ilber die Resistenz von Spinnmilben gegen organische

Phosphorverbindungen

Die Bekampfung von Spinnmilben bereitet im Zierpflanzenbau grofle Schwie
rigkeiten. Die Mehrzahl der organischen Phosphorverbindungen, die gegen
Spinnmilben amtlich anerkannt waren und seit 1969 vorlaufig zugelassen
sind, erweist sich in vielen Betrieben als unzureichend wirksam. Meistens
wird in solchen Fallen Resistenz vermutet. Andererseits weisen erfahrene
Pflanzenschutzberater immer wieder darauf hin, da13 die unbefriedigende
Wirkung eines Praparates in der Praxis haufig auch auf mangelnde Sorgfalt
bei der Applikation zuruckzufi.ihren ist. Mehrjahrige Untersuchungen, uber
die hier abschlieflend berichtet wird, sollten klaren, ob und in welchem Um
fang bei Chrysanthemen-Kulturen mit dem Auftreten. resistenter Spinnmilben
gerechnet werden mufl und inwieweit organische Phosphorverbindungen zur
Spinnmilbenbekampfung noch rnit Aussicht auf Erfolg empfohlen werden
konnen.

Gepruft wurde die Wirkung von 10 Handelspraparaten auf 30 Spinnmilben
populationen und einen normalempfindlichen Vergleichsstamm. Die Prapa
rate enthielten je einen der folgenden Wirkstoffe aus der Gruppe der orga
nischen Phosphorverbindungen: Azinphos, Demeton-S-methyl, Diazinon, Di
brom, Ethion, Malathion, Mevinphos, Omethoat, Parathion, Phosphamidon.
Die 30 untersuchten Spinnmilbenpopulationen stammten aus verschiedenen
Gartenbaubetrieben in der Bundesrepublik und West-Berlin. Die Prufung
erfolgte auf Bohnenpflanzen, die mit adulten Weibchen besetzt und einige
Stunden spater tropfnafl gespritzt wurden. Nach drei Tagen wurden die iiber
lebenden Tiere gezahlt. Der Wirkungsgrad wurde nach Abbot berechnet.

Der Vergleichsstamm war gegen alle Wirkstoffe hochempfindlich. Nur bei
zwei Priifstammen konnten keine signifikanten Unterschiede zu dem Ver
gleichsstamm festgestellt werden. Etwa die Halfte der Stamme zeigte eine
geringere Empfindlichkeit gegen fiinf und mehr Wirkstoffe. Gegen organische
Phosphorverbindungen resistente Spinnmilben sind also in Chrysanthemen
kulturen weit verbreitet.

Omethoat erreichte bei allen Priifstammen einen Wirkungsgrad von 99-100
0/o. Leider wird das einzige bisher zur Verfiigung stehende Omethoat-haltige
Praparat jedoch van vielen Chrysanthemensorten schlecht vertragen (s. Jah
resbericht 1969). Azinphos und Dibrom zeigten eine gute Wirkung gegen 29,
Demeton-S-methyl gegen 24, Phosphamidon gegen 21 und Mevinphos gegen
17 Priifstamme. Mit allen iibrigen Wirkstoffen war bei mehr als zwei Drittel
der Priifstamme keine ausreichende Wirkung zu erzielen. (V. Kbllner)
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Institut fiir Forstpilanzenkrankheiten in Hann. Munden 

1. Untersucbungen iiber die Okologie einiger Blauepilze einschlie6lich holzver
farbender A m b r o s i a - Pilze

In Erweiterung der vor einigen Jahren begonnenen Untersuchungen i.iber die
Verblauung von Nadelholz wurde die Frage der Holzverfarbung jetzt auch
auf Laubbaume ausgedehnt. Es hat sich hierbei gezeigt, daB einige charak

teristische Verfarbungen im Holz von Ahorn, Buche und Eiche durch Pilze
ausgelost werden, die durch Insekten i.ibertragen werden. Bei der Erfassung
dieser Ambrosia-Pilze konnten bereits mehrere neue Pilzarten aufgefunden
werden. In Laboratoriumsuntersuchungen ist begonnen warden, diese okolo
gisch einheitlidl. erscheinende Pilzgrnppe auf Grund spezifischer Anspri.iche
(Feuchtigkeit, Temperatur, pH-Wert, Wuchsstoffe) von anderen Blauepilz
arten und -gruppen abzugrenzen. (H. Butin)

2. Vergleichende systematis,che Untersuchungen an parasitischen Ascomyceten

Bei der Bearbeitung phytopathogener Pilze chilenischer Konife11en wurden
vergleichende Untersuchungen zwischen si.idamerikanischen und europaischen
Pilzgattungen angestellt. Die Ergebnisse haben gezeigt, daB die meisten auf
chilenischen Koniferen vorkommenden Pilze wirtsspezifische Parasiten sind,
die mit europaischen Arten nur in den Gattungsmerkmalen Gemeinsamkeit
aufweisen. Bei der Erfassung der einzelnen Arten wurden bisher sieben neue
Arten aus den Gattungen Caliciopsis, Hypoderma und Phaeocryptopus auf
gefunden. Einige von ihnen sind als Krankheitserreger von forstwirtschaft
licher Bedeutung. (H. Butin)

3. Untersuchungen zur Biologie und Pathogenitat von N a e m a c y c l u s
n i v e u s

Im Rahmen der Untersuchungen parasitischer Nadelpilze wurde ein Kultur
verfahren entwickelt, das die Gewinnung von Ascosporen bei Naemacyclus
niveus innerhalb von 4 Wochen gestattet. Mit Hilfe der nun vorliegenden
Kulturtechnik sind Untersuchungen i.iber die Pathogenitat des Pilzes auf der
Basis von kiinstlichen Infektionsversuchen vorgesehen. Weiterhin sollen die
Beziehungen des Pilzes zu Lophodermium pinastri und anderen Nadelpilzen
erforscht werden. (H. Butin und H. Peredo)

4. Bestimmung von Basidiomyceten in Reinkultur

Die Bestimmung holzzerstorender Hymenomyceten nach Myzelmerkmalen
wurde fortgesetzt. An im Wald lagerndem Buchenholz wurden bisher als Erst
besiedler des Holzes Armillaria mellea, Bjerkandera adusta, Corticium evo
lens, Schizophyllum commune, Stereum hirsutum und Trametes hirsuta fest
gestellt, in spateren Faulestadien tritt Fomes tomentarius auf. Die Untersu
chungen von Filzen an lagerndem Buchenholz sind besonders aktuell, da man
neuerdings in der Forstwirtschaft dazu i.ibergeht, in ji.ingeren Laub- und Na
delwaldern die zu dicht stehenden Bestande .,chemisch zu lautern": Die uner
wiinschten Stamme werden nicht mehr gefallt und aus den Bestanden ent

fernt, sondern mit Chemikalien abgetotet und stehengelassen.
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Die bereits begonnene Zusammenstellung aller bisher vorliegenden Myzel
beschreibungen von Hymenomyceten wird mit dem Ziel fortgesetzt, die Kul
turcharakteristika zusammen mit kurzen Beschreibungen der Fruchtkorper in 
Buchform zu v;eroffentlichen. (R. Siepmann) 

5. Untersuchungen iiber ein Triebsterben der Schwarzkiefer

In einem Schwarzkiefernbestand im Harz wurde die Entwicklung von Scle
roderris lagerbergii, dem Erreger eines Triebsterbens der Schwarzkiefer, von
den ersten Krankheitssymptomen an bis zur Bildung der Pyknidien unter
sucht. Die Erkrankung beginnt in den Wintermonaten, wenn die Knospen sich
verfarben und absterben. Im darauffolgenden Friihjahr und Sommer werden
die Nadeln des letztjahrigen Triebes braun und fallen ab. Im Spatsommer er
scheinen dann die ersten Pyknidien, deren Bildung bis zum Friihjahr des fol
genden Jahres andauern kann. Zur Bekampfung des epidemiologisch bedeut
samen Parasiten sind Versuche mit Fungiziden zu verschiedenen Jahreszeiten
vorgesehen. (R. Siepmann)

6. Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen Hausbockkaferbefall in Dach

sttihlen und den dort herrschenden mikroklimatischen Verhaltnissen

Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Sie bestanden in der iiber langere Zeit
spannen fortgefiihrten Registrierung des Temperatur- und Luftfeuchtigkeits
verlaufes auf befallenen und vegleichsweise nicht angegriffenen Dachstiihlen.
Dabei konnten insgesamt fiinf Dachstuhlpaare (je eine befallene und eine
benachbarte bzw. in der Na.he stehende gesunde Dachkonstruktion) beriick
sichtigt werden. Die einzelnen aufeinander zu beziehenden Gebaudepaare be
fanden sich in verschiedenen Gebieten des Landes Hessen. Bei der Auswer
tung wurden auch die ,entsprechenden Daten der ortlichen amtlichen Wetter
dienststellen einbezogen.

Als Ergebnis ist in groflen Ziigen festzustellen, dafl sowohl fiir die befallenen
als auch fiir die nicht angegriffenen Dachstiihle durchweg hohere Warme
grade als fiir die Wetterstationen verz,eichnet wurden. Der Vergleich des
Temperaturverlaufes auf den befallenen und den gesunden Dachstiihlen liefl
jedoch keine eindeutige Beziehung zwischen Temperatur und Frafltatigkeit
des Schadlings erkennen. Das gilt auch fiir die Luftfeuchtigkeit, deren Hohe
auf den Dachstiihlen zumeist hinter den von den Wetterstationen registrier
ten Werten zuriickblieb. Jedoch schien es, dafl ein gewisses Mindestmafl von
Luftfeuchtigkeit Voraussetzung fiir die Schadtatigkeit war. Ob sich diese,
allerdings noch zu untermauernde Erkenntnis praktisch verwerten la.flt (Schaf
fung einer entsprechenden befallsmindernden Lufttrockenheit durch bauliche
Maflnahmen) mufl jedoch noch dahingestellt bleiben. (A. Korting)

7. Untersuchungen iiber die Entwicklung des Hausbockkafers

(Hy I o t r up e s b a j u I u s L.)
.. 

Die Arbeiten zeitigten iiber bereits in den Vorjahren erhaltene Erkenntnisse
hinaus das Resultat, dafl die Weiterentwicklung nicht nur von Eilarven, son
dern auch halbwiichsiger Larven bei Haltung in derselben Holzart mehr oder
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minder stark variieren kann. Im einzelnen ergaben sich bei Verwendung ver

schiedenen Stammen entnommener Versuchsholzer zur Aufzucht Unterschiede 
im AusmaB der Gewichtszunahmen sowie auch hinsichtlich der Haufigkeit von 
Gewichtsverlusten in den einzelnen sich jeweils iiber mehrere Monate er

streckenden Beobachtungsperioden. Dies galt sowohl fur Kiefem- als auch fur 
Douglasienholz. Besondere Aufmerksamkeit wurde im Rahmen dieser Ver
suche etwaigen Abweichungen im Entwicklungsrhythmus der beiden Ge

schlechter geschenkt, da das Verpuppungsgewicht der Mannchen im Durch
schnitt erheblich geringer als das der Weibchen ist. Eine entsprechende Aus
wertung der Ergebnisse steht noch aus. (A. Korting) 

Dokumentatior.sschwerpunkt Pilanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
in Berlin-Dahlem 

Der Dokumentationsschwerpunkt befaBt sich mit der Erfassung und Auswer
tung der wissenschaftlichen Literatur der Gebiete Pflanzensdmtz einschlieB
lich Vorratsschutz, Phytopathologie und deren Grenzgebieten. Die auf Loch
streifen erfaBte Literatur wird dem Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt 
zur Weiterverarbeitung in den elektronischen Datenverarbeitungsanlagen zu
gefuhrt. Mit ihrer HiUe konnte die Herausgabe der Bibliographie der Pflanzen
schutzliteratur in Neuer Folge fortgesetzt werden. In fachlicher wie methodi
scher Hinsicht erfreute sich der Dokumentationsschwerpunkt weiterhin eines 
zunehmenden Interesses der Fachwelt. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 80 
Besucher aus dem In- und Ausland gezahlt werden. Die Zahl der Anfragen, 
die vom Dokumentationsschwerpunkt zu beantworten waren, stiegen so stark 

an, daB verstarkte Bemiihungen um den Einsatz der elektronischen Daten
verarbeitung zur Bewaltigung dieser Aufgaben eingeleitet wurden. 

Im Rahmen eines vom Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und 
Forsten erteilten Forschungsauftrages wurden iiber die bei der BBA vorhan
denen Zeitschriften hinaus weitere zahlreiche Periodica ermittelt, die fur das 
Fachgebiet relevante Literatur enthielten. 

Iniormationszentrum fiir tropischen Pilanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Das Informationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz (INTROP) arbeitet 
eng mit dem Dokumentationsschwerpunkt fur Pflanzenkrankheiten und Pflan
zenschutz und der Bibliothek in Berlin-Dahlem zusammen. Trotz strengerer 

sachlicher Auswahl wurde die Sammlung von lnformationen und Sachdaten 
weiter verstarkt. Im Rahmen der Informationstatigkeit wurden Projekte in 
Saudiarabien, Jemen, Afghanistan, Rumanien, der Dominikanischen Republik 
und Indien u. a. mit Literatur, Sachdaten und Titelhinweisen versorgt. Ein in 
deutscher und englischer Sprache abgefaBter Handzettel, der auf die Existenz 
und die Dienstleistungen des Informationszentrums hinweist, wurde ein
schlagigen Institutionen und Forschungseinrichtungen im In- und Ausland 
iibermittelt. Die Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fur Landwirtschaft der 
Deutschen Stiftung fur Entwicklungslander wurde durch Besuche verstarkt. 
Aufgrund privater Initiative wurde der 35. Intemationale KongreB fur Doku
mentation in Buenos Aires besucht und die landwirtschaftliche Versuchssta
tion Bella Vista der INT A von Castelar in Argentinien besichtigt. 
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Dienststelle fiir Grundsatzfragen in Berlin-Dahlem 

Zu den Aufgaben, die von der Dienststelle wahrgenommen wurden, geh6rten 

auch im Berichtsjahr die wissenschaftlich-technische Mitarbeit bei der Vor
bereitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften i.iber die Bekampfung von 

Pflanzenkrankheiten und Schadlingen, insbesondere der Novellierung des 
Pflanzenschutzgesetzes vom 10. Mai 1968, der Vorbereitung der Verordnung 
zur Bekampfung der Feuerbrand-Krankheit vom 29. Oktober 1970 sowie ein
schlagiger EWG-Richtlinien. Des weiteren wirkte die Dienststelle mit bei der 
Beratung der mit der gesetzlichen Regelung und Durchfi.ihrung des Pflanzen
schutzes betrauten Stellen sowie bei der Bearbeitung von Fragen auf dem 

Gebiet der Pflanzenbeschau und bei der Erstellung von Richtliri.ien und Anlei
tungen fi.ir die Untersuchung und phytosanitare Abfertigung von Pflanzen
sendungen bei der Ein-, Aus- und Durchfuhr. Hierbei nahm der Leiter der 

Dienststelle an der Sitzung des deutsch-schwedischen Arbeitskreises fi.ir Pflan
zenschutzfragen vom 31. August bis 2. September 1970 in Kiel und an der 
Arbeitsbesprechung der ,,Working Party on Phytosanitary Regulations" der 
EPPO vom 19. bis 20. November 1970 in Bonn teil. - Umfangreichen Raum 
nahm wieder die Sammlung der im In- und Ausland erlassenen Gesetze u;nd 
Verordnungen auf den Gebieten des Pflanzenschutzes und der Pflanzenbe
schau, ihre Auswertung und ihre Veroffentlichung in den ,,Amtlichen Pflan
zenschutzbestimmungen" ein. Das Archiv fi.ir Pflanzenschutz wurde laufend 
erweitert und fi.ir verschiedene Anfragen genutzt. 

Dienststelle fiir Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem 

Die Dienststelle wirkte auf folgenden Gebieten: 
Sammlung von Meldungen und Beobachtungen und Einarbeitung von Uber
sichten i.iber das Auftreten und die Verbreitung der wichtigsten Krankheiten 

und Schadlinge an Kulturpflanzen; 

wissenschaftliche Auswertung des im Pflanzenschutzmeldedienst vorliegen

den Materials zur Erforschung der Beziehungen zwischen dem Auftreten von 
Krankheiten und Schadlingen und den jeweiligen Umweltbedingungen im 
Hinblic:k auf das epidemiologische Geschehen sowie auf die Moglichkeiten der 
Prognose; Bearbeitung zentraler Warndienstfragen. 

IV. Wissenschaitliche Zusammenarbeit

a) Zusammrenarbeit mit anderen Anstalten, lnstituten und Organisationen;

Lehrtatigkeit

aa) Inlandische Einrichtungen 
Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen Universitats- und Hochschul
instituten besteht eine enge Zusammenarbeit, die in der Teilnahme der Ordinarien 
fur Phytopathologie und Pflanzenschutz an den regelmaBigen Arbeitssitzungen des 
Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der Tatsache zum Ausdruck: kommt, daB 
wi.ssenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt Vorlesungen und Ubungen an Uni
versitaten und Hochschulen halten. 
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Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

a) als auBerplanmaBige Professoren:
Wiss. Oberrat Prof. Dr. rer. nat. B u t i n  ,
Leiter des Instituts fur Forstpflanzen
krankheiten,
Hann. Munden 

Direktor und Professor
Prof. Dr. rer nat. F r  a n  z ,
Leiter des Instituts fiir biologische
Schadlingsbekampfung,
Darmstadt

Wiss. iDirektor Prof. Dr. agr. K I o k e ,
Leiter des Instituts fiir nichtparasitare
Pflanzenkranki:J.eiten,
Berlin-Dahlem

Prasident und Professor
Prof. Dr. agr. Sc huh m a n n  ,
Leiter der Bundesanstalt

b) als Lehrbeauftragte:
Wiss. Direktor Dr. agr. G e r I a c h,
Leiter des Instituts fiir Mykologie,
Ber !in-Dahlem

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. L a ux ,
Leiter der Bibliothek und des Dokumen
tationsschwerpunktes Pflanzenkrankheiten
und Pflanzenschutz,
Berlin-Dahlem

Wiss. Oberriat Dr. rer. hort. S a u  t h o  f f  , 
Leiter des Instituts fiir Zierpflanzen
krankheiten, 
Berlin-Dahlem 

Wiss. Direktor Dr. rer. nat. S t e g e m  a n  n , 
Leiter des Instituts fiir Biochemie, 
Braunschweig 

Universitat Gottingen 
Forstliche Fakultat Hann. Miinden 

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fakultat fiir Chemie 

Techn. Universitat ·Berlin 
Fakultat fiir Landbau 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fiir Landbau 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fiir Landbau 

Tedm. Universitat Berlin 
Fakultat for Landbau 
und 
Freie Universitat Berlin 
Philosophische Fakultat 
(Dokumentation) 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fiir Landbau 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken mit im Rahmen des 
laufenden (einjahrigen) Seminars fur Entwiddungshllfe ·des Instituts .fiir auslandische 
Landwirtschaft an der Techii.ischen Universitat Berlin und vertreten dort Spezialge
biete des Pflanz€nschutzes. 

Auf Grund des von der Bundesregierung beschlossenen Sofortprogramms fiir den 
Umweltschutz ist eine Projektgruppe .,Biozide und Schadstoffe" ins Leben gerufen 
worden. Fiir die innerhalb der Projektgruppe gebildete Stoffgruppe "Pesti:i;ide" ist der 
Bundesanstalt - neben dem Bundesgesundheitsamt - die ·Federfiihrung iibertragen. 
Die praktische Durch!fiihrung des Pflanzenschutzes obliegt den Pflanzenschutzamtern 
(der Lander) und ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen fiihrt zu 
standigen Kontakten der Institute der Bundesanstalt mit den an ihren Forschungen 
besonders interessierten Pflanzenschutzamtern und zu regelmaBigen Arbeitssitzun
gen des Deutschen PflanzenschutZJdienstes, in denen :Fragen und Wiinsche, die sich 
bei der Durchfiihrung des Pflanzenschutzes ergeben, an die Bundesanstalt herange• 
tragen und die Pflanzenschutzamter von den neuesten •Forschungsergebnissen unter
richtet werden. Auch mit den Fachinstituten auf den Gebieten der LandwirtsdJ.aft, des 
Garten-, Obst- und Weinbaues sowie der Forstwirtschaft besteht, z. B. durch deren 
Beteiligung an der amtlichen Priifung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten, eine 
gute Zusammenarbeit, ebenso mit dem Deutsdlen Wetterdienst und mit den zahl
reichen am Pflanzen- und Vorratsschutz interessierten Fadlverbanden und den von 
diesen gebildeten Arbeitsgemeinschaften. 
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Der Leiter des Instituts fiir Botanik, Direktor und ·Professor Dr. U l l r i c h , wur<le 
als Mitglied in die Ausschiisse "Kartoffelziicb.tung und Pflanzguterzeugung" und 
,,;Biometrie im Versudlswesen" der Deutsdten Landwirtsdtafts-Gesellsdtaft sowie in 
den LenkungsausschuB der Arbeitsgemeinschaft fiir Krankheitsbekampfung und Resi
stenzziidttung gewiihlt. Zwei Wis·senschaftler der Bundesanstalt wirkten als Beisitzer 
in ·Fachgruppen des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlidter Untersuchungs- und 
Forschungsanstalten. 

Durch Bestrahlungsversuche hat sich zwischen dem Institut fur nichtparasitiire Pflan
zenkrankheiten der Bundesanstalt und dem Hahn-Meitner-Institut fiir Kernforschung 
in Berlin-Wannsee eine engere Zusammenarbeit ergeben. Das Institut fur Pflanzen
schutzmittelforschung pflegt Kontakte mit dem Institut fur okologische Chemie der 
Gesellschaft fiir Strahlenforsdtung. Das Laboratorium for chemische Mittelpriifung hat 
Verbindung zum Institut fiir Zelltedtnologie der Bundesforschungsanstalt fur Leben,s
mittelfrischhaltung in Karlsruhe aufgenommen. 

Vier Wissenscb.aftler der Bundesanstalt gehoren der VDI-Kommission "Reinhaltung 
der Lull� ais Mitarbeiter in Fachgruppen an. Der Leiter des Instituts fur nicb.tparasi
tiire Pflanzenkrankheiten, Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. K 1 o k e , wirkt als 
Sachberater der Zentralstelle fiir Abfallbeseitigung des Bundesgesundheitsamtes. Der 
letztere sowie ,der Leiter des Laboratoriums fiir botanische Mittelpriifung, Wissen
scha.ftlicher Oberrat Dr. Ly r e  , werden auch zu Beratungen des Wissensdtaftlidten 
Beirats fiir Diingungsfragen herangezogen. 

Im Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft wirkten im Berichtsjahr: 

Wiss. Oberrat Dr. W e i n  m a n  n , 
Leiter des Laboratoriums fur 
chemische Mittelprii.fung 

Ltd. :Dir. u. Prof. Dr. M a y e r , 
Leiter der botanischen und zoologischen 
Abteilung 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. F r  a n  z , 
Leiter des Instituts fur biologische 
Schiidlingsbekiimpfung 

als Mitglied der Kommission fur Pflanzen
schutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vor
ratsschutzmittel, der Abteilung ,.Analytik • 
und der Arbeitsgruppe ,.Pflanzenschutz
mittel - Wasser" 

als Fachgutachter fur Pflanzenpathologie im 
FachausschuB fur Landwirtschaft und Gar
tenbau 

als Mitglied der Arbeitsgruppe ,.Phytopa
thologie" der Kommission fur Pflanzen
schutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorrats
schutzmittel 

Der Leiter der Bibliothek und des Dokumentationsschwerpunktes Pflanzenkrankheiten 
und Pflanzenschutz der Biologischen Bundesanstalt BerHn-Dahlem, Wis•s. Oberrat Dr. 
L a u x, wurde vom Senator fur Wissenschaft und Kunst, Berlin, in den Benutzer
ausschufl fur das Groflredtenzentrum iiir die Berliner Wissensdtaft berufen und von 
diesem AusschuB zum stellvertretenden Vorsitzenden gewahlt. 

Der mit der Bibliothek der Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem verbundene 
Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz pflegt im Rah
men der kooperativen Landbaudokumentation mit <ler Zentralstelle fiir Agrardoku
mentation und -information in Bonn-Bad Codesberg sowie mit anderen Dokumenta
tionsstellen auf dem Gebiet der Landbauwissenschaften eine enge Zusammenarbeit. 
Der Dokumentationsschwerpunkt ist aktiv tiitig im Arbeitskreis der Berliner Doku
mentationsstellen in der Deutschen Gesellscb.aft fiir Dokumentation sow,ie in der 
Gesellschaft fiir Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues, zu deren zwei
ten Vorsitzenden der Leiter des Dokumentationsschwerpunktes fi.ir Pflanzenkrank
heiten und Pfl.anzenschutz in Berlin-Dahlem, Wiss. Oberrat Dr. L a ux , gewiihlt wurde. 
Der Genannte ist auch Mitglied des vom Bundesminister fi.ir Bildung und Wissen
schaft berufenen Fachbeirats .fi.ir die Dokumentationsstelle der Deutschen Gesellschaft 
fur Dokumentation. 

Der Leiter des Instituts fi.ir Anwendungstechnik, Dr. K o h s  i e k , gehort dem Haupt
ausschufl der Priifungsabteilung iiir Landmaschinen der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft sowie dem Ausschull fiir Mechanisierung von Feldversudten, Bewer
tungsgruppe ,,Parzellenspritzgeriite", der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft an. 
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bb) Auslandische und internationale Einrichtungen 

Internationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und ihren Instituten 
zu den entsprechenden Fachinstituten und Fachorganisationen in der ganzen Welt 
unterhalten. Im Berichtsjahr wurden neue !J3eziehungen angekniipft bzw. ergab sich 
eine engere Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen: 

Anti-Locust Research Centre 
London/Grofibritannien 

Centre Technique Interprofessionnel 
des Oleagineux Metropolitains (CETIOM) 
ParisfFrankreich 

Commission des Essais Biologiques 
de la Societe Franqaise 
des Phytiatrie et de Phytopharmacie (C.E.B.) 
ParisfFrankreich 

Direcci6n General 
de Investigaci6n y Extension Agricola 
Santa Tecla/El Salvador 

Glasshouse Crops Research Institute 
Littlehampton, Sussex/Grofibritannien 

Gemiiseversuchsanstalt 
des belgischen Beratungsdienstes 
St. Katharina-Waver (Antwerpen)/Belgien 

Der Prasident und Professor der Bundesanstalt, Professor Dr. S c h u h  m a n  n , wurde 
auf dem VII. Internationalen Pflanzenschutz-KongreB vom 19. bis 25. September 1970 
in Paris als Mitglied fiir das 

Standige Komitee fiir internationale Pflanzenschutzkongresse 

vorgeschlagen; er hat diesen Vorschlag angenommen. Der Leiter des Instituts fiir 
biologische Schadlingsbekampfung, Direktor und Professor Professor Dr. F r a n z  , 
gehi:irt diesem Komitee bereits an. 

Der Leiter des Laboratoriums fiir chemische Mittelpriifung, Wissenschaftlicher Ober
rat Dr. W e i n  m a n  n , wurde auf der 14. Sitzung des Collaborative International 
PesHcides Analytical Committee (CIP1AC) am 18. Juni 1970 in Gembloux (Belgien) 
zum ,,full member" gewahlt. 

Im iibrigen wird beziiglich der internationalen Zusammenarbeit auf die Angaben in 
den vorangegangenen Jahresberichten, insbesondere auf den Jahresbericht 1962 (S. 
A 122), verwiesen. 

b) Mitglieds,chaft bei deutschen, auslandischen und internationalen wissenschaft

lichen Organisationen

Im Berichtsjahr haben sich keine Veranderungen ergeben.

V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheint monatlich, Aufl. 1300)
1970 erschien der 22. Jahrgang (192 S.)

2. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin
Dahlem
(erscheinen nach Bedarf, Auflage unterschiedlich)
1970 sind erschienen:

Heft 137 Die deutschen Namen wichtiger Arthropoden.
Von Dr. Gunther Schmidt. 222 S. 
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Heft 138 Gaschromatographie der Pflanzenschutzmittel. 
Tabellarische Literaturreferate I. 
Von Dr. Winfried Ebing. 246 S. 

Heft 139 Der Gelbrost Puccinia striiformis West, II. 
Befallsbild, Morphologie und Biologie der Sporeninfektion und weitere Ent
wicklung. Wirkungen auf die Wirtspflanze. Von Prof. Dr. Kurt Hassebrau:k. 
110 s.

3. Amtliche Pfl,anzenschutzbestimmungen
(erscheinen nach Bedarf, Aufl. 750)
1970 sind erschienen: Band 30, Nr. 1-4, S. 1-242

4. Liste der vorlaufig zugelassenen Pflanzenschutzmittel
Beilage zum ,,Bundesanzeiger" Nr. 15 vom 23. Januar 1970, 16 S.

5. Flugblatter
(escheinen nach Bedarf, Aufl. je nach Inhalt 4 OOO bis 20 OOO)
1970 erschienen:
Flugblatt Nr. 9 Der Bisam (die Bisamratte), Ondatra zibethicus (L.). Von Dr. Erasmus

Gersdorf und Dr. Fritz Frank. 4. Aufl. 12 S. mit 12 Abb. und einer 
Beilage: Anleitung zum Gebrauch der Haargreiffalle (2 S., 3 Abb.). 

6. Merkbliitter
(erscheinen nach Bedarf, Aufl. 4 OOO bis 15 OOO)
1970 wurden neu aufgelegt:
Merkblatt Nr. 13 Organisation des Pflanzenschutzes in der Bundesrepublik und Berlin

(West). 10. Aufl. 4 S. DIN A 4.
Merkblatt Nr. 18 Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes und der Biologischen Bun

desanstalt fiir Land- 1.:md Forstwirtschaft uber VorsichtsmaBnahmen 
beim Umgang mit Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekampfungsmit
teln. Gekurzter Neudruck der 2. Aufl. vom April 1967. 27 S. DIN 
AS. 

Merkblatt Nr. 30 Der Feuerbrand der Obstbiiume. 6 S. mit 7 Abb. DIN A 5. 
7. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur

Ein umfassendes Standardwerk van internationaler Bedeutung, das die Weltliteratur
uber Phytopathologie und Pflanzenschutz seit 1914 erfaBt. Erscheint nach Umstellung
der Dokumentationsarbeiten auf elektrische Datenverarbeitung in neuer Falge (Aufl.
1 OOO).
Im Jahre 1970 erschienen:
Band 1, Heft 1-4
Band 4, Heft 1-4

8. Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheinen in Jahresbiinden, Aufl. 1 200)
1970 erschien Jg. 16 (1969).

9. Richtlinien fiir die amtliche Priifung van Pflanzenschutzmitteln.
Hrsg. van der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem.
Bearbeitet van der Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -geriite. Loseblattsammlung.
Erschienen bis zur Lieferung 5. 

10. Anleitti'ng fiir die Beobachter und Sachbearbeiter im Pflanzenschutz-Warndienst.
Hrsg. van der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dah
lem. Bearbeitet in de.r Dienststelle fiir Me1de- und Warndienst. Loseblatts,a:mmlung.
Berlin.

b) Verofientlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Bibliothek Braunschweig und Bibliothek Berlin-Dahlem mit Dokumentationsschwerpunkt 
Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

A n o n  y m : Dr. habil. Johannes Krause. Zum Ausscheiden aus der Biologischen Bundes
anstalt am 30. September 1970. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 22. 1970, 177-178. 

BI u m  e n  b a c h, D.: Zur systematischen Erfassung van Benutzungsvorgiingen in der 
Literaturdokumentation. Nachr. Dok. 21. 1970, 158-159. 
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L a ux, W.: Zur Sprachenverteilung entomologischer Literatur. Ztschr. angew. Ent. 65. 

1970, 365-371. 

L a ux, W.: Sichtlochkarten in der Dokumentation. In: Aufgaben, Moglichkeiten und 
Verfahren der Dokumentation. Berlin, 1970, 54-58. 

L a ux, W.: Liternturerfassung als Gemeinschaftsaufgabe von Fachdokumentationen und 
Spezialbibliothek. Mitt. d. Ges. f. Bibliothekswesen u. Dokumentation d. Landhaues, 
Heft 11, 1970, 35-36. 

L a ux, W.: Benutzung und Benutzer der Pflanzenschutzdokumentation (Kurzfassung). 
Mitt. d. Ges. f. Bibliothekswesen u. Dokumentation d. Landbaues, Heft 13, 1970, 
89-90 .

L -a u x , W., und B 1 u m  e n  b a c h , D.: Erfahrungen beim Aufbau eines Schlagwort
registers fur da•s Fachgebiet Phytomedizin unter besonderer Berucksichtigung der 
biologischen Objekte und der chemischen Verbindungen (Kurzfassung). Mitt. d. 
Ges . f. Bibliothekswesen u. Dokumentation d. Landbaues, Heft 11, 1970, 33-34. 

S i c k  e r, W.: Zur Untersd1eidung zwischen Such- und Informationswert bei der 
Schlagwortgebung. Nachr. Dok. 21. 1970, 20 6-20 7. 

S i c k e r, W.: Zur Frage des Such- und Informationswertes von Schlagworten (Kurz
fassung). Mitt. d. Ges. f. Bibliothekswesen u. Dokumentation d. Landbaues, Heft 11, 
1970, 37. 

Versuchsfeld Dahlem 

P i e r i  t z, W.-J.: Elimination von Chromosomen in amphidiploiden Weizen-Roggen
Bast·arden (Tritic ale). Ztschr. Pflanzenziichtg. 64. 1970, 90�10 9. (In Zusammenarbeit 
mit dem Institut fur Vererbungs- und Ziichtungsforschung der Technischen Universi
tat Berlin.) 

Dienststelle fiir Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem 

H a r  1 e, A.: Die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen in der 
Bundesrepublik Deutschland im Anbaujahr 1969 (November 1968 bis Oktober 1969). 
Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 16. Jg. 1969 (1970 ). 

S c h m i d t ,  G.: Laufende Bearbeitung der Sachgebiete .,Insekten• und .,Schadlinge" 
fur die .,Brockhaus Enzyklopadie in 20 Bdn.• (17. Aufl. des GroBen Brockhaus). 
Wiesbaden 1970, Bd. 9 und 10 . 

S c h m i d t, G.: Die deutschen Namen wichtiger Arthropoden. Mitt. Biol. Bundesanst. 
Berlin-Dahlem 137. 1970 . 222 S. 

S c h m i d  t , G.: Betrachtungen iiber den Gebrauch von deutschen bzw. wi"Ssen:schaftlichen 
Schadlingsnamen in Praxis und ·Forschung. Prakt. Schadlingsbekampfer 22. 1970, 
105-10 9.

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung in Braunschweig 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung 

L y r e  , H.: Gedanken zur Priifung von Pflanzenschutzmitteln im Zulassungsverfahren. 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 161-163. 

Labo.ratorium fiir zoologische Mittelpriifung 

H e r f s , W.: Gesetzliche Grundlagen und sich daraus ergebende Forderungen der 
Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft an die Priifstellen bei der 
Zulassungspriifung von Pflanzenschutzmitteln. Gesunde Pflanzen 22. 1970, 155-162. 

Institut fiir Pflanzenschutzmittel in Berlin-Dahlem 

E b i n  g, W.: Zur Beeinflussung der Diinnschichtchromatographie insektizider Phos
phor·saureester und deren Nachweis mit der Benzhygroxamsaure-Reaktion durch 
Ultraviolett-Strahlung. J. Chromatog. 46. 1970, 180 -186. 
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E b i n  g , W.: Gaschromatographie der Pflanzenschutzmittel. Tabellarische Literatur
refemte, I. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 138. 1970. 246 S. 

E b i n  g, W., und K o  B m a n  n, A.: Uber Temperaturgradienten in gas-chromatographi
schen Sii.uleniifen. Chromatographia 3. 1970, 418-421. 

G e  i k e, F.: Insektizide- und Antiesterase-Wirkung von Chlorkohlenwasserstoff-Insek
tiziden nach UV·Bestrahlung. Ztschr. angew. Ent. 65. 19t0, 98-101. 

G e  i k e ,  F.: Dunnschichtchromatographisch-enzymatischer Nachweis und zum Wirkungs
mecharrismus von C hlorkohlenwasserstoff-Insektiziden II. Nachweis durch Hemmung 
von Trypsin. J. Chromatog. 52. 1970, 447-452. 

G e  i k e ,  F.: Dunnschichtchromatographisch-enzymatisciler Nachweis von Carbamaten I. 
Nachweis insektizider Carbamate mit Rinderleber-Esterase. J. Chrornatog. 53. 1970, 
269-277.

Institut fiir Anwendungstechnik in Braunschweig 

K o h s  i e k ,  H.: Pflanzenschutz und Pflanzenschutzgerii.te 51. DLG-Aus-stellung 1970 in 
Kiiln. Schlepper und Landmaschine 21. 1966, 232-236. 

K o h s  i e k, H.: Entwicklungstendenzen beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln 
im intensiven Gartenbau. Der Erwerbsgartner 39. 1970, 1815-1818. 

K o h s  i e k, H. und R e i n h a rdt, W.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerii.te
teile I. (Auszuge aus den Prufungsberichten 1969). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 113-123. 

K o  h s i e k , H., und R e i n  h a r d t , vV.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und 
-geratetei!e II, III und IV. (Auszuge aus den Prufungsberichten 1969). Nachrichtenbl.
Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 145-155.

Botanisdle und zoologisdle Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

H e n d  r ix , J. W. and F u  c h s , E.: Influence of fall stripe rust infection on tillering 
and yield of wheat. Plant Dis. Reptr. 54. 1970, 347-349. 

L a n g e r  f e Id , E.: Lagerfaulen an Kartoffeln 1969/70. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 109. 

M a c k o, V. and F u c h s  , E.: Effect of Carbon Dioxide on Uredospor,e Germ Tubes of 
Puccinia striiiormis. Phytopathology 60. 1970, 1529-1530. 

S c h ii b e r  , B.: 4. Dreijahrestagung der Europaischen Gesellschaft fur Kartoffelforschung. 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 28-29. 

U 11 r i c h ,  J.: Zur Frage der Infektion des KartcffeibJ.attes durch direkt keimende 
Spo11angien von Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Phytopath. Ztschr. 68. 1970, 
88-90.

U 11 r i c h , J.: Untersuchungen uber einige far die Fii.ule im Lager wesentliche Eigen
schaften der BraunfauJeresistenz (Phytophthora infestans) verschiedener Kartoffel
sorten. Nachrichtenb!. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 166-170. 

U 11 r i c h ,  J.: Erfahrungen mit der Negativprognose der Krautfaule. Kartoffelbau 21. 

1970, 205-206. 
U 11 r i c � , J.: The analysis of annual epidemics as a prerequisit for .forec•asting and 

warmng services. Report Intern. Conference on methods for forecasting, warning, 
pest assessment and detection of infection, Vienna 1969. EPPO 1970, 38-42. 

U 11 r i c h, J.: Gedenkrede fur Friedrich Merkenschlag,er. Aus der Spalter Heimat 9. 
Falge. 1970, 25-30. 

U 11 r i c h , J. und S c h ii b e r  , B.: Zur Phy.siologie des Wundreizes bei der Kartoffel
knolle. Ber. der 4. Dreijahrestagung der Europaischen Gesellschiaft fur Kartoffelfor
schung, Brest 1969. 1970, 183-184. 

A 129 



Institut iiir Unkrautforschung in Fischenich 

Ma a s ,  G.: Entwicklungstendenzen in der Chemischen Unkrautbekampfung. Ztschr. Pfl. 
Krankh. Sonderh. V, 1970, 15-19. 

Ma a s ,  G.: Uber den EinfluB von Herbiziden auf die Standfestigkeit von Getreide. 
Ztschr. Pfl. Krankh. Sonderh. V, 1970, 129-135. 

M a as , G.: Zur Unkrautbekampfung im Industriegemiisebau. Industrielle Obst- u. Ge
milseverwertung 55. 1970, 144-145. 

Ma a s, G.: Probleme bei der chemischen Unkrautbekampfung Gemiise 6. 1970, 60. 

Ma a s ,  G. und O r t h, H.: Pri.ifung der Phytotoxizitat von Getreide-Bodenherbiziden 
durch Wurzeltest. Naduichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 
89-90.

R ich t e r, W. und Bre d e  r I o w, H.: Uber einen Fund von Knollenglatthafer 
( Arrhenatherum elatius subsp. bultosum [Willd.J Hy lander) als Ackerungras in Ost
friesland. Nachrichtenblatt Deutsch. Pflanzenschutzd. ('Braunschweig) 22. 1970, 105-
107. 

Institut iiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

D a x 1 , R.: Der EinfluB von Temperatur •tmd relativer Luftfeuchte auf die molluskizide 
Wirkung des Metaldehyd, Isolan und Ioxynil auf Limax flavus L. und dessen Eier. 
Ztschr. angew. Ent. 67. 1970, 57-87. 

G o  d•a n ,  D.: Untersuchungen i.iber den EinfluB der Her,bizide auf Drosophila melanog
aster Meig. Tei! II: Das V erhalten legeaktiver Weibchen. Ztschr. angew. Ent. 66. 

1970, 225-235. 
. .. 

G o d  a n, D.: Bericht iiber die Teilna hme an dem .. Internationalen KongreB uber Raps" 
vom 25.-30. Mai 1970 in Paris. Nachrichtenbl. !Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 22. 1970, 156-157. 

G o d a n  , D.: Die Wirkung von Herbiziden auf Insekten nach Untersuchungen an der 
Fruchtfliege (Drosophila melanogaster Meig.). Prakt. Schadlingsbekampfer (Festaus
gabe) 22. 1970, 66-69. 

G o d  a n, D.: Herbizidwirkung auf Insekten. BLF-Forschungsergebnisse 17. 1970, 7. 

G o d  a n, D.: Der EinfluB der Herbizide auf Drosophila melanogaster Meig. VIL Internat. 
PflanzenschutzkongreB, Paris, 21.-25. September 1970 (Resumes), Tl8-Tl9. 

G o d  a n ,  D.: Vulgarnamen von Schnecken im Pflanzenschutz (!Deutsch, Englisch, Fren
zosisch, Hollandisch, Italienisch, Spanisch). Ztschr. Pflanzenkrankh. 77. 1970, 38-58. 

R e ic h  m u  t h, W.: Dr. Karl Mayer im Ruhestand. Ein Zoologe im Dienst der Phyto
medizin. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 79. 

R e i c h m u  t h ,  W.: Dr. Karl Mayer f. Ztschr. angew. Ent. 66. 1970, 440-441. 

S t ii b e n  , M.: Miiglichkeiten und Pwblematik der Chemosterilantien. Gesunde Pflanzen 
22. 1970, 173-182.

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

F r e y, W.: Principal causes of losses in the Mediterranean and the importing countries. 
In: Report of the Working Party on Stored Products of Mediterranean Origin, Lisbon, 
1969. EPPO Publications Ser. A, Nr. 56. 1970, 50. 

W o h  1 g e m  u t h ,  R.: V ersuche zur Uberwinterungsfahigkeit und Kalteresistenz von 
Trogoderma angustum (Dermestidae). Anz. Schadlingskde. 43. 1970, 132-138. 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut fiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

Ber t e ls, H., Ma B f ell er, D. und W e d l e r, E.: Zeitliche und ortliche Variatio
nen der Atmungs- und Garungsintensitat von Saccharomyces-Hefe. J. interdiscipl. 
Cycle Res. 1. 1970, 101. 

K 6 h n, S.: Uber oden Nachweis des Erregers der Fettfleckenkrankheit der Bohnen (Pseu
domonas phaseolicola) in infiziertem Saatgut. Gemi.ise 6. 1970, 62-64. 
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Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

G e  r 1 a c h ,  W. und Sc h a  r i f, G.: Der Erreger einer Fuflkrankheit an Hibiscus can
nabinus in Iran - Fusarium bucharicum Jaczewski. Phytopath. Ztschr. 68. 1970, 323 
bis 333. 

K ern e r  - G a n g ,  W. und Sc h n e i d e r ,  R.: Von optis chen Glasern isolierte Schim
melpilze. Material und Organismen 4. H. 4, 1969, 291-296. 

K r 6 b e  r, H.: Die Lebensdauer der Konidien einiger Peronospora-Arten unter verschie
denen Umweltverhii.ltnissen. Phytopath. Ztschr. 69. 1970, 64-70. 

Sc h n e i d e r ,  R. und P 1 a t e ,  H.-P.: Eine fur Deutschland neue Pilzkrank heit der 
Chrysanthemen. Gartenwelt 70. 1970, 29-30. 

Sc h n e ide r ,  R. und P 1 ate, H.-P.: Eine fiir Deutschland neue Wurzel- und Stengel
grundfii.ule en Chrysanthemum indicum L. und i hr Erreger Phoma chrysanthemicola 
Holl6s. Phytopath. Ztschr. 67. 1970, 97-111. 

U o z u m  i , T. und K r 6 b e r  , H.: The effect of light on the formation of conidia of 
Peronospora tabacinci Adam on tobacco leaf. Bull. Morioka Tobacco Exp. Stat. , Mo
rioka, Iwate, Japan. No. 5, 1970, 53-74 (japan. mit engl. Summary). 

Institut fiir nichtparasftare Pflanzenkrankheiten 

Le h ,  H.-0.: Beeinflussung der Gehalte an Hauptnahrstoffen in Mi:ihrenpflanzen durch 
Virusbefall. Phytopath. Z. 67. 1970, 183-186. 

L e h , H.-0.: Untersuchungen iiber die Blattrandbra.une bei Kopfsalat unter besonderer 
Beriicksichtigung der Nahrstoffaufnahme. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 22. 1970, 86-89. 

L e h ,  H. -0.: Beobachtungen iiber Mangantoxizitat bei Kopfsalat. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 93. 

Sc h i:i n h a r d, G.: Salzvertraglichkeit von Chrysanthemen. Gartenwelt 70. 1970, 
382-384.

S c h i:i n h a r d , G.: Untersuchungen iiber die Beeinflussung der Calciumaufnahme dur ch 
Spritzbehandlungen. Z. PflKrankh. Pf!Schutz 77. 1970, 425-428. 

Sc h i:i n h a r d ,  G.: Untersuchungen iiber die Stippigkeit des Apfels. Landw. Forsch. 
25/I.Sdh. 1970, 39-41. 

lnstitut fiir Biochemie in Braunschweig 

K o  e n  i g, R., S t e g e m  a n  n , H., F r a n  c k s e n  , H. und P a u  1 , H. L.: Protein 
Subunits in the Potato Virus X Group Determination of the Molecular Weights by 
Polyacrylamide Electrophoresis. Biochim. Biophys. Acta 207. 1970, 184-189. 

Lerch, B. und St e g e m a n n ,  H.: Variabilitat der freien Aminosauren in Zucker
riibenblii.ttern, insbesondere Abha.ngigkeit des Glutaminsii.ure- und Asparaginsaure
gehalts von der Belichtung. Landwirtsch. Forsch. 23. 1970, 181-186. 

M a c k  o , V. und S t e g e m  a n  n , H.: Free Electrofocusing in a Coil of Polyethylene 
Tubing. Anal. Biochem. 37. 1970, 186-190. 

Sh i v a  r a m, K. N.: Developmental Changes in Rat Brain. Ann. Coll. Prot. Biol. Fluid� 
18. 1970, 193-198.

St e g e m a n n, H.: Protein Mapping, Schnell-Dialyse und Molekulargewichtsbestim
mung im Mikrogramm-Bereich. Ztschr. fiir analyt. Chemie 252. 1970, 165-169. 

S t e g e m  a n  n , H.: Proteinfraktionierungen in Polyacrylarnid und die Anwendung 
auf die genetische Analyse bei Pflanzen. Angew. C hemie 82. 1970, 640. 

St e g e m a n n, H.: Neue Sortenbestimmung von Kartoffeln. Der Kartoffelbau 21. 
1970, 338-339. 
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Abteilung filr pflanzliche Virusforschung 

Institut fiir landwirtschaftlicbe Virusforschung in Braunschweig 

B o d e, 0. untl W e i d e m a n n, H. -L.: Weitere Untersudmngen iiber M- und S-Virus 
und ihre Ubertragung <lurch Vektoren. Proc. 4th triennal Confer. Europ. Ass. Potato 
Res. 1969 ( 1970). 

C a sp e r, R., L e s e m ann, D. und B,a r t e l·s, R.: Mycoplasma-like bodies and 
viruses in Opuntia tuna with witches'-broom disease. Plant Disease Reporter 54. 1970, 
851-853.

Gi b b s, A. J. und P a  u 1, H. ,L.: Echtes Acker.bohnenmosaik-Virus. C.M.I./A.A.B. 
Descriptions of Plant Viruses 20. 1970, 4 Seiten. 

H u t h  , W. und B o d e , 0.: Befreiung vollig infizierter Kartoffelsorten van Infektionen 
des Kartoffel-'S-Virus durch Meristemkultur. NachI'ichten'bl. Deutsch. Pflanz•enschutzd. 
(Braunschweig) 22. 1970, 37-39. 

H u t h, W., B r a n d e s, J. und P a  u 1, H. L.: Untersuchungen iiber das cocksfoot mild 
mosaic virus. I. Biologische, morphologische, physikalische und chernische Daten. 
Phytopath. Z. 68, 1970, 367-374. 

K o  e n  i g , R., 5 t e g e m a n  n , H., Fr a n  c k s e n , H. und P a u  1 , H. L.: Protein 
subunits in the potato virus X group. Determination of the molecular weights by 
polyacrilamide electrophoresis. Biochim. Biophys. Acta 207. 1970, 184-189. 

Le s e m  ra n  n , D. E. und Fu c h s  , W. H.: Die Ultrastruktur des Penetr,ationsvorganges 
van Olpidium brassicae an Kohlrabiwurze,ln. Arch. Mikrolbiol. n. 1970, 20 -30 . 

Le s e m  a n  n, D. E. und Fu c h s , W. H.: Elektronenmikroskopische Untersuchung 
i.iber die Vorbereitung der Infektion in encystierten Zoosporen von Olpidium brassi
cae. Arch. Mikrobiol. 71. 1970, 9-19. 

L e s e m  a n  n , D. E. und R u d o  1 p h , K.: Die Bildung von Ribosornen-Helices unter 
·dem EinfluB des Toxins van Pseudomonas phaseolicola in Blattern van Mangold 
(Beta vulgaris L.). Z. Pflanzenphysiologie 62. 1970, 10 8-115.

Le s e  m a n  n, D. E. und C a s p e r, R.: "Mycoplasma-like bodies" in Kakteen mit 
Hexenbesenwuchs. Phytopath. Z. 67. 1970, 175-179. 

P a  u I , H. L. und Hu t h  , W.: Untersuchungen i.iber das cocks foot mild mosaic virus. 
II. Vergleich des cocksfoot mild mosaic virus mit dem brome mosaic virus, dern
cocksfoot mottle virus. dem Phleum mottle virus und · dem sowbane mosaic virus.
Phytopath. Z. 69. 1970, 1-8.

We id em a n n, H.-L.: Histochemische Differenzierung verschiedener Zellen in der 
Hauptspeicheldri.ise van Myzus persicae. Ent. exp. & appl. 13. 1970, 153-161. 

Institut fiir Virusserologie in Braunschwe.ig 

B a r t e  Is, R.: Symptornausbildung von Viren der Kartoffel-Y-Gruppe auf A6-Blattern. 
Potato Research 13. 1970, 119-128. 

B e  r c k  s, R.: Potato Virus X. · C.M.J./A.A.B. Descriptions of Plant Viruses No. 4. 

Juni 1970 . 
B e  r ck s, R.: Untersuchungen i.iber Viren in Weinbergen von Baden-Wi.irttemberg. 

Weinwissenschaft 25. 1970, 193-196. 
C a s p e r , R.: Mykoplasmen in hexenbesenkranken Kakteen. Kakteen und andere 

Sukkulenten 21. 1970, 151-152. 
C a s p e r, R., L e s e  m a n  n, D., und B a r t e  1 s, R.: Mycoplasma-like bodies and 

viruses in Opuntia tuna with witches'-broom disease. Plant Disease Reporter 54. 1970, 
851-853.

K o  e n  i g , R.: Effect of organic mercury compounds in serological tests with some 
isometric plant viruses. J. gen. Viral. 7. 1970, 257-261. 

K o e n i g, R.: Uber da:s Vo:rkommen von Hydrangea ringspot virus in der Bundes
republik Deutschland. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 22.

1970, 34-37. 
K o e n i g, R., S t e g e m a n n, H., Fr a n c k s e n, H., und P a u l, H.L.: Protein 

subunits in the pobato virus X group. Determination of the molecular weights by 
polyacrylamide electrophoresis. Biochim. biophys. Acta 207. 1970, 184-189. 
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L e s e  m a n  n, D., und C a s p e r, R.: ,,Mycoplasma-like bodies" in Kakteen mit 
Hexenbesenwuchs. Phytopath. Ztschr. 67. 1970 . 175-179. 

L o  v i s o I o , 0., and B a r ,t e I s , R.: On a new ,strain of henbane mosaic virus from 
Physalis alkekengi. Phytopath. Ztschr. 69. 1970, 189-20 1. 

Aufleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Fr a n z, J. M.: Aufgaben, Organisation und einige Ergebntsse der Arbeiten aus dem In
stitut fiir biologische Schadlingsbekampfung der BBA, Darmstadt. Gesunde Pflanzen 
22. 1970, 1-8.

Fr a n z, j, M.: Natiiriiche Feinde von Insekten. Rauber. Puhl. Wiss. Film (Giittingen) 
Sekt. Biol. C 90 8/1966, 3. 287-293. 

Fr a n z  , J. M.: Die Wirkung einiger F ungizide auf Trichogramma. Abh. 4. Sympos. 
integr. Bekampfg. Obstbau (OILB), (Avignon, Sept. 1969), 181 (nur Zusammenfassung 
dtsch. u. engl. ) 1970 . 

Fr a n z, J. M.: Methoden zur Priifung der Empfindlichkeit von niitzlichen Arthropoden 
gegeniiber Pflanzenschutzmitteln. (Zusammenfassung) . Verh. VII. Int. Pflanzenschutz
kongreB Paris, Sept. 1970; S. 497. 

Fr a n z, J. M.: Schadensschwellen bei forstlichen Insekten. Z. Pfl. krankh. 77. 1970, 642 
bis 647. 

Fa b r i t  i u s, K.: Zur Versuchstechnik mit Trichogramma: Optimales Volumen der Ver
suchsgefa.Be und Qualitat der Wirtseier. Anz. Schadl. Kde. 43. 1970, 186-188. 

Fa b r i t  i u s  , K. und Fr a n z  , J. M.: Eine autophotographische Methode zur Priifung 
einiger Nebenwirlmngen von Pflanzenschutzmitteln bei Trichogramma. Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 173-175. 

Hu g e r, A. M.: Histopathologie und Diagnose als praxisbezog,ene Grundlagenforschung 
im biologischen Pflanzenschutz. Gesunde Pflanzen 22. 1970, 36-40 . 

Hu g e r, A. M., K r i e g, A., E ms c h e r m a n n, ,p, und Gat z, P.: Further stu
dies on Polypoxvirus chironomi, an insect virus of the pox group isolated from the 
midge Chironomus Juridus. J. Invertebrate Path. 15. 1970, 253-261. 

Hu g e  r, A. M.: Further diagnostic and histopathological ,studies on Oryctes rhinoceros 
and two of its predators. Sout h Pacific Commission, UNDP(SF)/SPC Rhinoceros Beetle 
Project, Semi-Annual Report, November 1969-May 1970, Noumea, New Caledonia. 
1970, p. 16-19 (mimeogr.). 

K r i e g, A.: Virus-, Rickettsien- '1.md Bakterien- Erkrankungen von Insekten, ihre Be
deutung und praktische Nutzung. ,Gesunde Pflanzen 22. 1970, 8-13. 

K r i e g, A.: Uber die Differenzierung aerober Sporenbildner unter besonderer Beriick
sichtigung von Bacillus anthracis und Bacillus thuringiensis. Zentralbl. Bakteriol. 
I. Abt. 213. 1970, 63-68.

Kri e g, A.: Thuricin, a bacteriocin produced by Bacillus thuringiensis. J. Invertebrate 
Path. 15. 1970, 291. 

K r i e g, A.: In vitro determination of Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus and related 
Bacilli. J. Invertebrate Path. 15. 1970, 313-320 . 

K r i e g, A.: Uber die Anwendung und Ausbringung von Bacillus thuringiensis in der 
Landwirtschaft. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 22. 1970, 97 
bis 10 3. 

Ma c L e o d , D. M. und M ii 11 e r - K 6 g I e r , E.: Insect pathogens: Species originally 
described from their resting spores mostly ,as Tarichium species (Entomophthorales: 
Entomophthoraceae) . Mycologia 62. 1970, 33-66. 

M ii 11 e r  - K 6 g I e r, E.: Einige kennzeichnende Themen aus dem Gebiet der Insekten
mykologie. Gesunde Pflanzen 22. 1970, 13-18. 

M ii 11 e r - K 6 g I e r , E. und S t e i n , W.: Gewachshausversuche mit Beauveria bas
siana (Bals.) Vuill. zur Infektion von Sitona lineatus (L.) (Coleopt., Curcul. ) im Bo
den. Z. angew. Ent. 6S. 1970, 59-76. 
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